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Geleitwort 
Das vorliegende Werk verdankt seine Entstehung meiner Beschaftigung 

mit der Entwicklungsgeschichte unserer Wissenschaft in den letzten 
100 Jahren. Der tiefere Einblick in das Streben unserer Vorganger nach 
Verstandnis der seelischen Krankheitsformen wie nach Besserung des 
traurigen Loses der lrren gab mir ein iiberaus anziehendes, vielfach 
riihrendes, ja ergreifendes Bild von dem opferfreudigen Kampfe, den die 
alten Irrenarzte mit den unzulanglichsten Hilfsmitteln in ihrem menschen
freundlichen Wirken zu fiihren hatten. In reicher Zahl traten mir durch 
Geist, Gemiitstiefe und Willensstarke ausgezeichnete Personlichkeiten 
entgegen, die ihre ganze Lebensarbeit fiir anscheinend undankbare Ziele 
eingesetzt haben. Die nachgeborenen Geschlechter sind nur zu Ieicht ge
neigt, zu vergessen, wieviel von ihren Erkenntnissen und Arbeitsmoglich
keiten sie den Leistungen der Vergangenheit verdanken. Es erschien mir 
daher als eine Ehrenpflicht, den dahingegangenen Vertretem unseres 
Standes, die uns die Grundlagen der heutigen Wissenschaft geschaffen 
haben, ein bleibendes Denkmal zu setzen, und Herr Kollege KIRCHHOFF 
ist bereitwilligst darauf eingegangen, diese miihevolle und domenreiche 
Aufgabe zu iibemehmen. Mehr als je haben wir heute AnlaB, die stolzen 
Dberlieferungen deutscher Wissenschaft zu pflegen. Der breite und tiefe 
Strom geistigen Lebens, der unser Volk durchflutet und auch die Arbeit 
der deutschen lrrenarzte befruchtet hat, wird niemals versiegen, wenn 
wir die Vorbilder im Auge behalten, die ihm immer neue Quellen zuge
fiihrt haben. Sie geben uns einmal das Beispiel treuester Hingabe an den 
Dienst der W ahrheit und der Menschlichkeit, dem wir nur zu folgen 
brauchen, um uns iiber das Ungliick unserer Zeit zu erheben. Sie lehren 
uns aber femer die dem Forscher und namentlich auch dem Arzte un
entbehrliche Selbstbescheidung, indem sie uns zeigen, wie abhangig selbst 
die besten Kopfe von den Stromungen und Irrtiimem ihrer Zeit sind, 
und wie Hervorragendes von unseren Vorgangem unter den ungiinstigsten 
Bedingungen geleistet wurde. Moge die engere Bekanntschaft mit den 
Schopf em unserer Wissenschaft vor allem unserer J ugend die Pflichten 
zum BewuBtsein bringen, wie sie ihr aus den Oberlieferungen unseres 
Standes erwachsen, deren Trager auch sie dereinst werden soU! 

J una, 4· Oktober 1921. 

E. KRAEPELIN. 



Vorwort 
Durch die Bildnisse und die zu erlangenden N amensziige der 

deutschen Irrenarzte hat deren Schilderung viel gewonnen; die einzelnen 
Per50nlichkeiten treten in fast unmittelbaren Verkehr zu uns, man sieht 
sie beim Lesen ihres Lebens und Wirkens lebendig vor sich steh~n. 

Vielleicht wird hier und da ein hervorragender Irrenarzt in der folgenden 
Zusammenstellung vermiBt werden; doch konnte die Auswahl nur eine 
beschrankte sein, wenn das Sammelwerk, vorlaufig in zwei Banden, ab
geschlossen und dadurch als ein Ganzes erscheinen sollte. Einzelne Be
schreibungen wurden auf Anregung eingeschoben und die urspriinglich 
geplante Liste dadurch vermehrt; auch im zweiten Band werden wohl 
noch einige hinzutreten. Einzelne Aufsatze sind etwas Ianger geworden, 
andere kiirzer als vor der Bearbeitung gedacht war; Fiille oder Mangel 
an Stoff bedingten das teilweise, andererseits ergab sich aber bei der 
Durchforschung auch die groBere Bedeutung einzelner Manner. 

Eine Geschichte der Psychiatrie besitzen wir bisher nur in einzelnen 
Anlaufen; wir kennen viele Tatsachen aus der Irrenpflege und dem An
staltswesen, die als Grundsteine einer solchen vollstandigen Geschichte 
dienen werden; die Schilderung des Lebens und Wirkens der fiihrenden 
Manner in der deutschen Psychiatrie wird weitere Bausteine lief ern; das 
ganze Gebaude wird aber erst aufgefiihrt werden konnen, wenn auch die 
Wissenschaft der Psychiatrie fester konstruiert sein wird. 

Das von Herrn Geh. Rat KRAEPELIN angeregte und andauernd und 
vielseitig unterstiitzte Werk wird ein geschichtliches Denkmal werden, 
fiir das wir Psychiater ihm graBen Dank schulden. Fiir seine stete be
reitwillige Hilfe mit Rat und Tat sogar noch beim Korrekturlesen, sowie 
fiir die von ihm veranlaBte Unterstiitzung der deutschen Forschungs
anstalt fiir Psychiatrie danke ich ihm besonders warm. Den zahlreichen 
Mitarbeitern, von denen einige viel Zeit und Miihe opfem muBten, um 
den nicht immer leicht zu beschaffenden Stoff zu formen, danke ich 
herzlich; ich glaube sie werden Freude haben, ihre Arbeit mit so vielen 
andern vereint zu sehen und dadurch besonders belohnt werden. End
lich ist es dem Verleger zu verdanken, wenn das Werk auch auBerlich 
in so hiibschem Gewande erscheint; solche Ausstattung ist heutzutage ja 
besonders wertvoll und um so mehr anzuerkennen, wenn man an die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten denkt, unter denen die Herausgabe 
eines Buches nicht am wenigsten zu leiden hat. 

Schleswig, 30. Oktober 1921. 

KIRCHHOI<'F. 
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Vorlaufer 

Die Geschichte der Psychiatrie laBt sich nach J ASPERs1) Vorgang 
einteilen in 

a) Geschichte der Irrenpflege und des Anstaltswesens, 
b) Geschichte der auf diesem Gebiete fiihrenden Personlichkeiten, 
c) Geschichte der Wissenschaft der Psychiatrie. 

In unserm Buche wird im wesentlichen nur die Geschichte der fiihrenden 
Personlichkeiten ins Auge gefaBt, doch werden hier und da auch Seiten
blicke auf die heiden anderen Gebiete geworfen. Besonders bei der ersten 
Gruppe, den ,Vorlaufern", ist das notwendig, denn unter ihnen finden 
wir noch keine Irrenarzte im eigentlichen Sinne (Irrenanstalten fehlten 
noch), aber der EinfluB solcher Manner auf die kiinftigen Forschungs
richtungen und die Irrenpflege entwickelt sich allmahlich deutlicher. 
)lehr oder weniger bestimmt kniipfen die in den folgenden Zeiten fiihren
den Manner an sie an; diese sind auch noch nicht immer n ur Irrenarzte, 
aber beschaftigen sich doch neben anderer arztlicher Tatigkeit vorzugs
weise mit Geisteskranken. 

Unter den Vorlaufern stelle ich drei voran, deren Zusammengehorig
keit darin besteht, daB sie im Anfang der Neuzeit am deutlichsten die 
Kampfe urn die Ansichten iibe.r damonische Krankheiten erkennen 
lassen: PARACELSUS, WEYER und PLATER. Es folgen dann STAHL und 
UNZER, deren Theorien langere Zeit die Entwicklung der Psychiatrie 
beeinfluBt haben. In einer dritten Gruppe rahmen zwei Manner, die fiir 
die pathologische Anatomie psychischer Vorgange, GREDING, resp. 
fiir deren anatomische Lokalisation, GALL, wichtig geworden sind, 
zwei Praktiker, WEIKARD und FRANK, ein, die Typen sind fiir die in 
ihrer Zeit herrschenden Ansichten iiber Geisteskrankheiten und ihre 
Behandlung. 

Sicher waren noch manche andere Arzte ,Vorlaufer·', z. B ERHARDT 
(1766-1827) und J. J. SCHMIDT (1771-1846), aber durchgreifenden 
EinfluB auf die Weiterentwicklung unserer Wissenschaft haben sie nicht 
gehabt; fiihrende Manner waren sie nicht. 

1 ) Allgem. Psychopathologie 1913, S. 326. 
Kirch h of f, Deut;che lrrenarzte I. 



Theophrastus Paracelsus 
1493-1541 

THEOPHRASTUS BOMBASTUS PARACELSUS VON HOHENHEIM wurde 1493 
a.ls Sohn eines aus adligem wurttembergischen Geschlechte stammenden 
Klosterarztes zu Einsiedeln in der Schweiz geboren; 1503 zog der 
Vater nach Villach in Karn ten, wo er seinen Sohn an den dortigen Berg
huttenwerken fruh in alchimistische Studien einfiihrte. N ach den ublichen 
Lehr- und Wanderjahren, zum Teil unter Leitung des bekannten gelehrten 
Abtes TRITHEIM, hatte PARACELSUS schon im 33· Lebensjahre einen weit
verbreiteten Ruf, der ihm eine Stadtarztstelle und Professur in Basel 
verschaffte; er siedelte dahin uber von Strai3burg. Seine Kampfnatur 
richtete sich besonders gegen die einseitig ubertriebene Autoritat des 
GALEN; dessen sowie des AVICENNA Schriften verbrannte er offentlich. Er 
hielt Kolleg, abweichend vom Gebrauch, in deutscher Sprache ab 
und schrieb oft Deutsch, urwuchsig und ausdrucksvoll. Als Stadtarzt 
versuchte er in Base 1 ~char£ zu reformieren, geriet aber mit den Behorden 
in Konflikte, so daB er schon nach zwei Jahren Basel bei Nacht und Nebel 
verlieB; seitdem fiihrte er ,allezeit schreibend, diktierend und Kranke 
behandelnd", ein ruheloses u11stetes Wanderleben; er war im ElsaB, 
Tirol, Linz, :Mahrisch-Bohmen, Ungarn, Wien; 1541 starb er in Salzburg. 

Dieser Sturmer der Reformationsperiode suchte die Fesseln der Tra
dition zu losen, brach genial und kuhn neue Wege, oft nur intuitiv und wie 
inspiriert handelnd; dabei volkstumlich denkend und empfindend; er 
erfaBt das Wesentliche, aber oft vermiBt man dann den Fuhrer. Derbe, 
fast rohe Worte wechseln mit Ausdrucken tiefen Gefuhls: ,Der Arzt muB 
sanft seyn; im Her zen wachst der Arzt". Bei seinem unruhigen Leben 
betrank er sich der Zeitsitte gemaB auch wohl 6fters; auf sein AuBeres 
hielt er nicht viel. In Basel verschmahte er die rote arztliche Amtstracht. 
Ein Bild von ihm zeigt kraftige Zuge, einen festen Blick. Er wurde 
meistens von einer Schar von Schiilern begleitet, von Anhangern ebenso 
ubermaBig bewundert wie von Feinden wegen seiner Charaktereigen
schaften verunglimpft und verfolgt. 

Erfahrung galt ihm als Wissenschaft; Krankheit sah er als einen 
lebendigen, den Gesetzen des Organismus unterworfenen Vorgang an. 
Die Wichtigkeit der Erblichkeit, die Bedeutung diatetischer Heilmittel 
sprach er a us; doch fiihrte sein nackter Empirismus ihn zur V erachtung 
der Anatomie. Er gilt als Vorlaufer des :\Iagnetismus und als Bahnbrecher 
der Chemie. Die vier Elemente hatten den drei ,Prinzipien": Salz, Schwe
fel und Quecksilber weichen mussen. Aus ihrer Trennung und Vereini
gung - wie wir sagen Analyse und Synthese - entwickelte sich in der 
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spa g iris chen ( a:naw und ayetew) Kunst die wissenschaftliche Chemie; 
aber bei der Wahl der Heilmittel folgte PARACELSUS wieder mystischen 
Spekulationen. Die Kraft im Stoffe der genannten alchimistischen drei 
Elemente ist der ,Archaus", das aus der gottlichen Kraft entspringende 
bindende und trennende Prinzip, das im Menschen tatig ist, solange er 
lebt. Unter seinen fiinf ,Entia" ist die ,Quintessenz" die Kraft in den 
Heilmitteln. Die einzige Aufgabe des Arztes ist die Heilung. Wenn nun 
der Kampf des ,,inneren Arztes", des Archaus, im Korper nicht ausreicht, 
so muB der (,auBere") Arzt alles in Bewegung setzen, selbst Gott und den 
Teufel, urn den Archaus in seinem Kampf zu starken. 

Dieser mystische Zug des Zeitalters tritt bei PARACELSUS besonders 
stark hervor in seiner Auffassung des He xen- und Damonengla ubens, 
wobei er in dem fanatischen Verteidiger der Hexenprozesse, ERASTus, 
einen der wiitendsten Gegner fan d. Eine Schrift , von den Krankheiten, 
so Vernunft berauben", gelegentlich ,De morbis amentium" genannt, 
1525 oder 1526 zu Papier gebracht, ist (nach SuDHOFF) eine echte Jugend
schrift HOHENHEIMS; im allgemeinen wird darin der Glaube an Hexen 
und Damonen bekampft. So sagt er: , , Besessene seyn n i c h t Krankheiten, 
sondern andere Zufalle; echte Krankheit ist aber die Tobsucht." Er kann 
sich also nicht lOsen von der Ansicht des Einflusses der Damonen, er halt 
fest an der Klasse der Besessenen neb en den Geisteskranken : , Die Be
sessenen sind bei vollem Verstande, in die Geisteskranken aber, deren 
Korper unbesinnt ist, geht der Teufel und seine Gesellschaft nicht; die 
Geisteskranken mogen nicht mit den Geistern oder Teufeln besetzt werden, 
als viele davon klappern"; aber eine klare Unterscheidung gibt er uns nicht. 
Er zieht gegen diejenigen her, welche behaupten, sie haben den Teufel 
beschworen, so es doch nur eine Tobigkeit gewesen sei. Zweifellose Be
deutung hat folgender Satz: ,Der Erfahrene lehre nit Teufel beschworen, 
sondern Unsinnige zu heilen." Echt human ist sein Grundsatz: ,Die 
Narren sind Kranke und unsere Briider; behandelt sie danach; wir wissen 
nicht, wen von uns oder unsern Angehorigen das gleiche Schicksal trifft". 

In der Behandlung der Kranken finden wir aber leider auch 
Widerspriiche bei ihm; er spricht von einer zwiefachen Art der Behand
lung: chirurgisch oder physisch, auBerlich oder ·innerlich, wie wir wohl 
sagen wiirden. Als auBere Mittel rat er an, alle Extremitaten zu offnen 
an Zehen, Fingern und Haupt, und zwar entweder durch blasenziehende 
und A tzmittel oder durch Instrumente. Die innerliche Behandlung besteht in 
abfiihrenden, koagulierencen und stillenden ::\Iitteln a us der Quinta Essentia. 
Er rat, konsequent Apertive zu machen und den Humor destillatus heraus
zulassen. ::\Iilde :\Iethoden macht er gelegentlich lacherlich. Aderlasse 
empfiehlt er. Fiir ein wichtiges Erfordernis zur Heilung hielt er den Schlaf. 

Seine Vorschriften zu einer Art psychischer Behandlung werden sich 
zu unserer Zeit keiner volligen Anerkennung mehr erfreuen. Er rat: ,den 
Kranken in seinem thierischen Verstand abzufiihren, ihn ihm zu erklaren, 
ihn zu unterrichten, wenn er neben seinem unsinnigen Wege noch einen 
verniinftigen habe, diesen fiirzunehmen und ihm vorzuhalten, mit dieser 
seiner iibrigbleibenden Vernunft ihm das Hirn zu spalten und ihm das 
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seiner U nsinnigkeit GemaBe zu sagen. '' Dies rat er auch so friih als moglich 
anzufangen, , weil sie dann noch zart sind, wie ein Mark und Ieichter zu 
bewegen und zu bekehren. Spater erharten sie mehr und mehr, und ist 
hart zu haben". Neben solchen von guter Beobachtung zeugenden Rat
schlagen beriihrt es uns aber doppelt haBlich, wenn PARACELSUS fiir den 
Fall, daB alles nicht helfe, sagt: ,Dann wirf ihn in die auBerste Finsterniss, 
damit er durch die Kraft seiner Viehgeister nicht die ganze Stadt, sein 
Haus, sein Land mit verfiihre." Der Aberglaube der Zeit mit seinem 
Damonenwesen erdriickt hier auch bei ihm die bessere Einsicht und mit 
ihr den Gedanken an eine Pflege unheilbarer Kranker. Der Unterschied 
zwischen Besessenen und Kranken fallt wieder fort; Exorzismen, Beten 
und Fasten sind die einzigen Mittel; der unsinnige, toile Maniacus miisse 
an Ketten gelegt werden. 

Noch mehr als drei Jahrhunderte gingen aber dahin, ehe die guten 
Ansichten des PARACELSUS valle Klarheit und Anerkennung erwarben. 

Liter at ur: LEUPOLDT, Heilwissenschaft, Seelenkunde und Lebensmagnetismus. 
1X21, S. 310.- DAMERow in Reekers wissensch. Annalen 1834, S. 389.- MARX, 
Abhdlg. d. Kgl. Ges. d. W. zu Gottingen 1843 auf S. 73-212. - WHEWELL, 
Gesch. d. induktiven Wissenschaften, 1841. III. S. 120.- HAESER, Lehrb. d. Gesch. 
d. Med. 1881, Bd. II, S. 106.- PAGEL, Einfiihrung in d. Gesch. d. l\Ied. 1898, S. 280. 
-NEUBURGER (im Handb. von NEUBURGER und PAGEL) 1903. Bd. II. S. 35 ff. -
BAAS, Die geschichtl. Entwicklung des arztl. Standes. 1896. s. 203. - PROKSCH, 
Paracelsus als medizin. Schriftstelier, 191 I.- KIRCHHOFF, Allg. Zeitschr. f. Psych
iatrie Bd. 44· 

Johann Weyer 
ISIS-IS88 

JOHANN WYERUS (WIER) wurde ISIS in Grave an der Maas im hol
liindischen Brabant geboren. In Bonn war er IS33 ein Schiiler und 
Hausgenosse des AGRIPPA YON NETTESHEIM, eines bizarren Neuplato
nikers, Astrologen und aufgeklarten Betriigers; er studierte in Paris 
und Orleans, machte zu seiner Ausbildung groBe Reisen durch Griechen
land und Afrika; in Fes und Tunis sah er dabei die Betriigereien der 
dortigen Zauberer. ISSO wurde er Stadtarzt in Arnheim und dann Leib
arzt bei dem freidenkenden Herzog Wilhelm IV. von Jiilich-Cleve. In 
der Geschichte der Medizin ist er durch wichtige epidemiographische 
Arbeiten, namentlich iiber Skorbut, bekannt geblieben. Aber am beriihm
testen wurde sein Werk: ,De daemonum praestigiis", geschrieben 
urn IS6o; es erschienen sechs Auflagen. DaB es in einem Zeitalter der 
Gegensatze und des Entstehens neuer Kulturformen nicht iiberall ab
gerundete Ansichten bringt, kann nicht verwundern; aber er bekampfte 
darin jede Art des Aberglaubens, vorziiglich den Hexenwahn; er wagte 
e~, sich dem reiBenden Strom der Vorurteile seines Jahrhunderts zu wider
setzen, indem er sich in seiner Schrift an den Kaiser und alle Fiirsten 
~~·andte, urn diese von der Verderblichkeit der Hexenprozesse zu iiber-
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zeugen. Als a her Herzog Wilhelm und sein Sohn unheilhar geistig erkrank
ten, nahmen die Hexenverfolgungen zu; WEYER muBte fliehen und starh 
rs88 in Teklenhurg. Es ist nicht ganz klar, oh es- wie SPRENGEL meint 
- ein Kunstgriff von ihm war, im Anfange seines Werks den EinfluB 
des Teufels zuzugehen, dann a her an mehreren Geschichten zu zeigen, 
daB viele natiirliche Begehenheiten fa.lschlich fiir Wirkungen des Teufels 
ausgegehen werden; oder oh er tatsachlich die Wirklichkeit der ,Gauke
leien des Satans" nicht leugnete und den letzten Schritt nicht wagte, sie 
auf Betrug oder geistige Storung zu schiehen. · Jedenfalls hemiihte er sich, 
die Annahme der Zauherei auf seltene Falle zu schiehen. Da er es auch 
gewagt hatte, die Sache der Hexen vom juristischen Standpunkte aus 
zu fiihren, so fand er machtige Gegner in JACOB SPRENGER und BODIN 
und zunachst nur geringen Erfolg. 

Die Einzelheiten seiner Lehre sind folgende: Kindisch gewordene alte 
Weiher nenne man Hexen oder Zauherinnen. Er hezeichnet als den medi
zinischen Teil seines Gegenstandes den Nachweis, daB die Krankheiten, 
deren Entstehung man den Hexen zuschreiht, aus natiirlichen Ursachen 
entspringen. Die Hexen, wie von Melancholie geplagt, hilden sich nur 
ein, allerlei Dhel erregt zu hahen. Die ausdriickliche Angahe, daB es sich 
hei den Hexen meistens urn alte Weiher handle, findet sich mehrfach. 
Im Buch ,de Lamiis" handelt ein Kapitel iiher die verriickte Phantasie 
Melancholischer; darin heiBt es: Die Hexen hahen keinen anderen Lehr
meister als ihre eigene verriickte Phantasie; lacherlich ist der Glauhe, 
sie konnten Schaden stiften. WEYER unterschied Hexen und Ketzer; jene 
seien alte Weiher, melancholisch, ihrer Sinne nicht machtig, verzagt, 
ohne echtes Gottvertrauen, und deshalh verstort der Satan ihre Seelen 
durch allerlei Gaukeleien und verblendet sie so, daB sie meinen, allerlei 
fiir sie ganz Unmogliches getan zu hahen. Er berichtet iiher die Behand
lung der Besessenen und kommt dann zu seiner eigenen Methode, wie 
man die angehlich Behexten kurieren solle. Zeigt sich am Menschen etwas 
Ungewohnliches, Unnatiirliches, so bringe man ihn zum Arzt. Findet er, 
daB hierhei der Teufel im Spiel ist, so soll er ihn einem verstandigen 
und frommen Geistlichen oder sonstigen Diener der Kirche iihergehen. 
Der Arzt soll ihm aher trotzdem auch seine Sorgfalt zuwenden, denn die 
Anfechtung ist meistens geistig und korperlich zugleich. Wiederholt 
empfiehlt er zur Untersuchung eines Falles von Behexerei vor allem einen 
tiichtigen Arzt hinzuzuziehen, der untersuchen moge, oh es sich nicht 
urn Geistesverwirrung ode:r: Giftmischerei handle. Diese Behexung durch 
Giftmischerei scheint WEYER also fiir moglich zu hal ten; BINZ glauht 
auch, daB damals zuweilen durch kraftige Salhen aus Belladonna, schwar
zem Bilsenkraut, Stechapfel, N achtschatten, die gegen Schmerzen und 
Kriimpfe der weihlichen Geschlechtsteile in die zugiingliche Schleimhaut 
eingerieben worden, schreckhafte Triiume und Gesichtstiiuschungen her
vorgerufen wurdcn. Er schildert die Wirkungen des Atropins aufs Gehirn, 
wohei heftige tohsuchtahnliche Erregung das am ersten hervortretende 
Symptom ist; unter den Gesichtstauschungen sind die schreckhaften und 
haBlichen vorwiegend. BrNz erklart es sich dadurch leicht, daB WEYER 
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in dem Suchen nach natiirlichen Erklarungen fiir den Hexenwahn auch 
auf die traumerregenden Gifte kam: hier und da seien sie gewiB die U rsache 
der Selbsttauschung und des Irrtums Anderer gewesen. Neuerdings haben 
andere Forscher in Datura Strammonium ein Rauschmittel fiir Zauberer 
und Hexen festzustellen gesucht; es findet sich aber nirgends in den Akten 
der Hexenprozesse etwas dariiber. 

DaB WEYER so vielen Widerstand in theologischen und arztlichen 
Kreisen fand, ist leichter zu verstehen, wenn man sich erinnert, daB sogar 
LuTHER am Teufelsglauben und der Vorstellung des Besessenseins fest
hielt. Bewundern muB man den )-:iihnen Mut, mit dem WEYER fiir seine 
Sache eintrat. Mit folgenden Worten zeichnet MARX WEYERs Tat wohl 
am besten: ,.Nichts weniger als eine auBerordentliche Natur, bloB schlicht 
und recht, fiihlte er sich berufen, dem Unwesen zu steuern. Muthig be
zeichnet er in seiner Widmung an Kaiser und Reich die Verderbtheit der 
Geistlichen und ihre Mitschuld an den unsagbaren Leiden der ohne Grund 
zur Folter und zum Tode Verurtheilten, ebenso die Unwissenheit seiner 
Kollegen, der .Arzte und Wundarzte. Er wirft ihnen vor, daB sie iiber die 
Zustande dieser Ungliicklichen wie die Blinden iiber die Farben urtheilten." 

Nur langsam brach sich die Aufklarung weitere Bahnen; im 16. und 
17. J ahrhundert, zur Zeit der Reaktion gegen die Reformation und der 
Erstarrung des Luthertums, erschwerten Katholizismus u n d Protestantis
m us die richtige Erkenntnis der Geisteskrankheiten; der Samen, den 
\VEYER fiir die Zukunft ausgestreut hatte, ging nur langsam auf. 

Literatur: Vgl. BINZ, Doctor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste 
Bekampfer des Hexenwahns. Bonn 1885.- SPRENGEL, Pragmat. Gesch. d. Arzney
kunde, 1827, III. T, s. 389. - BAAS, Die geschichtl. Entwicklung des arztl. 
Standes, 1896, S. 196. - MARX, Uber die Verdienste der Arzte um das Vu
schwinden der damonischen Krankheiten. Gottingen 1859. - KIRCHHOFI', Allg. 
Zeitschr. f. Psychiatrie, 1888, Bd. 44· 

Felix Plater 
1536-1614 

Im Todesjahre des ERASMUS wurde PLATER zu Sitten im Walliser
land geboren. Sein Vater, THOMAS PLATER, zog spater nach Basel, wo 
er Pensionswirt und Rektor war. Die uns vielfach erhaltenen Lebens
geschichten, selbst von heiden geschrieben, gehoren zu den beriihmtesten 
fiir die Sittengeschichte des 16. Jahrhunderts. Der Vater scheint dem 
Sohn das Interesse fiir Medizin und Anatomie friih anerzogen zu 
haben, denn schon 1546 sah dieser sich in der Nahe Basels eine Sektion 
an. Mit 17 Jahren wurde er in Montpellier immatrikuliert (1553) 
und nach drei J ahren, wahrend welcher er auch in Paris studierte, zum 
Doktor promoviert; ,er hatte noch kein Harlein Bart". In seiner nur 
bis zur Verheiratung gefiihrten Lebensgeschichte schildert er eingehend 
mehrfache abenteuerliche Leichenraube, die er mit einigen K~1meraden 
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zu Sektionszwecken ausfiihrte. Schon rs6o finden wir ihn als Professor 
in Basel, wo er his zu seinem Tode r6r4 blieb. Neben seinen klinischen 
Arbeiten fiihrte er viele Sektionen aus, an Verbrecherleichen und einige 
an Spitalleichen. 1571 wurde er Stadtarzt (Archiater), dadurch erreichte 
er die hochste Stufe arztlicher Wiirde in seiner Vaterstadt; auch war 
damit die arztliche Leitung des Spitals verbunden. Sein Ruhm verbrei
tete sich immer mehr, aus allen Gegenden strom ten Kranke herbei urn Hilfe 
bei ihm zu suchen; die ersten Arzte seiner Zeit und selbst gelehrte Kor
porationen wandten sich schriftlich an ihn, urn in schwierigen Fallen 
seinen Rat einzuholen; die Markgrafen von Baden und Brandenburg, 
Herzoge von Lothringen und Sachsen, die Schwester des Konigs Hein
richs IV. von Frankreich konsultierten ihn. Von diesen vornehmen Be
ziehungen sprach er gern. Er war ein Mann mit urbanen Sitten, zierlichem 
Wesen, legte Wert auf gute Kleidung. Seine liebenswiirdige Per50nlich
keit suchte Geselligkeit; bei Banketten trank er maBig, namentlich zu 
Anfang, deshalb habe er ein so hohes Alter erreicht. GroBe Einnahmen 
erlaubten ihm, der Liebhaberei fiir Musik und Musikinstrumente nach
zugehen; er besaB eine Sammlung von 4 Spinetts, 4 Clavicordii usw., 
7 Violen di gamba, 6 Lauten, ro Flauten u. dgl. m. 

Trotz aller Bestimmtheit beim Stellen der Diagnose und gern vorge
tragener gliicklicher Heilungen blieb sein Grundsatz: Veritati potius 
quam autoritati locum dandum. Er wird zu den Pionieren der Renais
sance gezahlt; in Basel fiihrte er die Reform der Medizin still und ohne 
sichtlichen Kampf ein, im Gegensatz zu PARACELSUS, dem es trotz seines 
Stiirmens und Eifers nicht gelungen war; Schade und Riicksichtslosigkeit 
gingen ihm ab, doch hatte er Beharrlichkeit und Unbefangenheit. 

A us der Zahl seiner W erke ragen zwei, auch fiir uns besonders wichtige 
hervor; die Praxis medica und die Observationes. Erstere gab er 
nach 42jahriger Praxis zuerst r6o2 heraus; sie erlebte noch eine groBe 
Zahl von Auflagen, die letzte erschien 1736; diese lange Brauchbarkeit 
zeigt, wie weit er seiner Zeit vorausgeschritten war. In der Geschichte 
der Medizin begriindet die Praxis medica eine neue Epoche, indem sie 
den ersten Versuch enthalt, die Krankheiten ihrer Natur nach zu klassi
fizieren, wahrend man his dahin die Teile des Korpers der Reihe nach 
durchzugehen und die Krankheiten nach ihrem Sitze vom Kopfe his zu 
den FiiBen zu beschreiben pflegte. Wiederholt haben auch Irrenarzte 
dies anerkannt; HEINROTH sagte, PLATER gebiihre als dem ersten, der 
in diesem Gebiete eine nosologische Tafel aufstellte, ein wohlverdienter 
Kranz; KAHLBAUM nennt ihn den Vater der psychiatrischen und medi
zinischen Klassifikation, der Wert seines Systems liege in den einzel
nen, empirisch gefundenen und nebeneinander gestellten Arten. Es 
ist sehr lehrreich, wie in Frankreich versucht wurde, die Beobachtungen 
dem System gegeniiberzustellen; da diese ,Observationes" das letzte 
\Verk PLATERs sind, welches erst 12 Jahre nach der ,Praxis" in seinem 
Todesjahre auf Drangen von Freunden veroffentlicht wurde, so liefert 
es das Material, auf dem er sein didaktisches Gebaude errichtet hatte; 
der Vergleich laBt die Fruchtbarkeit seiner induktiven Methode erkennen, 
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die sich, wie gesagt ist, dem Zeitgeist eines GALILEI und BAco naherte. 
Wir finden auch Keime pathologisch-anatomischer Begriindungen in 
seinem Bestreben, nach dem anatomi.;chen Grunde der Krankheit zu 
forschen. Manche Krankengeschichten schlieBen mit einer kurzen An
gabe des Leichenbefundes; er erkannte das Gehirn als Instrument des 
Geistes. Einzelne klinische Bilder passen Zug fiir Zug auf heutige Kranke; 
einzelne Falle erinnern an Katatonie; unter roo Beobachtungen psychi
scher Storungen will man auch Beschreibungen der Paralyse gefunden 
haben, doch ist das nicht zweifellos. Wenn PLATERs EinfluB auf die 
Entwicklung der Psychiatrie kein sehr groBer wurde, so ist sein unsicheres 
Schwanken gegeniiber dem Damonen- und Aberglauben seiner Zeit wahl 
der Grund. Wir finden den Ausspruch, daB die Heilung damonischer 
Einfliisse nicht Sache des Arztes sei, nam daemon coactus expellitur 
theologorum et priorum precibus in nomine J esu; die Verteilung mancher 
Fane von Besessenheit unter l\Ielancholie und Animi commotio wird 
nicht scharf durchgefiihrt in der ,,Praxis", wahrend sich in den ,,Obser
vationes" deutlich gezeichnete Falle finden. Ein stillschweigendes Zuriick
weichen vor dem Besessenheitsglauben · ist wahrscheinli~h; aber auch 
noch roo Jahre nach PLATER werden Exorzismen bei obsessiones und pos
sessiones unterschieden, eigentlichen ,Besitzungen" und bloBen ,Be
lagerungen", so daB PLATERs Unklarheit wahl ahnlich war. Er teilte dem 
Besessenheitswahn zwar eine Rolle in seiner Klassifikation zu, aber er 
wiederholt bei vielen Gelegenheiten, daB er die Beschreibung und Be
handlung damonischer Zustande absichtlich unterlasse; daher verringert 
sich fiir den Leser die Zahl der Besessenen so sehr, daB PLATER fast nur 
von natiirlich bedingten Geisteskrankheiten spricht. Die W ahrheit des 
Satzes, daB erst eine richtige Diagnose eine gute Therapie bringt, beweist 
uns PLATER; denn die bei ihm mehr von einem unsicheren Gefiihl an
gebahnte richtige Erkenntnis fiihrt ihn bei der Behandlung der Irren 
nicht zu einer bestimmten humanen Forderung. Er verringerte zwar die 
harten ZwangsmaBregeln und Einsperrung, aber trat nicht vollig ent
schieden gegen sie auf. Er sagt, es sei notig, Tobende sorgfaltig mit Fesseln 
und Ketten zu bandigen und im Gefangnis eingeschlossen zu hal ten; 
doch soll Gemiitsbewegung zuerst durch Trostung, Ermahnung, Dber
redung behandelt werden; aber dann kommen Drohungen und Schlage. 
Ungeordnete Bewegungen, besonders bei Tobsiichtigen, sollen durch 
Schlafmittel eingeschrankt werden. Die Erfahrung lehre, daB Schelt
reden, Ketten und Gefangnis zur Heilung der To bend en beitragen; die 
Empiriker schliigen sie sogar mit Ruten und GeiBeln. PLATERS Mittel 
erscheinen hier neben denen der Empiriker als die maBvolleren; er 
erkannte auch, daB der Aufenthalt im Dunkeln odei Hellen Gesichts
tauschungen nur wenig beeinflusse, riet indessen, einen etwas dunkleren 
Ort vorzuziehen. Bei Rasenden erlaubte er zuweilen die Fesseln zu 
lockern, doch nur mit groBer Vorsicht, damit sie weder sich noch anderen 
schaden. Der schlichte Bericht iiber einige Falle laBt durchfiihlen, daB 
er nicht mit der darin mitgeteilten rohen Behandlungsweise einverstanden 
war; so wenn er von einem anfangs sehr heftigen Tobsiichtigen berichtet, 



PLATER 9 

der nackt in einem dunkeln Keller 40 Jahre gehalten wurde, dann als 
ergrauter :Mann befreit, ohne jemandem zu schaden, frei durch die Stadt 
ging, dabei verniinftig sprach und handelte. Einmal sah er, wie eine 
Kranke im Veitstanz auf Anordnung des :\Iagistrats in Basel fast einen 
:\Ionat lang, Tag und Nacht durch starke )lanner umhergefiihrt wurde, 
his sie durch das Springen ermiidet, mit wunden FiiBen zusammenbrach, 
dann erst ins Hospital gebracht wurde. 

Will man sich eine Vorstellung verschaffen von PLATERs sonstiger Be
handlungsweise, so muB man im Auge behalten, daB er - wie er in seiner 
Widmung der Praxis medica an den Herzog von Wiirttemberg schreibt
in der anatomischen Beschreibung des menschlichen Korpers u n d in 
der Erfindung, Kenntnis und genauen Praparation einfacher und zu
sammengesetzter Medikamente die Forderung der Medizin sah. Daher 
nehmen letztere auch einen graBen Raum bei ibm in Anspruch. Seine 
Behandlung sucht die Ursache auf, ohne die Symptome zu vernachlassigen; 
dabei sieht er in der Prognose eine der Therapie gleichwertige Aufgabe 
des Arztes. Den Sitz der Storungen der Bewegung und des Gefiihls im 
Gehirn hatte er erkannt; er gibt zu, daB Veranderungen im Gehirn und 
seinen Hauten, die man bei der Sektion fand, im Leben oft nur deshalb 
zu vermuten seien, weil alle anderen Ursachen fehlen. Die Beteiligung 
des Gehirns ist ibm zweifellos, sei es nun auf direkte oder reflektorische 
Weise. Seine ausgedehnte Anwendung des Aderlasses ruhte auf ana
tomischem Boden, er gab auch genaue Vorschriften iiber die Ortlichkeit 
seiner Benutzung. Oft entwickelt er in eindringlicher Wei<>e die Wichtigkeit 
des Schlafes und empfiehlt viele Schlafmittel. Natiirlich spielen Abfiihr
mittel eine groBe Rolle, die zu jener Zeit oft in iibertriebenster Weise 
gegeben wurden. THOMAS PLATER schrieb 1556 seinem Sohn aus Basel 
nach Montpellier, daB zwei neue Doktoren mit Purgiren gefehlt batten, 
der eine babe jemanden zu Tode purgirt, der andere sich selbst mit 
purgiren schier umgebracht. Unserm FELIX, der in Montpellier bei einem 
Apotheker wohnte, schrieb ein Apotheker aus Basel: Die Medici richten 
die purgirung meistens mit dem senet aus, sinus holtz und ander narren
werch. Er wolle Iieber ein Bettelvogt zu Basel sein als ein Apotheker. 
Die :\Iedici konnten nichts als purgiren. Er troste sich auf PLATTER, 
der die Sache in rechten Gang bringen werde. 

Durch die Empfehlung von Badern werden wir iiberrascht sowie durch 
eine eigenartige Art von :Massage, bei der starke Reibungen mit den 
Handen oder einem rauhen Tuch vom Kopf iiber den Riicken zu Armen 
und Schenkeln gemacht werden sollen, wahrend urn die Extremitaten 
Ligaturen gelegt werden, die abwechselnd zu losen und anzuziehen seien, 
da. sie Schmerzen in den Korper eintreten lassen konnten. Den angeb
lichen Nutzen des AusreiBens der Haare am ganzen Korper sowie des 
Tragens von Amuletten bei Mentis consternatio berichtet er, ohne sie 
besonders zu empfehlen. Wert legt er auf gute Diat, frische Luft und Orts
wechsel, daneben finden sich manche therapeutische Torheiten. 

Er erzahlt, daB GALEN einen epileptischen Paroxysmus durch Liga
turen gehindert babe. Im epileptischen Anfall soil ein Instrument, z. B. 



IO STAHL 

ein LOffel, zwischen die Zahne geschoben und dazu im Notfall ein Zahn 
ausgerissen werden; man soli Kissen unterschieben. Ganz unsicher er
scheine es, die Epileptischen niederzuhalten oder mit Ketten zu zwingen, 
damit die epileptische Materie herausgeschiittelt und zerstort werde, 
nachher aber soli man sie aus ihrem Schlaf wecken durch Gerausche, 
Licht, Geriiche, HaarausreiBen, Stechen. 

So finden sich noch manche MaBregeln und Beobachtungen, die be
weisen, wie PLATER, ein echtes Kind seiner Zeit, zwischen Aberglauben 
und Wissen und roher Empirie schwankte. Seine groBe Bedeutung liegt 
aber in seinem ernsten Streben nach Erkenntnis, die allein auf den rechten 
Weg zur Behandlung fiihrt. 

Aul3er der in der Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 44, I 888, S. I ff. angefiihrten Lite
ratur vgl. meinen Grundri.Ll d. Gesch. d. deutschen Irrenpflege, I88o, S. 6off. sowie 
GENIL PERRIN in Revue de Psychiatrie I9I3. Bd. 17. - RIEGER, Bericht aus d. 
Psychiatr. Klinik, Wiirzburg 1905, S. 4o-48. 

Georg Ernst Stahl 
I66o-I734 

STAHL wurde I66o in Ansbach geboren als Sohn eines Beamten der 
protestantischen Gemeinde; er erhielt eine streng religiose Erziehung. 
In J en a studierte und promovierte er und fing bald darauf im 23. Jahre 
an, Vorlesungen zu halten. 1687 wurde er vom Herzog in Weimar zum Hof
medikus ernannt, 1694 als Professor der theoretischen Medizin von J ena 
auf die eben errichtete Universitat zu Halle berufen; er hatte als solcher 
Botanik, Institutionen ( = Enzyklopadie), Chemie, Anatomie, Physiologie, 
Diatetik und Arzneimitteliehre zu lesen, als zweiter ordentlicher Pro
fessor neben FRIEDRICH HoFFMANN; zwar war er auf dessen Antrieb 
berufen, lehrte auch 22 Jahre in Halle mit groBem Beifali, aber eine 
spater zwischen ihm und HoFFMANN ~uftretende Spannung, noch gestei
gert durch die im Vergleich geringeren Erfolge seiner akademischen 
Tatigkeit, veranlaBten ihn, 1716 einer Berufung alsLeibarzt nach Berlin 
zu folgen, wo er 1734 starb. 

STAHL war von kleiner hagerer Gestalt und finsterer, stolzer Sinnesart. 
Da er sich die eigenen Oberzeugungen miihsam errungen hatte, betrach
tete er die in ihm siegreiche ,untriiglich wahre Lehre" als eine ihm zu 
teil gewordene gottliche Offenbarung: ,Ich weiB von Gottes Gnaden, was 
ich schreibe." Darum zeigt er seine Verachtung Andersdenkender in 
fast jeder seiner kleineren Streitschriften, besonders aber auch in seinem 
Hauptwerk, der Theoria medica vera; er bietet der Welt seine innerste 
Oberzeugung, sein gauzes geistiges Leben und W esen, es verbitterte ihn, 
wenn er auf Widerspruch stieB; ja zu Schimpfworten laBt er sich gegen 
die Gegner verleiten, die HoFFMANNs mechanisch-dynamisches 
System vertraten, dem er sein psychisches System gegeniiberstelite, 
am bekanntesten unter dem Namen ,Animism us". Oft ist ihm nach-
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gesagt, er habe pietistische Grundsiitze gehabt, die ihn zur Verachtung 
aller Gelehrsamkeit, besonders gelehrter Zitate, gefiihrt hiitten; doch 
erkliirt sich das wohl schon geniigend aus seinem unbegrenzten Stolz und 
finsterer Laune. Er war, wie PARACELSUS, Fanatiker seiner t'Tberzeugung; 
auch in seinem Stil tritt die ungeziigelte AnmaBung hervor, oft gemischt 
mit zerknirschter Demut, die dann wohl als pietistische Richtung an
gesehen wurde; dabei ist der Stil dunkel, weitschweifig und ermiidend. 
STAHL schrieb teils deutsch, teils lateinisch. 

Schon in seiner Habilitationsdissertation fiir Jena (r684) ,de sangui
ficatione" schrieb er das ganze Geschiift der Blutbereitung einer ,Seele" 
zu und verwarf die ,Lebensgeister". Spiiter wurde STAHL durch die 
,,stupende, plotzliche, schnelle Wirkung der sog. Leidenschaften und 
Gemiitsaffekte auf den menschlichen Korper" zur Bekiimpfung mecha
nisch-chemischer Theorien gefiihrt (Diss. de medicina medicinae neces
saria, 1702). Seine einheitlich konstruierte animistische Theorie beseitigte 
auch das Nervenfluidum seines Gegners HoFFMANN; er nahm an, daB alle, 
auch die scheinbar einfachsten physikalischen und chemischen Vorgiinge 
im belebten Wesen, grundsiitzlich andere seien als in der leblosen Welt, 
indem sie von einer empfindenden Seele, Anima sensitiva, geleitet werden; 
diese Seele ist nicht gleich Geist, sondern etwa dasselbe wie die ,Physis" 
des HIPPOKRATES. Indem STAHL nach dem teleologischen Zusammenhange 
der Funktionen des Korpers suchte, kam er in seiner Lehre vom Motus 
tonico- vitalis zu Vorstellungen, die zum Teil auch in der modernen 
Biologie gelten; diese tonischen, bald zusammenziehenden, bald er
schlaffenden Bewegungen bedeuten die Gesundheit des Korpers; auch 
bei Krankheiten suchte er die organische Entwicklung zu erforschen. 
Trotz mancher unklarer und widersprechender Ausfiihrungen seines 
Grundgedankens gewann die Einheit und Geschlossenheit des Systems 
viele Anhiinger: die Einheit der Seele konstruierte die Teile des Organis
m us zu einem gemeinschaftlichen Zweck. J edenfalls erschiitterte er auch 
nicht nur manche friiheren Systeme, sowohl die mechanisch-mathemati
schen Theorien, mystische und diimonische Auffassungen, die Lehre von 
den ,Schiirfen" u. dgl., sondern stellte den Unterschied von Mechanismus 
und Organismus fest; man hat ihn als ersten ,Vitalisten" bezeichnet, 
als Vorliiufer von REILs ,Lebenskraft". Unter den anregenden Ideen 
von STAHLs System, die der Folgezeit zugute kamen, ist die von UNZER 
durchforschte Lehre iiber Reflexbewegungen zu nennen. 

STAHLs wichtige Stellung in der theoretischen Entwicklung der iirzt
lichen Wissenschaft zeigt sich auch in der Psychiatrie. Wahrscheinlich 
ohne den Geisteskranken eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet zu 
haben, durchschaute er ihre Zustande von den Grundbegriffen seiner 
Theorie aus und trat nach FELIX PLATER zum erstenmal wieder mit 
Wiirme fiir die psychische Behandlung der Geisteskranken ein, indem 
er in das friiher allzusehr vernachliissigte Wechselverhiiltnis der Seele 
zum Korper einen erstaunlich tiefen Blick tat; er fand, daB psychische 
Einfliisse hiiufig tiefgreifende korperliche Veriinderungen, oft in verhaltnis
maBig kurzer Zeit, sei es im Sinne der Erregung, sei es im Sinne der Be-
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hebung von krankhaften Zustanden, hervorrufen. An seine Gedanken 
und Vorschlage auf diesem Gebiete konnte eine viel spatere Zeit wieder 
ankniipfen. Er stellte einfache Geistesstorungen und korperlich bedingte 
Delirien einander scharf gegeniiber. LANGERMANNs Lehre der idiopathischen 
und sympathischen Geistesstorungen wurzelt in der STAHLschen Klassifika
tion. Auch die Ansicht der unmittelbaren Entstehung des Wahnsinns aus 
friiheren Leidenschaften wurde spater in einseitiger Weise von IDELER weiter 
durchgefiihrt; dabei hielt STAHL den HeilprozeB fiir ein Werk tonischer 
Bewegung, deren Storung durch Leidenschaften die Heilung gefahrdete. 

In einer von STAHL selbst verfaBten und von C. R. SCHMIDT vertei
digten Dissertation ,De animi morbis" (1708) sind seine Grundsatze iiber 
Geisteskrankheiten enthalten, die er auch in seiner Theoria medica vera 
(1707) entwickelt hatte. Die Seele hat den Korper im l\Iutterleibe auf
gebaut, fiir ihre Zwecke eingerichtet; sie erhalt die an sich bewegungslose 
Maschine des Korpers in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Bestande; 
sie bewirkt, daB der menschliche Korper, solange er lebt, nicht der Ver
derbnis und Faulnis unterliegt. Was a us der Seele wird, wenn sie den 
Korper verlassen hat, darauf bleibt STAHL die Antwort schuldig; sie 
verfliichtigt sich so zu einem metaphysischen Begriff. Hierauf legt STAHL 
indessen so wenig Gewicht wie auf tiefere Kenntnisse der Physik, Chemie 
und Anatomie, denn fiir den Arzt sei es iiberfliissig, Genaueres iiber die 
feinere Struktur der Nerven zu wissen. Alle im Korper durch die Seele 
hervorgerufenen Akte sind Bewegungsvorgange, welche unter dem Ein
flusse der Nerven zustande kommen. Dies geschieht durch Schwingungen 
- nicht durch ein Nervenfluidum -, wodurch der von der Seele aus
gehende l\Iotus vitalis die Fahigkeit der festen Teile, sich zusammen
zuziehen und auszudehnen, den Ton us vitalis, beeinfluBt und dadurch 
auch die fliissigen Teile, Blut und Safte, bewegt; da die Seele den Organis
m us also vorzugsweise auf dem Wege des Kreislaufs bewegt, so sind 
Storungen in ihm auch Hauptursache der Krankheiten. Im engen An
schluB an die GALENische Lehre von den Temperamenten laBt STAHL 
bei Neigung zum Eindicken des Blutes das melancholische Temperament 
entstehen. In einseitigster Weise beherrscht Vollbliitigkeit (Plethora) 
sein ganzes System der Pathologie; lange Zeit stand seine Lehre ,de vena 
portae porta malorum" bei den Arzten im hochsten Ansehen; der Hamor
rhoidalblutfluB galt als Heilbestreben der Natur, diese ,goldene Ader'' 
durfte nicht stocken. Sehr viel Gebrauch machte er vom AderlaB; als 
Vorbeugungsmittel empfahl er ihn bei der Hypochondrie; seine Pilulae 
aperientes, die zu einem einbringenden Geschaft fiir ihn wurden, lieB er 
viel brauchen. In einem pathologischen Schema der auf Plethora beruhen
den Krankheiten werden im dritten Abschnitt Vergiftungen besprochen 
und Delirien, d. h. Geistesstorungen, die von korperlichen Zustanden 
abhangen. Die Darstellung der sonstigen psychischen Erkrankungen 
griindet sich auf die Betrachtung der Leidenschaften; diese und die psy
chischen Erkrankungen sind unabhangig von korperlichen Zustanden; 
beide iiben auf den Korper nur geringen EinfluB - bier tritt eine Unklar
heit ein, um die STAHL sich nicht kiimmert; an einer andem Stelle 
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laBt er die Leidenschaften aus normalen, die Geisteskrankheiten aus 
pathologischen Erregungen entspringen. 

Das STAHLsche System gab - trotz der schweren Verstandlichkeit 
von Form wie Inhalt - einen groBen AnstoB, die Wechselbeziehungen 
zwischen Seele und Leib zu beachten. Sein Streben nach Einheit wieder
holt sich bei CULLEN, BROWN; Irritabilitat, Sensibilitat, Lebenskraft 
suchte man auf ahnlichem Wege zu systematisieren. Auch war sej_I! __ Ein
fluB auf die spatere Entwicklung der Psychiatrie groB; aber lDELERs 
Ansicht, seinen EinfluB als epochemachend anzusehen, halte ich nicht 
fiir zutreffend, besonders weil er bei Lebzeiten und bald nachher nicht 
hervortrat. In der Thera pie stellte er den Satz auf: Der Arzt solle die z u 
tatigen Bewegungen der heilenden Seele maBigen, urn die z u tragen zu er
wecken. In Deutschland namentlich wurdeSTAHL weniger beriicksichtigt; der 
letzte Verfechter seiner Lehre war ERNST PLATNER (1744-1818). In Frank
reich drang seine Lehre tiefer ein, besonders in der Schule von Montpellier. 

Literatur: SPREXGEL, Gesch. d. Arzneykunde, I828, Bd. V. I, S. 298. -
lDELER, Grundrif3 d. Seelenkrankh. I835. I. Teil, S. I--94: .,LANGERMANN undSTAHL 
als Begriinder der Seelenheilkunde" und II. Teil: § II2. - WuNDERLICH, Gesch. 
d. Med. I859, S. I6o.- BAAS, Gesch. d. Med. I876, S. 477 und Die geschichtl. Ent
wicklung d. arztl. Standes. I896. s. 3]6. - HAESER, Gesch. d. Med. I88I, Bd. II, 
S. 5I9. - HIRSCH, Gesch. d. med. Wissensch. I893, S. 242. -NEUBURGER im 
Handb. von NEUBURGER und PAGEL. I903. Bd. II. S. 7i·- PAGEL, Gesch. d. Med. 
I898, S. 2]i. - BORUTTAU in NEUBURGER und PAGELS Handb., Bd. II, S. 349· -
KoRNFELD, 1. c. Bd. III, S. 6I 1. 

Johann August Unzer 
1727-1799 

wurde am 29. April 1727 in Halle geboren, wo wir ihn 1748 als Dozenten 
finden. 1750 war er kurze Zeit Arzt in Hamburg, dann his zu seinem 
Tode (2. April 1799) in Altona; zwischen 1765-1770 scheint er an der 
damaligen Universitat Ri n tel n eine Professur gehabt zu haben, wo 
auch einige seiner Werke gedruckt wurden. Vor einem findet sich ein 
guter Holzstich, auf dem sein Bild geistvolle feine Ziige zeigt. Seine 
Familie laBt sich his ins 16. J ahrhundert yerfolgen, in ihr namentlich 
Gelehrte und Arzte. Er heiratete 1751 }OHANNE CHARLOTTE ,UNZERIN", 
die ihm ein dauerndes Ehegliick, trotz des Verlustes vieler Kinder, brachte. 
Schon vorher war sie als Dichterin anakreontischer Lieder und philo
sophischer Bettachtungen bekannt; als Phyllis besang sie ihren Damis, 
schwarmte fiir ihn am Klavier; 1766 lieB sie in Rinteln ,sittliche und 
zartliche Gedichte" wieder drucken, teilweise reizend und zierlich. Zwei von 
UNZERs Neffen waren Dichter, mit Ruf, der altere auch Arzt; der jiingere ist 
bekannt durch literarische Angriffe auf GELLERT, die GoETHE bekampfte. 

U~ZER gilt, im Zeitalter der Aufklarung, auf dem Gebiete der Patho
logre als einer der bedeutendsten, originellsten und klarsten Schriftsteller; 
GoETHE schreibt ihm in seinen ,Annalen" neben HALLER einen groBen 
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EinfluB auf sein J ahrhundert zu; er war ein hervorragender :\Iann und ein 
guter Denker. Scharf schied er das Verhaltnis der Mechanik im Korper 
von der Nervenwirkung. Er wird als einer der ersten Begriinder der Ner
ve n physik angesehen. Dies gilt besonders fiir seine mittlere Schaffens
periode; in seinen friihesten Arbeiten gab er sich fast als unbedingter 
Anhanger des STAHLschen Systems zu erkennen, spater schrieb er in einem 
Briefe, daB er jetzt vielleicht besser imstande sei, seine damalige Arbeit 
zu widerlegen als zu schreiben; in seinen spateren Arbeiten neigte er zu 
Anschauungen, die einseitiger wieder eine ,Nervenkraft" betonten. 

Fiir uns ist von entscheidender Bedeutung sein beriihmtes Haupt
werk: ,Erste Griinde der eigentlichen thierischen Natur thie
rischer Korper", Leipzig 1771, welches er seinein Bruder, Leibarzt 
in Wemigerode, widmete. Das 734 Seiten starke Buch fiihrt mit erstaun
licher Sorgfalt, in klarer deutscher Sprache, mit scharfsinniger Dialektik, 
sicher zum Ziel. In der Vorrede sagt er: ,- als Wichtigstes habe ich 
festgesetzt, daB ich die bewegende Kraft des auBeren sinnlichen Eindrucks, 
welche der Herr'v. HALLER unter dem Namen der Reizbarkeit, der :Muskel
faser beigeleget, den Nerven aber abgesprochen, aus den letzteren urspriing
lich hergeleitet, daB ich die Deklination und Reflexion der sinnlichen 
Eindriicke in den Nerven erwiesen, woraus sich viele bisher unauflosliche 
Erscheinungen in der thierischen Okonomie erklaren lassen, und daB ich 
gezeiget, wie die Nervenkrafte allein vermogend sind, diejenigen Bewegun
gen im Korper hervorzubringen, die sonst vom Einflusse der Seelenkrafte 
herriihren und umgekehrt". Er halt es fiir wahrscheinlich, daB von der 
Menge der ,Nervenfaden", woraus jeder einzelne Nerv besteht. nur einige 
dazu dienen, den auBeren sinnlichen Eindruck, der in der Spitze des Nerven 
gemacht wird, nur aufwarts nach dem Gehim zu senden, dahingegen 
andere nur bestimmt sind, den sinnlichen Eindruck im Gehim, nur nieder
warts vom Gehim ab, nach den Spitzen der Nerven zu fiihren. Er fahrt 
fort: , Wie es zweierlei BlutgefaBe fiir solche entgegengesetzte Wirkungen 
gibt, so treibt das Gehim, das die Lebensgeister erzeuget, dieselben herab 
in die Spitzen seiner Nervenzweige zu den Empfindungswarzchen, wo sie 
die Spitzen anderer Faden in sich aufnehmen und zum Gehim als zum 
Herzen zuriickfiihren." Hier sehen wir also schon die, soviet spater von 
BELL beschriebenen Nervenkreise und die daraus entwickelte Annahme 
eines Kreislaufes im Nervensystem (siehe spater ]ESSEN) deutlich vor
gezeichnet. Die Reflexion finde in den Nervenknoten (Ganglien) statt, 
wobei der auBere, im Nerven fortgepflanzte sinnliche Eindruck, in einem 
Bewegungsnerven auf seinem Wege zum Gehirn, riickwarts von diesem, 
reflektiert werde; weil die Empfindungsnerven keine Knoten haben, 
konne ein auBerer sinnlicher Eindruck in ihnen nur im Gehim eine Wen
dung zu einem inneren sinnlichen Eindruck, ohne Vorstellung, erhalten. 
Im beseelten Gehim wird dieser auBere Eindruck umgewendet oder gleich
sam reflektiert und geht als innerer Eindruck in diejenigen Nervenfaden 
zuriick, die das Glied bewegen. Durch UNZER ist die klare Erkenntnis 
des Reflexvorganges vorbereitet, die Bezeichnung des reflektierten 
zuerst gebraucht; auch die modeme Auffassung ist bei ihm angedeutet, 
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daB die anatomische Verkniipfung mit einem Erregungs- und Erfolgsorgan 
immer nur die Leitung in der Richtung vom ersteren zum letzteren mit 
sich hringt. Die Fruchtharkeit von UNZERs Anschauung werden wir 
spiiter hei GRIESINGER finden, dessen ,psychische Reflexaktionen" 
an ihn ankniipfen. 

Aus der Tatsache, daB iiuBere Nerveneindriicke auf die Bewegungen 
auch ohne das liittelglied der Seele reflektiert werden konnen, schloB 
UNZER, daB die Nervenkraft von der Seele versch eden sei; wenige Jahre 
spiiter (1774) hrauchte dafiir, als erster deutscher Arzt, MEDICUS den 
Ausdruck ,Lehenskraft", womit er zwischen die verniinftige Seele 
und die organische ::\'Iaterie diese als drittes Prinzip einschoh. Die Lehens
kraft, fiir Dezennien ein Losungswort, wurde von REIL auch in die Psych
iatrie eingefiihrt; erst mit dieser Metamorphose, die der STAHLSche 
Animism us gegen Ende des 18. Jahrhunderts in der Lehre von der 
Lehenskraft erfuhr, gewann er Bedeutung fiir die weitere Entwicklung 
der Psychiatrie; UNZER hat dem STAHLSchen System diese neue Richtung 
gehahnt. Richtig und klar hezeichnete era her als Hauptfehler des Systems, 
daB der Korper fiir ganz unwirksam ausgegehen werde; dagegen konne 
und werde niemand den EinfluB der Seele auf den Korper leugnen. liit 
Vorliehe hespricht UNZER wiederholt den Ahlauf von Bewegungen und 
,Bewegfertigkeiten" ohne Teilnahme der Seele, und zeigt dahei seine 
auBerordentliche Schiirfe der Beohachtung. Schon DAMEROW sagt (in 
seinen ,Elementen"), daB UNZER viel zu wenig studiert werde. 

Seine Kunst der Darstellung tritt, unterstiitzt durch feinen Humor, 
auch in seiner populiiren medizinischen Wochenschrift ,Der Arzt" 
hervor, die 1759-1764 in erster Auflage in 12 Teilen erschien und einen 
ungemeinen EinfluB ausiihte; es ist ein Vergniigen, sie zu lesen (Dher
setzungen ins Schwedische, Diinische und Holliindische; auch andere 
Werke von ihm wurden ins Diinische, Holliindische und Franzosische iiher
setzt). Sie enthiilt manche Nerven- und Geisteskrankheiten heriih
rende Ahschnitte. In diese Zeit fallt auch eine interessante Polemik 
STRUENSEEs (der damals noch Arzt in Altona war) gegen UNZERs Pulds 
digestivus, anscheinend ein Mittel der sog. ,Dreckapotheke". 

Literatur: SPREXGEL, Pragmatische Geschichte der Arzneykunde, Bd. y. I. 

S. 363. - Wu:soERLICH, Gesch. d. Med., S. I96. - Allgem. deutsche Biographie. -
Schleswig-Holst.-Lauenb. Geschichtsblatter I886, Bd. XVI. - KoRDES, Lexikon 
Schlesw.-Holst. Schriftsteller, I 797. 

Johann Ernst Greding 
1718-1775 

Am 22. Juli 1718 wurde GREDING in Weimar gehoren, wo sein Vater 
Hoffriseur war. Das Gymnasium hesuchte er nur his 1728, da seine Eltern 
nach Greiz zogen; his zum 17. Jahre muBte er seinem Vater im Geschiift 
helfen, erreichte es dann aher mit lateinischem Privatunterricht, fahig 
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fiir die Akademie erklart zu werden, und bezog 1737 Jena. Neben allen 
Zweigen der Medizin harte er noch Logik, Metaphysik, Theologie, sogar 
Geisterlehre, ferner Physik und Mathematik. In der Anatomie und ~otanik 
harte er ,mit aul3erordentlichem Vergniigen den beriihmten TEICHMEYER", 
dem er auf dem anatomischen Theater bei seinen Leichenaffnungen stets 
zur Seite war; dann studierte er noch drei Jahre in Leipzig, wo er auf 
besondere Empfehlung wachentlich einige Male im Hospital Kranke sehen 
und untersuchen durfte. 1742 erwarb er die Lizentiatenwiirde in 
Jena mit einer Abhandlung: ,Von der Untersuchung eines todten Karpers 
oder von einer gesetzmal3igen Leichenaffnung". Darauf war er 16 Jahre 
in Zwickau Stadt- und Landphysikus. Im Jahre 1758 wurde ihm die 
Aufsicht iiber die Kranken im Waldheimer Armenhaus iibertragen; 
er fiihrte sie mit unermiidlicher Treue und Sorgfalt, besonders fiir die 
Unheilbaren zeigte er tiefes menschliches Gefiihl. Vorziiglich zogen 
Melancholische und Fallsiichtige seine ganze Aufmerksamkeit auf 
sich. Immer wieder stellte er neue Versuche mit neuen Mitteln an, iiber 
deren Erfolge er zahlreiche Abhandlungen schrieb: Beobachtungen iiber 
Bilsenkraut, Stechapfel, Kupferschwefel, Tollkirsche, NieBwurzel, Eisen
hiitlein. Seine Bedeutung fiir uns liegt in den Leichenaffnungen. Er 
offnete iiber 300 Leichen von Kranken, die er sorgfaltig beobachtet hatte; 
ganz vorzugsweise tat er dies bei den Geisteskranken. 

Er war ein aufrichtiger Mann, fromm und gottesfiirchtig, standhaft 
in Reden und Handlungen, klug und mit einem vortrefflichen Gedachtnis 
ausgeriistet. Er iibersetzte verschiedene englische Schriften. 1775 starb 
er, am 27. Februar, an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine samtlichen 
medizinischen Schriften wurden aus dem Lateinischen iibersetzt und in 
zwei Banden von seinem Neffen, dem Arzt GREDING, 1790/91 in Greiz 
herausgegeben. Im Band I, S. 277-350, finden wir: ,Medizinische Apho
rismen iiber Melancholie und verschiedene mit ihr mehr oder weniger 
verwandte Krankheiten", die eine aul3erordentliche Belesenheit, durch 
Zitate belegt, und gute Beobachtung bezeugen. Einzelne Paralytiker 
scheinen vorgekommen zu sein; doch fand er unter hundert rasenden 
Personen nur sechs, die unter ,wahrenden" Zuckungen ihr Leben endigten, 
also vermutlich Epileptiker, unter dreil3ig Bladsinnigen nur zwei, die 
vielleicht Paralytiker waren. Er beschreibt Veranderungen der weichen 
Hirnhaut bei 216 Personen; bei 162 fand er sie aul3erordentlich verdickt 
und schleimig, schmierig, gleichsam speckartig; oft hatte die harte mit 
der weichen Hirnhaut einen starken Zusammenhang. Bei drei Gehirnen 
fand er einen unleidlichen Gestank, obwohl die Offnung keine 24 Stunden 
nach dem Tode stattfand; viele Sektionen nahm er 12 Stunden nach dem 
Tode vor. Daher kannen die im zweiten Teil geschilderten ,Leichenaff
nungen verschiedener melancholisch-rasender und fallsiichtiger Personen" 
als wertvolle Zeugen der damaligen Zeit gelten. Mit staunenswerter 
Sorgfalt hat GREDING Tabellen aufgestellt, durch 12 Jahre hindurch, 
iiber besonders merkwiirdige Dinge bei der Leichenaffnung von Kranken, 
die er wahrend des Lebens genau beobachtet hatte. Auf 456 Seiten gibt 
er von 150 Personen im ,historischen" Abschnitt die Krankengeschichten, 
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denen im ,anatomischen" die Ergebnisse der Sektionen folgen. Die Kran
ken teilt er in vier Klassen: I. die Melancholisch-Rasenden, 2. die Blod
sinnigen und Wahnwitzigen, 3. die Fallsiichtigen, 4· die Fallsiichtig
Rasenden. Am SchluB finden wir 18 besonders sorgfattig geschilderte 
Fatle, in denen sogar die Sehhiigel z. B. untersucht wurden. Ohne eigent
lich Irrenarzt zu sein - in Deutschland fehlten Irrenanstalten noch -
war GREDING, ahnlich wie es in England schon verschiedene .Arzte taten, 
mit allen Kraften bemiiht, der Psychiatrie durch seine Beobachtungen 
und Erfahrungett zu niitzen; ohne Mikroskop, wahrscheinlich auch sonst 
nur mit einfachen Hilfsmitteln, gelang es ihm doch, jetzt noch verwert
bare Feststellungen zu machen; vielleicht als Erster in Deutschland ziel
bewuBt klinische Befunde mit anatomischen bei Geisteskranken ver
gleichend. 

Literatur: HIRSCH, Gesch. d. medizin. Wissenschaften. I893, S. 626. -
KoRNFELD, Handb. von NEUBURGER und PAGEL, 1905, Bd. II, S. 648. 

Melchior Adam W eikard 
1742-1803 

WEIKARD, ein Zeitgenosse PETER FRANKS, nicht ihm ebenbiirtig, ist 
aber ein gleichzeitiges Beispiel der Art, wie deutsche .Arzte am Schlusse 
des 18. J ahrhunderts sich neben allgemeiner Praxis und weitgehenden 
wissenschaftlichen Bestrebungen zu der an Bedeutung wachsenden Psych
iatrie stellten. Er wurde am 27. April 1742 zu Romershag im Fuldaischen 
geboren. Im 6. J ahr erlitt er durch einen rohen StoB beim Spiel eine 
Wirbelluxation, deren langwierige Behandlung mit einem tiefsitzenden 
Hocker endete. Erfolglose Messen und Wallfahrten riefen friih sein MiB
trauen gegen Geistliche wach, dazu kam eine angeborene Schiichternheit, 
Redereien der Mitschiiler, so daB sich Iangsam ein neurasthenischer Zu
stand bei ihm entwickelte; er schildert ihn unter dem Namen eines hyste
rischenLeidens in seinen umfangreichen ,Denkwiirdigkeiten aus der Lebens
geschichte des Kaiserl. Russischen Etatsraths WEIKARD" r8o2. Ironisch 
berichtet er iiber Fatle von ,Besessenheit", die ihn friih interessierten. 
1758 ging er auf die Universitat Wiirzburg. Wie gebrauchlich harte 
er zuerst Philosophie und Theologie bei J esuiten; darauf entschied er sich 
fiir das Studium der Medizin. Die schlecht besoldeten Professoren hatten 
nur wenige Zuhorer; WEIKARD begann sein Studium mit nur zwei anderen 
Studenten. Einer seiner Lehrer verteidigte Hexerei und Teufelskunst 
enthusiastisch. Im zweiten J ahr ging er schon taglich zu den Kranken
besuchen im Hospital, wo es manches Schauspiel mit Besessenen und 
Bezauberten gab. 1764 in Wiirzburg lizentiert, lieB er sich bald in Fulda 
nieder, wo er 1770 Leibarzt des Fiirsten wurde, auch Hofarzt und Mitglied 
einiger gelehrter Gesellschaften und Professor, nebenher noch Badearzt in 
dem kleinen neuen Bad Briickenau war; hier trug er zur Entlarvung eines 

Kirchhoff, Deutsche Irrcnarzte I. 2 
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umherreisenden Wunderarztes bei, der auch Lahme und Fallsiichtige 
behandelte. Er entzog sich katholischem EinfluB, wurde dann als irreli
gios und , Vertreter der Illuminaten" verleumdet. J etzt begann er sein 
Werk: ,Der philosophische Arzt" zu schreiben, was ihn erst recht in 
den Ruf eines Freigeistes brachte, so daB der ihm sonst wohlwollende Fiirst 
ein Verbot ergehen lassen muBte; er resignierte dann bald auf seine 
Professur an der damaligen Universitat Fulda. Einem Ruf nach Pavia, 
an TxssoTs Stelle, zog er den gleichzeitigen Ruf an den Hof der Kaiseri n 
KATHARINA II. in Petersburg vor (die Stelle in Pavia erhielt PETER 
FRANK), den sein Bruder vermittelte, der Beziehungen zum Hofe hatte 
und selbst dort Hofarzt und Staatsrat wurde. WEIKARD lieB Frau und 
Kind in der Heimat. Seine Reiseabenteuer und die Erlebnisse an dem 
intrigenreichen Hofe in Petersburg, wo er fiinf Jahre blieb, schlieBlich 
noch eine Reise nach dem Chersones mit dem kaiserlichen Hofe nehmen 
einen breiten Raum in seiner Lebensbeschreibung ein. Unerfreulich 
sind darin die Zerwiirfnisse mit seinem friiheren Freunde ZIMMERMANN, 
dem Verfasser der beriihmten Biicher iiber die ,Erfahrung" und die 
,Einsamkeit"; der Briefwechsel mit ihm, auch einige Briefe der Kaiserin 
werfen ein eigentiimliches Licht auf diese verdorbene Hofwelt. Obwohl 
WEIKARD von der Kaiserin anerkannt wurde, scheint seine Stellung nicht 
recht bedeutend gewesen zu sein; 1789 lieB er sich beurlauben. Er war 
dann Arzt in Heilbronn, kurze Zeit Staatsrat unter Paul I. in Peters
burg, zuletzt Fuldaischer Geheimrat und Direktor der Medizinalanstalten 
in Fulda, wo er am 25. Juli 1803 starb. 

Das auBerliche Bild des Mannes wird durch seine :Mitteilung illustriert, 
daB er in der Jugend, wie andere Christen, einen Haarzopf trug, als junger 
praktischer Arzt eine Periicke, um sich ein alteres Ansehen zu geben; 
dann warf er sie ab, um die Kopfhitze loszuwerden, trug die Haare so 
wie sie waren, lieB endlich hinten eine runde Locke formieren, ungefahr so, 
wie die Canonici sie trugen. Aber diese Locke muBte weichen, als er, bei 
einer Revolte in Liittich gegen Bischof und Domherren, in Aachen fiir 
einen Liitticher Domherren gehalten wurde; nun wurde die Locke cum 
infamia kassiert und ein Zopfchen daraus gebildet. Nicht immer sind 
seine Berichte so humorvoll; oft sind sie bitter, besonders weil er wegen 
seiner fast fanatischen Verteidigung des BROWNschen Systems, dessen 
,Elemente" er zweimal iibersetzte, von SPRENGEL und HECKER angegriffen 
war; GIRTANNERS Betrug dabei deckte er auf. HAESER nennt ihn bei 
diesen Beziehungen zum BROWNschen System einen talentvollen,. aber 
undisziplinierten Kopf. Ein Gemisch von geistreicher Spekulation und 
sprunghafter Verwertung zahlreicher Beobachtungen begegnet uns auch 
im ,philosophischen Arzt". Er spottet iiber die Nervengeister, die durch 
die Nervenzasern (sic!) ziehen. In der neuen Auflage (1790) werden die 
Geisteskrankheiten in neun Kapiteln, die Krankheiten des Gemiits 
in zwei abgehandelt; doch verschiebt er Krankheitsbilder, holt Charakter
eigenschaften und physiologische Zustande herbei, so daB nur im neunten 
Kapitel ,Wahnsinn, Raserei, Insania" betrachtet, dabei Melancholie, 
Manie, Fatuitas, Imbezillitlit erwahnt werden. Auch seine Heilart ist 



FRANK 19 

oberflachlich nach numerierten ,Tranken". Purganzen sind haufig; 
auch laue Bader werden empfohlen, wobei der Kopf mit kaltem Wasser 
gewaschen wird. Er will die ,Zasern", die in bestandiger Unruhe sind, 
beeinfl ussen. 

WEIKARDS Bedeutung als Vorlaufer der Irrenarzte ist nicht gro.l3; 
seine Behandlung Geisteskranker scheint vorwiegend in vornehmen 
Kreisen stattgefunden zu haben. Ein echter Hausarzt, wie wir ihn im 
18. J ahrhundert vielfach an die Stelle der geistlichen Beichtvater treten 
sehen, war er auch nicht, aber er gehorte wohl zu den Mannern, die ,sich 
aus den Abgriinden des Aberglaubens zu wissenschaftlichen Bestrebungen 
erhoben; wenn auch viele sich nur die Formen der Wissenschaften an
eigneten - so war dies immerhin schon ein Fortschritt". 

Literatur: WmmERLICH, Gesch. d. Med., 1859, S. 233. 

Peter Frank 
1745-1821 

Als Sohn eines vermoglichen Handelsmannes ist FRANK am 19. Marz 
in Rotalben im Wasgau geboren. Mit neun Jahren kam er auf die latei
nische Schule nach Rastatt, eine Zeitlang auf eine J esuitenschule in 
Bockenheim, lernte Rethorik in Baden-Baden, war in Metz und 1762 in 
Pont a Mousson, einer damals in hohem Ansehen stehenden franzosischen 
Universitat; dort erwarb er die Doktorwiirde in der Philosophie und 
verlobte sich. J etzt entschloB er sich, gegen den Wunsch der Eltern, die 
ihn fiir die Theologie bestimmt batten, Medizin zu studieren; er ging 
nach Heidelberg, 1765 nach StraBburg. In Heidelberg hestand er 
zum SchluB der Studien ein Tentamen, in dem er schon den Plan einer 
,medizinischen Polizei" entwickelte. \Vahrend er in den nachsten 
J ahren an verschiedenen Orten in der Nahe seiner Heimat arztliche 
Praxis ausiibte, sich verheiratete, Freude an hauslicher Musik hatte, 
schrieb er den ersten Band seines epochemachenden Werkes, den er aber 
den Flammen iibergab, weil es eine abfallige Kritik von einem Sachver
standigen erfuhr; erst nach elf J ahren war der Band endgiiltig wieder 
abgefaBt. Nach kaum einjahriger Ehe verlor er Frau und Kind. In 
Rastatt konnte er jetzt als Hofmedikus die fiirstliche Bibliothek be
nutzen, lernte auch Italienisch; er macht viele gliickliche Kuren. 1770 hei
ratete er zum zweitenmal, wurde Stadt- und Landphysikus in Bruchsal, 
Hofrat des Fiirstbischofs von Speyer, spater Leibarzt und Archiater 
mit gutem Einkommen. Er griindete eine Hebammenschule, hielt ana
tomische und chirurgische Vorlesungen zur Heranbildung von Wund
arzten. Wahrend des Erscheinens der drei ersten Bande seiner Medi
zinischen Polizei wurde das Werk vom Papst auf den Index gesetzt; 
trotz hester personlicher Beziehungen zum Fiirstbischof muBte sich daher 
sein Verhaltnis zu ihm lockern. Sein Ruhm war gestiegen, er besuchte 
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und behandelte den Markgrafen von Baden, den Herzog von Wiirttemberg. 
Binnen drei Wochen erhielt er 1784 einen Ruf als Professor der Physiologie 
und medizinischen Polizei nach Mainz, nach Pavia und Gottingen; er 
wahlte letzteres als Professor der medizinischen Praxis, doch vertrug 
er das Klima nicht und ging 1785 nach Pavia. Hier wurde er bald zum 
Generaldirektor des Medizinalwesens in der osterreichischen Lombardei 
und dem Herzogtume Mantua ernannt und ihm die Aufsicht samtlicher 
Krankenhauser iibertragen. In einer grol3angelegten Rede ,De verte
bralis columnae in morbis dignitate" trat er 1791 als Begriinder der 
Riickenmarkspathologie auf, wie NEUBURGER sorgfaltig begriindet, 
und stellte ein Programm fiir die kommende Forschung auf; noch kurz 
vor seinem Tode beschaftigte ihn dasselbe Thema. Politische Wider
wartigkeiten veranlal3ten ihn 1795 die Stelle eines Direktors des all
gemeinen Krankenhauses in Wien anzunehmen; bald erreichte er die 
Anstellung eines pathologischen Prosektors und griindete ein patholo
gisches Museum. Auch auf das Irrenwesen erstreckte sich sein refor
matorischer Eifer, den Insassen des Irrenturms wurde durch ihn ein 
menschenwiirdiges Dasein verschafft, er liel3 auch Garten fiir sie einrichten. 
Als er im Zenit seines Ruhmes stand, r8or, schrieb er am Schlul3 seiner 
Selbstbiographie: ,Das schmachtende Pflanzchen, welches ich, als Ver
fasser der Medizinischen Polizei, in den Boden Deutschlands und Italiens 
gepflanzt habe, ist in einem nicht sehr Iangen Zeitraum zu einem Baume 
emporgewachsen, welcher seine Aste bereits iiber den grol3ten Teil von 
Europa ausgedehnt und iiberall Friichte, deren Reife ich so bald nicht er
wartet hatte, getragen hat. Unter dem Schatten eines solchen Baumes 
mein Grabmal! - wird wahl je die Mil3gunst auch meine Asche da zu 
beunruhigen wagen ?" Er erfuhr dann schon zu seinen Lebzeiten viele 
Angriffe; die Geistlichkeit konnte ihm seine medizinische Polizei nicht 
vergessen. FRANK nahm deshalb seinen Abschied und siedelte 1804 nach 
Wilna iiber, wohin sein Sohn JoSEF als Professor und Direktor der 
Klinik berufen war. (,Eine Reise nach Paris, London und einem 
grol3en Teile des iibrigen Englands und Schottlands" gab dieser 1804 
hera us, in ihr schildert er ergreifend die elende Lage der Geist e s k rank e n 
in deutschen Anstalten). Dart blieb er nur roMonate, da er einen 
Ruf als erster Leibarzt Kaiser ALEXANDERS nach Petersburg annahm. 
Eine schwere Ruhrerkrankung fiihrte ihn aber nach 2 1/ 2 Jahren in das 
mildere Klima Wiens zuriick; der Krieg raubte ihm einen Teil seines 
Vermogens und zwang ihn zu weiterer Praxis und Konsultationen. In 
diese Zeit fallen mehrmalige Begegnungen und Konsultationen NAPO
LEONs, iiber die RoHLFS anziehende Berichte erstattet hat, nach unge
druckten Memoiren JOSEF FRANKS; sie sind fiir beide grol3en Manner cha
rakteristisch und bezeichnend. Sehr drastisch wirkt ein Gesprach, bei 
dem NAPOLEON im Bade sal3, FRANK vor ihm mit heftigen Gichtschmerzen 
stand. Eine Berufung als Leibarzt nach Paris lehnte er ab. Bald, r8ro, 
zog er noch zu seiner in Freiburg verheirateten einzigen Tochter; dart 
vollendete er ,,Die Epitome" (deutsch iibersetzt als ,Die Behandlung 
des l\Ienschen''), ein zu seinen Lebzeiten beriihmtes Werk, bis auf die 
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Nervenkrankheiten, die erst nach seinem Tode von seinem Sohne 
herausgegeben wurden. Schon I8II finden wir ihn aber wieder in Wien. 
In Freiburg hatte er nur wissenschaftlich gearbeitet; nach Wien scheint 
ihn seine dort wieder aufgenommene groBe konsultative Praxis gezogen 
zu haben; er war noch ein rechter Vertreter des im 18. J ahrhundert so 
schon entwickelten Instituts der ,Hausarzte". Allgemein verehrt, 
auch von den GraBen der Erde urn Rat gefragt, starb er allgemein betrauert 
am 24. April 1821. Als ihn acht A.rzte auf seinem Sterbebett umgaben, 
sagte er, jetzt verstehe er den Ausruf jenes verwundeten Grenadiers von 
Waterloo: ,Sapristi, jetzt weiB ich auch, wieviel Kugeln notig sind, urn 
einen Grenadier zu toten." 

ROHLFS sagt: , Wie das I 8. J ahrhundert vorzugsweise das J ahrhundert 
der Kritik genannt werden kann, so ist auch die Kritik die Signatur 
alter FRANKschen Schriften." .Ahnlich auBert sich DAMEROW in seinen 
,Elementen" iiber ihn. Daher sind seine heiden genannten Hauptwerke 
noch jetzt lesenswerte Bucher. Er war nach PLATER der erste, der wieder 
die gesamte spezielle Pathologie und Therapie bearbeitete. Seine ,Medi
zinische Polizei" gibt die wertvollsten Beitrage zur Kulturgeschichte 
seiner Zeit. 

Unter dem Einflusse der ,Lebenskraft" sieht er die Nerven einen 
graBen EinfluB nach vielen Seiten ausiiben, z. B. beim Erbrechen, das 
man sonst der Stockung der Safte zuschrieb. Das periodisch bei einigen 
h y pocho ndrische n und h ysterische n Personen auftretende Fieber 
erscheint ihm als Nerveniibel, gegen das Chinarinde nicht helfe; der Frost 
habe seine Ursache im Nervensystem. Er mochte die ganze nackte Ober
flache des Korpers taglich ebenso ungehindert durchschauen konnen als 
das Angesicht, urn aus diesem Anblick Regeln einer ,medizinischen 
Physiognomie" herzuleiten; eingehend und anschaulich schildert er 
dann viele Einzelheiten und wendet dabei seine Aufmerksamkeit oft den 
Geisteskranken zu: Lage und Richtung der Lippen, Verzerrungen 
des :\Iundes, Kieferkrampf, Augenstellungen werden geschildert. 

Die his dahin in :\Iedizin, Chirurgie und Geburtshilfe getrennte Kunst 
wandelte er ausdriicklich zu einer einheitlichen urn; in diesem Sinne 
betrachtete er sowohl die Chirurgie wie Psychiatrie als somatische 
Heilmittel der inneren ~Iedizin. Vier Hilfsmittel nennt er besonders: 
Diat, Arzneimittel, auBeres Verfahren und moralischen Beistand; d urch 
vorsichtige Leitung der Gemiitsbewegungen konne man viele 
Krankheiten mit der Wurzel vertilgen; man wiirde noch bei weitem giin
stigere Resultate erzielen, wollte man denselben FleiB, den wir auf die 
iibrigen Arzneimittel verwenden, auch auf das Studi urn der Psych
i at ri k legen! Er warnt vor ubertreibung des Kausalmomentes der 
,schwarzen Galle", atra bilis. Auch bei Hautkrankheiten erkennt er 
psychische Einfliisse. 

Wenn er auch bei Schilderung der Exantheme meint, daB wahrlich 
des Maiers Pinsel mehr leiste als die farbenlose Feder, so zeigt seine ,Medi
zinische Polizei" doch an vielen Stellen, wie geschickt er die Feder zu 
fiihren weiB. Diese damals neue Doktrin schied er von der gerichtlichen 
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l\:ledizin, wie auf dem Gebiete des Rechts spater Verwaltung und J ustiz 
geschieden wurden. Im Band IV, II. 3: ,Von Verletzungen durch 
Vorurtheile der Zauberei, Teufelei und Wundercuren" finden 
wir eins der vorziiglichsten Kapitel seines Werks; es bringt eine glanzend 
geschriebene, geschichtlich begriindete Notwendigkeit, mit Hilfe der 
Polizei eines Landes dem Ungeheuer des abscheulichsten Aberglaubens 
zu begegnen; mit Humor gewiirzte Krankengeschichten zeigen die Arm
seligkeit einiger Hexen- und Besessenheitszustande. 

Ha u ptq ue lle: HEINRICH RoHLFS, Die medizinischen Klassiker Deutschlands, 
I88o, II. Abt., S. I27-2Ir.-NEUBURGER, Wien. klin. Wochenschr. XXII. Jahrg., 
Nr. 39: FRAXK als Begriinder der Riickenmarkspathologie. 

Franz Joseph Gall 
1758-1828 

GALL ist am 9.1\Iarz 1758 in Tiefenbrunn bei Pforzheim geboren, 
als.Sohn eines Kaufmanns. Er studierte in Stra1Jburg und Wien, wo 
er 1785 Doktor der l\Iedizin wurde und rasch eine gro13e Praxis bekam; 
daneben trieb er fleil3ig Gehirnanatomie und Kephaloskopie. Seine pri
yaten Vorlesungen dariiber (1796) fanden grol3en Zulauf; 1801 wurden 
sie verboten, wie es scheint infolge klerikaler Einfliisse, trotz Fiirsprache, 
u. a. von PETER FRANK. Er besuchte darum, nach 1805, Berlin, Spandau, 
Holland und die Schweiz, urn seine Lehre zu verkiindigen; 1807 kam er 
mit SPURZHEIM nach Paris, iiberall gut aufgenommen von Fiirsten, 
Gelehrten usw. Im Athenaum hielt er offentliche Vorlesungen; NAPOLEON 
wollte freilich nichts von ihm wissen, aber GALL veroffentlichte 1810-1820 
doch seine grol3en Arbeiten, die er neben arztlicher Praxis vollendete; 
PINEL u. a. nannten ihn einen Charlatan, es scheint, da13 GALL aber in der 
Gesellschaft sehr gesucht war, trotzdem waren seine Finanzen nicht be
sonders gut. Am 22. August 1828 starb er und wurde auf dem Pere-Lachaise 
begraben, ohne Kopf, den er seiner Sammlung hinterlieB. GALL war 
grol3 und wohlgebildet, der Kopf grol3, besonders der Vorderkopf. Er 
war wohlwollend, aber miBtrauisch, durch feindselige Kritiken tief ver
stimmt. 

Von den unzahligen, teilweise sehr verschiedenen Beurteilungen der 
GALLschen Lehre ist fiir uns die Stellung REILS wichtig, der infolge von 
Vorlesungen GALLS in Halle seine Untersuchungen iiber das Gehirn und 
Nervensystem wieder aufnahm und erklarte, er habe in GALLS anatomi
schen Demonstrationen des Gehirns mehr gesehen, als er geglaubt hatte, 
daB ein Mensch in seinem ganzen Leben entdecken konnte. Spii.ter aber 
schrieb er eine sehr absprechende Kritik, leider erfiillt von personlichen 
Ausfallen. Dariiber berichtet MoBIUS, GALLS warmer und scharfer Ver
teidiger, der in GALLS Lehre eine neue Psychologie und eine neue Gehirn
physiologie gegeben sieht. GALL lehrte mit aller Bestimmtheit, daB die 
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Windungen der Gehirnrinde als die Endigung der Nervenbahnen und als 
Sitz aller intellektuellen und moralischen Funktionen zu betrachten sind; 
zur gleichen Zeit suchten manche Irrenarzte die Geisteskrankheiten im 
Herzen, der Leber und anderen Eingeweiden, woriiber GALL bittere 
AuBerungen fallen lieB; auch GALLS viel bekampfte Ansicht, daB das 
wachsende Gehirn den Schadel forme, hat neuerdings in SCHWALBE 
Unterstiitzung gefunden, wahrend FRORIEP sich vorsichtig verhielt. 

GALLS Lehre wird jetzt allgemein Phrenologie genannt, obwohl 
dieser Name erst von seinem Schiiler und Mitarbeiter SPURZHEIM ein
gefiihrt ist; des letzteren groBe anatomische Geschicklichkeit ist nach 
HAESERS Annah- hirnrinde phre· 
me bei den mit nologischen Ab-
GALL gefiihrten grenzungen nicht 
Untersuchungen giinstig. Viel-
entscheidend da- leicht trifft Hu-
fiir gewesen, daB FELANDS Berner-
man den Ur- kung, daB die Or-

sprung der Gei- ganologie im 
steskrankheiten ganzen wahr, die 
imGehirnsuchte; Organos ko pie 
GALLS Lehre war aber noch sehr 
aber dabei das unzuverHissigsei, 
Fund:1ment. An- den Kern der 
klange an die Schwierigkeit in 
Phrenologie sind der Lehre GALLS 
in den modernen von den Orga-
Assoziationszen- n en resp. T ri e-
tren, Sprachzen- ben, da deren 
tren usw. zu fin- Anordnung auf 
den; doch · sind der Oberflache 
die meistdiffusen ~~ des Gehirns,beim 
Krankheitsvor- / ~ Lebenden nur 

gange in derGrol3- am Schadelge-
wolbe einer Untersuchung zuganglich ist; auf jeden Fall ist GALL aber 
einer der wichtigsten Vertreter fiir die Lokalisation psychischer Vor
gange - auch geistiger Storungen- in der Hirnrinde, nach seiner Lehre 
kenntlich durch entsprechende Hervorwolbungen des Schadeldachs; auch 
sprach er als Erster diese Ansicht aus. 

Ferner ist GALL eiit Vorlaufer der neuen Richtung, die in unseren 
ps ychologische n Anschauungen die abstrakten Begriffe zuriickdrangt 
und dafiir die organisch begriindeten Triebe mehr zur Geltung bringt; 
dariiber sagt MoBIUS noch folgendes: ,Die Zerreil3ung des Menschen 
in Vorstellung, Gefiihl, Willen oder in Intellekt und Willen oder wie die 
Schemata sonst heil3en, qualt uns bis auf den heutigen Tag. Die Physio
logie ist dahin gelangt, in jedem Lebensvorgange den Reflex wiederzu
finden: Reiz bzw. Reizbarkeit und Reaktion. Ein einfacher Winkel ist 
das Schema des Lebens. - Der aufsteigende Schenkel des Winkels heil3t 
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Wahrnehmung, der Scheitel Lust-Unlust, der absteigende Schenkel 
Wollen-Nichtwollen. - Das seelische Leben mag sich steigern, verviel
fachen, verwickeln, ·wie es will, immer handelt es sich nur urn die Verviel
fachung und Verflechtung der psychischen Reflexe." Also auch GALL 
hat die vorUNZER schon angedeuteten, psychischen Reflexaktionen 
vorbereitet; bei GRIESINGER finden wir dann ihre klare Erkenntnis und 
Verwertung; noch heute wird am Ausbau dieser Lehre gearbeitet. 

Literatur: HAESER, Gesch. d. :\led. Bd. II und fiir Vorstehendes ganz beson
ders Mosrus, Bd. VII, FRANZ JosEPH GALL, 1905, sowie Bd. III, GoETHE und GALL, 
1903· 

KIRCHHOFF (Schleswig). 



Deutsche Irrenarzte 

Anton M iitler 
1755-1827 

Oberarzt des J ulius-Spitals in Wurzburg fiir die psychiatrische Abteilung, 
ist geboren in Konigshofen im Grabfeld im J ahr 1755 und gestorben in 
Wurzburg im Jahr 1827. Zuerst war er Arzt auf dem Land gewesen. 
::\iit 43 J ahren kam er in das Julius-Spital und blieb hier 27 Jahre, bis 
zwei Jahre vor seinem Tod. Am Ende seiner psychiatrischen Tatigkeit 
hat er das Buch geschrieben: Die Irrenanstalt in dem Julius-Hospital 
und die sechsundzwanzigjahrigen arztlichen Dienstverrichtungen an der
selben. llit einem Anhange von Krankengeschichten und Sektions
berichten. Ein Wort zu seiner Zeit. - Dieses Buch ist mit 300 Seiten 
ziemlich umfangreich und jetzt sehr selten geworden; ebenso wie dieses 
vom Jahr 1829: Die Behandlung der Irren in dem Julius-Hospital in Be
ziehung zur Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten be
arbeitet und herausgegeben von Dr. JosEPH OEGG. In derVorrede dieses 
Buchs ist eine ausfiihrliche Lebensbeschreibung von ANTON l\!ULLER. -
Auszuge a us diesen heiden Buchern habe ich gegeben in dem Festbuch: 
Hundert Jahre bayrisch (Wurzburg, Verlag STURTZ, 1914) S. 303: A us 
dem Julius-Spital und der altesten psychiatrischen Klinik; und in meinen 
Berichten aus der Klinik (Leipzig, KABITZSCH). Die heiden Bucher sind 
fur die Zeit vor hundert J ahren besonders deshalb lehrreich: es begannen 
die Bestrebungen, welche zu der Abschaffung der mechanischen Zwangs
mittel fuhrten. Fur diesen Fortschritt war man auch in Wurzburg. Aber 
man betrachtete vieles Krankhafte noch mehr moralisch als pathologisch. 
Und so gab es doch noch manche Kombination von moralischem und me
chanischem Zwang. Besonders groB war aber vor hundert J ahren der 
Glaube an alles, was aus der Apotheke kam. Sehr drastische Abfiihr
mittel, ferner reizende Salben, welche die Kopfhaut zur Eiterung brachten, 
wurden parallel angewendet mit moralischen und mechanischen Reiz
mitteln. Die progressive Paralyse ist erst 26 Jahre. nach ~WLLERS Tod 
im J ahr 1853 zum erstenmal in Wurzburg diagnostiziert worden. Und a us 
den Krankengeschichten vor hundert J ahren bekommt man den Ein
druck, daB damals auch manche undiagnostizierte Falle dieser Krankheit 
von dem therapeutischen Dbereifer unnotig geplagt worden sind. Zu 
llULLERS Zeit gab es noch keinen klinischen Unterricht in der Psychiatrie 
in Wurzburg. Und er war auch nicht Professor an der Universitat. Er 
war der Ansicht, der klinische Unterricht passe nicht zu den psychiatri-
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schen Fallen. Schon sieben Jahre nach MULLERS Tod hat aber MARCUS 
diesen Unterricht gerade in Wtirzburg zuerst eingefiihrt. MULLER hat 
jedoch insofern auch dem klinischen Unterricht vorgearbeitet, als er auf 
sorgfaltige Beobachtung hielt und auch jtingere und altere Arzte gelegent
lich gerne belehrte. Aus solcher Belehrung ist das Buch von OEGG ent
standen. - Kein klinischer Unterricht und zuviel Moral, dies hing eng 
miteinander zusammen. Denn nur solche Arzte sollten an die psych
iatrischen Falle herankommen dtirfen, die vollig eindringen konnten in 
ihre moralischen Geheimnisse., Und diesen gegentiber sollte die strengste 
Verschwiegenheit gewahrt werden. ,Schon die Pflicht der Verschwiegen
heit ware ein Hindernis fiir ein klinisches Kollegium tiber Psychiatrie." 
- Auch in der Atiologie kommt ganz merkwiirdiges Moralisches vor, z. B. 
als wichtigste U rsache: das Romanlesen und das Lottospiel. ,Ein j unger 
1\Iann vertraute sich dem Lottogltick. Als ihm dieses den Rticken kehrte, 
verfiel er in Tobsucht und raste sich zu Tode. Andere Grtinde fiir die 
Krankheit und den Tod waren nicht aufzufinden." Es ist doch recht 
bemerkenswert, daB vor hundert J ahren auch eine todliche Hirnkrankheit 
noch in eine solche ursachliche Abhangigkeit gebracht worden ist durch 
das Mittelglied hindurch des ,sich zu Tode Rasens", was dann auch noch 
einigermaBen in das l\Ioralische gehort: man wird von etwas affiziert, 
man steigert sich immer mehr in den Affekt hinein, und man stirbt sogar 
an dem Affekt. So wirkten denn auch die Duschen ,somatisch und psy
chisch; durch die Erschtitterung, mittelst des mechanischen Reizes auf 
Kopf und Nerven und durch die Furcht selbst vor dieser Erschtitterung. 
Romanlekttire hatte nachteilig auf die Verrichtung des Unterleibs und 
auf das Gangliensystem gewirkt. Aber die Duschen hatten die gute 
\Virkung, daB sie sanfter, ruhiger und stiller wurde und von der Roman
welt mehr zur nattirlichen wirklichen nnd zu sich selbst zurtickkam". 

Solche therapeutische Illusionen waren wohl notwendige Dbergange 
und Durchgange aus der frtiheren Gleichgtiltigkeit und Vernachlassigung. 
Indem man aufmerksam achtete auf die Wirkungen der l\Iittel aus der 
Apotheke und auf die moralischen und auf die mechanischen, gewohnte 
man sich an eine sorgfaltige Beobachtung. Ein solcher Satz wie dieser 
ist allerdings schon etwas sehr der Ausdruck eines Furor therapeuticus: 
,Unter den Zwangsmitteln ist besonders die Zwangsweste und vorztiglich 
der Zwangsstuhl durchaus notwendig und wirksam. Ich habe keinen 
Rasenden gefunden, der seinen Kopf ohne Zwang zum Einreiben der 
schmerzerregenden Salben hergegeben und ohne Zwangsweste durch Rei
ben und Kratzen seine Schmerzen nicht vermehrt, die Heilung eiternder 
Stellen nicht verhindert hatte." 

Kurz darauf kommt der Satz: ,Nur bei anhaltender Eiterung der Kopf
bedeckungen durch Brechweinsteinsalbe erfolgte dauernde Heilung der 
Geisteskrankheit." - So hat der Glaube an die reizenden Sal ben, an den 
pharmakologischen und chemischen Zwang, des weiteren auch zu dem 
mechanischen Zwangstuhl gefiihrt. - Bei dieser Denkweise hat es an 
der Erkenntnis der zeitlichen Periodizitat sehr gefehlt. So steht z. B. tiber 
zirkulare Zustande diese Betrachtung da von rein normal-psychologischer 
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Art: ,Sollte man glauben, daB es moglich ware, an einem Orte, dessen 
man mit Schaudern denken sollte, sich gliicklich zu fiihlen, selbst zur 
Vernunft zuriickzukehren und dieselbe unter menschlichen Verhaltnissen 
in einem angenehmen Aufenthaltsorte wieder verlieren zu konnen ?" -
Der ,schauderhafte Ort" ist die Tobzelle, in welcher der maniakalische 
Kranke ganz vergniigt und bald auch wieder ruhig war; die ,mensch
lichen Verhaltnisse" sind das Zimmer der ruhigen Kranken, in welchem 
der Melancholische, trotz des netten Lokales, sehr betriibt war und dann 
auch wieder maniakalisch wurde. - Fiir die rein zeitliche Periodizitat 
solcher Zustande fehlte damals eben noch jedes Verstandnis. Alles muBte 
immer auBere Ursachen haben: post hoc ergo propter hoc. -

Bei seinen redlichen therapeutischen Bemiihungen war MULLER aber 
in Stadt und Land sehr geschatzt. Und die heiden Bucher, die auf ihn 
zuriickgehen, sind auch heute noch wertvolle Dokumente fiir das psych
iatrische Denken vor hundert J ahren. 

AuBer dem, was im Vorstehenden mitgeteilt ist iiber Gedrucktes, ist 
nichts Bemerkenswertes vorhanden. Ober 1\H.TLLERS SchUler OEGG be
merke ich noch dieses: 

Joseph Oegg 
1798-1865 

JOSEPH OEGG, geboren 1798 in Wiirzburg, hatte, ehe er im J ahr 
1823 zu ANTON ~WLLER in das Julius-Spital kam, arztliche Reisen ge-
macht nach Ber- die Dissertation 
lin, Paris, Wien. Yeroffentlicht: de 
Dann war er in sede et origine 
den fiinf J ahren morborum psy-
1823- 1828 als chicorum. \Vas 
praktischer Arzt in dieser steht, ist 
in Wiirzburg viel auch enthalten in 
bei ANTON :l\IUL- den ersten Kapi-
LER im Julius- teln seines Buchs 
Spital. Im J ahr (s. oben S. 25), 
1828 wurde er dasernachdiesen 
Gerichtsarzt in fiinf J ahren in 
Vohenstrauss in der SEIDELschen 
der Oberpfalz, Buchhandlungin 

und im J ahr 1833 Sulzbach heraus-
inAschaffenburg. gegeben hat. 
Dort ist er im Gleichfalls auf-
J ahr 1865 gestor- genommen in die-
ben. Zu Beginn ses Buch ist seine 
der Wiirzburger Abhandlung: 
Zeit bei ANTON JOSEPH 0EGG Cber die Anwen-
1\IULLER hatte er dung des Gliih-
eisens zur Heilung psychischer Krankheiten. HuFELANDS Journal 1828. 
In dem Buch von 1829 hat er in engem AnschluB an ANTON )lULLER 
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sehr ausfiihrlich auf 384 Seiten das entwickelt, wovon ich oben die Proben 
gegeben babe. In bezug auf die starken Mittel, welche auf den Kopf 
appliziert werden sollten, hat er noch von sich aus das Gliiheisen hinzuge
fiigt. Von dieser thermischen Zutat zu der pharmakologischen und 
chemischen wollte ANTON )fULLER noch nichts wissen (s. Seite 252 An
merkung von OEGGS Buch). Abgesehen davon hestand aber volliges Ein
verstiindnis mit ANTON l\WLLER, welcher gerade an diesem guten Arzt und 
Schriftsteller OEGG einen Schiiler gefunden hat, der nochmals das, was 
ANTON l\fULLER selbst fiinf Jahre zuvor im J ahr 1824 dem Druck iiber
geben hatte, sehr gut erweitert und bereichert hat. Der Schiiler OEGG 
ist deshalb auch bier noch ausdriicklich neben dem Lehrer ::UvLLER auf
gefiihrt. - Vor hundert Jahren gab es eben fast noch keine psychia
trischen Institute. \Venn es solche gegeben hiitte, so ware OEGG wohl 
sicher in der praktischen Psychiatrie geblieben, zu welcher er nach allem 
sich sehr gut geeignet hatte. 

RIEGER (Wiirzburg). 

Johann Christian Reil 
1759-1813 

Das Gesamtwerk REILS, der fast auf allen Gebieten der l\Iedizin 
schopferisch tiitig gewesen ist, auch nur anniihernd zu wiirdigen, ginge 
weit iiber den bier verfiigbaren Raum hinaus, weshalb ich mich vorwiegend 
auf eine genauere Darstellung jener Zweige seines Schaffens beschriinken 
will, fiir welche bei clem Leserkreis dieses \Verkes besonderes Interesse 
vorauszusetzen ist. Es soU daher in einem eigenen Abschnitte (II) die 
Bedeutung REILS fiir die Psychiatrie ausfiihrlicher behanclelt werden, 
wiihrend der I. Abschnitt unter teilweisem AnschluB an NEcBrRGERS 1) 

Gedenkrecle einen Vberblick iiber REILS Lebensschicksale und seine so 
reiche und vielseitige Tiitigkeit als Arzt uncl Forscher geben wird. 

I. 

JOHANN CHRISTIAN REIL wurde am 20. Februar 1759 zu Rhauue, 
einem ostfriesischen Dorfe, als Sohn eines Pfarrers geboren. Bereits cler 
Knabe zeigte bedeutende .Anlagen und entwickelte starken Natursinn. 
Den Gymnasialunterricht genoB er in der Stadt Norden und sollte dem 
Wunsche des Vaters gemiiB Theologie studieren; eine tiefe Neigung aber, 
die u. a. in seiner Abiturientenrede ,Lob der )!edizin" Ausdruck fand, 
zog ihn zur Heilkunde. Er begann ihr Studium in Gottingen und voll
endete es in Halle, wo er namentlich von }!ECKEL und GOLDHAGEN wissen
schaftlich angeregt und gefordert wurde. 1782 promovierte er mit einer 

1) NEUBURGER, M,\x, JoHAXX CHRISTIAN REIL. Stuttgart 1913. 
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Dissertation tiber Gallsucht. Er lieB sich darauf in Ostfriesland als Arzt 
nieder, kehrte aber 1787 auf einen von GOLDHAGEN veranlaBten Ruf 
nach Halle als E:x · >rdinarius zuriick. Schon im folgenden Jahre verlor 
er seinen Lehrer t Forderer, dessen Leben zu erhalten er sich liebevoll 
bemiihte. 

Der Fall wurde 
F. J. G . GOLDHAGE 

REIL auch veroffentlicht. (.,Des seeligen Oberberg-Raths 
rankheitsgeschichte", Halle 1788.) In der wenige Seiten 

umfassenden Krankengeschichte findet man eine lebendige Darstellung, wie der 
alte Meister und sein groCer Jiinger diagnostisch iiberlegend der Krankheit gegen
iiberstehen und mit peinlicher Genauigkeit therapeutische Mittel erwagen. Auch 
der Obduktionsbefund ist wiedergegeben. Das Schriftchen kann nicht genug der 
Lektiire empfohlen werden. Besser als jedes historische Werk macht es uns mit dem 
Stand der damaligen Medizin vertraut. 

Nach GOLDHAGENs Tode wurde REIL dessen Nachfolger. 
Seitdem war er als Professor der Medizin und Leiter des klinischen 

Institutes, von 1789 an auch als Stadtphysikus in Halle tatig, bis er 1810 
einem Rufe an die neugegriindete Universitat Berlin Folge leistete. 
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Den besten Einblick in REILS umfassende klinische Tatigkeit sowie in seine 
tiefgriindige Forschungsmethode, die sich auf scharfe Beobachtung, Sektionsbefund 
und Epikrise stiitzte, gewahren die von ihm nach damaliger Sitte 179o-1795 in 
vier Faszikeln herausgegebenen ::\lemorabilia clinica. In diesen Abhandlungen 
tritt REIL nicht nur als Internist, sondern auch als Chirurg, pathologischer Anatom 
und experimenteller Pharmakologe hervor. Aber es ist nicht nur der Umfang der 
behandelten Gebiete, der bier wie in den unter seiner Leitung abgefa.IJten Disser
tationen iiberrascht, sondem auch die geniale, seine Zeit iiberholende, vielfach ge
radezu modem anmutende Denkungsweise. Atts J AENEKES Dissertation De hydro
thorace, Halle 1797, geht hervor, dal3 REIL sich als diagnostischen Mittels bereits 
der Brustperkussion bediente. Ja, in seinen spater erschienencn Werken hat 
er sogar zur Diagnose von Kopfleiden die Perkussion des Schade lsvorgeschlagen. 

Der umfassende Blick und die Griindlichkeit, mit welchen REIL die auf
geworfenen Fragen bearbeitete, muBten ihm vielfach die UnzuUinglich
keit der Voraussetzungen des damaligen klinischen Wissens eroffnen. 
Seiner Regsamkeit und der Vielseitigkeit seiner Begabung ist es zu danken, 
daB er selbst den Ausbau von klinischen Hilfswissenschaften unternahm. 
Insbesondere waren es die Anatomie und Physiologie, in die sein For
schungsgeist eindrang und bleibende Errungenschaften zeitigte. Als 
An atom hat er die feinere Struktur des Auges und N ervensystems studiert; 
mit Hilfe chemischer Praparation konnte er den strahlenformigen Verlauf 
der Linsenfasern dartun. Ferner unterzog er die Existenz der Macula 
1 u tea einer Nachpriifung und stellte von ihr die ersten Abbildungen her. 
Die Methode der Verwendung chemischer Reagenzien zur Erkennung von 
Strukturverhaltnissen iibertrug er erfolgreich auch auf das Zentralnerven
system. Die wesentlichen, auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse hat 
er in seinem 1797 erschienenen Prachtwerk De structura nervorum 
niedergelegt. 

In einer spateren Epoche ist REIL auf dieses Arbeitsfeld zuriick
gekommen und hat 1807-1809 in seinem Archiv iiber seine anatomi
schen Untersuchungen des zentralen Nervensystems eine 
Artikelserie veroffentlicht. 

Beim Studium der Gehimstruktur verwendete er als Hartungsmittel Alkohol, 
dem er Kalium zusetzte, um die Unterschiede zwischen grauer und weil3er Sub
stanz besser hervortreten zu lassen. Hierauf wurde das Gehim mittels der Finger 
und unter Beniitzung eines schmalen, vome abgerundeten Elfenbeinplattchens 
oder dgl. zergliedert, indem er dem fortschreitenden Prozel3 der Hartung folgend, 
allmahlich in die Tiefe drang. 

Es ist staunenswert, welches Detail er auf diesem primitiven Wege 
ermitteln konnte. Die Beschreibung seiner Befunde ist prazis und an
schaulich. Den Leser dieser Arbeiten muB es mit Genugtuung erfiillen, 
daB REILS Name in der heutigen Nomenklatur der Gehirnanatomie ver
ewigt ist. Von REILS Untersuchungen iiber das Kleinhirn hat kein Gerin
gerer als STILLING geurteilt, daB seine Beitrage zur Lehre vom Bau des 
Cerebellums ,fiir alle Zeiten als Muster einer klassischen Arbeit be
trachtet werden miissen". 

Bedenklichen Verirrungen setzt sich REIL freilich aus, wenn er in seiner natur
philosophischen Epoche die sichere Grundlage objektiver Beobachtung verllillt 
und zur Erkllirung physiologischer Funktionen iibergeht, wie dies namentlich in 
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dem Artikel .. Uber die Eigenschaften des Ganglien-Systems und sein Verhiiltnis 
zum Cerebral-System" geschieht (REILS Archiv Bd. VIJ;). Gerade an einem Forscher 
wie REIL wird es klar, wie verhiingnisvoll die Naturphilosophie, die sich zur LOsung 
jedes Problems berufen fiihlte, fiir die Wisseuschaft werden konnte. 

Das Archiv enthalt eine Reihe anatomischer Arbeiten uber das zen
trale und periphere Nervensystem, die von REIL angeregt und unter seiner 
Leitung ausgefiihrt wurden. Auch die pathologische Anatomie des Gehirns 
wurde von ihm mit seiner Arbeit ,Mangel des mittleren und freien Teils 
des Balkens im Menschengehirn" gefordert. 

Noch fundamentaler als um die Anatomie sind REILS Verdienste 
um die Physiologie. 

Von den unter REILS Leitung verfaBten Dissertationen sind namentlich 
als wi5senschaftliche Taten ,Caenesthesis" von Chr. Fr. Hubner 
(Halae 1794) und die im gleichen Jahre erschienene Dissertation Butt
ners (,Functiones organo animae peculiares") zu nennen. 

Das Gemeingefiihl stellt HtiB;NER mit der Empfindung auf gleil'he Stufe; 
wiihrend diese mit Hilfe der Sinne die iiu.13ere Welt vorstellt, wird der Zustand 
des eigenen Korpers der Seele durch die Nerven als Gemeingefiihl vermittelt. Der 
Autor bringt nicht nur eine Besprechung der verschiedensten Sensationen und 
erortert deren nerv<>se Vermittlung, sondern geht auch auf die Beziehungen zu 
Hysterie und Verriicktheit ein. Er entwickelt in klarer Weise, da.l.l andauernde 
abnorme Sensationen alle anderen Organfunktionen beeintriichtigen, die ganze 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und schlie.IJlich eine symptomatische Ver
riicktheit erzeugen konnen. Die Arbeit, welche auch unter REILS Namen erschienen 
ist, findet in dessen Werken wiederholt Erwiihnung. 

BuTTNER nimmt in seiner Dissertation einen ausgesprochen dualistischen Stand
punkt ein. Die Gehirnfunktionen, welche er als ,.Cephalerga" oder ,.Gehirn
ta ten" bezeichnet und die seelischen .Au.IJerungen sind durch bestimmte Gesetze 
aneinandergebunden, wobei das Gehirn ein Organ der Seele vorstellt. Die Auf
stellung des Begriffes ,.Cephalerga" mu.l.l auch rein methodisch als eine wissen
schaftliche Errungenschaft gewertet werden, die fiir die psychiatrische und physio
logische Forschung von Bedeutung werden konnte. Leider hat nicht einmal REIL 
selbst an dem Namen festgehalten. 

Das groBte Verdienst um die Physiologie hat sich REIL durch die 1796 
erfolgte Grundung des Archivs fur Physiologie erworben, welches 
zunachst von ihm selbst, spater in Gemeinschaft mit AuTENRmTH heraus
gegeben wurde. Dabei schwebte ihm namentlich eine Ablosung dieser 
Wissenschaft von spekulativer Philosophie, ein Kampf gegen Dogmen 
und Autoritatsglauben und ein Ausbau der physiologischen Forschung 
auf experimenteller Grundlage nach dem Vorbilde der exakten Wissen
schaften: Physik und Chemie vor. Das Archiv wurde mit REILS beruhmter 
Abhandlung ,Von der Lebenskraft" eroffnet. 

Die Schrift ist von philosophischem Geiste getragen, und zwar ist es 
hier im Gegensatz zu seinen spateren Werken KANTS EinfluB, der sich 
wohltuend geltend macht. Das auch in den Klassikern der Medizin als 
Bd. II erschienene und von SUDHOFF herausgegebene Werk sollte zu jenen 
Schritten gehoren, welche selbst die der Geschichte der Medizin weniger 
gewogenen Arzte lesen. 

REIL tritt entschieden der Ansicht entgegen, daB ein allgemeiner Welt
geist die ganze Natur belebe, im besonderen Fall die Nerven nur das 



RF.IL 

Beha.J.tnis und Leitungsmittel einer spezifischen Nervenkraft bilden. Er 
faBt vielmehr diese Kdi.fte als Wirkung der l\iaterie auf, die sich 
aber nicht in der groben sichtbaren Materie erschopft, vielmehr ist im 
Hinblick auf Wii.rme und Elektrizitii.t auch mit feinen Stoffen zu rechnen, 
die in besonderer Beziehung zu einzelnen Organen stehen, wodurch diese 
ihre spezifische Reizbarkeit erhalten; und so kommt er zu dem Schlusse, 
daB der Grund des Lebens allein in der Materie liegt, ,in der Mi
schung und Form alles dessen, was sichtbar und unsichtbar ist". Nach 
den Modifikationen, welche die Materie in den einzelnen Gliedern des 
Korpers zeigt, sind auch ihre Krii.fte besonders individualisiertl). 

Wir miissen es uns versagen, auf Einzelheiten dieser ideenreichen Abhandlung 
einzugehen und wollen nur einige Thesen hervorheben, welche die Tiefe von REILS 
Gedankengiingen veranschaulichen sollen; so erklart er, da.l3 jedes Organ eine spezi
fische Erregbarkeit hat, auf welche sich seine Reaktionen mit den Dingen au.l3er ihm 
griinden. Auch den Nerven kommt eine solche spezifische Reizbarkeit zu, woraus 
sich ergibt, da.l3 der Reiz eine bestimmte Wirkung zur Folge hat. REIL rechnet 
femer mit feinen Stoffen, welche die Korrelation von Organen bewirken. Wie wir 
in den ersteren Siitzen eine Vorahnung des Gesetzes der spezifischen Sinnesenergie 
erblicken miissen, so werden wir hier an die Hormonentheorie gemahnt, wahrend 
fast schon die Hypothese von Assiinilation und Dissimilation uns entgegentritt, 
wenn REIL die Frage aufwirft: ,Kann nicht in der groben 1\Iaterie der Organe 
ein feiner Stoff bei ihrer Ruhe sich ansammeln, der bei der Beriihrung des Reizes 
abgeleitet wird ?" 

Gerade die Arbeiten REILS im Archiv zeigen, daB die Physiologie fiir 
ihn doch nur ein Durchgangspunkt zur Erfassung von pathologischen 
Vorgii.ngen war. Sein Beitrag zur medizinischen Zeichenlehre im 
III. Bande enthii.lt formlich eine Logik der Krankheitszeichen und ihrer 
Bewertung. REIL zeigt sich hier nicht nur als medizinischer Forscher, der 
auf moglichst prii.zise Auffassung der Krankheitszeichen ausgeht und 
l\Iikroskop und Chemie als wertvolle diagnostische Hilfsmittel verwendet, 
die Krankheit aus ihrem Verlauf und durch Obduktionsbefund ermittelt, 
sondern auch als Denker, der die Zeichen analysiert und bewertet, die 
Individualitii.t des Kranken psychologisch beriicksichtigt und den sub
jektiven Symptomen ihre richtige Stellung anweist. 

REIL wurzelt durch seine ganze Entwicklung und sein W esen in der 
l\Iedizin und muB in erster Linie als groBer Mensch und Arzt erfaBt werden. 
Von dem physiologischen Begriff des Lebensprozesses strebt er unmittelbar 
nach der Klii.rung des Krankheitsbegriffes, der sich ihm im Gegensatz 
zum Brownianism us und zur Humoralpathologie als ein aktives Ge-

l) Denjenigen, der REIL trotzdem noch zu den Vitalisten rechnen wollte, m&hte 
ich an seine Ausfiihrungen im Vorwort zum Archiv erinnem. REIL erklart hier, 
da.13 der Tierkorper nicht als mysteri<>ses Wesen zu betrachten, sondem als ein 
physikalischer Gegenstand aufzufassen sei, der den allgemeinen Naturgesetzen wie 
Holz und Eisen unterworfen ist. In einem Artikel ,Veriinderte 1\Iischung und 
Form der. tierischen 1\Iaterie usw." Bd. III des Archivs, driickt sich REIL dahin a us, 
da/3 die eigentiimlichen tierischen Phiinomene aus den schon bekannten Kriiften 
der 1\Iaterie sich erklaren lassen: ,Sie sind Wirkungen, die durch die Verbindung 
mehrerer physischer und chemischer Kriifte entstehen. Wozu also noch eine neue 
Grundkraft? Gewinnt nicht die Naturwissenschaft an Einheit, je weniger Kriiftc 
wir notig haben ?" 



REIL, 33 

schehen darstellt. REILS reifste und umfangreichste Werke waren daher 
auch der Pathologie gewidmet, so sein fiinfbandiges Hauptwerk: ,"'ber 
die Erkenntnis und Kur der Fieber." Aber auch sein letztes Werk 
der ,Entwurf der allgemeinen Pathologie" und der ,Entwurf 
der allgemeine n Thera pie" befaBt sich mit pathologischem Geschehen. 

In seiner Fieberlehre wollte REIL dem Arzt am Krankenbette ein hypothesen
freies und praktisch brauchbares Werk bieten. Er geht dabei von der ganz allge
meinen Anschauung aus, da.B die Krankheiten innere Zustande des tierischen 
Korpers sind, durch welche die Verrichtungen desselben verletzt werden. A1s 
wesentliche Merkmale des Fiebers erkennt er die erhohte Reizbarkeit, welche im 
Zusammenhang mit den gegebenen natiirlichen Reizen zu einem Exze.B, der dem 
fiebernden Organ eigentiimlichen Aktion fiihrt, wodurch sich lebhafte, tierisch
chemische Prozesse ergeben, die eine Konsumption organischer Stoffe zur Folge 
haben. REIL geht in der Fassung des Fieberbegriffes bewu.Bt iiber den allgemeinen 
Sprachgebrauch hinaus, wodurch sich auch der Umfang seines Werkes ergibt. 
Dieses befa.Bt sich nur in den ersten drei Bii.nden mit der Theorie des Fiebers und 
mit fieberhaften Erkrankungen, wiihrend der IV. Band die Krankheiten des Nerven
systems, der V. die Exantheme behandelt. Von Einzelheiten sei auf die Rolle hin
gewiesen, welche er den Nerven und Gefa.Ben fiir das Zustandekommen des Fiebers 
zuschreibt, und zwar nimmt er eine vermittelnde Tatigkeit derselben an, weil die 
vermehrte Aktion in den fiebernden Organen ohne Mitwirkung des Blutes oder der 
Nerven nicht zustande kommen konnte. Man sieht also, wie er iiber seine Zeit 
hinaus, welche vielfach den Sitz des Fiebers in den Nerven und Gefa.Ben suchte, 
neuere Anschauungen vorbereitet hat. Bekannt war ihm der giinstige Einflu.B des 
Fiebers auf Geistesstorungen, und er erwahnt eine Beobachtung von CLAUS BoRRI
CHIUS iiber einen blOdsinnigen Menschen, der in den heftigsten Anf3.llen des Fiebers 
vollkommen scharfsinnig sprach. Von allgemeinem Interesse ist auch die Tatsache, 
da.B REIL in der Baderbehandlung ein wichtiges Mittel der Fiebertherapie erkannte 
und sich sorgfaltig mit der physiologischen Wirkungsweise kalter und warmer 
Bader befa.Bte und genaue lndikationen iiber deren Gebrauch aufstellte. 

REILS letztes gro.Bes Werk bildet der Entwurf einer allgemeinen Patho
logie und Therapie, der nach seinem Tode von seinen Schiilem NASSE und 
KRUKENBERG herausgegeben wurde. Die Einleitung der allgemeinen Krankheits
lehre, die erst 1816 erschienen ist, beginnt bedeutsam genug mit einer Geschichte 
der Naturphilosophie, worauf REIL etwa im ersten Drittel des I. Bandes seine eigene 
naturphilosophische Anschauung entwickeltl). 

Nach diesen Vorstufen wendet sich REIL dem eigentlichen Zwecke des Buches 
zu und vollzieht eine wissenschaftliche Tat, indem er im Kampfe gegen die damals 
herrschende Humoralpathologie und im Gegensatz zu der vorwaltenden Meinung 
BRoWNs, der in der Nosologie den Organismus a1s einen passiven Faktor einsetzte, 
fiir die Auffassung des Wesens der Krankheit das Prinzip aufstellte, .,da.B dieselbe 
die n3.mlichen Faktoren habe, die das Leben iiberhaupt hat, da.B sie also ein Lebens
proze.B, obgleich ein anomaler sei". Die Ausfiihrungen der weiteren heiden Bii.nde 
der allgemeinen Pathologie sowie den Entwurf der allgemeinen Therapie mu.B ich 
hier iibergehen. Erwahnt sei aber in diesem Zusammenhang der 1791 von REIL 
herausgegebene diatetische Hausarzt, dessen gemeinverstandliche Darstellung in 
starkem Gegensatz zu der Diktion in der naturphilosophischen Epoche REILS steht. 
Das Buch, welches 1785 in Norden zum Frommen seiner Mitbiirger verfa.Bt wurde, 
gewahrt einen besonders tiefen Einblick in die praktische Medizin der damaligen Zeit. 

Man wiirde REn.s Wesen nur ungeniigend erfassen, wollte man ihn 
ausschlieBlich als Gelehrten und Forscher werten. Die GroBe seiner 
Persanlichkeit ist vielmehr durch die Tatsache gegeben, daB er in allen 

1) MEYER, J., DE JoANNIS CHRISTIAN! REILII in Physiologia Dignitate. Vratis
laviae, 1857· 
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Gebieten, auf welche ihn Beruf, Lebensschicksal oder ein spezielles Inter
esse lenkte, sich voll einsetzte und dank seiner Genialitat auch Neues und 
Ungewohnliches zustande brachte. 

Im akademischen Beruf war er ein begeisterter Lehrer und For
derer aufstrebender Talente. Nicht auf Dogmen, sondern auf die Dber
lieferung von Methoden kames ihm an. Er suchte scharfe Beobachtung, 
genaueste Untersuchung, systematische Krankheitsbeschreibung und 
Selbstandigkeit im Denken und Handeln anzuregen. Bei seinen person
lichen Vorziigen, der Klarheit des Vortrages und seiner hohen ethischen 
Auffassung zog er zahlreiche Schiiler aus allen Teilen Deutschlands an. 
Dber sein unmittelbares Schaffen als Universitatslehrer seines Faches 
ging REILS Bestreben nach Ausgestaltung und Reform des medizinischen 
Unterrichtes. 

Einen guten Einblick in REILS Ideen, welche sich auf Reform des 
Universitatsunter!ichtes bezogen, gewahren die vo~ BENEKE1) veroffent
lichten Eingaben der medizinischen Fakultat Halle, die REIL zum Ver
fasser haben. 

Der weite Gesichtskreis, das ungewohnliche Fachwissen und das Impo
nierende seiner Persanlichkeit, woran sich noch die dem Psychiater eigene 
Wertung des Individuums reiht, muBte die giinstigste Vorbedingung zu 
einem auch in der Praxis groBen Arzte ergeben, als welcher REIL tat
sachlich auch seiner Zeit galt. Auch GoETHE zahlte zu seinen Patienten 
und nach REILS Tode zur Bearbeitung eines Stiickes aufgefordert, erklarte 
er sich dazu sofort bereit, da ihm der AnlaB ,Gelegenheit gibt, eine ver
jahrte Schuld, die ich unserem trefflichen REIL, dem Arzt und Lehrer 
riickstandig bin, einigermaBen abzutragen". Zur Ausfiihrung ist GoETHE 
trotzdem leider nicht gekominen. 

Die Zeitlage eroffnete REIL in seinen spateren J ahren ein ungewohn
liches Betatigungsfeld und stellte an seine Tatkraft und Selbstlosigkeit 
die groBten Anorderungen, denen er sich in allgemeiner Menschenliebe 
und vaterlandischer Begeisterung bis zu tatsachlicher Opferung der 
eigenen Persanlichkeit unterzog. Die Katastrophe von I8o6, die auch 
das Wohl der Stadt Halle zu vernichten drohte, veranlaBte ihn zu 
regster Betatigung an einem Rettungswerk, welches dem gefahrdeten 
Orte neue Entwicklungsmoglichkeiten eroffnen sollte. Bei der Aus
gestaltung Hailes zu einem Badeorte war REIL nicht nur mit Wort und 
Schrift tatig, wie seine 1809 erschienenen popularen Attikel , Dber die 
Nutzbarkeit und Gebrauchsart der Solbader" und die ,Anwendung des 
Dampfkessels" beweisen, sondern er war auch an der Spitze des Biirger
ausschusses fiir die Finanzierung des Unternehmens, welches zur Griin
dung einer Badeanstalt, eines Kursaals und Theaters fiihrte, in dem 
GoETHES Weimarer Gesellschaft spielte. 

Das franzosische J och, welches Halle zur Zeit der Herrschaft J eromes 
zu dulden hatte, verleidete ihm auf die Dauer den Aufenthalt in der Stadt, 
mit der er so verwachsen war, und er folgte I8IO einem Rufe an die Uni-

1) JoH. CHRIST. REIL, Gediichtnisrede. Halle 1913. 
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versitat Berlin, urn, wie er in seiner Abschiedsrede ausfiihrte, zu beschlieBen, 
wo er ,zu leben anfing, unter den Fliigeln des preuBischen Adlers". 

Das J ahr 1813 fand REIL, der sich einst, wie die Widmung des IV. Ban
des der Fieberlehre bezeugt, dem Eindruck der Personlichkeit NAPOLEONS 
nicht entziehen konnte, als gliihenden Patrioten. ARNDT bezeichnet 
FICHTE und ihn als ,die tragischesten Personen der Hauptstadt", durch 
die ungeheuere Feurigkeit, womit sie die Zeit auffaBten, und durch den 
brennenden HaB, den der letztere fast noch mehr als FICHTE. gegen die 
Welschen trug. Wahrend REII..S attester Sohn sich dem LuTzowschen 
Freikorps anschloB, wuBte er den richtigen Ort seiner Tatigkeit zu finden, 
indem er sich mit voller Kraft fiir die hygienische Ausgestaltung 
des Sanitatswesens einsetzte. Mit den scharfsten Worten geiBelte 
er in Eingaben und Berichten den Zustand der damaligen Lazarette und 
entrollte Bilder des Grauens und Entsetzens iiber die vollige Vernach
lassigung, der die Verwundeten ausgesetzt waren. N ach der Volker
schlacht bei Leipzig mit der Aufsicht iiber die Lazarette Leipzig und 
Halle betraut, machte er sich mit rastlosem Eifer ans Werk, die Lage 
der Verwundeten ertraglicher zu gestalten, ohne einer Infektion zu achten, 
die er sich von einem typhuskranken Freunde zugezogen hatte, his er 
erschopft zusammenbrach und am 22. November 1813 als Opfer seines 
Berufes verschied. 

II. 
Die psychischen und nervosen Krankheiten werden von REIL 

im IV. Band seiner Fieberlehre systematisch behandelt. Der Zusammen
hang mit dem eigentlichen Thema dieses Werkes ergibt sich aus der An
schauung, daB geistige und nervose Krankheiten in Beziehung zur ,Intem
peratur" des Nervensystems stehen. Eine wesentliche Differenz beider 
Gebiete ist aus REILS Darstellung nicht zu entnehmen, zumal da er von 
den organischen Storungen absieht und sich rein mit dynamischen befaBt, 
wobei er vorzugsweise Krankheiten im Auge hat, die wir heute als Psycho
neurosen bezeichnen wiirden. Die Trennungslinie zwischen nervosen und 
geistigen Storungen wird mit der Definition des Begriffes Verriicktheit 
gezogen, als deren Wesen er Tauschung und subjektive Dberzeugung 
von der Richtigkeit der abweichenden Anschauungen auffaBt. Eine noso
logische Erklarung des Begriffes zu geben, fiihlt er sich auBerstande, 
weil Art und Ort der verletzten Vitalitat des Nervensystems unbekannt 
sind. Er begniigt sich daher bei Entwicklung seiner Theorie mit der Fest
stellung, daB das Gehirn jener Teil ist, dessen veranderter Zustand nachste 
und zureichende Ursache der Geisteszerriittung ist. Die Erscheinungen 
der V erriicktheit sind in der kranken Vitalitat begriindet, welche wieder 
auf einer abnormen Mischung und Form des Gehirns beruht. 

In den einleitenden Kapiteln bringt er eine Darstellung der anato
mischen Verhaltnisse des zentralen Nervensystems, an die sich, dem 
Stande der damaligen Forschung entsprechend, eine noch diirftige Er
orterung physiologischer Funktionen anschlieBt. Ebenso wird spater 
die pathologische Anatomie beriicksichtigt und in der Erkenntnis der 

3* 
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Liickenhaftigkeit aller dieser Disziplinen Anregung zu griindlicher For
schung gegeben. Wesentliche Aufschliisse glaubt er namentlich auch 
vom Ausbau der Chemie erwarten zu diirfen. 

In der Behandlung der Symptomatologie geht REIL von der Storung 
elementarer seelischer Funktionen aus, wobei er, der damals geHi.ufigen 
Vermogenslehre entsprechend, Vorstellen, Fiihlen und Begehren als 
die drei seelischen Grundqualitaten unterscheidet. Da es sich aber bei 
der Verriicktheit um Veranderung aller Seelenkrafte handelt, befaBt er 
sich mit den Storungen der seelischen Erscheinungen auf dem Gebiete 
der Sinnesorgane, des Gemeingefiihls, der Aufmerksamkeit, des Gedacht
nisses, des Gefiihles, des Verstandes und der Vernunft. Hervorzuheben 
ist die Ableitung von W ahnideen, die sich auf den eigenen Korper be
ziehen, von Storungen des Gemeingefiihls, die entweder auf Veranderungen 
der vermittelnden Nerven oder des empfangenden Gehirns beruhen. Der 
scharfen physiologischen Denkungsweise steht manchmal eine auffallig 
naive psychopathologische Auffassung gegeniiber, so wenn er den Um
schlag der Depression und Exaltation damit erklart, daB dem Melan
choliker sein Zustand liistig wird und er ihn zu andern sucht. Welche 
Tragweite kommt dagegen den Anschauungen zu, die sich auf seine hirn
physiologische Denkungsweise griinden; so bemerkt er zur Melancholia 
attonita, daB es iiberhaupt noch zweifelhaft ist, ob dieser Zustand nicht 
vielmehr zu den Krankheiten der Bewegungen als zu den Krankheiten des 
Vorstellungsvermogens gehore: 

Die Systematik geistiger Storungen wird von dem Gedanken 
beherrscht, daB es nur eine Gattung von Geisteskrankheit gibt, namlich 
die Verriicktheit; deren individuelle Erscheinungen leitet REIL von der 
Organisation des Gehirns, der Kultur des Individuums vor der Krankheit, 
seiner Behandlung in der Krankheit und deren Ursachen ab. Um die 
besondere Variation zu wiirdigen, bedarf es psychologischer und patho
logischer Kenntnisse, und es ist mit der Erziehung des Kranken, seinem 
Temperament, seinen Neigungen, Leidenschaften, Schicksalen, seiner 
Beschiiftigung, dem Ursprung und den Ursachen der Krankheit, Ort 
und Art der Verletzung des zentralen Nervensystems zu rechnen. Aus 
dieser Auffassung ergibt sich fiir den Arzt, der die Krankheit verstehen 
und behandeln will, die Aufgabe, im einzelnen Fall die besonderen U r
sachen zu ermitteln und aus den verschiedenen maBgebenden Momenten 
die Entwicklung des Leidens abzuleiten. Genaue Untersuchung und 
verstiindnisvolles Versenken in die Symptome sind die Vorbedingungen 
arztlichen Handelns. Die warme und lebendige Darstellung REILS verrat, 
daB wir hier vor einem der Hauptziige seiner beriihmten arztlichen Kunst 
stehen. Die Weite seines Blickes lieB ihn Direktiven erteilen, die auch 
heute zu beherzigen sind; so weist er auf Versaumnisse der Padagogik hin 
und fordert eine zweckmaBige Gymnastik, wodurch eine Festigkeit der 
J ugend zu erzielen ware, von welcher die Pfeile des Luxus abprallen 
wiirden. Die von ihm vertretene moralische Behandlung, welche sich auf 
psychologische Kenntnis des Kranken griindet, erstrebt eine zweckmaBige 
Haltung des Geistes. 
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Wir sind dabei bereits auf das Gebiet der Therapie gelangt, auf dem ein 
anderes Werk REILS bahnbrechend gewirkt hat, namlich die Rhapsodien. 
Der Titel Rhapsodien entspricht nicht ganz dem Inhalt, tatsachlich 
wird eine allgemeine und spezielle Therapie geistiger Storungen geboten, 
welche sich auf eine allgemeine und spezielle Psychopathologie griindet. 

Veranlassung zur Abfassung dieses W erkes gaben REIL die Bestre
bungen des Predigers W AGNITZ um die Milderung des Schicksales Geistes
kranker. Die von da erhaltene Anregung veranlaBte REIL, mit flammenden 
Worten der Entriistung die Verhaltnisse in den Tollhausern zu geiBeln. 
Es lag aber in der Natur des tiefgriindigen und mit glanzendem Organi
sationstalent ausgestalteten Mannes, daB er seine Arbeit nicht auf eine 
bloBe Kritik beschrankte, sondern die Grundlage fiir eine rationelle psy
chische Therapie geistiger Krankheiten schuf und dieses System his in 
die Einzelheiten einer speziellen Therapie erweiterte. 

Stand auch am Ausgangspunkt seiner Bestrebungen um die Heilung 
von Irren Entriistung iiber deren unmenschliche Behandlung, so sehen 
wir ihn doch mit den Besten seiner Zeit, etwa PINEL, HEINROTH, noch 
ganz in Behandlungsmethoden befangen, die uns immerhin noch als 
barbarisch anmuten. Die Erklarung dafiir ist, daB der Blick des Psycho
togen, der damals zur Erforschung geistiger Storung berufen schien, an 
der Oberflache haften blieb, wahrend dem Arzt als Ideal eine chirurgische 
Radikalkur, d. i. auf unseren Fall angewendet, die absolute Unterjochung 
des kranken Willens vorschwebte. Es ist bezeichnend, daB REIL in der 
Scheidung dieser maBgebenden Gesichtspunkte so weit ging, daB er in 
der Organisation der Anstalt Arzt und Psychologen als gleichberechtigte 
Krafte einstellte. Die Inkonsequenz, die darin lag, die Geistesstorung, im 
besonderen Faile die abnorme Willensrichtung als krankhaft aufzufassen, 
sie aber doch rein nach einer vom Normalen hergeholten padagogischen 
Methode zu behandeln, sehen wir erst bei HEINROTH iiberwunden, der an 
den Ursprung der GeistesstOrung bewuBtes Wollen stellt. Freilich muBte 
die Wissenschaft an HEINROTH, der so doppelt gefehlt, vorbeigehen, 
wahrend wir REIL als den bewu13ten Entdecker und Begriinder 
rationeller Psychotherapie verehren, der sogar spezielle Richtungen 
derselben, wie die Persuasion, iibte. 

Ober die Tragweite seiner Bestrebungen war er sich vollkommen im 
klaren, da er die psychische Kurmethode als gleichberechtigt 
neben die chirurgische und medizinische setzte und eine ent
sprechende Gliederung in der Organisation der Fakultat 
forderte. Im Wesen der Methode lag es, auf die Pflege der Beziehungen 
zur Psychologie bedacht zu sein, und er dringt daher auf eine eigene 
Schulung der Arzte in dieser Wissenschaft und postuliert eine medizinische 
Psychologie als ,Inbegriff empirisch-psychologischer Erkenntnisse", ,die 
mit bestandiger Riicksicht des gegenseitigen Einflusses beider Teile des 
Menschen aufgesucht und mit dem Heilgeschaft in die engste V erbindung 
gesetzt sind". 

In REILS Werk findet Psychologie keine ma13gebende Bedeutung, sie dient ibm 
lediglich als Einfiihrung in das Verstandnis abnormer BewuBtseinserscheinungen; 
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da13 er dabei Anomalien beschreibt, in denen .. wir entweder unsere Personlichkeit 
bezweifeln oder unser Ich mit einer fremden Person verwechseln, fremde Qualitiiten 
uns anma13en und unsere eigentiimlichen Zustiinde auf andere verpflanzen" und da13 
er seine Anschauungen dariiber mit Fallen von Depersonalisation und Doppelich 
belegt, ist heute, wo diese Seite der Pathologie besonders ausgebaut wird, eigens 
zu erwiihnen. Au13erdem stellt die Psychologie fiir ihn einen Durchgangspunkt von 
der Psychopathologie zu jenem Gebiete vor, auf dem wir ihn sofort als Meister er
kennen, namlich der Nervenphysiologie, welche ihm als die eigentliche Basis fiir 
die Erkenntnis der Funktion des Bewu13tseins und seiner Storungen gilt. 

Fiir die Anomalien des Seelenlebens erkennt er die Grundlage in aller
dings ziemlich primitiv gedachten Anderungen des zentralen Nerven
systems. 

Seine Beobachtungen fiihrten ihn auf Anschauungen, die mit jenen der modemen 
Psychiatrie iiber somato-psychische Veriinderungen als Grundlage psychischer 
Storungen verwandt sind. Er sieht in bestimmten Nervenverzweigungen die QueUe 
des Gemeingefiihls und mi13t diesem eine grol.le Bedeutung fiir das Zustandekommen 
und die Auspragung abnormer seelischer Zustiinde bei, ja, wir konnen so weit gehen, 
anzunehmen, da13 er Verhiiltnisse ahnte, die wir heute unter den Begriff der Sym
pathiko- und der Vagotonie fassen. So stellt er nach Beschreibung der anatomischen 
Verhiiltnisse fest, da13 bei dynamischer oder organischer Erkrankung des Systems 
der Pfortader, Leber, Milz und des Darmkanals die Laune ohne iiu13ere Veranlassung 
wechselt, der Kranke unmutig ist, an Kleinigkeiten haftet, zwischen Mutlosigkeit, 
Furcht und Hoffnung schwankt usw. Und wer wird nicht an Gedankengiinge der 
neuesten Forschung erinnert, wenn REIL die Mutma13ung iiussert, da13 .,vielleicht 
die Phantasie und die Sinne in Riicksicht ihrer korperlichen Natur sich blo13 dadurch 
unterscheiden, da13 die Nervenwirkungen in entgegengesetzten Richhmgen" statt
haben, oder wenn er die Frage aufwirft, ob nicht bei jedem Wirken des Gehirns 
auch beim Imaginieren, Denken und Wollen eine Fortpflanzung gegen die Peripherie 
stattfindet. 

Der U mkreis der psychischen Kur wird von REIL iiberaus weit gezogen; 
sie erscheint ihm bei allen Geisteskranken angebracht, die noch als heilbar 
gel ten konnen, j a er halt es nicht fiir unmoglich, daB selbst Kranke mit 
unheilbaren Desorganisationen durch psychische Kuren von ihrem \Vahn
sinn geheilt werden. Dabei faBt er nicht bloB die Heilung von Seelen
storungen ins Auge, sondern auch Krankheiten des Korpers, welche 
durch psychische Mittel geheilt werden sollen. Bei der Bedeutung dieser 
Methode miiBte jede Heilmittellehre neben den chirurgischen und che
mischen Mitteln als dritten Teil noch die psychischen enthalten, auf die 
auch jede empirische Psychologie einzugehen hatte. REILS Anschauung, 
daB Exaktheit nur dadurch zu erreichen ist, daB man psychische Phano
mene auf ihre physiologisch-anatomische Grundlage zuriickfiihrt, kompli
ziert und beeintrachtigt seine psychologischen Ausfiihrungen ebenso, 
wie sie seiner psychiatrischen Forschung Abbruch tut. REIL ist sich 
bewuBt, daB bei der psychischen Therapie die eingeleiteten Erregungen 
sich in ihrem Verlaufe und in ihrer Wirkung nicht verfolgen lassen, daB 
die gedachte Beeinflussung bei Geisteskranken recht problematisch sein 
kann und daB die mangelhafte Kenntnis der Gefiihle von Geisteskranken 
die exakte Handhabung der psychischen Mittel beeintrachtigt. Einen 
absoluten Effekt glaubt er nur jenen Mitteln zuschreiben zu konnen, 
welche korperliche Gefiihle veranlassen, Ekel, J ucken, Kitzel, Schmerz. 
Die Wirkung ist in der Weise zu denken, daB sie die auBere und innere 



REIL 39 

Besonnenheit wecken, die Aufmerksamkeit fixieren, das Begehrungs
vermogen und durch dieses den Verstand beeinflussen. 

N eben dem Gefiihlsvermogen kann die psychische Methode auch in das 
Vorstellungsleben eingreifen durch bedeutsame und interessante Objekte, 
die den Kranken notigen, sie anzuschauen. Sache der arztlichen Kunst 
ist es, auch faselnde Kranke dazu zu bringen. Hier muB etwa der Phan
tasie, sobald sie abspringt, ein StoB von auBen gegeben werden, durch 
welchen sie gleichsam erschrocken zusammenfahrt. Leider waren diese 
StoBe, wie wir bald sehen werden, nach unserem Empfinden nichts weniger 
als harmlos. 

Die psychische Behandlungsmethode gliedert sich in ihrem Gebrauche 
in eine positive und negative. Letztere dient dazu, storende Reize abzu
halten oder den Kranken abzulenken. 

Bei Besprechung der direkten Methode wird eine Dbersicht der Mittel 
gegeben, die bei Asthenien und Starrsinn das Seelenorgan anregen oder 
bei entgegengesetzten Zustanden nach dem Gesetz der Ableitung be
ruhigen sollen. 

REIL unterscheidet hier drei Klassen von psychischen 1\Iitteln. Zur ersten 
zahlen jene, ,durch welche der Zustand des Korpers auf cine so bestimmte Art 
veriindert wird, dal3 seine Vorstellung vermittels des Gemeingefiihls im Seelen
organ die Seele auf eine angenehme oder unangenehme Art affiziert". Von Korper
reizen, die Lust erwecken sollen. fiihrt er Wein, Mohnsaft. Warme und Streicheln 
an. Grol3er ist die Anzahl der Unlust erregenden Mittel. Dazu ziihlen aile Medi
kamente, die unangenehme Korperwirkungen hervorrufen, wie Nausea usw. Zum 
gleichen Zwecke wird Entziehung der Nahrung. Niesmittel verwendet, desgleichen 
Blasenpflaster. Haarseile, gliihendes Eisen. brennender Siegellack, Peitschen mit 
Brennesseln, starker Kitzel, Kratze, die sog. unschadliche Tortur, etwa durch Tropf
bad auf den abgeschorenen Wirbel des Kopfes, Lecken der mit Salz bestrichenen 
Ful3sohlen durch Ziegen, Rutenstreiche, Stiirzen ins Wasser usw. Besonders aus
fiihrlich wird die Ziichtigung behandelt, die er nur als Strafe anerkennt, sonst als 
Barbarei verurteilt. 

Zur zweiten Klasse gehoren Objekte, die dem aul3eren Sinn, besonders dem 
Auge, Ohr und Getast vorgehalten werden. Dabei wird nach einzelnen Sinnesorganen 
systematisch vorgegangen, urn z. B. rein auf den Tastsinn zu wirken, bringt man den 
Kranken in ein stockfinsteres, totenstilles GewOlbe und setzt ibn da den entsprechen
den Eindriicken aus. Sollen diese Grausen erregen, dann werden Windschlauche, 
Wassergiisse, Pelzmiinner, Totenhande verwendet, die unvermerktins Gesicht fahren. 
Bei Besprechung der akustischen Reize findet als ganz besonders wirksames Mittel 
das Katzenklavier Erwahnung, bei dem Tiere, die nach der Tonleiter ausgesucht 
sind, mittels einer scharfe Nagel tragenden Tastatur an den Schwanzen gereizt 
werden. Doch .wird auch edlere Musik nicht aul3er acht gelassen, welche den Sturm 
der Seele beruhigt und die Nebel des Triibsinns verjagt. In den Vorschlagen iiber 
optische Mittel la13t er seiner Phantasie vollends freien Lauf und fordert fiir jedes 
Tollhaus die Einrichtung eines Theaters, auf dem von den Angestellten die Rolle 
,eines Richters. Scharfrichters, vom Himmel kommender Engel und a us den Grabem 
wiederkehrender Toten nach den jedesmaligen Bediirfnissen des Kranken his zum 
h&hsten Grade der Tauschung" vorgestellt werden konnten. Auch Gefiingnisse, 
LOwengruben, Richtpliitze, Operationssiile u. dgl. sind nach Bedarf vorzufiihren. 

Die Mittel der dritten Klasse bilden Zeichen und Symbole, besonders 
Sprache und Schrift, urn auf die hoheren Seelenkrafte einzuwirken. REIL denkt 
dabei an Kuren, die nach den Prinzipien der Piidagogik der Geisteskranken durch
gefiihrt werden und sich auf eine genauere psychologische Analyse des Individuums 
griinden. 
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Bei der Besprechung der Unterbringung von Geisfeskranken tritt er 
fiir die Trennung von Heil- und Verwahrungsanstalten ein und iibt scharfe Kritik 
an den damaJigen Zustii.nden, die vielfach menschliches Empfinden und im ganzen 
Prinzip der Behandlung Geistesgestorter Achtung vor dem mPttschlichen Geist ver
missen lie.Ben. 

Einer besonderen Erwii.gung wert schien ilim auch der Name der Anstalt, die 
Bezeichnung Tollhaus sollte auf jeden Fall vermieden werden. Statt dessen hielt 
er Pensionsanstalt fiir Nervenkranke oder Hospital fiir die psychische Kurmethode 
fiir empfehlenswert. Eine solche Anstalt wollte er in einer anmutigen Gegend mit 
schoner landschaftlicher Umgebung erbaut sehen. Sie sollte aus mehreren kleinen 
Hausern bestehen, die Fenster ohne eisernes Gitterwerk versehen sein. Als Sicherung 
denkt er sich Rahmen bzw. kleine Fliigel aus Eisen, die mit kleinen Scheiben ver
sehen sind. Die Anstalt betreibt Viehzucht und Giirtnerei und macht au.Berlich 
den Eindruck einer Meierei. Fiir aile ist Beschiiftigung geboten, die geniigend ab
wechselnd sein mul.t -Der Kreis der Aufnahmen ist m()glichst weit zu ziehen, so da.fl 
nach unserer Bezeichnung Psychoneurosen neben Psychosen verpflegt werden. 
Die Leitung der Anstalt liegt in den Hiinden eines Oberaufsehers, eines Arztes und 
Psychologen, von denen ersterer mehr den okonomischen Teil zu versehen und die 
Leitung der Anstalt nach dem Plane des Arztes und des Psychologen zu fiihren hat. 
Die Trennung von Medizin und Psychologie wird nicht fiir unbedingt erforderlich 
gehalten, das Wesentliche sieht REIL in einer besonderen Eignung der Personlich
keiten. Auch auf den Nachwuchs richtet er sein Augenmerk und denkt an die Griin
dung von Irrenhausern, die a1s Pflanzschulen zur Heranbildung geeigneter Arzte 
dienlich sind. 

REn.s Bestrebungen um die Therapie von Geisteskrankheiten fanden 
ihre Fortsetzung in der Griindung von Zeitschriften, die den gleichen 
Zweck fordem sollten. Zunachst war es das 1805 zusammen mit dem 
Naturphilosophen KAYSSLER herausgegebene Magazin fiir psychische 
Heilkunde, das nur in einem Bande erschien und einen kurzen Aufsatz 
REn.s iiber Medizin und Padagogik enthalt. Lebhafter war seine 
Betatigung bei einer weiteren Zeitschrift, die er von 1808 an in Gemein
schaft mit dem Philosophen HOFFBAUER herausgab, namlich die Bei
trage zur Beforderung einer Kurmethode auf psychischem 
Wege. 

1m einfiihrenden Artikel wird von den Herausgebem dieser Zeitschrift ein weites 
Gebiet abgesteckt, sie sollte .,1. Beispiele von psychischen, wenn auch nicht Kuren, 
doch Heilungen, mit Versuchen, diese zu analysieren enthalten; 2. Versuche, in 
den zum Behufe der psychischen Medizin noch mehr zu bearbeitenden Fachem der 
Psychologie liefem; 3· Beobachtungen iiber die Einwirkung au.Berer Ursachen auf 
den Korper, insofem sie psychisch sind; und 4· Versuche einer psychischen Thera
peutik mitteilen". 5· Einschliigige psychologische und medizinische Schriften 
referieren. 

REn.s Artikel zeigen, daB die seit den Rhapsodien erfolgte weitere 
Entwickelung seiner naturphilosophischen Denkungsweise, so groBe Ela
stizitat seines Geistes sie auch verrat, der psychiatrischen Forschung 
nicht zugute kam. Allzuviel seiner Geisteskraft scheint er darauf veraus
gabt zu haben, seine friiheren Beobachtungen und Erkenntnisse im 
Begriffssystem der N aturphilosophie zu verankem. 

In seiner ganzen Meisterschaft als Kliniker tritt REIL uns aber auch 
in dieser Zeit in seinem Artikel ,Das Zerfallen der Einheit unseres 
Korpers im Selbstbewu.f3tsein" entgegen, wo der Gegenstand der 
Darstellung die klinische Beobachtung bildet. Er bietet hier eine glan-
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zende Schilderung der in Formen von Asthenien auftretenden Verande
rungen des Korpergefiihls und des PersanlichkeitsbewuBtseins sowie von 
Krankheitsfrulen, in denen das BewuBtsein der eigenen Korperlichkeit 
schwere Schadigungen erfahren hat. 

Der Arzt, welcher R.En.s naturphilosophischen Auseinandersetzungen 
in den ,Beitragen" nicht zu folgen vermochte, konnte doch auch hier 
iiberall bedeutsame Anregung finden; so in dem Hinweis, daB die Toll
hauser einen groBen Schatz fiir die Psychologie und Medizin enthalten, 
der noch unerkannt und unbenutzt sei. Schon REIL empfiehlt, daB gute 
Kopfe sich in ihren Nervenkrankheiten beobachten und ihre Erfahmngen 
niederlegen sollen, denn er erkannte wohl, daB die Darstellung fremder 
Gefiihle nicht restlos zu geben sei, und empfand den Mangel zweck
ma.Biger Ausdrucksweise bei Beschreibung von fremden Gefiihlen und 
Zustanden. 

Mit besonderer Klarheit entwickelt er in den Beitragen Ziele und 
Aufgaben der psychischen Thera pie. J ede Krankheit kann teils durch 
Entfemung der sie erzeugenden Ursachen, teils durch direkte Einwirkung 
auf sie selbst geheilt werden. Aufgabe der Psychiatrie ist es, die psychi
schen Reize dem Zweck der Genesung gemaB zu bestimmen. Mit weitem 
Blick erkannte REIL, daB das Ziel psychiatrischer Tatigkeit iiber 
die spezielle Therapie von Geisteskrankheiten hinaus gelegen 
sei. Psychiatrie muB vielmehr in der Kur mehr oder weniger alter 
Krankheiten angewendet werden. Er hat die Ermngenschaften der 
jiingsten Zeit vorweggenommen, indem er erklart, daB die Heilung der 
Hysterie, Hypochondrie und aller Nervenkrankheiten nicht gelingt, 
wenn wir nicht imstande sind, dem Kranken eine gehorige mora
lische Haltung zu geben. Er weiB die psychiatrische Schulung des 
praktischen Arztes einzuschatzen, indem er dartut, daB dieser auch die 
Einfliisse auf die Seele des Kranken in seine Tatigkeit einbeziehen miisse. 

Wenn man REILS Bedeutung fiir die Psychiatrie wiirdigen will, 
so muB man von der Tatsache ausgehen, daB er im Gmnde genommen 
zu dieser Wissenschaft doch in einem mehr auBeren Verhaltnis gestanden 
hat. REIL naherte sich ihr von verschiedenen Richtungen, als Anatom, 
Physiologe, arztlicher Praktiker und Naturphilosoph. Ein tieferes Ein
dringen, wie es bei einem Manne von dieser geistigen GroBe zu erwarten 
gewesen ware, blieb ihm versagt, weil ihm die Lebensumstande auf diesem 
Gebiet keine klinische Forschung ermoglichten. Aus seinen Schriften 
geht deutlich hervor, daB er wohl eine griindliche Kenntnis von Psycho
neurosen erlangte, Psychosen aber doch nur gelegentlich sah, und so blieb 
sein psychiatrisches Denken durch die auf jenem Gebiete gemachten Er
fahrungen einseitig orientiert. Die Folge davon war, daB er vielfach fremde 
Beobachtungen mit ungeniigender Kritik in Anspruch nehmen muBte. 
So eigentiimlich es gerade bei einem groBen Pathologen klingen mag, das 
Wesen der Geisteskrankheit erfaBte er doch nicht als Ausdruck eines 
krankhaften Gehimprozesses und so verfiel er allzuleicht in eine popular
psychologische Anschauungsweise. Daher hat ihm die Psychiatrie im 
Grunde nur Anregungen zu verdanken. Diese sind aber von einer solchen 
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Tiefe und Tragweite, daB sie ihm auch auf diesem Gebiete bleibendes 
Verdienst sichern. Insbesondere hat REIL: 

r. der anatomisch-physiologischen Denkungsweise in der 
Psychiatrie Raum verschafft, ist auf diese Weise zu bedeutsamen Er
kenntnissen vorgedrungen und hat Beziehungen geahnt oder ausgesprochen, 
deren Feststellung zu den Errungenschaften der neuesten Forschung ge
zahlt werden; 

2. die Psychiatrie als selbstandiges, der Chirurgie und Medi
zin gleichstehendes Gebiet der Heilkunde vertreten und die Bedeu
tung der psychischen Heilmethode auch fiir korperliche Krankheiten 
nachgewiesen; 

3· die Hauptmangel der damals iiblichen Behandlung von Geistes
kranken erkannt und ist unter die Vorkampfer einer h umanen Anstalts
behandl ung getreten; 

4· die Grundziige einer rationellen und hygienischen Anstaltsbehand
lung entworfen, der Beschaftigungstherapie das Wort geredet und 
die Wege zur Heranbildung von Psychiatern gewiesen; 

5· Behandl ungsverfahren entwickelt, die namentlich, soweit er 
sich auf den Boden eigener Erfahrung, namlich dem psychiatrischen Grenz
gebiet bewegte, in ihren Grundprinzipien auch heute noch Gel tung haben; 

6. in der Griindung einer psychiatrischen Zeitschrift weitere 
Kreise zum Ausbau dieser Wissenschaft angeregt. 

GREGOR (Dosen). 

Johann Gottfried Langermann 
1768-1832 

Wenn die Psychiatrie auch nur einen Ausschnitt im Lebenswerke 
LANGERMANNS darstellt, so hat er doch auch in ihrer Forderung GroBes 
geleistet. Der merkwiirdige Mann, der iiber Geisteskrankheit nur seine 
Doktordissertation veroffentlicht und das darin angekiindigte ausfiihr
liche Werk iiber Natur und Heilung der Geisteskrankheiten nie geschrieben 
hat, ist trotzdem, und zwar in gewissem Sinne mit Recht als Begriinder 
der wissenschaftlichen Seelenheilkunde gefeiert worden, in jedem Sinne 
mit Recht aber als Begriinder der ersten psychischen Heilanstalt in 
Deutschland und als Organisator des preuBischen Irrenwesens, das er in 
kurzer Zeit mit unermiidlicher Energie, bestandig anregend und zugleich 
selbst eingreifend, auf eine fiir jene Zeit erfreuliche Hohe gebracht hat. 

JOHANN GoTTFRIED LANGERMANN ward am 8. August 1768 als Sohn 
eines Bauern in l\!axen bei Dresden geboren, wo der sachsische Hofmar
schall von Schonberg einen Landsitz hatte. Dieser U mstand wurde fiir 
seinen Lebenslauf entscheidend, da jener Edelmann das geweckte Kind 
in sein Haus zog und nach dem Tode des Hofmarschalls die verwitwete 
Frau von Schonberg es gegen den Widerstand des Vaters durchsetzte, 
daB GoTTFRIED mit ihrer Unterstiitzung die Kreuzschule in Dresden 
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besuchen durfte. Dort zog ihn au13er den wissenschaftlichen Fachern 
besonders auch die Musik an. Unter der Leitung seines Lehrers HOMILIUS, 
eines tiichtigen Kenners der Kirchenmusik, brachte er es im Singen so 
weit, dal3 er spater haufig in Konzerten offentlich auftrat, gewann aber vor 
allem tieferes Verstandnis fiir die Musik. Noch kurz vor seinem Tode sprach 
er mehrmals den Wunsch aus, unter Tonen entschlummern zu konnen. 

JOHANN GOTTFRIED LANGERMANN 

1789-1792 studierte LANGERMANN in Leipzig Rechtsgelehrsamkeit 
und horte daneben Geschichte und Philosophie. Doch scheint die Nei
gung zur Rechtskunde bald nachgelassen zu haben, denn nach AbschluB 
seiner Studien iibernahm er, statt in die juristische Praxis zu treten, 
neben Privatstunden auch die wissenschaftliche Leitung jiingerer Stu
denten, darunter des Dichters VON HARDENBERG (NOVALIS). 1794 lieB er 
bei BEYGANG ,Bemerkungen iiber Leipzig" erscheinen, in denen er die 
Verfassung der UniversiHit einer freimiitigen Priifung unterwarf. Deshalb 
vom akademischen Senat zur Verantwortung gezogen, verteidigte er sich 
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schriftlich gegen den Vorwurf, durch unhestimmte und vieldeutige Worte 
die Akademie heleidigt zu hahen, und zwar sehr selhsthewuBt in ehenso 
energischen wie ahgewogenen Worten. Charakteristisch fiir ihn ist seine 
Ausfiihrung, er werde sich nie unhedingt vor der Weisheit seiner recht
maBigen Ohern heugen, nie ihre Anordnungen hlindlings ohne Priifung 
und 'Oherzeugung fiir gut und unverhesserlich halten, noch jemals glauhen, 
daB sie iiher das Urteil der Welt erhahen waren, solange sie nicht doku
mentierten, daB sie andre, reinere Quellen der Wahrheit hatten als die iihri
gen Menschenkinder, namlich Vemunft und Erfahrung, aher ehensowenig 
werde er auch jemals ihren selhst unvollkommenen Anordnungen Gehor
sam versagen oder ihnen ihr Amt durch Krankungen zu erschweren 
suchen. Noch im gleichen Jahre 1794 ging LANGERMANN nach Jena, 
harte dort iiher Philosophie, Naturwissenschaft und Medizin hei FICHTE, 
BATSCH, G0TTLING, SCHEERER, LODER, HuFELAND und heiden STARK 
und empfing am 24. Juni 1797 die medizinische Doktorwiirde. Zugleich 
heteiligte er sich in J ena· eifrig an der Redaktion der von SCHUTZ heraus
gegehenen Literaturzeitung und kam in nahere Beziehungen zu SCHILLER 
und GoETHE, die his zu deren Tode dauerten. 

Auf Einladung des Ministers VON HARDENBERG, damaligen Chefs der 
preuBischen Regierung in Franken, dem er durch sein Verhaltnis zum 
Dichter VON HARDENBERG hekannt geworden war, lieB LANGERMANN 
sich in Bayreuth nieder, wurde schon 1797 Assessor am frankischen Medi
zinalkollegium und Hehammenlehrer, r8o2 Medizimilrat. N achdem er kurze 
Zeit als Arzt am Zucht- und lrrenhaus zu Torgau tatig gewesen war1), 

erhielt er 1803 den Auftrag, den Zustand des Irrenhauses zu St. Georgen 
in Bayreuth zu untersuchen und einen Plan zur Verhesserung der vor
handenen Mangel vorzulegen. Sein Plan ward von der Regierung ge
hilligt under selhst r8os zum arztlichen Direktor der Anstalt emannt, der 
er durch seine Neuerungen und gliicklichen Kuren rasch zu groBem Rufe 
verhalf. Als jedoch r8ro Bayem von Bayreuth Besitz ergriff, folgte 
er dem Rufe, als Staatsrat in Berlin an der ohersten Leitung der Medi
zinalangelegenheiten des preuBischen Staates teilzunehmen. In dieser 
Stellung, zu der er durch seine juristischen und medizinischen Kenntnisse 
und sein mannigfach hewahrtes Verwaltungstalent hesonders geeignet 
war, wirkte er auf alle Zweige der Medizinalverwaltung wohltiitig ein, trug 
zur Entwicklung der neugegriindeten Berliner Universitat hei, iihte aher 
hauptsiichlich maBgehenden EinfluB auf das preuBische Irrenwesen. r8r9 
wurde er auch Mitglied des neuerrichteten Oherzensurkollegiums und mit 
der Reorganisation der Berliner Tierarzneischule hetraut. Fiir die Tier
arzneikunde hatte er eine hesondere Vorliehe, weil er iiherzeugt war, daB 

1) So nach der Allg. Deutschen Biographie, wiihrend lDELER nichts davon er
wiihnt und LANGERIIIANN 1803 in seiner Schrift iiber die LOsung der Nachgeburt 
anfiihrt, daLl er seit sechs Jahren ,in hiesiger Stadt (d. h. Bayreuth) und Gegend 
die Geburtshilfe unter den gefiihrlichsten Umstiinden gliicklich ausiibte". Da aber 
auch HIRSCH (Gesch. d. med. Wissensch. in Deutschland) davon spricht, daLl LANGER

MANN Arzt am Zucht- und Irrenhause zu Torgau gewesen, diirfte er nach Abfassung 
der genannten Schrift auf kurze Zeit in Torgau tiitig gewesen sein. 
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zur wissenschaftlichen Begriindung der Heilkunde die experimentierende 
Physiologie wesentlich mitwirken miisse, und er widmete ihr seine Zeit 
namentlich in den letzten J ahren seines Lebens, als zunehmende Kranklich
keit ihn zur Beschrankung seines Wirkungskreises notigte. Nicht nur ver
anlaBte und leitete er zahlreiche Tierversuche, sondem es galt auch die 
wissenschaftliche Bedeutung der Tierarzneischule und die Organisation 
des tierarztlichen Dienstes in PreuBen hauptsachlich als sein Werk. 

Seit einer Reihe von J ahren hatte LANGERMANN an Gichtanfallen ge
litten, die eine dauemde Schwellung der FuBgelenke zuriicklieBen. Spater 
traten schwere Brustzufalle hinzu und im letzten Lebensjahre haufige 
Ohnmachten, ohne daB in den Zwischenzeiten Storungen der Atmung 
oder des Kreislaufs zu bemerken waren. Am 5· September I832 war LAN
GERMANN in gewohnter Weise tatig gewesen, als rasch aufeinanderfolgende 
Ohnmachten seinem Leben ein Ziel setzten. Die Leichenoffnung ergab, 
daB die Aorta bei ihrem Ursprung aus dem Herzen von einem starken 
Knochenring umgeben war, der nicht einmal die Spitze des kleinen Fingers 
in ihr Lumen eindringen lieB. 

LANGERMANN war ein ungewohnlich tatkraftiger Mensch, der, unter
stiitzt von geistigem Scharfblick, methodischem Denken und einem sel
tenen Gedachtnis, sich rasch in allen Verhaltnissen zurechtfand, deren 
Mangel erkannte und ebenso rasch mit wohlerwogenen Reformen bei 
der Hand war, bei deren Durchfiihrung ihm eine groBe Beharrlichkeit 
und seine Fiihigkeit, auf andre bestimmend einzuwirken, wesentlich zu 
Hilfe kam. Sehr belesen und auf stete Fortbildung bedacht- er hinter
lieB II ooo Biicher aus allen Zweigen der Literatur -, unbefangen im 
Verkehr, von Natur heiter und geistreichen Scherzen gewogen, hatte er 
zugleich ein starkes Gefiihl fiir Wiirde und befleiBigte sich einer achtung
gebietenden Haltung, die Unberufene abschreckte und oft als Stolz wirkte, 
wie er denn auch an GoETHE neben seiner Menschenkenntnis besonders 
das sichere Selbstgefiihl schatzte, mit dem er die Entwicklung seiner 
Personlichkeit gegen auBere Einmischung schiitze und jede anmaBliche 
Zudringlichkeit zuriickweise. Dies Streben nach volliger Unabhangigkeit 
hielt ihn auch ab zu heiraten, da er sich die Moglichkeit wahren wollte, 
jedes Verhaltnis abzubrechen, sobald es ihm nicht mehr zusagte. Aber 
ebenso wie zur Bewahrung und Ausbildung der eigenen Pers<>nlichkeit 
drangte es ihn zur Wirkung auf andre; er fiihlte sich berufen, an der sitt
lichen Besserung der Menschen zu arbeiten. In einem Briefe schrieb er 
selbst von sich: ,Es gehort oft zu meiner Ruhe und Zufriedenheit, daB ich, 
wenn ich dazu veranlaBt werde, den Menschen iiber ihre Tragheit, Mut
losigkeit, Schlendrian, Dummheit usw. die Meinung sage, wenn man un
verschamt genug ist, vor meinen Augen und Ohren solche Elendigkeit als 
etwas Erlaubtes zur Schau auszukramen. Es wirkt, selbst bei denen, die 
mich darum hassen, und ich bin froh, denn wenn' s getan ist, so hore ich' s 
deutlich in mir rufen: so ist's recht getan." Auch Dumme konnten mit 
emstem Willen die fiir ihre Verhaltnisse notige Klugheit durch unabliissiges 
Nachdenken erwerben. Die Ursache menschlicher Schlechtigkeit liege 
weniger in bosem Willen als in Schwache, die des Spoms und der Lenkung 
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bediirfe. Dagegen spottete er iiber die, die beim verharteten Egoismus 
durch bloBe Ermahnungen etwas ausrichten zu konnen glaubten, und eiferte 
gegen den MiBbrauch des Wortes Humanitat, wodurch diese zur schlaffen 
Nachgiebigkeit gegen das Umsichgreifen der Torheiten und Laster ent
stellt werde, denen nur eine gebietende Autoritat Einhalt tun konne. Er 
war denn auch ein strenger Chef, der piinktlichste Pflichterfiillung ver
langte. Besonders haBte er gedankenlosen Schlendrian und verglich die 
darin Befangenen den Toren, die sich so lange an einem Stein im Wege 
stieBen, bis es einem Klugen einfiel, ihn wegzuraumen. Aber ebenso 
streng wie gegen andre war er gegen sich selbst und duldete kleine N ach
lassigkeiten ebensowenig an sich wie an andem; in jedem Augenblick 
sollte der Mensch ganz sein, was er ist. Weinerliche Ausbriiche der Reue 
entlockten ihm den Zuruf: Narr, hore auf zu klagen und bessre dich! 
Aber auch bei sich bekampfte er jede Stimmung, die ihn zuweilen iiber
raschte. Vom Christentum nahm LANGEIWANN die moralische Richtung 
auf tatige Liebe in sich auf, wahrend er sowohl Gefiihlsschwarmerei wie 
Dogmenstreit und namentlich jede D'bertreibung der Lehre von der gott
lichen Gnadenwirkung streng riigte, die den Menschen von der selbsttatigen 
Arbeit an seiner sittlichen Besserung entbinde. In diesem Sinne hielt er 
als leitender Arzt von St. Georgen streng auf Pflege des Gottesdienstes 
und echter Religiositat. Auch das Wissen galt ihm nur zur Erreichung 
sittlicher Zwecke. Nicht nur fiihre die vom Leben losgerissene Wissen
schaft zur Versaumung des eigentlichen Berufs, schwache die Tatkraft 
und erzeuge leeren Diinkel, sondem die einseitige Verstandeskultur iibe 
dem Menschen auch die dialektische Fahigkeit ein, mit Trugschliissen 
seine Verpflichtungen zu umgehen, und verhelfe ihm zu der verderblichen 
Geschicklichkeit, seinen Begierden jede mogliche Befriedigung zu ver
schaffen. Geschichte und Philosophie standen his zuletzt im Mittelpunkt 
seiner Forschungen. Zum Kantschen Kritizismus neigend, sah er den Wert 
der philosophischen Schulen vomehmlich darin, daB der Geist sich in ihnen 
die Freiheit des wissenschaftlichen Denkens und Gewandtheit in An
wendung auf den Erfahrungsstoff erwerbe; abgeschlossene Formeln und 
herkommliche, nur durch Autoritat, Gewohnheit, Verstandestragheit 
gestiitzte Meinungen haBte er als Schlendrian. 

Kein Wunder, daB sich um den stets anregenden, lebhaft teilnehmenden 
und riistig weiterstrebenden Mann ein vertrauter Kreis von Freunden 
bildete. Sein Biograph lDELER, der diesem Kreise angehorte, weiB nicht 
genug den Meister zu preisen, der, ein wahrer Seelenbildner und zweiter 
Sokrates, jeden zum vollsten SelbstbewuBtsein iiber sich zu fiihren ge
wuBt habe. Mit dem tiefsten Ernst habe er Heiterkeit und Warme zu 
paaren gewuBt. Noch am Abend seines letzten Geburtstages habe er, 
den nahen Tod in der Brust tragend, mit jugendlicher Frische und Kraft 
stundenlang sein iiberstromendes Gefiihl im Gesange ergossen und his 
tief in die Nacht den Becher der Freude unter seinen Freunden kreisen 
lassen. Durch diesen Freundeskreis wollte er seine Lehren auf die Nach
welt vererben und weigerte sich in dieser spateren Zeit, a1s Schriftsteller 
aufzutreten, nach lDELER zum Teil, um sich nicht vor dem Publikum gleich-
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sam an ausgesprochene Dogmen zu binden und dadurch die Unabhangig
keit seines Denkens zu beschranken. - Friiher war dies anders gewesen. 
Sein Drang, Obelstande zu bessern, hatte ihm schon als Student 1794 
die Feder in die Hand gedriickt. 1803 erschien seine Schrift , Ober die 
LOsung der Nachgeburt" (Hof, GRAUsche Buchhandlung), in der er sich mit 
iiberzeugender Ironie gegen den Vorwurf verteidigt, den Tod einer Woch
nerin dadurch verschuldet zu haben, daB er wegen Verwachsens der 
Nachgeburt der Hebamme verboten, den festgewachsenen Teil gewaltsam 
loszutrennen. Er werde stets nach seiner Oberzeugung handeln und sie 
verantworten, wenn auch alle Pinsel von Mannern und alle Sibyllen dieses 
Fiirstentums ihm ihren Beifall versagten. In einer dem Freiherrn VON 
STEIN gewidmeten Schrift , Ober das gel be Fieber" (Hof, GRAUsche 
Buchhandlung, 1805) sucht LANGERMANN die Furcht des Publikums vor 
dem gelben Fieber, das in Cadix, Malaga und Livomo epidemisch auf
getreten war, zu zerstreuen und die Oberzeugung zu wecken, daB man 
vor ansteckenden epidemischen Krankheiten ohne eine gute Medizinal
polizei und ohne zweckmaBigen Volksunterricht auch durch noch so strenge 
und kostspielige MaBregeln nicht gesichert sei. Beherzigenswert ist auch 
heute noch sein Satz: ,Alle Gewalt, die nicht mit Belehrung des Volks 
iiber die Notwendigkeit derselben verbunden ist, bleibt unwirksam, und 
selbst die sonst redlichen Menschen im Volke machen sich kein Gewissen 
daraus, Obertretungen zu verheimlichen, ja selbst das fiir blinde Gewalt 
gehaltene Gesetz selbst zu hintergehen." 1809 gab LANGERMANN eine 
Abhandlung A. F. SCHWEIGGERS ,Ober Kranken- und Armenanstalten 
in Paris" heraus, die er ,mit Zusatzen und einem Anhange iiber die 
franzosischen Feldspitaler" versah (Bayreuth, LuBECKE). 

LANGERMANNS psychiatrische Schrift, die 1796 geschriebene und 
1797 gedruckte Dissertation de methodo cognoscendi curandique animi 
morbos stabilienda, beruht ebenso wie die spatere Schrift iiber das gelbe 
Fieber im wesentlichen auf theoretischen Erwagungen und Literatur
kenntnis. Er fiihrt zwar zwei selbstbehandelte Fall~ an und will spater 
veroffentlichen, was er in andern Fallen getan oder geraten, es kann sich 
aber doch nur urn wenige Kranke in der STARKschen Frauenklinik handeln, 
da er die sachsischen Irrenanstalten zwar von J ena a us, aber erst nach Ab
fassung der Dissertation besuchte1). Als wesentlich darin bezeichnet er 
selbst in einer N otiz der medizinisch-chirurgischen Zeitung ( 1805, IV, S. 90 )2) 

theoretisch die Ankniipfung an STAHL und praktisch die Befiirwortung 
psychischer Behandlung in Anlehnung an Erziehungsgrundsatze. Mit 
STAHL teilt er die Geisteskrankheiten in idiopathische und sympathische 
ein. J ene haben ihren Ursprung und Sitz in der Seele; bei diesen zieht 
korperliche Krankheit als Gelegenheitsursache eine schwache und dispo
nierte Seele in Mitleidenschaft. Ausdriicklich lehnt LANGERMANN ab, 
daB Sitz und Ursache der Geisteskrankheit im Gehim liege; er nimmt 

1) Er tat es nach lDELER, ,um eine reiche Anschauung fiir die psychiatrischen 
Begriffe zu gewinnen, welche er mit dem Griff des Genies aus der die Geisteskrank
heiten umhiillenden Nacht voll hypothetischer Trliume hervorgezogen hatte". 

2 ) Wieder abgedruckt in der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 2, S. 6o1 ff, 1845. 
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Geisteskrankheit wortlich, da Geist und Korper von Natur vollig ver
schieden sind und daher keine notwendige Verbindung von geistiger 
und korperlicher Krankheit bestehen konne. Wenn andre anders hieriiber 
gedacht und als idiopathische Geistesstorungen solche betrachtet hatten, 
bei denen die Sektion Gehirnkrankheiten ergeben habe, so hatten sie 
geirrt, wie sich schon darin zeige, daB auch bei solchen Kranken, obwohl 
der organische Gehirnfehler doch fortdauere, oft selbst lange freie Zwischen
raume beobachtet wiirden. Nur wenn die Seele aus dem Gleichgewicht 
gekommen und daher zur Krankheit disponiert sei, konne - z. B. bei 
akuten Krankheiten, Hypochondrie, Asthma - die gestorte Phantasie 
die korperlichen Beschwerden und Beklemmungen fiir seelische, mit 
ahnlichen Empfindungen einhergehende Affekte nehmen und zu diesen 
nun auch Griinde hinzudichten. Wenn aber solche sympathische Geistes
storungen auch wohl durch Beseitigung der Korperkrankheit geheilt 
wiirden, so sei der Zusammenhang zwischen heiden doch nur ein zufalliger, 
wahrend umgekehrt Geistesstorung, die einzig aus MiBbrauch oder Ver
nachlassigung geistiger Krafte entstehe, wirkliche Ursache leiblicher 
Krankheit werden konne, indem sie den Korper durch iibermaBige geistige 
Anspannung oder verkehrtes Handeln in Unordnung bringe, was dann 
wieder die geistige Storung zu verschlimmern geeignet sei. Nicht dagegen 
gehoren zur Geistesstorung Idiotie und Schwachsinn, auch Greisenschwach
sinn nicht, weil da die Vernunft entweder fehle oder in engen Grenzen 
richtig verfahre, und weil offensichtlich die Ursache in der Korperbeschaf
fenheit liege, die den Verkehr zwischen Seele und Leib erschwere. DaB 
Geistesstorung oft auf Vererbung beruhe, weist LANGERMANN als eine 
schadliche Lehre ab, da allein die bestandige Angst, die aus dieser Ansicht 
entstehen konne, manchen zur Geisteskrankheit gefiihrt habe. 

Wenn nun Geistesstorung nicht aus Korperveranderungen, sondern 
aus geistiger Verderbnis oder Vernachlassigung entsteht, so muB auch 
die Behandlung eine psychische sein, und hierzu will LANGERMANN haupt
sachlich die padagogischen Hilfsmittel herangezogen wissen, durch die 
die Krafte angeregt und geiibt und die Affekte gelenkt werden, weiter aber 
auch die politischen Vorschriften zur Besserung der Laster und schlechter 
Sitten und endlich die bisherigen Erfahrungen iiber das, was bei Geistes
krankheit geholfen und geschadet hat. Ist daneben der Korper krank, 
so bedarf auch er der Behandlung, und dies kann sogar bei sympathischer 
Geistesstorung die Hauptsache sein. DaB Tobsiichtige durch Ketten in der 
Art, wie CHIARUGI gezeigt hat, von Gewalttatigkeiten abzuhalten sind, 
scheint zunachst den ,politischen Vorschriften" entnommen. Aus Wahn
ideen und Sinnestauschungen, aus Stupor und Starrezustanden sollen 
Nervenreize, wie Blasenpflaster, kiinstliche Geschwiire, Rutenschlage, 
Gliiheisen herausreiBen, wahrend schlimmere Qualereien nur in ganz 
besonderen Fallen und nach genauer Untersuchung zulassig erscheinen. 
Aus jener Ableitung der Geistesstorung aus geistiger Verderbnis stammen 
wohl auch zwei am SchluB der Dissertation aufgestellte Thesen: daB nicht 
alle melancholischen Selbstmorder von jeder Schuld freizusprechen und 
ehrlich zu begraben seien, und daB die von Geisteskranken begangenen 
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Verbrechen und die von ihnen zugefiigten Schaden nicht dem Zufall 
gleichzusetzen und die Urheber nicht von aller Schuld und allem Schaden
ersatz zu entbinden seien. 

LANGERMANNS Dissertation fand, wie er in der erwahnten Notiz der 
medizinisch-chirurgischen Zeitung 1805 bemerkt, ,dank der Faselei und 
planlosen Geschaftigkeit vieler unsrer gelehrten Zeitungen" zunachst 
keine Beachtung, bis REIL in seinen Rhapsodien 1803 sie lobend erwahnte. 
Im Verein mit diesen hat sie dann zur Einfiihrung der psychischen Heil
methode wesentlich beigetragen, und wenn in der nachsten Zeit auch, 
wie schon bei REIL, phantastische Kurplane eine fast groBere Rolle spiel ten 
als einfach erzieherische MaBregeln, so ward dadurch doch ein groBer 
Fortschritt angebahnt, da die Arzte sich im allgemeinen bis dahin auf rein 
korperliche Behandlung beschrankt hatten. Von besonderer Bedeutung 
war dabei, daB LANGERMANN der theoretischen Forderung bald auch die 
praktische Bewahrung hinzufiigte. Er riihmt in jener Notiz r8o5, daB nach 
seinen Vorschlagen das Bayreuther Irrenhaus in eine eigentliche psy
chische Heilanstalt fiir Geisteskranke und zwar auch fiir die des Fiirsten
tums Ansbach umgewandelt werden und das Irrenhaus zu Schwabach 
als Pflegeanstalt fiir die Unheilbaren beider Fiirstentiimer dienen sollte. 
Tatsachlich waren seine Vorschlage fast ausnahmslos von der Regierung 
genehmigt worden (s. LANGERMANNSBericht vomMai 1804 und v. HARDEN
BERGS Verfiigung vom Februar r8o5 in der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 
Bd. 2~ S. 56g-6oo), sogar die Aufnahmen und Entlassungen sollten ohne 
Riicksicht auf Entmiindigung allein auf arztliches Gutachten erfolgen 
und die Kammer nur nachtraglich priifen, ob die Form beobachtet sei. DaB 
LANGERMANN jedoch vielfach auch auf Unverstandnis und Gleichgiiltigkeit 
stiel3, zeigt seine Klage in den Zusatzen zur Schweiggerschen Schrift r8og. 
Aber auch spater noch, als Chef des preuBischen Medizinalwesens, bemerkte 
er (s. das fiir ihn sehr bezeichnende Votum a us den zwanziger J ahren, 
Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 2, S. 605) ,immer deutlicher, daB die 
Idee der Irrenheilanstalten noch gar nicht richtig gefaBt worden ist. 
Solange man glaubt, daB man aus dem ordinaren MenschentroB die Arzte 
und Beamten zur Verwaltung solcher Anstalten nehmen und anstellen 
konne, tate man besser, man lieBe es beim alten". - Das Amtspersonal 
der Heilanstalt miisse sich selbst gegenseitig auf eine solche moralische 
Hohe heben, wie ,sie jetzt im wirklichen Leben nirgends angetroffen, ja 
nirgends verlangt wird". Diese Dberspannung einer an sich berechtigten 
moralischen Forderung entspringt aus LANGERMANNS Ansicht von der 
Entstehung geistiger Krankheit aus geistiger Vernachlassigung, denn nun 
erwachst die Aufgabe, die Kranken auf einen so hohen sittlichen Stand 
zu bringen, daB sie leichter genesen und vor spateren Anfallen besser 
geschiitzt sind. Die gleiche Anschauung spricht aus LANGERMANNS Bericht 
iiber die Irrenanstalt Neuruppin vom Dezember r8ro (Allg. Zeitschr. f. 
Psychiatrie Bd. 44, S. 146-rso). Er tadelt darin die dort geiibte Nach
sicht ,gegen die Unarten und Bosheiten mancher Narren", da diese 
dadurch eher schlimmer als besser wiirden und zugleich andre irritierten, 
und verlangt, daB mit Sanftmut und Ruhe dennoch strenge Zucht geiibt 
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werde. Bedenklicher erscheint trotz anscheinend guter Wirkung, daB er an 
einigen Beispielen gezeigt habe, , wie man verstockte N arren beunruhigen 
und ihnen imponieren miisse, his sie Folgsamkeit und besseren Willen 
zeigen", und gar, wenn er die Anstaltsbeamten und den Landrat davon 
iiberzeugt zu haben glaubt, ,daB eine Anstalt, in welcher sich die Narren 
selbst gefallen und zu bleiben wiinschen, eben darum nicht gut sei und ihren 
Hauptzweck verfehle". Wenn wir dann horen, daB Ende 1810 der Arzt 
der Neuruppiner Anstalt nach Berlin geschickt wurde, urn sich iiber die 
Behandlung der Seelenstorungen in der Charite zu informieren, daB er 
dort nicht nur die Dusche schatzen, sondern auch den Gebrauch des 
Sackes, der Drehmaschine und der Einrichtung zum Zwangstehen behufs 
der Beruhigung und Bestrafung der Irren kennen lernte, und daB auf 
seinen Antrag die Anschaffung und vorsichtige Anwendung dieser drei 
Apparate von der Regierung genehmigt wurde (WALLIS, Allg. Zeitschr. 
f. Psychiatrie Bd. 2, S. 490), so zeigt diese Folge des LANGERMANNschen 
Besuchs, daB auch die psychische Behandlung recht schlimme Kinder
krankheiten durchzumachen hatte. Ob LANGERMANN selbst solche MaB
nahmen angewandt hat, ist zweifelhaft, wahrscheinlich ist auf ihn auch das 
besondere Ministerialreskript zuriickzufiihren, das schon 1821 den Gebrauch 
des Sackes in Neuruppin untersagte, und gewiB hat seine eindrucksvolle 
Personlichkeit, die hinter seinen uns bisweilen seltsam erscheinenden 
Anordnungen stand, auch durch diese hindurch oft wohltatig gewirkt; 
anders a her war es mit den Arzten, die ohne seinen Geist sich seine Methode 
aneignen wollten oder sollten. Seine Versuche wie die in seiner Disser
tation geschilderten Heilungen erinnern an die Art psychischer Kuren, 
die lange in Romanen und sonstigen Dichtungen beliebt waren, und 
in der auch GoETHE seine Erfindungsgabe, z. B. in ,Lila", hat spielen 
lassen. 

LANGERMANNs Leitung des Medizinalwesens fiel in die Zeit vor und 
nach den Befreiungskriegen, wo die Mittel aufs auBerste beschrankt 
waren und er seine Plane nur unvollkommen ausfiihren konnte. Unter 
seiner Mitwirkung entstanden die neuen Heilanstalten Siegburg und 
Leubus, aber von weit groBerer Bedeutung warder AnstoB, den er iiberall 
gab, und das Interesse, das er zu wecken verstand. Wenn er zunachst 
Heilanstalten zu schaffen und die voraussichtlich Unheilbaren in Pflege
anstalten billiger unterzubringen suchte, wenn er auf Beschaftigung der 
Kranken hielt, mochte diese auch zunachst in unfruchtbarer Arbeit bestehen, 
so hat er auch hiermit die Arzte und das Pflegepersonal veranlaBt, sich 
urn die einzelnen Kranken mehr zu bekiimmern und dem ihm so verhaBten 
,Schlendrian" Abbruch getan. Und wenn seine ,psychische Heilmethode" 
im Verein mit der Anschauung von der moralischen Grundlage der Geistes
storungen zweifellos zu argen Ausschreitungen gefiihrt hat, der in ihr 
enthaltene Gedanke erziehlicher Einwirkung hat doch diese iiberdauert 
und reiche Frucht getragen. 

Literatur: LANGERMANNS Leben hat K. W. lDELER in der M:ed. Ztg. d. Vereins 
f. Heilkunde, Jahrg. 1832, und in seinem GrundriB der Seelenheilkunde, I, 1835, 
ausfiihrlich beschrieben. Die iibrigen kurzen Biographien bringen kaum etwas 
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Neues. Auch ich babe micb fast ganz an IDELER balten miissen. LANGERMANNS 

literaiiscber Nachlal3 (s. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 44, S. 146) scheint seit 
C. IDELERS Tode verschwunden. Allerdings diirfte nicht so viel daran verloren 
sein, wenn icb mich einer Aul3erung meines Vaters richtig entsinne, dal3 er hinein
geseben, aber viel weniger gefunden babe, als er erwartete. 

Friedrich Groos 
1768-1852 

HANS LAEHR. 

Hofrat Dr. FRIEDRICH GROOS, der erste arztliche Direktor der badi
schen Heil- und Pflegeanstalt Pforzheim, wurde am 23. April 1768 in Karls
ruhe (Baden) geboren als der jiingste Sohn des 1805 als Geheimer Rat des 
GroBherzoglichen Geheimen Kabinetts daselbst gestorbenen EMANUEL 
GRoos. Schon mit acht Jahren verlor er seine Mutter. Den ersten Unter
richt erhielt er von seinem hochgebildeten Vater, um sodann seine weitere 
Ausbildung in dem von unserm deutschen Fabeldichter PFEFFEL unter dem 
Namen ,Ecole militaire" errichteten ,Akademischen Erziehungsinstitut" 
zu finden, an dem damals auch LERSE, GoETHEs Freund aus der StraB
burger Zeit, als Lehrer wirkte. Trotz einem Augenleiden ging GRoos 
1788 an die Universitat Tiibingen, siedelte aber schon im Spatjahr des 
nachsten J ahres nach Stuttgart auf die ,Hohe Karlsschule" iiber. Ganz 
gegen seine Neigung, nur dem Wunsche seines Vaters sich fiigend, studierte 
er dort J urisprudenz und stand bereits vor dem Staatsexamen, als sein 
schon friih erwachter Hang zu den Naturwissenschaften ihn zur Medizin 
umsatteln lieB, nachdem er nahe daran gewesen war, sich der ihm ver
haBten Rechtswissenschaft durch die Auswanderung nach Amerika zu 
entziehen. Mit groBtem Eifer warf er sich auf dieses Studium, zunachst 
(1792) auf der Universitat Freiburg (im damals noch osterreichischen 
Breisgau), um sich dann vom Spatjahr 1793 an drei Jahre lang an der 
nachst Edinburg sich in Europa der groBten medizinischen Beriihmtheit 
erfreuenden, damals ebenfalls osterreichischen Hochschule zu Pavia unter 
den hervorragendsten Lehrem jener Zeit, wie PETER FRANK, SCARPA, 
SPALANZANI, VoLTA u. a., so weit auszubilden, daB er in Freiburg den 
Doktorgrad erwerben und in Karlsruhe die arztliche Staatspriifung ab
legen konnte. Dies geschah mit so ausgezeichnetem Erfolg, daB die Regie
rung ihm sogleich ein ,Wartgeld" zusicherte. GRoos versah zunachst in 
Karlsruhe die Armenpraxis und den arztlichen Dienst am Biirgerhospital, 
sich dabei rastlos wissenschaftlich weiterbildend. Diese lebhafte Betati
gung seines arztlichen Schaffensdranges wurde durch eine langdauemde 
und schwere Krankheit, iiber deren Natur sich nichts Genaueres mehr 
feststellen laBt, schmerzlich unterbrochen. In der Iangen Zeit, die seine 
vollige Genesung erforderte, widmete sich GRoos eingehend philosophischen 
Studien; diese bestimmten spater seine ganze Lebensauffassung und gaben 
auch seinem wissenschaftlichen Denken und Arbeiten die dauemde Rich
tung. Wiederhergestellt, wurde GRoos im Jahre 1805 (nach dem Tode 
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seines Vaters) zum Assistenzarzt des Stadtphysikus in Karlsruhe en1annt 
und erhielt schon ein J ahr spater die Stelle des Physikus in Stein (jetzt 
zum badischen Bezirksamt Pforzheim gehorig). Dort verheiratete er sich 
mit CHRISTIANE THEILACKER. Aus dieser Ehe gingen 12 Kinder hervor, 
von denen ihn aber nur fiinf iiberlebten, darunter KARL GRoos, der sich 
als Fabrikant in Pforzheim, dem Ort der friiheren Wirksamkeit seines 
Vaters niedergelassen hat, und dessen noch.lebenden Sohnen (Geheimer 
Oberregierungsrat Dr. WILHELM GRoos in Karlsruhe und Fabrikant 
FRIEDRICH GRoos in Pforzheim) ich fiir die freundliche Vberlassung 
wichtiger Familienpapiere zu groBem Danke verpflichtet bin. Im Jahre 
1809 wurde GRoos Physikus fiir die Amter Gochsheim und Odenheim 
und im Jahre 1813 Amtsphysikus und Hofmedikus in Schwetzingen 
(unweit Mannheim), wo er sich wahrend der schweren Zeiten der Be
freiungskriege auszeichnete, ganz besonders in der erfolgreichen Bekamp
fung schlimmer Kriegsepidemien. 

,Obwohl nicht durch spezielle Studien zum Irrenarzte ausgebildet," 
sagt J. G. WITTMER, Arzt in Oppenau (Baden) und ein naher personlicher 
Freund von GRoos, in seinem Nekrolog auf diesen vom Jahre 1853 (dem 
ich bei diesem LebensabriB im wesentlichen folge), ,erkannte man doch 
in ihm den philosophischen Arzt, welcher er schon jetzt im schonsten Sinne 
des Wortes war, und betraute ihn in der Mitte des Jahres 1814 mit dem 
so schweren als hochwichtigen Dienste eines Physikus der damals noch 
vereinigten Anstalt fiir Irre und Sieche in Pforzheim." Als dann 1826 
die Geisteskranken nach Heidelberg verlegt wurden, siedelte GRoos mit 
ihnen dorthin iiber. Unterstiitzt von seinem ausgezeichneten Assistenten 
CHRISTIAN ROLLER, dem spateren Erbauer und langjahrigen Direktor der 
badischen Heil- und Pflegeanstalt Illenau, widmete sich GRoos mit Hin
gebung seiner Heidelberger Irrenanstalt, erfiillte aber zugleich auch mit 
Eifer den ihm erteilten Auftrag, an der Universitat Vorlesungen iiber 
Geisteskrankheiten zu hal ten. Im Jahre 1828 starb seine erste Frau; 
1831 ging GRoos mit der Witwe eines Verwalters FABER, geborenen 
SCHIPPEL, eine zweite Ehe ein, die aber kinderlos blieb. Diese zweite Frau 
trennte sich nach einiger Zeit von GRoos. 

,Nachdem er mit rastloser und ausgezeichneter Tatigkeit" - schreibt 
WITTMER- ,fiir die Verbesserung der Anstalt und das Wohl ihrer Be
wohner gewirkt und 22 Jahre hindurch die Direktion der Irrenanstalt 
(WITTMER rechnet hier die Pforzheimer und die Heidelberger Direktions
zeit zusammen) verwaltet hatte, wurde er 1836 durch die infolge seiner 
erschopfenden Geistesanstrengung bei ihm immer haufiger eingetretenen 
Schwindelanfalle genotigt, sich pensionieren zu lassen, welcher Wunsch 
ihm nicht nur mit Anerkennung seiner Verdienste urn die Anstalt und 
die Wissenschaft gewahrt, sondern noch mit den Insignien des Zahringer 
Lowenordens und einem huldvollen Handschreiben des hochstseligen 
GroBherzogs Leopold gekront wurde." 

Zwei Jahre nach der Zurruhesetzung siedelte GRoos mit seinen zwei 
jiingsten Tochtern nach Odenheim iiber zu seinem dort als praktischer Arzt 
tatigen Schwiegersohn Dr. LooG. Nachdem er dann wieder einige Zeit 
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in seiner Geburtsstadt Karlsruhe gewohnt, zog er abermals zu seinem 
Schwiegersohn, der inzwischen Amtswundarzt in Eberbach (im badischen 
Odenwald) geworden war. Dort machten sich aber in seinem Gesundheits
zustand allmahlich die Beschwerden des Alters, noch gesteigert durch die 
Ungunst der klimatischen Verhaltnisse, in zunehmendem MaBe geltend. 
Ganz besonders empfindlich getroffen wurde der geistig noch immer 
ungewohnlich ri.istige und regsame Mann durch die fast bis zur Erblindung 

FRIEDRICH GROOS 

gehende Abnahme der Sehkraft. Seine Korperkrafte gingen unaufhaltsam 
zuriick, und so starb FRIEDRICH GRoos am 15. Juni 1852 in dem ehr
wiirdigen Alter von 84 J ahren. 

Soviel i.iber die Lebensgeschichte dieses interessanten Mannes. 
GRoos war ohne Frage eine ganz bedeutende Pers6nlichkeit, ein scharf 

gepragter, eigenartiger Charakter, sehr religios, von hohem Idealism us 
beseelt, ausgestattet mit reichem Wissen undgroBer praktischer Leistungs
fahigkeit, ausgezeichnet durch unermiidliche Arbeitsfreudigkeit und be
wunderungswi.irdige Arbeitskraft bis in sein hohes Alter. 

Teilweise wohl dem Zuge der Zeit in seine akademischen Studien ent
sprechend, vor allem aber als Folge der von ihm wahrend seiner Genesungs
zeit nach schwerer Krankheit bevorzugten philosophischen Studien 
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zeigte GRoos zeitlebens eine ausgesprochene Neigung zu philosophischen 
Untersuchungen und Betrachtu:qgen, wie seine mehrfachen Schriften 
aus diesem Gebiete dartun. Nach seiner eigenen Aussage bevorzugte er 
EPIKTET und MARC AUREL, spater auch JOHANN ADOLF HOFFMANN (mit 
seinen zwei Biichern ,von der Zufriedenheit nach den Grunden der Ver
nunft und des Glaubens"). Aber auch in seinem eigentlichen Fach, in 
der Psychiatrie, betatigte sich GRoos schriftstellerisch, dabei, wie bei der 
Behandlung philosophischer oder psychologischer Probleme, eine schlag
fertige Dialektik und eine seine Oberzeugung mit Schade verfechtende, 
unbeugsame, fast streitbare Natur bekundend. 

Das in WITTMERS Nekrolog auf GRoos niedergelegte Verzeichnis der 
von ihm verfaBten Schriften weist deren 24 auf; zwei in seinen letzten 
Lebensjahren geschriebene Arbeiten sind nicht im Druck erschienen. 
AuBerdem hat GRoos noch eine betrachtliche Anzahl von Aufsatzen ge
liefert fiir NASSES ,Zeitschrift fiir psychische Arzte und fiir Anthropologie", 
fiir FRIEDREICHS ,Magazin fiir Seelenkunde", fiir FRIEDREICHs ,Archiv 
fiir Psychologie", fiir die ,Heidelberger J ahrbiicher der Literatur" und 
fiir die ,J enaische allgemeine Literaturzeitung". Diese Arbeiten bewegen 
sich im wesentlichen ebenfalls auf philosophischem, psychiatrischem und 
strafrechtlich-psychologischem Gebiete. 

Wahrend der praktischen Tatigkeit als Direktor seiner lrrenanstalt 
(zuerst in Pforzheim, dann in Heidelberg) erwies sich GRoos nicht nur als 
tiichtiger und zielbewuBter Organisator und als warmer Freund und 
Forderer der ihm anvertrauten Kranken, sondern auch als eifriger wissen
schaftlicher Forscher und Lehrer. Er war, wie ROLLER, sein einstiger 
Assistent, in seinem kurzen N:ekrolog sagt, offenbar ,ein klarer, tiefer 
Denker, dem die Philosophie in den dunkeln Gebieten des menschlichen 
Wissens Fiihrerin und Leuchte und nicht wie bei so vielen eine hemmende 
Fessel war". Letzteres kann nun allerdings nicht unwidersprochen 
bleiben. Die stark ausgepragte Neigung bei GRoos, auch naturwissen
schaftliche, insbesondere auch psychiatrische Fragen vorwiegend vom 
Standpunkte des Philosophen aus zu behandeln, lassen sein Urteil viel
fach zu einseitig erscheinen. Die Philosophie wurde fiir ihn tatsachlich 
haufig geradezu eine Fessel, von der er sich auch in rein medizinischen 
Dingen nicht ganz freizumachen verstand. Nur so ist seine Stellung in 
dem Falle ,Pfarrer SIEVERT" zu verstehen, der seinerzeit sehr viet Staub 
aufgewirbelt und sogar den badischen Landtag (1831/32) beschaftigt hat. 
Wie KussMAUL in seiner nachgelassenen Schrift ,Aus meiner Dozenten
zeit" ganz zutreffend sagt, lieB sich GRoos, anstatt die vielen Zeugen 
des tollen Treibens des Pfarrers SIEVERT zu vernehmen und seine 
Krankengeschichte zu studieren, seine Aufsatze zur Einsicht geben und 
disputierte mit ihm dariiber. Von SIEVERTs dialektischer Gewandtheit 
bestochen, hielt und erklarte er ihn, im Gegensatze zu mehreren andern Gut
achtern, fiir geistig vollkommen gesund. Das weitere Verhalten des SIEVERT 
belehrte ihn aber schlieBlich doch eines andern, und so sah sich GROOS nach 
anderthalb J ahren genotigt, sein friiheres Gutachten umzustoBen und 
den Pfarrer SmvERT fiir geisteskrank zu erklaren; dieser starb in Illenau. 
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Aber wenn GRoos auch, wie uns der ,Fall SIEVERT" zeigt und wie wir 
auch aus seinen Schriften erkennen, vielfach zu stark im Banne seiner 
philosophischen Geistesrichtung stand, so diirfen wir doch unbedenklich 
DAMEROW beistimmen, wenn er, wie in seiner friiheren Rezension iiber 
GRoos' Arbeit ,Geistige Natur des Menschen" vom Jahre 1834 (Berliner 
Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Kritik 1835), so auch in seinem ,Nach
wort" zu ROLLERS obengenanntem Nekrolog auf GRoos ganz besonders 
sein eifriges Bestreben betont, ,ein l\:littler" zu sein zwischen den ver
schiedenen Theorien der Seelenstorungen, die in jener Zeit ziemlich scharf 
und schroff, auf der einen Seite von den ,Psychikern" (mit ihrem morali
sierenden Einschlag), auf der andern Seite von den ,Somatikern" ver
fochten wurden. Ist das GRoos auch nicht gelungen, so muB doch sein 
redliches und warmherziges Bemiihen um die Erreichung jenes idealen 
Zieles anerkannt werden. 

Der mir zugemessene Raum gestattet mir nicht, die praktische Tatig
keit unsres Fachgenossen GRoos und insbesondere seine zahlreichen 
literarischen Erzeugnisse einer eingehenden Betrachtung und Wiirdigung 
im einzelnen zu unterziehen, so reizvoll ein solches Unternehmen gerade 
fiir mich sein miiBte, dem durch eine sonderbare Laune des Schicksals 
die Aufgabe zugefallen ist, als letzter Direktor der altehrwiirdigen Pforz
heimer Heil- und Pflegeanstalt - in ihren Anfangen 6oo Jahre (1322) 
zuriickreichend, steht sie jetzt vor der Aufhebung - dem ersten arzt
lichen Direktor derselben einen schlichten, pietatvollen Denkstein in der 
Geschichte der Psychiatrie zu setzen. Und fiirwahr, wenn FRIEDRICH 
GRoos in der Psychiatrie auch nicht gerade einer der ,ganz GroBen" war, 
sein Name wird in der Geschichte derselben fortleben als der eines charak
tervollen, hochgebildeten Mannes voll redlichen Bemiihens um die For
derung der praktischen Irrenfiirsorge und der psychiatrischen Wissenschaft. 

Literatur: J. G. WITTMER, Arzt in Oppenau, Nekrolog des Herrn Hofrat 
Dr. FRIEDRICH GRoos. Verlag von F. ENKE. Erlangen 1853.- FRIEDRICH GRoos, 
,Autobiographie", vorgedruckt der 1849 von J. B. FRIEDREICH bei E. H. GuMMI in 
Ansbach herausgegebenen Schrift von GRoos .,Der Weg durch den Vorhof der poli
tischen Freiheit zum Tempel der moralischen Freiheit" (bei WITTMER als Nr. 23 
angefiihrt). -Dr. WILH. GRoos (Karlsruhe), Deutsche Hochschiiler und Hochschul
lehrer in Pavia in ,Deutsche Erde", Zeitschrift fiir Deutschkunde, Jahrg. 1913, 
Heft 4· Verlag von PERTHES 1n Gotha. - RoLLER, Nekrolog Allg. Zeitschr. f. 
Psychiatrie. Bd. X. 1853.- DAMEROw, Nachwort dazu (ebenda).- NEUBURGER 
und PAGEL, Handbuch der C'.eschichte der Medizin. Bd. III. 1905 (bei G. FJscHER
Jena). - KusSMAUL, Aus meiner Dozentenzeit. 1903 (bei BoNz in Stuttgart). 

BARBO t (Pforzheim). 

Ferdinand Autenrieth 
1772-1835 

A1s Sohn eines Professors der Kameralwissenschatten an der be
riihmten Karlsakademie in Stuttgart besuchte der sehr friihreife und 
begabte Knabe das Gymnasium, dann schon vom 13. J ahr ab die Karls-
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akademie, an der er unter CuvmR Naturwissenschaft und Medizin stu
dierte. Mit 20 Jahren (1792) promovierte er zum Dr. med., geriet sodann 
auf groBen Reisen unter den EinfluB von SCARPA und PETER FRANK in 
Pavia, studierte in Amerika das Gelbfieber, schrieb einen Aufsatz iiber die 
Seekrankheit, wurde Hofmedikus in Stuttgart, 1797 ordentlicher 
Professor der Anatomie, Physiologie, Chirurgie und Geburtshilfe an der 
Universitat Tiibingen, wo er die erste Klinik in den Raumen der alten 
Bursa einrichtete. J ahrelang las er mit seltener Vielseitigkeit, war zugleich 
Medizinalvisitator fiir einen groBen Teil Wiirttembergs. Er bekampfte 
die Auswiichse der wirklichkeitsfremden N aturphilosophie jener Zeit, 
ohne sich doch selbst von ihr ganz befreien zu konnen; 1805 iibernahm 
er die Leitung der medizinischen Klinik. Dane ben iibte er eine groBe Praxis 
aus, erstattete fiir die Gerichte zahlreiche Gutachten die sein Sohn, der 
Professor der inneren Medizin in Tiibingen HERMANN AuTENRmTH, 
spater nach seinem Tode, 1846, herausgab. Bald wurde er die fiihrende 
Persanlichkeit der damaligen Tiibinger Hochschule und als solche 1819 
zum Vizekanzler, 1822 zum Kanzler der Universitat ernannt. Er ent
wickelte nunmehr eine - freilich viet angefochtene - Reformtatigkeit, 
spielte auch in der wiirttembergischen Standekammer als streng konser
vativer Politiker eine nicht immer gliickliche Rolle. Die politische Tatig
keit zwang ihn zur Einschrankung seines Lehrgebiets. In seinen spateren 
J ahren beschaftigte sich der ruhelose und vielseitige Mann in reger wissen
schaftlicher Produktion mit allgemein-philosophischen Problemen (An
sichten iiber Natur und Seelenleben) und mit der Erklarung schwer zu 
losender biblischer Fragen. Im Alter von 63 J ahren erlag er sehr rasch 
einem Schlaganfall. 

AuTENRIETH war ein geistig beweglicher und sehr vielseitiger Mann 
von kleiner Statur, aber groBem Schadel, ein fruchtbarer Schriftsteller 
auf weiten Gebieten der Naturwissenschaft, Medizin, Philosophie und 
Theologie, ein weltberiihmter Arzt von groBem diagnostischem Scharf
blick, ein akademischer Lehrer von groBer Beliebtheit, ein Politiker 
volt Leidenschaft mit autokratischen Neigungen, ein unermiidlicher 
Organisator; nach ROBERT VON Mom.s Schilderung ein hervorragend 
begabter, lebendiger, scharfsinniger, von Witz spriihender, genial an
mutender, a her auch selbstbewuBter und ehrgeiziger Mann, der in Tiibingen 
eine zeitlang (1828-1832) als Kanzler und Dauerrektor eine Art von 
Diktatur ausiibte, die ihm die Gegnerschaft seiner Kollegen zuzog und 
mit einem MiBerfolg endete. Dadurch wurde dem verdienten Manne der 
Lebensabend verbittert. Er war, sagt ROBERT VON MOHL, ein ,ungewohn
licher Mensch". 

AuTENRmTHs Bedeutung fiir die Psychiatrie, auf die er wohl 
namentlich durch seine nahe Freundschaft mit REIL hingewiesen wurde, 
liegt weniger auf wissenscha.ftlichem als praktischem Gebiet. Vorlesungen 
iiber Psychiatrie hat er, wie es scheint, niemals gehalten. Dies besorgte 
zu seiner Zeit der Philosoph EscHENMA YER. Wie allen seinen akademi
schen Zeitgenossen fehlte AuTENRIETH die Moglichkeit sorgfaltiger Beob
achtung der Kranken durch tangere Zeit hindurch; das Theoretische 
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iiberwog deshalb in seinen Anschauungen durchweg iiber die solide Er
fahrung. Naturphilosophische, anatomische, physiologische und humoral
pathologische Lehren verdichteten sich zusammen zu einer Theorie der 
Psychosen, die mit der Wirklichkeit nicht mehr allzuviel gemein hatte. 
AuTENRIETH war, wie seine Zeitgenossen, Vitalist, in der Atiologie der 
Geisteskrankheiten teils Moralist (die meisten Geisteskranken waren vor 
ihrer Erkrankung ausschweifend, hochmiitig oder jahzornig), teils in 
unklaren allgemeinpathologischen Anschauungen befangen (z. B. zuriick
getriebene Kratze als eine Hauptursache des Wahnsinns). Einen bahn-
brechenden Fort- gen ein instinktiv 
schritt verdanken richtigesVerstand-
wirihmaufdemGe- nis (so iiber die 
biete der psychia- Prognose der aku-
trischenForschung ten Psychosen, die 
nicht. Unter den er zu 2o-3o% fiir 
fast 200 Arbeiten, heilbar erklarte, 
die er verfaBte, be- iiber : die klimak-
schaftigt sich nur terielle Melancho-
eine ausschlieB- lie und ihre Nei-
lich mit psychiatri- gung zumRezidiv), 
schen Fragen (vor- aber im ganzen 
wiegend prakti- herrscht doch aus 
scher Art). Als er :Mangel umfang-
1807seineAbhand- reicher Erfahrung 
lung iiber die Tii- ein theoretisch-
binger therapeuti- deduktiver Stand-
schen Einrichtun- punkt vor, der uns 
gen niederschrieb, heuteabsonderlich 
verfiigte er iiber anmutet. Bekann-
eine Erfahrung an terund interessan-
nurz8akutGeistes- ~- • ;':51 ter sind seine mit 
kranken. Manche Liebe ausgedach-
Ausfiihrungen zei- ten MaBregeln zur 
Behandlung der Geisteskranken. Die AuTENRIETHsche ,Brechweinstein
salbe" undseine ,Gesichtsmaske" uml ,Birne" 1) zurVerhiitung des storen
den Schreiens haben ihm auf lange hinaus einen Namen gemacht. Seine 
Darlegungen iiber das MaB wohlwollender Strenge, das der Psychiater bei 
seinen Kranken wie bei unerzogenen Kindem anzuwenden habe, urn sie 
zur Vernunft zu bringen, sind eine wunderliche Mischung von Richtigem 
und Falschem; AuTENRIETH vertritt dabei die Meinung, daB dauernde 
Beschaftigung mit Geisteskranken den Arzt wegen ihres Geschreis und 
ihrer sinnlosen Wahngebilde der Gefahr aussetze, selbst geistig zu er
kranken. Die sich entkleidende verwirrte Geisteskranke wird von ihm mit 
Rutenschlagen zur Vernunft, d. h. zur Duldung der Bekleidung gebracht; 
Arzneiverweigerung wird mit Hungern bestraft usw. Technische Begabung 

1 ) Abgebildet bei KRAEPEI.IN, Hundert Jahre Psychiatrie (Juuus SPRINGER, 
Berlin 1918), S. 58. 
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lie8 den geschaftigen Mann allerlei Formen praktischer und humaner 
Einzelzimmerbehandlung ausdenken. Auf sein Pallisadenzimmer war er 
besonders stolz. Seine Anschauungen iiber Wesen und Behandlung der 
Geisteskranken standen denen seines Freundes REIL nahe. Zu seinen 
Patienten hat auch der Dichter FRIEDRICH HOLDERLIN gehort. Seine 
gerichtsarztlichen Gutachten iiber Fragen der Zurechnungsfahigkeit ver
raten Klugheit und prakti£chen Sinn, sind mit gro8er Sorgfalt ausgearbei
tet, zeigen aber natiirlich die Schwierigkeit jener Zeit, den Problemen 
der Zurechnungsfahigkeit mit dem wunderlichen Gemisch arztlich-natur
wissenschaftlicher und philosophisch-moralisierender Betrachtungsweise 
gerecht zu werden. Berufungen nach Halle, Breslau, Bonn und Berlin, die 
er ablehnte, zeigen auch objektiv das Ansehen, das er in Deutschland geno8. 

Psychiatrische Fachschriften liegen von AuTENRIETH nicht vor; 
doch enthalt seine spezielle Nosologie und Therapie auch Kapitel iiber 
Geistes- und Nervenkrankheiten; seine Gutachtensammlung bringt auch 
Gutachten iiber die Zurechnungsfahigkeit geistig abnormer Menschen, 
und das Kapitel ,Ober die im Klinikum zu Tiibingen getroffenen Ein
richtungen fiir Wahnsinnige" in seinen ,Versuchen fur die praktische Heil
kunde" von 1807 gibt seine originelle Therapie der Geisteskrankheiten. 

Literatur: HIRSCH, Biographisches Lexikon beriihmter Arzte. Bd. I. -
Neuer Deutscher Nekrolog 1835. - Allgemeine Deutsche Biographie Bd. I. -
RoBERT voN MoHL, Lebenserinnerungen. Bd. I. 1902. - KLuPFEL, Geschichte 
der Universitat Tiibingen. 1849. - v. ScHLEICH, Ein Stiick aus der Geschichte der 
medizinischen Fakultat Tiibingen. Rektoratsrede 1910. Tiibingen. 

GAUPP (Tiibingen). 

Johann Christian August Heinroth 
1773-1843 

I. Biographische Skizze 1). 

}OHANN CHRISTIAN AUGUST HEINROTH wurde am 17. Januar 1773 
als Sohn eines Arztes zu Leipzig geboren. Sein Vater galt als strenger 
und ernster Mann, der nach Kraften fiir die Erziehung und Ausbildung 
seines Sohnes sorgte, ihn aber stets in einer gewissen Entfernung von sich 
hielt. Die Mutter suchte diese Harte auszugleichen, und der gefiihlvolle 
Knabe schlo8 sich ihr aufs innigste an und nahm auch ihren religiosen 
Sinn tief in sich auf. J ede mechanische Tatigkeit war ihm verha8t, und 
schon als sechsjahriger Knabe war malen, reimen, predigen seine Lieb
lingsbeschaftigung. 1782-1791 besuchte er die Nikolaischule zu Leipzig. 
Sein streng sittliches Betragen, sein Flei8 und seine gediegenen Kenntnisse 
verschafften ihm die Liebe von Lehrern und Mitschiilern. In seiner Gym
nasialzeit lernte er auch neuere Sprachen, in denen er bald selbst Unter
richt gab, spater sehen wir ihn auch als Obersetzer bedeutsamer Werke 

1) Quellen: HElNROTHS gerichtsarztliche u. Privatgutachten, herausgeg. von 
ScHLETTER nebst biogr. Skizze von QuERL. Leipzig I84i· - Neuer Nekrolog der 
Deutschen. Jahrg. XXI. 1843. II. S. 935· 
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der Fachliteratur tatig. Bei den alljahrlich in der Schule gehaltenen 
Reden entwickelte er rednerisches Talent, auch seine ersten poetischen 
Produkte fielen in die Schulzeit. 

Im Jahr 1791 begann HEINROTH in Leipzig Medizin zu studieren. 
Diese Wahl erfolgte gegen alle Erwartung, da er in den letzten Schuljahren 
eine Neirung zu philosophieren entwickelte und sich auch religiosen Speku
lationen hingab; so suchte er in einem Aufsatze ,de nihilo" das~Dasein 
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Gottes apagogisch zu beweisen. Seine Abschiedsrede betraf das Thema: 
,qua mente Deus filium suum in mundum miserit". Auch im Studium 
der Medizin zeichnete sich HEINROTH aus. Nach gUinzend bestandenen 
Priifungen war er einige Jahre Famulus von Dr. SCHIRMER; durch 
Dr. KAPP dem Grafen RASUMOVSKY empfohlen, begleitete er ihn als Leib
arzt nach Italien. Als dieser aber in Rom starb, fand die Reise ihren 
vorzeitigen AbschluB. HEINROTH fuhr zunachst nach Wien, wo er unter 
Dr. FRANK medizinische Studien betrieb. 

Als in rascher Folge ihm seine nachsten Angehorigen durch den Tod 
entrissen wurden, dachte er ernstlich daran, Theologe zu werden, blieb 

· aber doch seinem friiheren Studium treu und erwarb r8o5 die medizinische 
Doktorwiirde mit der Dissertation: Medicinae discendae et exercendae 
ratio. 

Im Jahre r8o6 hielt HEINROTH seine erste Vorlesung und schrieb dazu 
ein Einladungsprogramm mit dem Titel: Vber das Bediirfnis des Studiums 
der medizinischen Anthropologie. Wir sehen ihn damit jetzt schon auf 
dem Gebiete, das er spater mit einem seiner Hauptwerke meisterte. In 
der Kriegszeit r8o6-1813 diente er als Militararzt in mehreren franzi)sischen 
Spitalern. Damals wurde er auch Arzt am Arbeitshause fiir Freiwillige 
zu Leipzig und 1814 ebenda am Zucht-Waisen- und Versorgungshause 
zu St. Georgen verpflichtet, das auch zur Unterbringung von Geistes
kranken diente. Auf diese Weise wurde er seinem wesentlichsten Arbeits
gebiete zugefiihrt. Zunachst blieb sein Lieblingsstudhtm jedoch noch die 
Anthropologie. Seine Vorlesungen dariiber erwarben ihm fast europaischen 
Ruf. Er entwickelte eine hinreiBende Beredsamkeit; seine schone, ge
wahlte Sprache, sein metallisches Organ, sein flieBender Vortrag wuBten 
seine Zuhorer zu fesseln, zu denen auch ein Kreis von Frauen zahlte. 
Nicht allen seinen Vorlesungen war, mindestens fiir die Dauer, ein gleicher 
Erfolg beschieden, klagt er doch in den Lebensstudien, daB die Studenten 
von seiner Orthobiotik nichts horen wollcn. 

Im Jahre 1809 heiratete er und fiihrte mit seiner Gattin his zu seinem 
Tode eine musterhafte Ehe, die jedoch kinderlos blieb. Das filr seine 
Zeit bedeutsame Buch ,Beitrage zur Krankheitslehre", Gotha r8IO, gab 
Veranlassung zu seiner Berufung auf die Lehrkanzel fiir psychische 
Therapie, welche an der Leipziger Universitat neu gegriindet wurde. Sein 
Antrittsprogramm lautete: ,De morborum animi et pathematum animi 
differentia". Er beriihrt hier eine fiir sein System auBerst wichtige Frage 
nach der Bedeutung exogener Momente fiir das Zustandekommen gei
stiger Storungen. N ach kritischer Sichtung der damaligen Anschauungen 
stellt er die psychischen Affektionen bei korperlichen Krankheiten in 
Gegensatz zu den eigentlichen Geistesstorungen. Erstere werden durch 
auBere Reize geweckt, letztere entwickeln sich aus der Seele selbst. 

Im Jahre 1817 promovierte HEINROTH an der philosophischen Fakultat 
mit seiner Arbeit: ,De voluntate medici medicamento insaniae hypo
thesis". Er bringt hier zunachst eine Auseinandersetzung iiber den Willen 
im allgemeinen und seine Schulung im besonderen und beschaftigt sich 
mit den Wirkungen des Mesmerismus, die er in den Dienst der Therapie 
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der Geisteskrankheiten zu stellen erwagt. Ein eigener Abschnitt entwickelt 
Regeln, wie der Arzt vorzugehen habe, urn den Willen des Kranken zweck
maBig zu beeinflussen und ihn unter seine Herrschaft zu bringen. 

Einen Ruf an die Universitat Dorpat, der an ihn r8rg ergangen, 
lehnte er a b. Im folgenden Jahre unternahm er mit dem Buchhandler 
HARTEL eine Reise nach Paris. r827 wurde er zum ordentlichen Professor 
der Universitat Leipzig ernannt. Seine Antrittsvorlesung hatte zum 
Them a: ,De materiae hypothesi quantum ad naturae scrutatores et medi
cos." Darin sucht er nachzuweisen, daB die wahre Natur jeglicher Er
scheinung eine bestimmte aber begrenzte Kraft vorstellt. 

Auch einen Ruf nach Petersburg, der r829 an ihn erging, lehnte er 
ab. Als Anerkennung dafiir wurde er zum sachsischen Hofrat ernannt. 
Im folgenden Jahre trat er in die medizinische Fakultat ein, wobei er in 
einer Disputation nachstehendes Thema behandelte: ,De facinore aperto 
ad medicorum judicium non deferendo." Er verteidigt hier den kiihnen 
Satz, daB ein freies Gestandnis eines Delinquenten bei erwiesenem Ver
brechen das Obwalten einer Geistesstorung ausschlieBt. 

r842 wurde er zum Dekan der medizinischen Fakultat gewahlt, starb 
aber noch in seinem Dekanatsjahr am 26. Oktober r843. 

Zur Charakteristik der Personlichkeit wird uns iibermittelt: 
HEINROTH war von mittelgroBer Gestalt, gewandt und lebhaft in den 

Bewegungen. In seinem Antlitz spiegelte sich Klarheit des Geistes, aus 
seinen hellen Augen sprach Milde und Liebe. Sein Leben war rein und 
christlich; er zeigte sich freundlich gegen jedermann, HaB und Neid waren 
ihm fremd. Schicksalsschlage ertrug er mit ruhiger Ergebung. Sein 
au Beres Leben verlief bescheiden und anspruchslos; er stand gewohnlich 
urn 4 Uhr friih auf und verbrachte die erste Stunde des Morgens mit 
Betrachtungen, in denen er sich fiir die Arbeit des Tages sammelte. 
Seine Arbeitsstube war nach dem Hofe gelegen, einfach und bequem 
eingerichtet, mit Gipsabgiissen von GoETHE, ScHILLER, HERDER, \VIE
LAND und NAFOLEON geschmiickt. Zerstreuungen suchte er in heiterer 
Gesellschaft. 

In der bisherigen Darstellung haben wir bereits Gelegenheit genommen, 
einige Arbeiten HEINROTHS inhaltlich zu charakterisieren. Es handelt 
sich urn Produkte, die aus einem besonderen AnlaB entsprungen sind. 
Sie bilden aber keine Gelegenheitserzeugnisse, sondern stellen sich fiir 
die riickschauende Betrachtung geradezu als Marksteine der geistigen 
Entwicklung HEINROTHS dar; und daB er in seinen spateren groBen Werken 
auf das darin Gesagte immer wieder zuriickgreift, beweist schon allein, 
daB diese Entwicklung sich in einer einheitlichen und geraden Linie voll
zogen hat. 

II. Hauptwerke. 

Wir wollen uns zunachst den bedeutendsten wissenschaftlichen Lei
stungen HEINROTHs widmen und daran die Besprechung zweier Werke 
schlieBen, welche ihn uns auch als Menschen n8...lterbringen, namlich die 
von ihm unter dem Pseudonym TREUMUND WELLENTRETER ,Gesammel-
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ten BHi.tter" und seine ,Lebensstudien", wahrend wir auf seine Bucher 
speziell philosophischen und moralischen Inhaltes bei der Wiirdigung 
des Gesamtwerkes eingehen werden. 

1. Lehrbuch der Seelengesundheitskunde 
I. Bd. 1823, II. Bd. 1824 

Zu der eingehend systematisch und his ins kleinste durchgefiihrten 
Bearbeitung des Themas mochte sich Heinroth als gewissenhafter Mann ver
pflichtet fiihlen, da es seine feste Oberzeugung war, daB Gesundheit 
lehrbar ist und Vernunft und Einsicht zu ihrer Erhaltung geniigen; spricht 
er es doch offen aus, daB alle Krankheiten, die den einzelnen Menschen 
befallen, verschuldet sind, teils durch ihn selbst, teils durch die, welche 
den Samen zu denselben in seinen Korper und seine Seele legten; denn 
der gesund Erzeugte erkrankt nur durch die Verwahrlosung der ihn um
gebenden Personen oder seiner selbst. Diese Verwahrlosung hat ihren 
Ursprung nicht im Leibe, sondern in der Seele. Begierden, Leidenschaften, 
UnmaBigkeit, Unbesonnenheit sind die eigentlichen Krankheitsursachen. 
Wer nicht unbesonnen die Lunge erhitzt und die Haut erkaltet, zieht 
sich keine Lungenentziindung und kein rheumatisches Fieber zu, wie 
der vom gastrischen Fieber frei bleibt, der nicht unmaBig Speisen und 
Getranke verschlingt; endlich verschonen friihe Altersschwache, Epilepsie 
und Blodsinn den, welcher seine Krafte nicht durch Ausschweifung 
vergeudet. Auch zur V erhiitung korperlicher Krankheiten bedarf es einer 
durch die Seelenkunde vermittelten Diatetik, denn Affekte und Leiden
schaften bilden meist den Grund korperlicher Leiden; sie sind allein 
hinreichend, korperliche Krankheiten zu erzeugen und auszubilden: die 
Furcht kann Lahmungen, der Zorn Leber- oder Hirnentziindung hervor
bringen, Neid und Arger vermogen Gelbsucht und Gallenfieber, Kummer 
und Sorge, nervoses Schleim- und schleichendes Nervenfieber zu erzeugen. 
Der Wahnsinn aber stellt die auBerste Verirrung und Zerriittung des 
Lebens vor, die sich aus einem gottlosen Wandel ergibt. So erscheinen 
also die Krankheitsursachen im Seelenleben weit verzweigt und ver
pflichten den Autor, seine Gesundhcitslehre auf eine breite Basis zu 
stellen; insbesondere muBte ihn die Ansicht, daB viele Krankheiten auf 
moralischen Obeln beruhen, vor die moralphilosophische Frage nach 
dem Ursprunge des Bosen fiihren, wodurch der Therapeut bei der Pro
phylaxe zum Bundesgenossen des Ethikers wird. Aufgabe der praktischen 
Seelengesundheitslehre ist es, die Elemente der Seelengesundheit in ihrer 
Integritat zu wahren und ihre Vereinigung durch zweckmaBige Bestim
mungen zu vermitteln. Das auBere Element der Seelengesundheit stellt 
das leibliche und das Seelenleben, das innere der Geist vor, dieser wirkt 
dahin, die auBeren Hindernisse der Vereinigung beider Elemente zu 
beseitigen. Die praktische Seelengesundheitslehre zerfallt demnach in 
eine Leibes-, Seelen- und Geistespflege. Ihre Aufgabe wird in eine Ge
nuB-, Tatigkeits-, MaB- und Verwahrungslehre oder Diatetik, Ergastik, 
Metrik und Prophylaktik gegliedert. 
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Die Themen, die er sich auf diese Weise gestellt, werden mit Ernst 
und Griindlichkeit bis zur Pedanterie behandelt, die sich vor Langen 
und Wiederholungen nicht scheut. Neben Ausfiihrungen von poetischer 
Schonheit, welche den Wert der Kunst und Wissenschaft fiir die Geistes
bildung erweisen, findet man zumal im Kapitel iiber Leibespflege umstand
liches Bemiihen, das Leben rationell zu gestalten und es in allen Einzel
heiten den Forderungen der Gesundheitslehre anzupassen. 

Ein ahnliches Thema wie in der Seelengesundheitslehre hat HEINROTH 
in einem seiner letzten Werke, der Orthobiotik, 1839 behandelt, in der 
seine Einstellung auf das sittlich-religiose Ziel noch starker hervortritt. 
Als Grundlage fiir das Seelenleben erkennt er das physische Dasein, dessen 
Pflege ahnlich, aber gedrangter als in der Seelengesundheitslehre be
sprochen wird. 

Das seelische Leben betrachtet HEINROTH als Denk-, Tat- und Gemiitsleben. 
Ein schoner Gedanke wird bei der Darstellung des Denklebens ausgefiihrt, indem er 
die Kraft des Verstandes oder Denkvermegens, welche unsere Gedankengebilde 
schafft, der bildenden Kraft im Weltall gleichsetzt. Unser Denken ist danach ein 
Bilden wie das, welches wir in der Natur gewahr werden, und auch wir vermegen 
unsere Gedanken in unseren Schopfungen, namlich den Erzeugnissen der Kunst, 
auszusprechen. 

2. Psychiatrie 1), forensische Medizin und Kriminalpsychologie 
Wie bereits in der Seelengesundheitskunde ausgefiihrt, bedeutet fiir 

HEINROTH Gesundheit Freiheit der Seele, und Krankheit den Gegensatz, 
namlich ihre Beschrankung. Er geht dabei so weit, daB er jedes nicht 
dem Gewissen oder der Vemunft gemaBe BewuBtsein als einen krank
haften Zustand bezeichnet, ihn erzeugt namentlich die Siinde, welche die 
freie Entwicklung des Menschen hemmt. Leidenschaften tauschen den 
Menschen iiber sich selbst und die AuBenwelt, und die daraus entspringende 
Idee heiBt W ahn. Sein Grund ist wohl im Gemiit zu suchen, er bildet 
aber doch keinen krankhaften Zustand desselben, sondem vielmehr des 
Verstandes. Am meisten krankhaft ist aber das Laster, weil es gegen die 
Vemunft auftritt und. nicht wie Leidenschaft und Wahn auch unwill
kiirlich entsteht, sondem ein Werk der Willkiir ist. Leidenschaft, Wahn 
und Laster bilden drei Stufen fortschreitender Krankheit, die erst das 
Gemiit, dann die Vemunft, zuletzt den Willen befallt. Die drei patho
genetischen .Momente erzeugen an sich noch keine SeelenstOrung, ja 
konnen unter Umstanden, indem sie das Gewissen mahnen, eine Seelen
forderung bilden. Als Seelenstorung bezeichnet HEINROTH erst die ganz
liche Stockung, den reinen Stillstand, oder auch ein ,inneres Streben" der 
zur hochsten Entwicklung bestimmten Schopferkraft nach dem Gegenteil, 
nach Selbstvemichtung. Hier ist die Willkiir ganz untergegangen und 
an ihre Stelle vollendete und bleibende Unfreiheit getreten. Zum Begriff 
der Seelenstorung gehort auch die Dauer, voriibergehend gestorte Seelen
tatigkeit, wie z. B. im Rausch, fallt nicht unter ihn. Also nur eine dauemde 

1) Lehrbuch der StOrungen des Seelenlebens oder der Seelenstorungen und ihrer 
Behandlung vom rationalen Standpunkt aus entworfen. 2 Teile. Leipzig ISIS. 
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Unfreiheit oder ,Vemunftlosigkeit" rechtfertigt den Ausdruck Seelen
storung. 

Die Entstehung geistiger Storungen erkliirt er aus dem Zusammentreffen 
von Seelenstimmung als ihrem inneren und Reiz als iiulJerem Element. Die Seelen
stimmung, welche Vorbedingung geistiger Storung wird, ist Ausdruck eines Ver
haltens; bei dem das Leben des Menschen in der Dienstbarkeit des Irdischen ver
streicht, Gefiihle, Gedanken und Entschliisse dem Endlichen angehoren und er 
blol3 dafiir empfiinglich ist. Die Vereinigung dieser heiden Elemente mit dem Resul
tat einer GeistesstOrung wird einem chemischen Prozel3 oder dem Akte der Zeugung 
als Verbindung von Entgegengesetztem in einem Dritten gleichgesetzt. Die Be
deutung, welche er dieser Vereinigung zuschreibt, erhellt daraus, dal3 er sie auch als 
mal3gebend fiir die entstehende Krankheitsform ansieht. Diese wird durch zwei 
Momente bestimmt: I. die Exaltation oder Depression·bzw. deren Mischung, welche 
den Ordnungscharakter der Seelenstorung angeben. 2. Die Art der Seelentiitigkeit, 
auf welche der Augenblick der Zeugung des unfreien Zustandes trifft. Je nachdem, 
ob in diesem Zustande Gemiit, Geist oder Wille vorwaltend waren, nimmt diese 
Funktion den Charakter der Unfreiheit an und bestimmt die Krankheitsform. 
Danach entwirft HEINROTH nachstehendes Schemal) der Geistesstorungen: 

Klassen begriffe: 
Seelenstorung (Vesania). 

Charakter: dauernde Unfreiheit, Unvemunft. 

Ordn ungsbegriff: 
Graduelle Verschiedenheit der Seelentiitigkeit. (Unter ihm: Gattungsbegriff 
nach der generischen und Artenbegriff nach der spezifischen Verschieden

heit der Seelentiitigkeiten.) 

Erste Ordnupg. Zweite Ordnung. 
Reihe derExaltationen. ReihederDepressionen. 

Erste Gattung: 
(Gemiit) 

Wahnsinn. 

Zweite Gattung: 
(Geist) 

Verriicktheit. 

Dritte Gattung: 
(Wille) 
Manie. 

Erste Gattung: 
(Gemiit) 

Melancholie. 

Zweite Gattung: 
(Geist) 

Blodsinn. 

Dritte Gattung: 
(Wille) 

Willenlosigkeit. 

Dritte Ordnung. 
Reihe derMischungen. 

Erste Gattung: 
(Gemiit) 

Wahnsinnige Melan
cholic oder melancho

lischer Wahnsinn. 

Zweite Gattung: 
(Geist) 

Verwirrthei t. 

Dritte Gattung: 
(Wille) 

Scheue. 

Weitere Formen geistiger Storungen ergeben sich dadurch, dal3 innerhalb einer 
Ordnung zu der Affektion eines Seelenverm<>gens die eines anderen hinzutritt; dem 
Wahnsinn kann Verwirrtheit, Manie oder beides beigemischt sein. Indem HEINROTH 

aul3er den reinen Formen auch noch Kombinationen mit einem oder heiden Gliedem 
der gleichen Ordnung unterscheidet, ergeben sich 36 Arten geistiger Storung; doch 
treten noch eine Reihe Unterarten und Varietiiten hinzu, die von ihm und anderen 
aufgestellt wurden. 

In der Formenlehre wird j ede Art nach ihrem spezifischen Charakter, 
nach ihren Vorlaufem, dem Verlauf, semiotischen, diagnostischen und 
prognostischen Momenten besprochen. 

1) Eine Anderung und Erweiterung dieses Schemas hat HEINROTH 1841 in den 
Meletemata psychiatrica II de formis amentiae gebracht. 
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Die Sachlichkeit des Gelehrten und Arztes schiitzt HEINROTH davor, 
in einen moralisierenden Ton zu verfallen, der bei seiner Auffassung gei
stiger Storungen nahe genug lage. Nur bei der Eknoia maniaca halter 
mit seinem Ingrimm nicht zuriick, der allerdings mehr der therapeu
tischen Resignation entspringt, denn aus dieser Holle gibt es ,keine 
Erlosung, sie miiBte denn durch ein Wunder geschehen. Nur durch 
die schrecklichste Gesunkenheit nach den grobsten Ausschweifun
gen, den groBten Lastern und Verbrechen gerat der Mensch in diesen 
Zustand". 

Der Formenlehre schlie.l.lt sich die Wesenlehre an, welche sich mit dem Basen 
als der eigentlichen Grundlage geistiger Storungen befa.l.lt. In 'Obereinstimmung 
mit der Heiligen Schrift erkennt er in diesem Prinzip den bOsen Geist, der auf Zer
storung ausgeht, sich aber lediglich mit einer StOrung begniigen mu.B, da zu einer 
,eigentlichen vollen Zerstorung von irgend etwas, das der gottliche Geist schuf", 
er nicht gelangen kann. Daher scheint ibm der Name Seelenstorung besonders 
gliicklich gewiihlt. lndem er den moralischen Fall in Geistesstorung der Wir
kung physischer Kriifte gleichsetzt, geriit er in bedenkliche, naturphilosophische 
Spekulationen; so sieht er in der Einkehr der Melancholiker das Merkmal der Zentri
petalkraft, im Wahnsinn, der aus sich selbst herausgerissen, in der Phantasie ver
flattert, die Merkmale des entgegengesetzten physischen Prinzips, der Zentrifugal
kraft. Die korperlichen Repriisentanten dieser Kriifte glaubt er im Sauerstoff und 
im W asserstoff zu finden, denn beide , verbal ten sich als Gifte nur von entgegenge
setzter Art, indem das Metallgift nach der Mitte zu zerstorend, das Pflanzengift 
nach der Peripherie zu zerstorend wirkt". 

Seinen uns abenteuerlich anmutenden Anschauungen vom Wesen der Gemiits
storungen liegt der Gedanke zugrunde, da.B der Mensch mit dem Abfall vom guten 
Prinzip aus dem Reiche des Geistes und der Freiheit ausscheidet und niederen phy
sischen Kriiften verfiillt. So diirfte sich die Au.Berung erkliiren, da.B der Verriickte 
magnetisch wird und darum infolge Gravitation der Anziehung seiner Gegenstiinde 
verfiillt. Neben moral- und naturphilosophischen Anschauungen hat bier wohl 
die Beobachtung triebhaften Handelns vieler Geisteskranker mitgewirkt. 

An der Darstellung der Therapie geistiger Storungen ist schon ein 
auBeres Moment von Interesse; sie umfaBt 244 Seiten, wahrend die 
Formenlehre, unserer speziellen Psychopathologie entsprechend, auf 
I26 Seiten besprochen wird. Man wird dabei an den Ausspruch 
HEINROTHS erinnert, nach dem Mangel an abgeschlossenem Wissen 
nicht von rastloser Tatigkeit in der Bekampfung des Leidens abhalten 
darf. Gleich die Einleitung orientiert iiber seinen Standpunkt in der 
wichtigsten Frage psychiatrischer Thera pie; er findet die humane Be
handlung lobenswert, will aber nur verlorenen Fallen volle Freiheit ge
wahren. Von seiner Grundauffassung, daB der Wille des Kranken sich 
auf einer falschen Bahn bewegt, ist es nur konsequent, wenn er als erste 
MaBnahme, durch welche der aus Form und Ordnung geloste Mensch 
zu derselben, d. h. zur Vernunft zuriickgefiihrt werden soU, Beschrankung 
fordert. Das allgemeine Beschrankungsmittel heiBt aber Gewalt, wobei 
jedoch nicht nur an rohe Gewalt gedacht werden darf, da er alle Ab
stufungen von der sanften Gewalt der Liebe his zu auBerer, mechanisch
Taumlicher kennt und iibt. Er bekampft die Ansicht, daB psychisch 
k.rankhafte Zustande als korperliche Affektionen zu betrachten und bt-
handeln sind, da diese Ansicht am Wesen derselben vorbeigeht. 

K i r c h h o f f , Deutsche Irrenirzte I. 5 
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HEINROTH gliedert die Therapie in Heuristik, Heilmittellehre und 
Kurlehre. 

Die Heuristik stellt die allgemeinen Methoden der Bekampfung geistiger 
Storungen auf. Er unterscheidet deren zwei Arten, eine direkte und eine indirekte. 
Zu den indirekten gehort zunachst die negative, die sich jeder Ma13nahme enthalt; 
er tadelt PINEL, der sie zu seiner Maxime machte; fiir HEINROTH hat sie nur die 
Bedeutung der Sammlung und Dberlegung. Die graduelle Behandlung hat die in 
Frage kommenden Mittel dem Stande und Grade der Storung anzupassen und auf 
das richtige Ma13 zu bringen, die formelle der besonderen Fonn geistiger Storung 
Rechnung zu tragen, die individuelle Geschlecht, Alter usw. zu beriicksichtigen; 
die somatische Hilfsbehandlung sucht auf dem Vmwege des Korpers der Storung bei
zukommen. Das ganze Gebiet der Natur und Kunst mochte HEINROTH in Dienst 
dieser Idee stellen: Luft, Licht, Wasser, Garten, Feld usw. t:nter den chirurgischen 
l\:la13nahmen wird insbesondere die Wirkung des Aderlasses gepriesen. Bei der 
:Manie .. springt es, als jauchzte es iiber seine Befreiung aus dem Kerker, in welchem 
es gegen sich selbst tobte" und .,kaum in das Gefa13 aufgefangen, zeigt es in uer 
dicken gelben oder griinen Kruste sein krankhaftes Obem1al3 von Plastizitat". Bei 
der palliativen Behandlung werden die Aufgaben der Pflegeanstalt in einer geradezu 
modemen Weise geschildert. Er weist auf die Folgen hin, zu denen Verwahrlosung 
und zweckwidrige Behandlung des Kranken fiihren, namlich Yerwilderung und kor
perlicher Verfall, hebt PINELS Bestrebungen hervor, geil3elt riicksichtslose Behand
lung wehrloser Kranker und schliel3t sich den humanen Bestrebungen HAYNERS an. 
Er empfiehlt gesunde. zweckma13ige Kost, gesunde Wohnung, Sorge fiir Reinlich
keit, Genul3 freier Luft, Spaziergange im Freien, angenehme Beschaftigung unu 
Arbeiten im Garten, Feld oder in WerksHitten. 

Bei Besprechung der direkten Methode gibt HEINROTH seiner innersten 
Dberzeugung Ausdruck, daB eine wahrhaft gelauterte, von sittlichen 
Idealen und festem Glauben getragene Personlichkeit zu einer unmittel
baren Heilung durch den bloBen Willen vorzudringen vermochte. Denn 
,kann eine unreine Seele die reine verderben, so muB auch eine gesunde, 
gottlich gekraftigte Seele die kranke gesund machen konnen". 

Die Heilmittellehre stellt nach den fiinf Methoden indirekter Be
handlung die verfiigbaren physikalischen und diatetischen Mittel zu
sammen, wobei sehr ausgiebig fremde Erfahrung beriicksichtigt und 
Literaturangaben gebracht werden. Der Kreis der MaBnahmen ist geradezu 
unbegrenzt, neben Musik und Vollziehung heiliger Gebrauche werden N ach
ahmung von Blitz und Donner und andere phantastische Vorfiihrungen 
empfohlen. Eingehende Diskussion finden die zu seiner Zeit verwendeten 
mechanischen Beschrankungsmittel, wobei er namentlich dem Zwangs
stuhl das Wort redet. Auch korperliche Ziichtigung findet ihren Platz, 
als Backenstreiche und Rutenhiebe, aber nur in Gegenwart und nach 
Verordnung des Arztes. 

Die Kurlehre bringt die Anwendung der in der Heuristik als :\Iethode und 
in der Heilmittellehre in ihrer speziellen Wirkung besprochenen )Iittel fiir die ein
zelne Krankheitsform. Bei seinem Zuge zu umstiindlicher Systematik schaltet er 
aber vorerst noch das Organon der Kurlehre ein, welche die Frage zu losen hat, 
.,wie in jedem unter bestimmter Krankheitsform stehenden Faile die zu ibm ge
horigen 1\lomente der Heuristik erkannt und aufgefunden werden". In der Kur
lehre selbst entwickelt er fiir jede einzelne Krankheitsfom1 ein spezifisches Verfahren, 
das sich nach den verschiedenen Stadien des Verlaufes in verschiedene Behandlungs
fonnen gliedert. Besondere Mal3nahmen erfordert der Beginn, andere das Robe
stadium, Ausgang und Rekonvaleszenz. 
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Die vierte Abteilung des Werkes bildet eine Nomothetik, welche in einen 
staatswissenschaftlichen und einen ethischen Teil oder Prophylaktik zer
fallt. Die psychisch-gerichtliche Nomothetik bringt einen AbriB 
der forensischen Psychiatrie, in welchem HEINROTH scharf und klar die 
Aufgaben des forensisch tatigen Arztes, seine Stellung zum Richter und 
zum Untersuchungsgegenstand, die Voraussetzungen des arztlichen 
Urteiles und die Abfassung des Urteiles behandelt. Lesenswert sind Ab
schnitte, in denen er mit tiefem psychologischen Verstandnis Zustande 
von Unfreiheit beschreibt, welche nicht unter den Begriff der Seelen
storung fallen; so etwa, wenn Gemiits- und Willensschwache eines Indi
viduums von besonderer Konstitution oder Entwicklung die freie AuBe
rung des Willens aufheben, oder wenn ein unfreier Zustand durch Ver
wirrung infolge eines Affektes erzeugt wird, welche Verfassung er aber 
wohl von bloBer Betretenheit oder Verlegenheit unterschieden haben 
will. Auch beschreibt er einen Zustand des gebundenen Antriebes, in dem 
Energie und Quantitat innerer oder auBerer Reize groBer ist als die des 
Willens. Dann wird dieser in solchem MaBe von den Reizen beherrscht, 
daB er die Selbstbestimmung verliert. 

Den zweiten Abschnitt des staatswissenschaftlichen Teiles bildet die psych isc h
polizeiliche Nomothetik. Darin beschaftigt er sich vorwiegend mit der Organi
sation und Einrichtung von Irrenhausem. Yor allem dringt er auf eine Sonderung 
derselben von Anstalten zur Aufbewahrung von Gefangenen, Versorgung von Ge
brechlichen usw., weil die lrrenanstalt ganz besondere Einrichtungen fordert; sie 
soll wie jedes Krankenhaus in einer gesunden, trockenen und heiteren Gegend liegen, 
die Wohngebaudesollengerauntig, hell und trocken sein. Als Raume werden Speisesii.le, 
Schlafsii.le, Geschafts-, Versammlungs-, Krankensale gefordert .. Besondere Sorg
falt ist der Auswahl des Personals zu widmen, das bestimmte Fahigkeiten aufweisen 
mu/3 und sich wie alle Organe der Anstalt, z. B. der Seelsorger, dem Willen des 
Arztes unbedingt zu fiigen und jede Eigenmachtigkeit zu unterlassen hat. Die 
Zahl des Personals ist auch fiir heutige Verhii.ltnisse reichlich bemessen, auf 200 

Kranke werden 12 Irrenhiiter, 6 Speisetriiger, die auch fiir Reinlichkeit zu sorgen 
haben, 6 Krankenwarter, 4 Bade- und 4 Korrektionsbediente gerechnet. Durchaus 
modem sind die Behandlungsmittel, welche er fiir eine Heilanstalt als erforderlich 
ansieht. Einrichtungen zur Beschaftigung verschiedenster Art fiir gebildete und 
ungebildete Kranke und Genesende, Garten-, Feldbau, Handwerk, Beschaftigung 
mit Kiinsten, Wissenschaften usw. Vom Arzt verlangt er volle Hingebung an seine 
Aufgaben, andererseits mu/3 ibm aber auch Freiheit des Handelns gewiihrleistet 
werden und keine Abhiingigkeit von anderen Beamten bestehen. Uber den Verlauf 
der Krankheit und deren Therapie ist ejn genaues Diarium zu fiihren. 

Der letzte Teil des Werkes ist ethischen Inhalts und nennt sich 
Prophylaktik, deren Grundlinien durch die Auffassung HEINROTHS 

vom Wesen der Geistesstorung gegeben sind. Er ist denn auch tat
sachlich der Dberzeugung, ,daB sich wenigstens von der moralischen 
Seite des Menschen aus eine Moglichkeit der Ausrottung der Seelen
storungen als Auswiichsen des selbstischen Wesens denken lasse". Die 
Ausfiihrungen dieses Teiles entsprechen jenen der Seelengesundheits
kunde. 

Nach HEINROTHS Auffassung der Seelenstorungen als Folgen eigenen Verschul
dens mu/3te eine Prophylaxe besonders aussichtsreich erscheinen. Wir finden es 
also begreiflich, da/3 er bei seinem priesterlichen Zuge zur Forderung des geistigen 

s* 
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Wohls der Menschheit sich in einem eigenen Werke an einen weiteren Kreis wandte, 
diesistim .,Unterricht in zweckmiiBiger Selbstbehandl ung bei beginnen
den Seelenkrankheiten", Leipzig 1834, geschehen. Bei der noch grol3en Un
kunde des Heilverfahrens von psychischen Storungen fordert er auf, FUhrer in eigener 
Sache zu werden und sucht dem gebildeten Laien hierzu die notigen Voraussetzungen 
zu bieten. 

Eine eingehendere Behandlung der forensischen Psychiatrie, als es im .. Lehr
buch der Seelenstorungen" geschehen, bringt HEINROTHS S ys te m d er ps yc hisch
g erich t 1i chen Me d i z i n oder theoretisch-praktische Anweisung zur wissenschaft
lichen Erkenntnis und gutachtlichen Darstellung der krankhaften personlichen Zu
stiinde, welche vor Gericht in Betracht kommen; 1825 erschienen und dem Konig 
Friedrich August gewidmet. HEINROTH priizisiert darin seine Ansichten in kiirzeren 
Abschnitten, welchen sich meist umfiingliche Erliiuterungen anschliel3en, in denen 
die einzelnen Punkte niiher ausgefiihrt und entgegenstehende Anschauungen be
kiimpft werden. 

Aus dem Bestreben, den Gegenstand ganz zu durchdringen, stammt 
seine 1833 erschienene Kriminalpsychologie. Das Werk ist von dem 
bedeutsamen Gedanken getragen, daB bei der gerichtlichen Ermittlung 
das Ganze der Personlichkeit des Menschen in ausgedehntem MaBe 
beriicksichtigt werden soU und daB die Voraussetzungen zu diesem 
Zweck nicht durch die allgemeine Psychologie, sondern, weil es sich 
urn einen Verbrecher handelt, von einer eigenen Disziplin geboten werden 
miissen. Ihre Aufgabe sieht er darin, zunachst das Wesen des Bosen, 
aus dem sich die Schuld ergibt, zu ergriinden, seinen Ursprung und 
seine Verzweigungen im menschlichen Leben zu verfolgen und die 
Formen, unter denen es auftritt, darzustellen. Allerorts tritt er mit 
groBer Bestimmtheit der zu seiner Zeit in der Anwaltspraxis anschei
nend weit verbreiteten und oft auch miBbrauchten Tendenz entgegen, 
das Ve.rbrechen aus der physischen und psychischen Anlage des Indivi
duums abzuleiten und damit Schuld und Verantwortlichkeit zu be
seitigen. Er erklart mit Entriistung, daB man im Verbrecher nichts 
anderes als einen Herz-, Leber- oder Nervenkranken sieht. Demgegen
iiber verficht er mit aller Schade seinen extremen Standpunkt unbedingter 
Zurechnungsfahigkeit; denn da fiir ihn die Geistesstorung auf einem will
kiirlichen Abfall von Gott beruht, sieht er im geisteskranken Verbrecher 
eine zwar unfreie, aber schuldige Person, der demnach die Straftat zu
zurechnen ist, wenn sie auch wegen Strafvollzugsunfahigkeit straflos 
bleiben miisse. 

In der forensischen Praxis ging HEINR.OTH von dem Gedanken aus, daLl die 
krankhaften Seelenstorungen die Person der Vernunft berauben und sie demzufolge 
unfrei ist; der t:nfreie aber kann kein Recht verletzen. In dem Anhange zur tJber
setzung von GEORGETS .,De la folie" fiihrt er a us, daLl die Unfreiheit an sich noch 
nicht Zurechnungsfiihigkeit ausschlieLlt, man miisse zwischen Vemunft und Lebens
freiheit unterscheiden. Erstere kann auch durch vollig lasterhaftes Leben schwinden; 
wo aber die Lebensfreiheit gestort oder aufgehoben ist, gibt es keine Zurechnungs
fiihigkeit mehr. 

Wie griindlich und gewissenhaft HEINROTH in seiner forensischen Tiitigkeit 
war, beweisen die seinen Meletemata zugrunde gelegten Gutachten sowie die Gut
achtensammlung, welche HERMANN ScHLETTER im Auftrage der Witwe veran
staltet hat. 
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3. Lehrbuch der Anthropologie 
Leipzig 1822 

Das Werk stellt ein sorgfaltig aufgebautes und durchgearbeitetes 
System vor. HEINROTH bringt nicht nur eine bei THALES beginnende 
Geschichte der Anthropologie, sondem auch kritische Auseinander
setzungen der behandelten Theorien; umfangreiche Erliiuterungen iiber 
bedeutungsvolle Gegenstiinde sind als Beilagen angefiigt. Das Buch 
gliedert sich in zwei Teile, deren erster den Menschen als Einzelwesen, 
deren zweiter ihn als Glied einer Gesellschaft behandelt. Den wesentlichsten 
Abschnitt des ersten Teils bilden die Ausfiihrungen iiber das leibliche und 
Seelenleben. Einen breiten Raum nehmen in der ganzen Darstellung 
metaphysische Erorterungen iiber die Beziehungen von Korper und 
Seele ein. 

Als Grundbegriff nicht blo.13 alles Reellen und Ideellen oder von Natur und Geist 
bezeichnet er das Sein, das Beharrliche, Unveranderliche, die Substanz. Der einzig 
wiirdige Begriff fiir dieses Unwandelbare und Unbegreifliche ist Gott. Die Wirksam
keit oder Tatigkeit, welche Voraussetzung dafiir ist, da.l3 das Sein a1s Dasein in Er
scheinung tritt, bildet die Kraft. Diese offenbart sich im Bewu.Btsein a1s innere 
I.ebensform, wiihrend sie in der Gestalt des organischen Lebens als au.Bere Lebens
form hervortritt. 

HEINROTH sucht, vom embryonalen Zustande an eingehend die Ent
wicklung des Menschen als physisches und psychisches Individuum dar
zustellen, wobei an Stelle mangelnden positiven Wissens vielfach vage 
naturphilosophische Vorstellungen und reizvolle poetische Bilder treten. 

Physiognomik und GAL:r.sches System werden mit gelinder Gering
schiitzung erwiihnt, da Heinroth in der ,Beobachtung des lebendig tiitigen 
Menschen bis jetzt das beste Mittel zur Erforschung seiner geistigen 
Anlagen erkennt". 

Der zweite Teil oder die allgemeine Anthropologie behandelt 
die Beziehungen der Menschheit zur Natur, die Beziehungen des Men
schengeschlechtes untereinander und zu seinem Hochsten, der Gottheit. 
In der Einleitung wird der Gedanke entwickelt, daB, wie der einzelne 
Mensch nur als ein moralisches Wesen zu begreifen ist, niimlich kraft 
seines Charakters als ein freies und vemiinftiges Wesen, so auch die 
Gattung nur unter dem Gesichtspunkte Vemunft verstanden werden kann. 
In der Beziehung des Menschengeschlechtes zur Vemunft ist aber der 
Gedanke einer Bestimmung desselben fiir ein iiberzeitliches, ewiges Sein 
und Leben. Die ganze Geschichte ist nur als eine Stufenfolge von Ver
suchen zu begreifen, die Ideen der Menschheit zu realisieren. Allein diese 
Versuche sind bisher nur miBgliickt; der Grund dafiir lag namentlich 
darin, daB die Beziehung zum Schopfergeist verkannt und bald auf 
giinzliche Trennung, bald auf sklavische Unterordnung hingearbeitct 
wurde, wiihrend eine freie Verbindung, wie sie die Christuslehre aufstellt, 
das richtige Verhiiltnis bildet. 

In der Auffassung der Natur mOchte sich HEINROTH maglichst vom Pantheis
mus fernhalten, den er &HELLING vorwirft und statt dessen der reinen Christuslehre 
folgen, welche er a1s tiefste Metaphysik bezeichnet, allerdings kann er sich selbst 
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pantheistischen Gedankenglingen nicht entziehen, so, wenn er die Kraft ais die Seele 
der Dinge oder der Welt bezeichnet und die Weltseele als den Schopfergeist erkllirt, 
der sich den Dingen schenkt und ,sich an sie zu einem individuellen und eigentiim
lichen Dasein hingibt". Nun schwenkt er aber gleich in das christliche Fahrwasser 
ein, indem er die Natur nur als Geschenk des Geistes bezeichnet und den Geist als 
Vemunft bloLl dem Menschen zuerkennt. Damit ist der Standpunkt gekennzeichnet, 
den er auch in andem sich hier anschlieLlenden Fragen einnimmt, nlimlich nach Zeit, 
Ort und Art seiner Entstehung. Dagegen befindet er sich mitten in der Philosophie 
seiner Zeit, wenn sich ihm nach einer historischen Erorterung des Naturbegriffs die 
Welt in ein Reich von Kriiften aufl<>st, ,die unter bestimmten Gesetzen stehen 
und unserer Vorstellungskraft und den Gesetzen unserer Vorstellung homogen sind''. 
ber Gegensatz wird auszugleichen gesucht, indem er die richtige Naturauffassung 
darin erkennt, daLl in ihr das Wirken des gottlichen und anbetungswiirdigen Wesens 
statthat. In der Verbindung mit dem Schopfergeist soll der Fortschritt erfolgen, 
dementsprechend ist an eine Steigerung der menschlichen Potenz zu denken. Wunder
glaube und Magnetism us bilden fiir ihn Motive und Direktiven; freilich ist eine 
Kollision mit der Bibel zu vermeiden, wenn man als Unheiliger Wunder anstreben 
wiirde. Nun aber kommt der Neurologe zu Wort: Da die Kraft der Erregung in 
das Nervenleben gelegt ist und dieses zu psychischen Funktionen in Beziehung steht, 
so miissen bei seiner Steigerung auch die Erscheinungen seiner Tiitigkeit erhoht 
werden, und von da erhebt er sich zu dem Gedanken eines iiberindividuellen Fort
schrittes, der sich in der Menschheit vollziehen soU. Diese Idee wird im Kapitel 
iiber die Beziehung des Menschengeschlechtes auf sich selbst dargelegt. Er durch
mustert die Entwicklung der Mensl~hheit in den geschichtlichen Perioden und findet, 
daLl sie durch einseitige Entwicklung des Verstandes, welcher der Selbstigkeit zu
strebt, in die Irre gegangen ist. Durch die Christenlehre jedoch ist Aussicht auf eine 
Wiedergeburt, ein Fortschritt zu einem Zeitalter, in welchem die Vemunft herrscht, 
gegeben. 

4. Lebensstudien und gesammelte Bliltter 

Die Lebensstudien bilden ein wichtiges Dokument fiir die Kenntnis 
der Per50nlichkeit HEINROTHs. Es ist aus tagebuchartigen Aufzeichnungen 
entstanden, die er in seinem 6g. Lebensjahre aufnahm und ein J ahr lang 
fortsetzte. Die Veroffentlichung erfolgte auf Wunsch seiner Gattin durch 
seinen Freund Dr. HERMANN. Leipzig 1845. Neben einzelnen persOn
lichen Ziigen, wie, daB er den Wein- und TabakgenuB schatzte, sich 
letzteren aber aus moralischen Riicksichten im hohen Alter versagte und 
im Zweifel war, ob er das von ibm anscheinend regelmaBig betriebene 
L'hombrespiel nicht ebenfalls verabschieden sollte, daB er his in sein 
6g. Jahr FluBbader selbst bei Eiseskalte, zuletzt Weihnachten 1842 unter
nahm, erfahren wir von seinem musikalischen Sinn, da er unter dem 
Eindruck von Beethoven-Musik diesen Prometheus gleichsetzte. Ge
legentliche Bemerkungen berichten iiber ein Nerven- und Unterleibsiibel, 
das ibn im Alter qualte. Von allgemein-psychologischer Bedeu
tung sind die AuBerungen des alternden Mannes iiber Schwankungen 
seines Gemiitszustandes und der intellektuellen Leistungsfahigkeit sowie 
die Stellungnahme des psychiatrischen Forschers zu dieser Selbstwahr
nehmung. Der Fall liegt bier besonders kompliziert, weil HEINROTHS 
wissenschaftliche Auffassung somatischen Zustanden keinen weitgehenden 
EinfluB auf seelische Funktionen einraumte, hatte er doch friiher in 
Abrede gestellt, daB auf diese Weise Geistesstorungen entstehen konnen. 
So finden wir HEINROTH formlich vor einem Abgrund, als er an sich plotz-
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lich eine krankhafte Veranderung seiner geistigen Leistungsfahigkeit 
erkennt, die offenbar aus physischen Ursachen erwachsen ist. Die wei
tere Entwicklung zeigt, daB es sich hier nur urn einen voriibergehenden 
Zustand handelte, den wir im Zusammenhang mit den gleichzeitig ge
auBerten Todesahnungen ins Gebiet der senilen Depressionen zu ver
weisen haben. Bald findet man ihn wieder auf der friiheren geistigen Hohe; 
er stellt Lebensregeln von bleibendem Wert auf. So entwickelt er im An
schluB an GoETHES Rat, immer nur das Nachste und Notwendigste zu 
tun, den Plan, man sehe taglich, wozu man an diesem Tage qualifiziert 
sei, urn danach zu handeln; oder er erklart, daB das Vergessen strafens
wert sei, weil Erinnerung eine Pflicht bildet. 

Als ,Gesammelte Blatter" hat HEINROTH unter dem Pseudonym 
TREUMUND WELLENTRETER r8r8-r827 in vier Banden philosophische 
und poetische Prosa sowie Gedichte herausgegeben. Die erste Gruppe 
stellt kleine philosophische Abhandlungen vor, welche fiir einen groBeren 
Kreis Gebildeter gedacht sind. 

In seiner poetischen Prosa erzlihlt HEINROTH eine Reihe anspruchsloser Ge
schichten, welche durch die dem Inhalt geschmackvoll angepa13te Darstellung und 
den Humor, der sie durchzieht, an Wert gewinnen. 

Zu den poetischen Produkten zlihlen auch Gedichte, die vorwiegend lyrischen 
Inhalts sind. Einen breiten Raum nimmt die religiOse Poesie ein, darunter eine in 
Hexametem verfa13te Messiade. Eine eigene Abteilung umfa.l3t Lieder zu ein
und mehrstimmiger Musik. Auch findet sich ein Zauberspiel in drei Aufziigen vor. 

Unter dem Titel .,Heitere Stunden" stehen jene Gedichte, deren Gegenstand 
die Natur, die Liebe und mit seinen eigenen Worten die .,Herzensfeier hliuslicher 
Peste" ist. Geburtstage seiner Frau, die Wiederkehr des Verlobungs- und Hoch
zeitstages, Weihnachten, Neujahr, gesellige Zusammenkiinfte, Geschenke an Freunde 
geben Veranlassung zu seinen Gelegenheitsgedichten; ihr immer gleichbleibender 
Unterton ist echte Gefiihlswlirme. Am schonsten sind die seiner Frau gewidmeten 
Lieder, das Gliick, welches sie ihm gewlihrt, leuchtet aus manchem anmutigen Bilde; 
die Worte, die er bei Wiederkehr des Hochzeitstages immer wieder findet, sind voll 
Schonheit und warmem Empfinden. In naiv-reizvoller Art spiegelt sich oft seine 
materielle Lebenslage wider. In leichtflie13enden Hexametem besingt HEINROTH 
die Monate; er schlligt bezeichnendere Namen fiir sie vor. Die Naturschilderung 
ist in diesem Zyklus sehr fein und wechselt anmutig mit Bildem des hliuslichen 
behaglichen Lebens ab, die Sprache ist fliel3end und geschmackvoll. 

III. Zur Wiirdigung HEINROTHs. 

Die Grundanschauungen HEINROTHS sind getragen von der Ober
zeugung des hohen Wertes menschlicher Pers<>nlichkeit, des freien Willens 
und ihrer Selbstbestimmung. J edes Obel erschien ihm daher als selbst
verschuldet, ja sogar Krankheit und Geistesstorung werden als Folge 
menschlicher Schuld aufgefaBt. Der Glaube an den unbedingten Wert 
des Sittlichen, das unter allen Umstanden den einzig richtigen Weg bildet, 
konnte den Gedanken erwecken, den menschlichen Willen, der sich auf 
Abwegen befindet, zu beugen und in die rechte Bahn zu zwingen. So 
erklaren sich manche seiner verzweifelten, uns fast schon als grausam 
erscheinenden therapeutischen Versuche. Wie zu allen Zeiten boten sich 
Heilungen, die trotzdem erfolgten, als erwiinschtes Beweismaterial fiir die 
eingeschlagene Methode. Wir miissen es ibm aber zugute halten und 
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konnen es bei seinem vornehmen Menschentum ohne weiteres begreifen, 
daB er aus seinen einseitigen theoretischen Anschauungen vom Wesen 
der Geistesstorungen nicht den schlechtesten SchluB zog. Wie nahe lag 
ja der Gedanke, daB Schuld auch Strafe verdient. A us seinem natiirlichen 
arztlichen Gefiihl ergab sich ihm vielmehr der AnschluB an die besten 
Psychiater seiner Zeit und deren humanitare Bestrebungen. Sein scharfer 
Verstand lieB ihn allerdings die Konsequenzen seiner Anschauung nicht 
verkennen; so entwickelt er in den Beilagen zu dem Werke GEORGETs 
den Gedanken, daB ein Toller, der ein Delikt begeht, zwar dafiir freige
sprochen wird) aber nach seiner Wiedergenesung fiir seinen Zustand 
Strafe erleidet. 

Wenn auch HEINROTHS System der Psychiatrie keine bleibende Gel
tung finden konnte, so muB ihm doch unbedingt das Verdienst zuerkannt 
werden, daB er die Psychiatrie als eigene Disziplin erfa13t und 
als besondere Wissenschaft vertreten hat. Die Selbstandigkeit 
der Psychiatrie hat er am entschiedensten in einem Artikel ,Dber das 
falsche arztliche Verfahren bei kriminalgerichtlichen Untersuchungen 
zweifelhafter Geisteszustande" mit dem Nachweis festgelegt, daB das 
allgemeine arztliche Wissen, da es sich nur auf korperliche Krankheiten 
bezieht, in keinem seiner Teile die Mittel und Kriterien enthalt, das Vor
handensein von Seelenstorungen zu erkennen. 

Als groBes Verdienst muB gewertet werden, daB HEINROTH die P s y
chiatrie in ihrer Verwendung als forensische Disziplin auf 
eine iiberaus hohe Stufe gehoben hat; greift er doch vom Grenz
gebiet der Kriminalpsychologie mit fester Hand in die Tatigkeit des 
Richters ein mid weist auch diesem scharfe Ziele. 

Bleibende Bedeutung fiir die psychiatrische Forschung hat HEINROTH 
namentlich aber dadurch erworben, daB er an verschiedenen Stellen seiner 
Werke, besonders nachdriicklich im ersten Artikel der ,Meletemata psy
chiatrica", betonte, daB die Erkenntnis des Irreseins in seiner Eigenart a us 
der somatischen Medizin nicht erheblich gefordert werden konne und daB 
er als Forschungsobjekt der Psychiatrie vor allem die seeli
sche n Ersc h ei n u nge n erkannte. So ist es begreiflich, daB heute KRON
FELD in seinen Bemiihungen urn die Grundlagen der Psychiatrie hier direkt 
auf HEINROTH zuriickgreifen konnte. 

Die Tatigkeit HEINROTHs als akademischer Lehrer stellte ihn auch vor 
padagogische Fragen. Friihzeitig ist er mit seiner ,Medicinae discendae 
et exercendae ratio" hervorgetreten, 1825 hat er die ,Anleitung fiir an
gehende Irrenarzte zur richtigen Behandlung ihrer Kranken" veroffent
licht. Als echter Volkslehrer tritt er uns aber namentlich in den ,Ge
sammelten Blattern" entgegen. Seine uns besonders aus der Gesund
heitslehre und Anthropologie bekannten Anschauungen tiber Wesen und 
Art der Erziehung hat er auch zu einer systematischen Darstellung ver
arbeitet, die in seinem in Vortragen gehaltenen Werke ,Dber Erziehung 
und Selbstbildung" (1837} sowie in den ,Grundfehlern der Erziehung" 
(1828} enthalten sind. Er stellt darin ein sittlich-religioses Bildungsideal 
auf, das in einer Pflege des gottlichen Geistes im }lenschen im Sinne der 
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Heiligen Schrift gipfelt und spezifisch menschlichen Interessen, darunter 
selbst Kunst und Wissenschaft, nur sekundare Bedeutung einraumt. 
Die Jiingeren, die durch HEINROTHs Schule gegangen, muBten nicht nur 
durch die hohe Kultur des Mannes und die weiten ethischen Ziele, die 
er iiberall eroffnet, eine Bereicherung ihres Menschentums finden, sondern 
auch durch seine Auffassung der Psychiatrie als systematische Wissen
schaft, die Art, wie er sie mit den Geisteswissenschaften und der all
gemeinen Medizin verankerte, ihre praktischen Seiten, die Therapie und 
forensische Psychiatrie pflegte, ein umfangreiches allgemeines Wissen 
und eine fiir den Arzt und Psychiater erwiinschte logische Schulung 
erfahren. 

War HEINROTH, wie bereits zum Ausdruck gekommen ist, kein freier 
Denker und im strengen Sinne auch kein Philosoph, so bleibt er doch 
ein tiefer und ernster Forscher, von wahrem Drange nach Er
kenntnis erfiillt, welcher jedes der von ihm betretenen Gebiete 
mit philosophischem Geiste erfaBt. Er hat die Philosophie seiner 
Zeit vollig beherrscht und den. verschiedenen Richtungen, zum Teil wider 
seinen Willen, Tribut gezollt. Tatsachlich findet man in seinen Darstel
lungen kritizistische, materialistische, im SCHELLINGschen Sinne natur
philosophisch-pantheistische Ziige. Im Vorwort zu seiner Naturlehre 
bezeugt HEINROTH mit innigstem Dank, daB FICHTE, SCHELLING, WAG
NER, KRAUSE, GoETHE und vor ihnen ScHILLER und KANT ihm die Augen 
geoffnet. Auch heute noch lesenswerte Ausfiihrungen hat er z. B. in den 
heiden ersten Biichern der ,Wahrheit" geboten. Mit den bedeutendsten 
Philosophen seiner Zeit setzt er sich an vielen Stellen griindlich ausein
ander; so namentlich in der Wahrheit, Liige und Pisteodicee, von denen 
letztere einen ausfiihrlichen AbriB der Geschichte der Philosophie ent
halt. Er verwirft FrcHTE und SCHELLING, vollends aber HEGEL, den er 
geradezu zur Illustration wissenschaftlicher Liige verwendet. Dagegen 
erkennt er in KANT den groBten Philosophen aller Zeiten an, mit dem 
(wenn auch irrtiimlich) iibereinzustimmen er sich besonders zugute halt. 
Unbedingt, und zwar namentlich in der Darstellung der Entwicklung 
des Menschengeschlechtes, schlieBt er sich HERDER an. 

Unsere friiheren Ausfiihrungen haben uns bereits mit der empirischen 
Psychologie HEINROTHs vielfach in Beriihrung gebracht, welche er am 
eingehendsten in seiner Psychologie als Selbsterkenntnislehre dargestellt 
hatl). Fiir seine philosophische Grundanschauung erwachst durch die 
Unterbringung des gottlichen Geistes im Menschen eine Klippe. Es 
ergibt sich dadurch ein unentwirrbarer Dualismus zwischen unserem 
eigenen Geiste und dem Geiste Gottes in uns. Dies fiihrt zu weiteren 
unmoglichen Konsequenzen, wie daB etwa das BewuBtsein, obwohl in uns, 
uns durchdringend und erfiillend, dennoch etwas anderes ist als wir 
selbst, namlich der uns verliehene Sinn fiir den Geist, der zwar unser 

1) Die Tiefe seines philosophischen Blickes Hi13t z. B. die folgende Anschauung 
erkennen, die freilich auch die Befangenheit seines Denkens verrii.t: Beim Gebrauche 
der mannigfachen Verm()gen begleitet uns das Bewu13tsein ihrer unbeschrii.nkten 
Verwendung, wodurch wir unsere Freiheit kennenlemen. 
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Geist, aber nicht unser eigenes Wesen ist. Von bier ist auch seine Er
kenntnistheorie abzuleiten, die er KANT gegeniiber verteidigt und schlie8-
lich mit dessen Anschauungen vereinbar findet; sie beruht auf der An
sicht, daB uns in der Vernunft ein Organ fiir die Aufnahme des gottlichen 
Geistes, des wahrhaft unbedingten und absoluten gegeben ist. Und bier 
liegt der Schliissel zu dem gesamten philosophischen Denken HEINROTHS. 
Seine naturphilosophische, metaphysische Auffassung, die er am klarsten 
und kiirzesten im zweiten Buche der ,Gesammelten Blatter" entwickelt, 
geht dahin, daB den Menschen ein natiirlicher und notwendiger Wahn 
an eine Korperwelt bannt, wahrend in Wahrheit ,die ganze Welt bloB 
a us geistig gedachten, geschaffenen und dargestellten Kriiften besteht". 
Sie bildet in dieser Weise die ,Offenbarung des Schopfergeistes, dessen 
lebendige Vorstellungen und Gedanken wir selbst sind, von ibm durchaus 
abhangig, ohne ibn durchaus nicht denkbar". So sehen wir in HEINROTH 
den gro8ten Gegner des Materialismus, welchen er in seinem 1828 erschie
nenen Buche ,Ober die Hypothese der Materie" urn so entschiedener 
bekampft, als er in ibm zugleich die QueUe moralischer Obel und einen 
Schaden fiir das Leben selbst erkennt. Indem nun fiir HEINROTH die 
Vernunft auf die Auffassung des gottlichen W esens und dessen im Gewissen 
und in der christlichen Offenbarung gegebenen Au8erungen eingestellt 
ist, so fallt seine Metaphysik im ganzen mit der Ethik zusammen. Dies 
wird von ibm auch ohne weiteres erkannt, nur halter den Namen Sitten
lehre nicht fiir ,passend genug". 

Die Grundlage fiir das moralische Verhalten bildet fiir HEINROTH 
nach seinen Auseinandersetzungen im ,Schliissel zum Himmel und Holle" 
die moralische Kraft in der aktiven Natur. Sie gilt ibm als eine unmittel
bare Bewu8tseinstatsache und birgt den Keirn des ewigen Lebens. Doch 
stellt diese Kraft nur die eine Seite des geistig gesunden Lebens vor, der 
andere Pol liegt im Glauben, der auf der Offenbarung ruht. Dagegen 
geht alles Elend unseres Lebens auf Passivitat zuriick, welche den Gegen
satz dieser Kraft bildet und unser inneres Leben gefahrdet. Zum thera
peutischen Prinzip hat HEINROTH die Aktivitat in den Meletemata psychi
atrica erhoben, indem er in dem Artikel ,De principia therapeutico amen
tiae" erklart, daB Aktivitat das Heilungs-, Passivitat das · Krankheits
prinzip der Seelenstorungen ist. Dadurch, daB er in der Vernunft ein 
Organ zur direkten Vermittlung gottlicher Weisheit erkennt, erklart 
sich das abschatzige Urteil iiber die Philosophie aller Zeiten, die sich 
lediglich mit dem in menschlichen Begriffen befangenen Verstande be
faSt. Die ablehnende Haltung gegen die Philosophie ist auch aus der 
Resignation, die einen Zeitgenossen SCHELLINGs und HEGELS zumal als 
N aturforscher iiberkommen konnte, begreiflich. Als Reaktion auf den 
deutschen Idealismus mutet uns der Ausspruch in der Pisteodicee an, 
daB keine Philosophie auf die Wirklichkeit, damit auch nicht fiir das 
Leben passe, weil sie sich von Wirklichkeit und Leben losgerissen. So gilt 
ihm die Philosophie als ein Irrweg, freilich aber auch darum, weil sie Gott 
nicht findet, und so gelangt er in der Pisteodicee zu dem Satze von ihrer 
Entbehrlichkeit und stellt statt ihrer die Erfahrung als Erkenntnisquelle 
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auf, zu der er freilich auch die Offenbarung zahlt. Aus dieser allein schopft 
er, was die Philosophie ihm durch den Widerstreit der Meinungen nicht 
zu bieten vermag, ,die hochste Befriedigung unserer hochsten Bediirf
nisse". Es ist klar, daB HEINROTH unter diesen Umstanden bei seinen 
Zeitgenossen auf energischen Widerstand stoBen muBte und, wie es in 
der Einleitung zu seinem Werke ,Die Liige" geschieht, sich gegen den 
Vorwurf der Unphilosophie zu verteidigen hatte. 

Empfindlicher muBte ihn die Bezeichnung Mystiker treffen. Daraus 
entstand fiir ihn das eine Motiv, sich der Frage des Mystizismus zuzu
wenden. Der zweite Grund, sich mit diesem Thema zu beschaftigen, 
lag darin, daB, wie er selbst sagt, er den Mystizismus als krankhaften Aus
wuchs menschlichen W esens fiir ein Objekt seiner Wissenschaft erkannte 
und als QueUe mannigfaltiger Seelenstorungen und korperlicher Leiden 
ansah. Das weitlaufige Werk, das zugleich eine Geschichte des Mystizismus 
aller Zeitalter bringt, bezeugt, mit welcher Griindlichkeit HEINROTH 
Aufgaben, die er sich einmal gestellt, zu erledigen wuBte. 

Mehr Ruhm als durch sein philosophisches Schaffen hat HEINROTH 
bei Lebzeiten als Arzt und Psychiater gewonnen. Konnen wir doch keinen 
geringeren Zeugen als DAMEROW 1) dafiir anfiihren, daB seine Pers<>nlich
keit von seinen Zeitgenossen gewiirdigt und seine iiberragende Bedeutung 
als Psychiater von Berufenen friihzeitig erkannt worden ist. Freilich 
fehlte es ihm auch hier nicht an Gegnem, die seine psychiatrischen An
schauungen, namentlich aber die Ableitung der Geistesstorung von 
moralischen Verfehlungen, angriffen. Seine Schriften nehmen daher ofters 
einen polemischen Ton an und eine seiner letzten Veroffentlichungen ist 
,Contra adversarios" ~etitelt. 

ADALBERT GREGOR (Dosen). 

Albrecht Mathias V ering 
1773-1829 

ALBRECHT MATHIAS VERING, geboren 27. November 1773 zu Miinster, 
studierte daselbst und in Wien, lieB sich a1s Arzt 1796 zu Liesbom in West
falen nieder, errichtete hier eine Privatanstalt fiir psychisch Kranke und 
starb ebenda am 9· Juni 1829 am Nervenfieber, das er sich in Ausiibung 
seines Berufes zugezogen hatte. - Er war verheiratet mit THEODORA, 
Freiin VON DIRKINK-HOLMFELD. 

Ober seine Persanlichkeit lieB sich nur noch ermitteln, daB der Grund
zug seines Wesens ein tiefer, frommer, katholischer Glaube war, der ihn 
veranlaBte, bei allen wichtigen Anliissen seines Amtes vorerst zu beten 
oder vorher zu den Sakramenten zu gehen; er war ein Kemwestfale 
schwerster Sorte, der in seiner ganzen Lebensfiihrung auf dem frommsten 
Katholizismus fuBte. 

Seine fiir einen praktischen Arzt damaliger Zeit reiche schriftstelle
rische Tatigkeit brachte ihm mehrfache Anerkennungen ein. Seit 1803 

1 ) Allgemeine Zeitschrift f. Psychiatrie Bd. 1, S. 156. 1844. 
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war er Mitglied der k. k. J osephsakademie zu Wien. Fiir die Beantwor
tung der von der Kais. russ. psych.-med. Gesellschaft in Moskau auf
gestellten Preisfrage: ,Was hat der Arzt zu tun, wenn neue und unbekannte 
oder dunkle und bisher nicht genau beschriebene Krankheiten unter dem 
Volke wiiten ?" erhielt er 1805 den halben Preis, und seine Abhandlung 
erschien ins Russische iibersetzt in den Annalen der Gesellschaft. Auf 
Anforderung bearbeitete er den Gegenstand aufs" neue und erhielt 18II 
den ganzen Preis von 175 Rubel. Von deutscher Seite wurde der Arbeit 
allerdings nicht die gleiche Wertschatzung zuteil. Man bezweifelte, ob 
die Frage iiberhaupt die Ehre verdiene, zur Preisfrage erhoben zu werden; 
die Preisschrift sei zwar nicht ohne FleiB und Kenntnis des Gegenstandes 
verfaBt; fiir den denkenden und erfahrenen Arzt bringe sie aber nichts 
Neues und enthalte keine neue Ansicht als Ausbeute fiir die Wissenschaft, 
auch bekunde Verfasser vielfach Mangel an Bekanntschaft mit den Ge
setzen der deutschen Sprache. 

Eine andere Arbeit ,Solutio quaestionum morbos organicos sisten
tium", als Erledigung einer Aufgabe der Soc. medic. d'emulation zu Paris 
brachte ihm den zweiten Preis ein, eine Medaille mit BICHATS Bildnis (18og). 
Fiir das Buch ,Versuch einer Pastoral-Medizin (Munster 18og)" verlieh 
ihm der Fiirstprimas und GroBherzog von Frankfurt die groBe Huldi
gungsmedaille; das Buch erfuhr nach des Verfassers Tode eine zweite Aus
gabe (1835) und wurde auch ins Hollandische iibersetzt (1841). 

Die Medizinische Fakultat zu GieBen ernannte VERING 1821 zum 
Ehrendoktor der Medizin. 

VERINGs erste Arbeit erschien 1803: ,Cogitata medico-politica de 
necessitate matrimonium inituros instruendi officiis erga ventris fructus" 
und brachte ihm wahrscheinlich die Mitgliedschaft der Wiener Josephs
Akademie ein. 1810 erschien in Eos, Zeitschrift fiir Gebildete, ,Nach
richten iiber die Peruvianer". 

Es folgten 1815 in der Zeitschrift Hermann ,Gedanken iiber die Not
wendigkeit offentlicher Heilungsinstitute fiir Wahnsinnige", womit sich 
VERING nunmehr ausschlieBlich dem neurologisch-psychiatrischen Ge
biet zuwandte. In NASSES Zeitschrift fiir psychische Arzte wurde er 
vom dritten Vierteljahrsheft 1818 an unter den Mitherausgebern genannt. 
In diesem Heft erschien ein kurzer Aufsatz von ihm: ,Allgemeine Re
flexionen iiber die Beziehung des organischen Sinnes zu dem Gemiite." 

Von 1817-1821 erschien sein Hauptwerk. Unter dem Gesamttitel 
,Psychische Heilkunde" schreibt er in drei Einzelbanden: ,Vber die 
Wechselwirkung zwischen Seele und Korper im Menschen", ,Von der 
Anwendung der psychischen Kurmethode bei den Krankheiten des 
Korpers" und ,Von den psychischen Krankheiten und ihrer Heilart". 

1820 und 1822 veroffentlichte er in der Zeitschrift fiir psychische Arzte 
unter dem Titel ,Beobachtungen iiber Irre" eine Reihe von akuten und 
chronischen Krankheitsfallen mit therapeutischen MaBnahmen und Obduk
tionsbefunden. 

Im gleichen Jahre und am gleichen Orte schrieb er ein Vorwort zu 
Gratarolo ,Vber die Bestimmung der Sitten und Charaktere der Menschen 
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nach Beschaffenheit des Gesichts und anderer Teile des Korpers" (1553), 
dessen Dbersetzung er von seinem Sohne cand. med. F. A. VERING vor
nehmen lieB. Nach einem kurzen Hinweis auf seine eigenen Beobachtungen 
von Degenerationszeichen bei Schwachsinnigen, Idioten und erblich be
lasteten Irren betont er den Wert der Physiognomik fiir die Anthropologie 
und begriindet so die Dbersetzung des Werkes eines Arztes aus dem 
XVI. J ahrhundert und meint, die Schrift enthalte auBer vielen krassen 
und irrigen Meinungen viele treffende Ausspriiche. 

Endlich beschrieb er 1826 in RusTs Magazin Bd. 22 ,Beobachtungen 
iiber Krankheiten des Riickenmarks nach auBerlichen Verletzungen." 

Nach dem Urteil seiner Zeitgenossen warVERING ,ein kundigerTheo
retiker wie auch tiichtiger Arzt, der keine Miihe, keine Gefahr scheute". 
Sein Verdienst urn die psychiatrische Wissenschaft ist die Herausgabe 
seines dreibandigen Werkes ,Psychische Heilkunde", das nachst HAIN
DORFS (1811) das erste deutsche psychiatrische Lehrbuch war; dem 
Umfange nach enthalt es die erste vollstandige Psychiatrie nach 
den von REIL entwickelten Ideen; es wurde, wenn auch offentlich 
nicht genug anerkannt, insgeheim desto mehr benutzt. Auch HAESER 
zahlt VERING zu den angesehensten und erfahrensten Psychiatern 
seiner Zeit. 

In welchem Ansehen VERING und seine Anstalt standen, geht daraus 
hervor, daB JACOBI, als er bei der Griindung Siegburgs im Jahre 1824 
eine Anzahl deutscher offentlicher Irrenanstalten besuchte, auch in 
Liesborn gewesen ist. 

Literatur: Jenaische Allg. Literaturzeitung 1812, Juni, Nr. 112. - Neuer 
Nekrolog der Deutschen. Ilmenau 1829, S. 482. - DAMEROW, Med. Zeitung 1841, 
S. 34· - HAESER, Lehrbuch d. Gesch. d. Med. 1881. - Geh. Staatsarchiv Berlin. 
IX A. 115, Bd. 4· 

Ernst Horn 
1774-1848 

HERTING (Galkhausen). 

ERNST HORN, geboren den 24. August 1774 in Braunschweig, wo er 
die Schule besuchte, studierte in J ena und GOttingen, loste dort die 
Preisaufgabe der medizinischen Fakultat iiber ,Die Wirkungen des 
Lichts auf die lebenden menschlichen Korper mit Ausnahme des Sehens" 
(1796), promovierte daselbst im gleichen Jahre und unternahm dann eine 
arztliche Studienreise, deren wissenschaftlicher Niederschlag in den 
zweibandigen ,Beitragen zur medizinischen Klinik, gesammelt auf meinen 
Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich" (18oo) nieder
gelegt ist. Er lieB sich dann in seiner Vaterstadt nieder und wurde in dieser 
bald ordentlicher Professor der praktischen Medizin und Klinik, eine 
Stellung, in der er verschiedentlich wissenschaftlich publizistisch hervor
trat. :r8o4 folgte er einer Berufung nach Wittenberg, wo er vorwiegend 
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Arbeiten aus der inneren Medizin und Arzneimittellehre veroffentlichte 
(Antrittsrede iiber den OpiummiBbrauch). Nach kurzer Zwischentatigkeit 
in Erlangen kam er schlieBlich 1806 als zweiter dirigierender Arzt an die 
Charite nach Berlin und entfaltete hier als Leiter undLehrer eine erfolgreiche 
Tatigkeit in klinischer und therapeutischer Hinsicht auf den verschiedensten 
medizinischen - auch psychiatrischen - Gebieten. Ein offentlicher 
Angriff seines Amtskollegen KOHLRAUSCH, der sich gegen seine arztliche 
- speziell auch irrenarztliche - Charitetatigkeit wandte, ihm nicht nur 
Harte, Grausamkeit und Unwissenheit vorwarf, sondern ihn auch fiir die 
wichtigsten Mangel der Krankenanstalt verantwortlich machte und ihm 
sogar die Schuld am Tode einer Geisteskranken (infolge des unten noch 
naher zu kennzeichnenden Behandlungsmittels des Sackes) zuschob -, 
dieser ehrenriihrige Angriff wurde zwar amtlich als unbegriindet erwiesen 
und anerkannt, fiihrte aber zu seiner Amtsniederlegung im Jahre 1818. 
HoRN iibte dann noch verhaltnismaBig spat Privatpraxis aus, wurde ein 
vielgesuchter Konsiliarius, blieb dane ben auch in der wissenschaftlichen 
Deputation fiir das Medizinalwesen, der er als erster Vertreter der 
Psychiatrie und forensischen Psychiatrie seit 18II angehorte, als ge
diegener Gutachter tatig und verstarb, geistig frisch his ins hohe Alter, 
im Jahre 1848. 

Menschlich und arztlich charakterisieren HORN am besten die 
von HAUCK 1849 nach seinem Tode herausgegebenen Aphorismen, die 
ihn als erfahrenen Praktiker mit gutem Blick fiir die Schwachen von 
.Arzten und Patienten wie fiir die Erfordernisse des arztlichen Berufs 
sowie mit Sinn fiir die Individualitat des Kranken erkennen lassen, und 
die speziell auch sein Interesse und Verstandnis fiir Geisteskranke -
wohl Ausdruck seiner allgemeinen Begabung zur psychologischen Ein
fiihlung iiberhaupt - verraten. 

HORNS psychiatrische Bedeutung liegt im wesentlichen auf prak
tischem Gebiete; unter seinen zahlreichen wissenschaftlichen Ver
offentlichungen finden sich nur wenige irrenarztliche, die noch dazu fast 
nur kasuistischer und gutachtlicher Art sind. Was er als Irrenarzt ge
leistet, kommt am charakteristischsten und ausgepragtesten in jenem 
arztlichen Riickblick auf seine Charitetatigkeit zum Ausdruck, den er 
selbst nach seiner durch die oben erwahnten Angriffe veranlaBten Amts
niederlegung als ,offentliche Rechenschaft iiber meine 12jahrige 
Dienstfiihrung als zweiter Arzt des koniglichen Charitekran
kenhauses in Berlin nebst Erfahrungen iiber Krankenhauser 
und Irrenanstalten (Berlin 1818)" niederschrieb. Diese zunachst als 
Selbstverteidigung gedachte Schrift gibt dadurch, daB HORN in ihr auf 
das eingehen muBte, was er an psychiatrischen Dingen vorfand und was 
er an Veranderungen vornahm, einen guten Oberblick iiber den Stand 
der Irrenpflege urn 18oo herum und den praktischen Fortschritt, der auf 
HoRNs Rechnung zu setzen ist. 

In der Charite befand sich seit 1795 die groBte preuBische Irren
anstalt, nachdem 1798 die bisherige selbstandige abgebrannt und ihre 
Insassen tells in die Charite, teils- bezeichnend genug- ins Arbeitshaus 
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iiberfiihrt worden waren. Diese Irrenabteilung war bei HORNS Dienstan
tritt im Jahre 1806 in reichlich mangelhaftem Zustande, und er schuf 
bier trotz aller in der Natur der Sache und den diirftigen Staatsfinanzen 
nach dem Kriege gelegenen Schwierigkeiten ernsthafte weitgehende Abhilfe. 

Er fand unzweckmaBige und beschrankte sowie unverschlossene 
Raume vor, die gegenseitige Besuche von mannlichen und weiblichen 

Kranken ermoglichten; er stieB auf :Mangel an Aufsicht, wie iiberhaupt 
an tiichtigem Pflegepersonal, was Unordnung, standige Verbindung der 
Kranken mit Angehorigen und deren Entweichupgen zulieB. Es fehlte an 
den wichtigsten Kurmitteln, an Beschaftigung und Arbeit fiir die Patien
ten, und es hestand vor allem eine Vberfiillung der Anstalt mit unheil
baren Geisteskranken und korperlich Siechen, die eine systematisch durch
gefiihrte Behandlung erschwerte. 

HoRN trennte zunachst scharf die Geschlechter, sonderte starker als 
bisher die leichteren Falle von den schwereren, die erregten von den 
ruhigen, die unsauberen von den reinlichen, die Rekonvaleszenten von 
den ausgesprochen Psychotischen. Er entfernte die Unheilbaren, die er, 
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soweit harmlos, in die Familie zuriickgab, wobei er ausdriicklich fiir 
geeignete Fiille den Wert des Verbleibens in der Familie gegeniiber den 
offentlichen Anstalten betonte. Er schuf besondere Zimmer mit besonders 
weitgehender Beobachtungsmoglichkeit fiir zweifelhafte Fiille, richtete 
Aufnahmezimmer ein, wobei er fiir die Aufnahmen selbst motivierte 
iirztliche Atteste und die Heranziehung des lrrenarztes forderte. Beziig
lich der wissenschaftlichen Erfassung der Fiille stellte er zuniichst zwecks 
Oberblick iiber die Vorgeschichte Schemata auf, die auf individuelle Eigen
art, Milieu, Erblichkeitsverhiiltnisse, etwaige Krankheitsursachen, zumal 
psychische, eingehen und im iibrigen nicht viel anders und nicht Yiel 
schlechter sind als die noch jetzt an manchen Anstalten iiblichen. Er 
lieB iiber seine Geisteskranken besondere Krankengeschichten fiihren, 
deren geschlossene Sammlung ihm praktisch besonders wertvoll erschien. 
Besonderen Wert legte er im iibrigen auf Selbstaufzeichnungen der Patien
ten und auf ihre Verwendung als Beweis der bestehenden Geistesstorung 
in gerichtlichen Terminen. 

Fiir das Verstiindnis seiner Behan d 1 u n g s methode n ist zu beriick
sichtigen, daB HoRN das Kind einer Zeit war, die speziell in psychiatrischer 
Hinsicht eigenartige und oft unhaltbare Anschauungen und Voraus
setzungen beziiglich der Geisteskrankheiten und ihrer Beeinflussung vertrat. 
Wir finden daher zuniichst bei ihm, sowohl iibernommen wie auch von 
ihm erweitert, ein heute als durchaus veraltet anzusprechendes Behand
lungsinventar mit teils .sinnlosen, teils quiilerischen und schiidlichen 
}litteln wieder: So die Ekelkur mit ihrem fortdauernden Gebrauch ekel
erregender Mittel, die durch Einwirkung auf das Gemeingefiihl auch auf 
den Geisteszustand riickwirken sollte und deren ,nicht selten herrliche 
Folgen" HORN ausdriicklich hervorhebt. So die Brechmittelkur mit 
ihrer ,hochst wohltiitigen Erschiitterung des ganzen Nervensystems". 
Weiter die Speichelflul.lkuren, fortgesetzte Hungerkuren (wenn 
auch miiBigen Grades), Aderliisse, Blutegel, kiinstliche Eiterungen u. dgl. 
mehr, die in iihnlichem Sinne forderlich sein sollten. Gleichfalls der Be
einflussung des Gemeingefiihls sowie der Erschiitterung des Nerven
systems- dane ben auch der Furchterregung- dienten HORN einzelne von 
ihm erfundene Apparate, so das Drehbett (eine Modifikation der Cox
schen Drehmaschine, vermittelst dessen der Kranke in horizontaler Lage 
mit nach auBen gerichtetem Kopf etwa 40 bis 6o Umdrehungen um die 
Achse der Maschine in der Minute erfuhr) und der Drehstuhl, der sich 
mit dem Kranken in schnellem Kreisen bis zu etwa 120 Schwingungen um 
seine Achse bewegte. 

Auch im Gebrauch der Bader ist HORN zum guten Teil in alten Kur
methoden befangen, indem er sie vor allem als Zwangs-, Straf- und 
Drohmittel anwandte. Als voll bewiihrt bei den verschiedensten Psy
chosen hebt er die Sturzbiider mit ihren bis zu roo, ja 200 ObergieBungen 
von eiskaltem Wasser und die ihnen iihnlichen Spritzbiider mit ihren 
kalten Stiirzen unter starkem Druck heraus. Sie giiben, wie er betont, 
den Rasenden Beruhigung, den Wahnsinnigen Haltung, Folgsamkeit und 
Ordnung, den Stummen die Sprache, den stillen Schwermiitigen das Selbst-
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bewuJltsein usw. Eine Menge Geisteskranker verdanke ihnen ihre gliick
liche HeUung. 

Auch die Behandlungsmittel von reinem Zwangscharakter finden 
bei HoRN ausgedehnte Anwendung, indem auch sie durch unangenehme 
Affizierung des Gemeingefiihls und Hinlenkung zum gestOrten Selbst
bewuBtsein angeblich giinstig wirken sollten. So das stiindige Zwangs
sitzen im Zwangsstuhl, so das fortgesetzte Zwangsaufrechtstehen in 
Kreuzstellung, so schlieBlich und vor allem die schwerste Zwangsiso
lierung in dem von HoRN eingefiihrten und ganz besonders geriihmten 
Sack, d. h. einer ziemlich weiten Hiille aus lockerem Gewebe von Sack
leinwand, die durch Abhaltung des Lichts, Beschrankung der Bewegung, 
durch imponierenden EinfluB und erschreckendes Gefiihl des Zwangs be
ruhigend und abschreckend wirken und so zugleich fiir andere derartige 
Heilmittel weiter empfanglich machen sollte. Alle diese Schreck-, Droh-, 
Straf- und Zwangsmethoden, im wesentlichen a1s indirekte psychische 
Behandlungsmethoden besonders herausgehoben, werden von HoRN 
in ihrem praktisch therapeutischen Wert reichlich optimistisch gewiirdigt. 
Aufgebaut sind sie im wesentlichen wohl auf der auch von HORN anfangs 
vertretenen jOHN BROWNschen Erregungstheorie, die a1s HeUmittel 
gegen die vermeintlich durch heftige Affekte u. dgl. verursachten Geistes
storungen die Hervorrufung des entgegengesetzten Seelenzustandes for
derte. Immerhin drangen sich doch auch schon HoRN aus der Erfahrung 
psychiatrische Erkenntnisse und Behandlungsmethoden auf, die einen 
Obergang zu modemeren Anschauungen andeuten: ,Es gibt", erklart er 
unter anderem, ,eine Menge von Geisteskranken, zu deren Kur die An
wendung dieser und anderer indirekt psychischer Mittel vollig entbehrlich, 
ja sogar nachteilig ist. Viele sind durch den Weg der Schonung und Nach
sicht zur Besserung zu fiihren, noch andere machen einen Hauptschritt 
zur Kur wihrend der Anwendung angenehmer und freundlich affizie
render Heilmittel". Dem entspricht auch seine Hochschatzung der Be
schaftigung und Arbeit a1s wirksames und hoher wie Arzneien zu be
wertendes Heil- und Palliativmittel, an dem er allerdings wiederum den 
Zwang und die Unlust bei der Tatigkeit hoher einschatzte als die An
regung und die Befriedigung durch die werteschaffende Arbeit. Die von 
ibm eingefiihrten Beschaftigungen und Arbeiten sind teUs korperlicher, 
teUs geistiger, teils gemischter Art und entsprechen in mancher Hinsicht 
den heute noch im Anstaltsbetrieb iiblichen (Unterricht, handwerkliche 
Tatigkeit, Spiele usw.). Zum Teil fallen sie allerdings, wie das Ziehen und 
Fahren eines Wagens nach bestimmter Ordnung, die militiirischen Exer
zieriibungen u. dgl., aus dessen Bereich heraus. 

Mit diesen systematischen beschiftigungstherapeutischen Bestre
bungen verband HoRN zugleich im Rahmen des Anstaltsbetriebes eine 
hauspolizeiliche Ordnung mit geregeltem Stundenplan, der zweifellos 
einen Fortschritt gegeniiber der Art bedeutet, wie man die Kranken 
bisher zweck- und ordnungslos sich selbst iiberlieB. Dieser Stunden
plan erscheint zu charakteristisch, als daB er bier iibergangen werden 
diirfte. 

K I r e h h o f f , Deutlche Irrealnte I. 6 
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Stundenplan 

nach welchem die Geisteskranken in der lrrenanstalt des Konigl. Charitekranken
hauses zu Berlin im Sommerhalbjahr 1818 beschaftigt und behandelt wurden. 

Stunden Sonntag Montag I Dienstag I Mittwoch I Donnerstag I Freitag I Sonnabend 

s--6 Piinktliches Aufstehen, Reinigen und Friihstiicken. 

6-7 
ReligiOse Erbauungen durch lautes Vorlesen passender, dem Fassungs-

vermegen der Kranken angemessener Werke. 

7-8 Spazierengehen im Holzschneiden und Graben des Landes im Hofe. 
Garten und gemein-

8--9 
schaftliche Spiele, als Wechselseitiges Ziehen und Fahren eines eignen 

Schaukeln, Kegel- Wagens fiir Irrenkranke im Garten. 
spiele fiir weibliche 

C)-10 Irre. :Militiirische Exerzieriibtmgen. 

Besuch der Charite-
Anwendung der Bader; warme, kiihle, kalte Uber-

JQ-ll gie.l3ungen und Sturzbiider, mit Benutzung der 
kirche fiir d. Ruhigen Douche nach verschiedenen Graden und Stufen. 
und sonst sich Eig-

ll-12 nenden. Unterricht im Zeichnen und Malen. 

12-l Mittagessen. 

l-2 Freistunden. 

2-3 Unterricht u. Ubungen im Drechseln u. in Tischlerarbeiten. Musikstunden. 

3-~ 
Geographischer Unterricht nach einem gedruckten 
Leitfaden, durch Landkarten und Globen erlautert. 

--· ·-- ----

Vergniigungen und Spazierengehen im Irrengarten, Bewegungen und 
~-5 Spiele im Garten und Balancieriibungen, Gebrauch der Schaukeln und 

auf dem Hofe. Stelzen. 

s-6 Lautes wechselndes Vorlesen aus unterhaltender., 
Ieicht fa.l31ichen Schriften. 

6-7 Abendessen. 

Bei gutem Wetter Kegelschieben fiir kleine 

7-8 Musik oder Spiele. Priimien. Bei schlechtem Wetter gemeinschaft-
Iiebe Spiele im Zimmer, als Karten-, Domino-, 

Lotterie-, Schach- und Damenspiel. 

81/ 2--9 
Gebet und religiOse Erbauungen durch lautes Vorlesen usw. wie beim 

Aufstehen. 

Manner und Weiher haben zu verschiedenen Stunden, in verschiedenen 
voneinander getrennten Zimmem und Raunten dieselben Beschiiftigun-
gen, nur mit dem Unterschiede, da.l3, wiihrend die Manner mit der 
Musik und dem Zeichnen und Malen beschaftigt sind, die Weiher zum 
Stricken, Niihen, Ausbessem der Wiische und anderen weiblichen Arbeiten 

unter Aufsicht angehalten werden. 
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Auch sonst sind HORNS Verdienste urn die Irrenpflege nicht zu ver
kennen. Eine allgemeine Verbesserung bedeutet die von ihm herbei
gefiihrte verlangerte Ausbildung in der Tatigkeit der herangezogenen 
Arzte, die Vermehrung der Warterstellen auf der Irrenabteilung, die Auf
hebung der ublichen Verwendung von Ketten bei unruhigen Kranken, 
das Verbot des eigenmachtigen Gebrauchs von Z wangsmitteln und der korper
lichen Zuchtigung durch das Pflegepersonal und die grundsatzliche Be
tonung individualisierender Behandlung. Auch die Trennung von Heil
und Pflegeanstalten, durch die erst die Heilbarkeit der Geisteskrank
heiten recht anerkannt wurde, dar£ hier nicht ubersehen werden. Und 
schlieBlich hat HoRN auch trotz seines Festhaltens an Strafmitteln gegen
uber gewissen vermeintlich lediglich charakterologisch minderwertigen 
Kranken mit der ausdriicklichen Betonung, daB ,der Irrenarzt mit Ernst 
und Strenge die gehorige Nachsicht und Geduld verbinden muB", einer 
richtigen Einstellung des Arztes gegenuber den Geisteskrankheiten die 
W ege geebnet, wie er auch durch Gleichsetzung der Irren mit anderen 
Nervenkranken ein richtigeres allgemeines Verhaltnis zu ihnen ermog
lichte. So hater alles in allem nicht zum wenigsten mit dazu beigetragen, 
daB im Laufe der Zeit das notwendige Vertrauen des Publikums zu Irren
anstalt und Irrenarzt sich heranbildete und zunahm. 

Literatur: Lebenslauf nach: E. BARTELS Rechtfertigungsschrift fiir Herrn 
Dr. ERNST HoRx, nach den Akten verfaf3t 1812. - H.wcK. Aphorismen des 
Dr. ERxsT HoR:o;, Dresden 1849. 

KARL BIRNBAUM (Berlin). 

Maximilian Jacobi 
1775-1858 

CARL WIGAND MAXIMILIAN JACOBI wurde am ro. April 1775 zu Dussel
dorf geboren, wo sein Vater FRIEDRICH HEINRICH JACOBI als Dichter und 
Philosoph lebte. 

:MAX JACOBI erhielt seine erste Bildung durch einen Hauslehrer auf 
dem Gymnasium zu Dusseldorf, und im Fruhjahr 1793 bezog er die Uni
versitat J ena. J ACOBIS Vater war durch seine Gattin (HELENE 'ELISABETH 
VON CLERMONT aus Aachen, GoETHEs Freundin) 1774 mit GoETHE be
kannt geworden, und hierdurch erhielt auch MAx Zutritt zu GoETHE. 
Der 1846 von JACOBI veroffentlichte Briefwechsel zwischen GoETHE und 
J ACOBIS Vater gewahrt interessante Einblicke in die freundliche Auf
nahme, die JACOBI im GoETHEschen Hause fand, in das Interesse GoETHEs 
an JACOBI und in die Beurteilung seines Charakters und seiner Neigungen 
durch seinen Vater und durch GoETHE. 

JACOBI verlieB J ena 1795, vollendete seine Studien in Gottingen und 
Edinburgh und wurde am 21. Februar 1797 an der spater aufgehobenen 
Universitat Erfurt zum Dr. med. promoviert. Inzwischen (1794) hatte 

6* 
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sein Vater, als die Franzosen Dusseldorf bedrohten, seinen Wohnsitz 
nach Hamburg, Eutin und Wandsbeck verlegt und stand hier in viel
facher freundschaftlicher Beziehung zu l\IATTHIAS CLAUDIUS, dem ,Wands
beker Boten"' mit dessen Tochter ANNA sich MAX JACOBI 1798 vermahlte. 
JACOBI lieB sich als Arzt in ·Vaels bei Aachen und r8oo in Eutin nieder. 
Der Wunsch, sich in der Chirurgie weiter auszubilden, veranlaBte ihn, 
r8o2 mit seiner Familie nach London zu gehen. Nach I 1/ 2 Jahr kehrte 
er nach Eutin zuruck, das er aber schon 1805 wieder verlieB. 1804 war 
sein Vater an die Akademie der Wissenschaften in Munchen berufen. 
JACOBI folgte seinem Vater dorthin und trat in den bayrischen Staats
dienst ein; er hatte als Obermedizinalrat das ganze Sanitatswesen in 
Bayern zu leiten und zu reorganisieren, doch sagte ihm diese Tatigkeit 
auf die Dauer nicht zu; er erbat sich daher die arztliche Lei tung des 
St. J ohann-Spitals in dem damals zu Bayern gehorigen Salzburg und 
wirkte dort von r8II als ,Primararzt Dr. VON JACOBI" his 1813, kurz be
vor Salzburg wieder unter osterreichische Herrschaft kam. Auf seine Bitte 
erhielt er r8r6 die Stelle eines Regierungs- und Medizinalrates bei der 
Regierung in Dusseldorf. 

Im Oktober r82o, am Schlusse einer Besuchsreihe durch acht deutsche 
Irrenanstalten, wurde er in Berlin vom Minister VON ALTENSTEIN bei 
Beratungen uber die Anlegung von Irrenanstalten zugezogen und nahm 
hier Gelegenheit, urn Dbertragung der Leitung der rheinischen Anstalt 
zu bitten. Er reichte einen schriftlichen Bericht uber seine Reise ein, 
der nach ALTENSTEINS AuBerung ,nach dem Urteil eines in jeder Be
ziehung ganz kompetenten Richters in dieser Sache, des Geh. Ober-Medi
zinalrat LANGERMANN, von der richtigen Kenntnis der Hauptgrundsatze 
der Irrenbehandlung zeuge und manche schone Menschen- und Sach
kenntnis bekundende Bemerkungen enthalte". 

Als nun im Herbst 1822 die Wahl auf die Gebaude der ehemaligen 
Abtei Siegburg gefallen war, entwar£ er die fur die neue Verwendung 
erforderlichen Bauplane. 

Im Friihling 1823 wurde die bauliche Einrichtung begonnen und im 
Dezember 1824 beendigt. JACOBI zog in die Anstalt Siegburg ein, und 
am r. J anuar 1825 wurde die Anstalt eroffnet, aber erst am I. August 1831 
wurde JACOBI definitiv zum Direktor der Irrenheilanstalt Siegburg ernannt. 

Ein Stipendium ermoglichte es JACOBI, 1823 und 1824 eine groBere 
Anzahl von Anstalten in Sud- und Norddeutschland und ebenso im 
Jahre 1834 mehrere Anstalten in England zu besuchen. An den Versamm
lungen wissenschaftlicher Gesellschaften scheint JACOBI sich nicht be
teiligt zu haben; man wird die U rsache dazu in seinem Gehorleiden 
suchen durfen, das ihn schon wahrend seines Studiums verhinderte, an 
groBeren Geselligkeiten teilzunehmen. 

Ein Tag strahlender Helle im Leben J ACOBis war die so. Wiederkehr 
des Tages, an welchem er die Doktorwurde erworben hatte. Am 21. Marz 
1847 fand die Feier statt: Nicht allein die Anstalt, sondern die ganze 
deutsche, ja die europaische Psychiatrie feierte dieses Fest mit. Die medi
zinischen Fakultaten zu Bonn und J ena (an Stelle der eingegangenen zu 
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Erfurt) erneuerten das Doktordiplom, und die philosophische Fakultat 
zu Bonn ernannte ihn zum Dr. phil. hon. caus. Wissenschaftliche Gesell
schaften des In- und Auslandes iibersandten Gliickwunschschreiben und 
ernannten ihn zum Ehrenmitgliede. Der Konig verlieh den Roten Adler
orden III. Klasse. Die auBere Feier war iiberaus glanzend. Beim Fest
mahl wurde auf Anregung eines friiheren Arztes der Anstalt, Dr. MEYER, 
ein Fonds gegriindet, aus dessen Zinsen den tiichtigsten Wartern und 
Warterinnen alljahrlich ein ihren Leistungen entsprechendes Geschenk 
gemacht werden sollte. Diese ,J acobi-Stiftung" gelangt auch jetzt noch 
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am Stiftungstage zur Verteilung unter dem Pflegepersonal der rheini
schen Anstalten. Eine Beschreibung des J acobifestes erschien im Buch
handel. 

Ende 1855 erhielt JACOBI den Charakter eines Geheimen Medizinal
rates und 21. Marz 1857 gelegentlich seines 6ojahrigen Doktorjubilaums 
den Roten Adlerorden II. Klasse mit Schleife und Eichenlaub. Mit den 
Anstaltsangehorigen vereinigten sich auch zur festlichen Feier dieses 
Tages friihere Beamte, Arzte und Geistliche der Anstalt, Freunde und 
Verwandte; besonders wird in dem Bericht die Anwesenheit E. M. ARNDTs, 
J ACOBIS friiheren Stubengenossen, erwahnt und die Ansprache eines 
friiheren katholischen Anstaltsgeistlichen Professors HILGERS-Bonn, der 
die V erdienste JACOBI s urn Pflanzung und Erhaltung des religiosen Lebens 
und des klrchlichen Friedens in der Anstalt hervorhob. 

Der zweite Arzt der Anstalt Dr. WILLING iiberreichte als Festgabe 
eine geschichtliche Studie tiber die wichtigsten medizinischen und philo
sophischen Lehren in ihrer Bedeutung fiir den Entwicklungsgang der 
Psychiatrie. Die Arbeit erschien in der AUg. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 14, 
den die Redaktion JACOBI ,in achtungsvollster Anerkennung seiner V er
dienste in dankbarer Verehrung" gewidmet hatte. 

JACOBI wurde 83 Jahre alt; zwar erschwerten ihm mancherlei Ge
brechen des hohen Alters, Abnahme des Gedachtnisses, Gesichts und 
Gehors, Harnbeschwerden und alte rheumatische Leiden seine Wirksam
keit; allein die Energie seines Geistes wuBte und vermochte alles das zu 
beherrschen. In kaum gebeugter Hal tung schritt er einher; nicht Sturm, 
nicht Regen konnte ihn von seinen gewohnten taglichen Spaziergangen 
abhalten; taglich dreimal besuchte er seine Kranken. Er stand in voller 
literarischer und praktischer Tatigkeit, als er von einer Gesichtsrose 
befallen wurde, die ihn nach fiinftagiger Krankheit am 18. Mai 1858 
dahinraffte. 

Seine schriftstellerische Tatigkeit begann JACOBI als Dbersetzer 
(HERODOT, 3 Bande, DUsseldorf 1799-1801 und THUCYDIDES, 3 Bande, 
Hamburg 1804-1808); es folgten einige kleinere medizinische Aufsatze 
(Dber Kuhpocken und Kinderblattern, 1801; Dber den Keuchhusten 1804; 
Dber die medizinische Anwendung der VOLTAischen Saule 1804) und 
endlich gemeinsam mit SIM. HAEBERL die Herausgabe der ,J ahrbiicher 
des Sanitatswesens im Konigreich Bayern" (r8ro). 

Sein Interesse an der Irrenheilkunde wird man ursachlich zuriickfiihren 
diirfen auf den philosophischen SchOngeist der Familie JACOBI und die 
philosophierende Rich tung der Psychiatrie zu Beginn des 19. J ahrhunderts, 
denn als Arzt an verschiedenen Orten allgemeine Praxis ausiibend, wird 
er kaum Gelegenheit gehabt haben, psychiatrische Kenntnisse zu sammeln. 
Da sich aber im St. J ohannspital zu Salzburg ein Zimmer mit sechs Betten 
fi.ir Geisteskranke befand, an denen Heilversuche angestellt wurden, 
'vird man vermuten diirfen, daB JACOBI hier die ersten Erfahrungen in 
der Beobachtung und Behandlung Geisteskranker machte. Weiter wird 
JACOBI Gelegenheit gehabt haben, sich als Regierungs- und Medizinalrat 
in Miinchen und DUsseldorf mit der Irrenfiirsorge zu befassen. 
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W elchen wissenschaftlich forschenden Standpunkt JACOBI schon friih 
und bevor er Direktor von Siegburg war, einnahm, das zeigt die Vorrede 
zu den im Jahre 1822 von ihm herausgegebenen Sammlungen fiir die 
Heilkunde der Gemiitskrankheiten, in welcher er schreibt (31. Dezember 
1821): ,Die Menge der bisherigen Erfahrungen ist viel zu unbedeutend, 
urn einem einigermaBen haltbaren System zur Grundlage dienen zu 
konnen, und diese Sammlungen sollen eigene und fremde, neue und alte 
Erfahrungen und Erforschungen mitteilen, urn das Gebiet der psychi
schen Heilkunde durch reine Beobachtungen anzubauen". Dem gleichen 
Zwecke dienten die im Jahre 1837 von JACOBI herausgegebenen ,Annalen 
der Irrenheilanstalt Siegburg", von den en indessen nur ein Band er
schienen ist. JACOBI fiigte, diesen Grundsatzen treu, seinen Aufsatzen 
eine Reihe von Krankengeschichten, gewissermaBen als Beleg bei, und 
die Sorgfalt und Ausfiihrlichkeit der Siegburger Krankengeschichten trug 
ihm die hohe Anerkennung der Irrenarzte, aber auch die iibelwollende 
Kritik einer Landtagskommission ein. 

In dem seit Beginn des J ahrhunderts bestehenden Streit iiber Zu
sammenhang des Irreseins mit einem korperlichen Leiden bekannte sich 
JACOBI von Anfang an zu der Ansicht, daB jedes Irresein von korperlicher 
Krankheit bedingt werde (NASSE, Zeitschr. f. psych. Arzte, 1818, S. 130 
und 1822, S. 140). In der Sammlung fiir die Heilkunde der Gemiitskrank
heiten 1822, Bd. I schreibt er: ,Jede Seelenstorung oder Geisteszerriittung 
griindet sich auf somatische Krankheit und auch nur insofern sie das tut, 
ist sie ein Gegenstand der Heilkunde. Die Therapie des Irrenarztes 
besteht darin, die Abnormitat des Temperaments als somatischer Basis der 
Affekte und Leidenschaften zu heben. Dazu bedient er sich arzneilicher 
und diatetischer Mittel und der direkten Einwirkung auf die Gemiits
krafte des Kranken, urn durch die Riickwirkung derselben auf den Organis
mus die obwaltende Krankheit zu heben. Hierauf beruht die sog. psy
chische Heilmethode, die aber eigentlich nur in bezug auf den Arzt eine 
rein psychische, in bezug auf den Kranken keineswegs so genannt zu 
werden verdient". JACOBI versteht darunter die suggestive Wirkung, 
die durch das Beispiel des personlichen Verhaltens des Irrenarztes auf 
den Kranken ausgeiibt wird, und zeichnet als das Ideal eines Irrenarztes 
den Arzt, der frei von Bizarrerien, und unabhangig von Affekten, durch seine 
ganze Lebensfiihrung und Lebensanschauung vorbildlich fiir die Kranken 
wirkt und sich bei der Krankenbehandlung ausschlieBlich von Liebe, Wohl
wollen und Mitleid lei ten laBt. Er betont die Notwendigkeit der freundlichen 
Eindriicke im Bau und im Inneren der Anstalt, der Ordnung und Sauberkeit, 
der Aufstellung und Beach tung einer Haus- und Tagesordnung, der Garten-, 
Haus- und Werkstattarbeit und des Wechsels mit Spiel und Erholung. 

In den Bemerkungen nimmt JACOBI - oft unter Austeilung kraftiger 
kritischer Seitenhiebe - personlich Stellung zu weiteren Fragen der 
praktischen Irrenpflege und -behandlung und spricht iiber Form und 
Lage der Anstalten, ihre Anpassung an Stand und Gewohnheiten der In
sassen, iiber Freiheitsgewahrung, Sicherung durch Beaufsichtigung, indi
Yidualisierende und schematische Krankenbehandlung usw. -
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Ich habe mich mit einer groBeren Ausfiihrlichkeit bei diesem Schrift
satz J ACOBIS aufgehalten, weil es sein Erstlingswerk ist und bereits 1822 
erschien, als er iiber wirklich praktische Erfahrungen in der Irrenpflege 
und Behandlung noch nicht verfiigte. Seine Ausfiihrungen stellen ge
wissermaBen ein Programm, eine Richtschnur seiner ganzen Lebensarbeit 
dar, deren Befolgung und Durchfiihrung in Siegburg ihm und seiner Anstalt 
die ruhmreiche Anerkennung seiner Zeitgenossen einbrachte. Seine 
Urteile und Forderungen sind nur das Ergebnis theoretischer Erwagungen 
und des Studiums einschlagiger Verhaltnisse, vielleicht auch eingehender 
Aussprache mit FRIEDRICH NASSE, dem inneren Kliniker in Bonn, dem 
er den 2. Band seiner Sammlungen fiir die Heilkunde der Gemiitskrank
heiten widmete, und von dem er in der Widmung schreibt, ,daB ganz 
Deutschland in ihm einen der geistreichsten und gliicklichsten Forderer 
der Irrenheilkunde anerkenne". 

Es verdient also hervorgehoben zu werden, daB bereits JACOBI Grund
satze der Irrenbehandl ung und Pflege gepragt hat, die wir als Er
rungenschaften neuzeitlicher Ansichten und Bestrebungen ansehen mach
ten, wobei wir aber nur das GlUck zu verzeichnen haben, daB endlich 
unsere Zeit die Friichte reifen lieB, zu denen unsere alten Vertreter prak
tischer Psychiatrie das Samenkorn legten. 

Auf diesen theoretisch gewonnenen Grundlagen begann nun JACOBI mit 
dem Aufbau der gesamten Anstaltsverwaltung mit dem Erfolge, daB er schon 
1831 auf vielseitiges Ersuchen hin (Sammlung fiir die Heilkunde der Gemiits
kran'kheiten, Bd. III, S. 172) den Plan faBte, eine genaue Beschreibung der 
Anstalt Siegburg herauszugeben. Der 472 Seiten starke Band (Ober die An
legung und Errichtung von Irrenheilanstalten mit ausfiihrlicher Darstellung 
der Irrenheilanstalt zu Siegburg, 1834) erregte in der ganzen psychiatrischen 
Welt das groBte Aufsehen, wurde in mehrere Sprachen iibersetzt und diente 
nicht nur in Deutschland, sondern sogar im fortgeschrittenen England 
als Leitfaden in den einschlagigen Fragen. Siegburg war von da ab die 
formliche Hochschule fiir alle deutschen Arzte, welche sich der Irrenheil
kunde widmen wollten, ein Stelldichein fur alle Fachgenossen, die hier 
Anregung und Belehrung fanden. Ober Deutschland, ja iiber Europa 
hinaus drang der Ruf Siegburgs und ihres Leiters, welcher nicht nur als 
Praktiker, sondern auch als Forscher in hochstem Ansehen stand. 

Mit dem erfolgreichen praktischen Wirken J ACOBIS hielt seine wissen
schaftlich-schriftstellerische Tatigkeit gleichen Schritt. 

Der bereits erwahnte, 1822 erschienene Bd. I der Sammlungen fiir 
die Heilkunde der Gemiitskrankheiten enthielt auBer den Bemerkungen 
zur iibersetzten TuKEschen Schrift, auszugsweise EsQUIROLS Abhandlun
gen von den Seelenstorungen aus dem Dictionnaire des sciences medicales, 
die er mit einem kritischen Vorwort versah. Der II. Band (1825) behandelt 
in F.orm einer Monographie: ,die psychischen Erscheinungen und ihre 
Beziehungen zum Organismus im gesunden und kranken Zustande. Der 
III. Band (1830) ist betitelt: ,Beobachtungen iiber die Pathologie und 
Therapie der mit Irresein verbundenen Krankheiten", und enthalt neben 
allgemeinen Bemerkungen hieriiber u. a. eine scharfe kritische Beleuchtung 
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der HEINROTHschen psychiatrischen Lehrsatze und statistische Nach
richten iiber Siegburg mit den dabei beobachteten Grundsatzen. 

1837 begriindete JACOBI zusammen mit FR. NASSE die Zeitschrift 
fiir die Beurteilung und Heilung der krankhaften Seelenzustande - von 
der indessen nur ein Band erschien - und veroffentlichte darin folgende 
drei Aufsatze: ,Fortgesetzte Erorterungen zur Begriindung der somatisch
psychischen Heilkunde"; ,Einige Beobachtungen iiber Stehlsucht in 
irren Zustanden"; ,'Ober die Errichtung einer Irrenanstalt im GroBherzog
tum Baden und N achrichten iiber einige offentliche Irrenanstalten in 
England". 

Im gleichen Jahre (1837) gab JACOBI die Annalen der Irrenheilanstalt 
Siegburg heraus. Im Vorwort (S. XI) schreibt er, daB bei der niedrigen 
Stufe von Ausbildung, auf welcher die Irrenheilkunde noch stehe, die 
psychische Heilkunde in keiner anderen Weise so griindlich gefordert 
werden konne, als durch die Darlegung moglichst vollstandiger Kranken
geschichten: · dementsprechend enthalt der allein erschienene I. Band 
23 Krankengeschichten in groBer Ausfiihrlichkeit. Seinem Standpunkt 
entsprechend findet JACOBI als Krankheitsursache nur in zwei Fallen 
ein psychisches Moment, dagegen in 13 Fallen, ,daB die Entstehung der 
Krankheit aus rein somatischen Veranlassungen durchaus keinem Zweifel 
unterworfen ~ei" (S. XVI). Die Genesung fiihrt er zum kleinen Teil auf 
,autokratische Bewegungen im Organism us", in der Mehrzahl der Falle 
indessen ,auf die planmaBig eingeleitete und verfolgte Tatigkeit der arzt
lichen Kunst zuriick". 

Das 1844 begonnene Werk: ,Die Hauptformen der Seelenstorungen 
in ihren Beziehungen zur Heilkunde war groBziigig angelegt, blieb aber 
unvollendet. Nur der I. Band: ,Die Tobs.ucht" ist erschienen; der II. Band 
sollte der Melancholie und dem Wahnsinn, der dritte den iibrigen Irreseins
formen gewidmet sein. Als 68jahriger hatte JACOBI den Wunsch (Vorrede 
S. VIII), vor seinem Abtreten seine reichen Erfahrungen in die Hande 
der Nachwelt zu legen. Er beginnt wieder mit so mehr oder weniger 
(Skizzen) ausfiihrlichen Krankengeschichten und fiihrt, auf tabellarischen 
Aufstellungen fuBend, die Beziehungen der Tobsucht zu den korperlichen 
Funktionen a us. Von Interesse sind seine therapeutischen Grundsatze: 
,Der Arzt hat, soweit es nur die Umstande gestatten, sich lediglich als 
ein weiser, umsichtiger Moderator zu verhalten und nur in dem liaB 
handelnd einzugreifen, als es die Dringlichkeit der gegebenen Verhaltnisse 
unbedingt erfordert" (S. 787). DemgemaB kritisiert und verwirft er aufs 
schii.rfste alle bis dahin giiltigen Behandlungsmittel, Blutentziehungen, 
Sturzbader, Fontanellen, Brech- und Abfiihrmittel usw. und kommt zu 
dem Ergebnis, daB ,ohne Zweifel hunderte tobsiichtiger Kranker jii.hrlich 
das Opfer des stiirmischen unbedachtsamen Verfahrens wiirden, den 
Kranken durch Mittel der eingreifendsten Art wieder zur Ruhe zu bringen" 
(S. 794). 

Im Enzyklopadischen Worterbuch der medizinischen Wissenschaften 
(herausgegeben von BuscH u. a., Berlin 1839, Bd. XIX) verfaBte JACOBI 
den Artikel: ,Irrenanstalten". 
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1844 gaben Deutschlands lrreniirzte die Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 
und psychisch-gerichtliche Medizin heraus. lm dritten Heft (S. 353) ver
offentlicht JACOBI, veranlaBt durch NASSEs Schrift ,'Ober die Behandlung 
von Gemiitskranken durch Nichtiirzte" Bemerkungen iiber die Bedeutung 
des Ausdrucks ,Seelenstorung" in der Psychiatrie und iiber die Mitwir
kung der Geistlichen bei Behandlung von Irren. Es ist eine kritische 
Streitschrift, die sich mit scharfen Worten gegen NASSE wendet, und 
zwar ist der Ton so scharf, die Abfertigung so griindlich - 69 Seiten -, 
daB DAMEROW, als Redakteur der Zeitschrift, es fiir notig erachtete, ihr 
ein sechs Seiten langes Nachwort beizufiigen, urn der Streitfrage ,zwischen 
den heiden hochverehrten bewiihrten Freunden und Veteranen der deut
schen Psychiatrie die Schade zu nehmen und wenigstens das heraus
zufinden, worin die heiden Streiter einig sind". 

Dem so in einen heftigen Streit mit seinem alten Freunde NASSE auf 
philosophisch-medizinischem Gebiet verwickelten war£ zu gleicher Zeit 
ein Vertreter der jiingsten medizinischen Richtung GRIESINGER den Fehde
handschuh hin, den JACOBI allerdings nicht ernstlich aufnahm. GRIE
SINGER, damals klinischer Assistent in Tiibingen und erst 27 Jahre alt, 
veroffentlichte eine Kritik an J ACOBIS Monographie ,Dber die Tobsucht"; 
er lobt u. a. die riihmlichste Sorgfalt in Fiihrung der Siegburger Tage-

. biicher, die wirklich in ihrer Art einzig dastehe, tadelt aber aufs schiirfste 
die allgemeine abstrakte Ausdrucksweise, die anstatt des wirklich Beob
achteten nur Schliisse und Suppositionen wiedergebe (S. 83). Er spricht 
YOn ]ACOBIS ,zum Teil fast unmoglichen Diagnosen" und ,pathologisch 
hochst bedenklichen Deduktionen" (S. 89), die den Leser in Gefahr bringen, 
,durch den sicheren Ton des aus so langer Erfahrung redenden Verfassers 
sich imponieren zu lassen und Unbegriindetes als richtig anzunehmen"; 
er nennt J ACOBis Standpunkt ,einen aus Erregungstheorie und alter 
Humoralpathologie gemischten Eklektizismus, jedoch mit sichtbarem 
Bestreben der Beriicksichtigung der pathologischen Anatomie". Beson
ders greift er die Lehre J ACOBIS vom lrresein als eines bloBen Symptoms 
anderweitiger korperlicher (nicht Gehirn-) Krankheit an und die Mittel
barkeit der Rolle, welche JACOBI die psychische Ursache bei der Entstehung 
des Irreseins spielen liiBt (S. 95); und endlich bemiingelt er den folge
rechten Satz J ACOBis, ,es sei unrichtig von Irresein, Tobsucht usw. zu 
sprechen, immer konne nur von mit Irresein verbundenen Krankheiten 
die Rede sein" (S. 98). Auch die Therapie verwirft er seinen Angriffs
punkten entsprechend ,soweit hypothetische Krankheiten des N. sym
pathicus, unerwiesene Dyskrasien usw. zur Basis der Therapie gemacht 
werden" (S. 103). 

Kurz, iiberall erkennt man den Kampf einer neuen rein materiali
stischen, naturwissenschaftlichen Richtung gegen die spekulativ-philo
sophierende alte Schute. 

Im gleichen Band der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie (Bd. I. 1844) 
brachte JACOBI auszugsweise die 'Obersetzung eines Schreibens des eng
lischen Arztes JOHN KITCHING zum Abdruck, der sich 1835 einige Zeit 
in Siegburg aufgehalten hatte und ihn urn eine MeinungsiiuBerung bat 
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iiber die no-restreint-Frage, die seit einigen J ahren das Interesse der Irren
a.rzte beherrschte. JACOBI nahm in einem kurzen Aufsatz, betitelt: , Ober 
di~ ganzliche Beseitigung korperlicher Beschrankungsmittel bei der Be
handlung von Irren" zu dieser Frage Stellung, und zwar dahin, daB nach 
seiner Oberzeugung ,eine ganzliche Abschaffung jener Beschrankungs
mittel als uniiberlegt, unweise, unheilsam zu betrachten sei"; und zwar 
sieht er die hauptsachlichsten N achteile in der haufigen notwendig wer
denden ,vereinsamenden Absperrung", in der Beunruhigung der iibrigen 
Kranken, wenn von Isolierung abgesehen wird, und glaubt auch das 
Warterpersonal fiir ungeeignet und ungeniigend halten zu miissen. 

Im Jahre r85I erschien: ,Naturleben und Geistesleben. Der Sinnes
organismus in seinen Beziehungen zur Weltstellung der Menschen: La 
divina commedia, Leipzig r8sr". Es ist eine philosophische Streitschrift, 
in welcher der 75jahrige Greis bestrebt ist, aus dem in seinem langen, an 
Erfahrung reichen Leben im Dienste der Kunst und der wissenschaftlichen 
Forschung Gewonnenen die Hauptsumme zu ziehen. Ein kritisches Referat 
dariiber lieferte HAGEN. 

Im Jahre 1854 veroffentlichte JACOBI in der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 
Bd. II: ,Neue Beobachtungen iiber die Anwendung der Einreibungen des 
Unguentum stibiatum in die Scheitelgegend und der kalten Ba.der in be
stimmten Fallen von mit Seelenstorung begleiteten Krankheiten" und 
dazu als Beleg einige Krankenberichte. 

Seine letzte, von ihm allerdings nicht zur Veroffentlichung bestimmte, 
aber nach seinem Tode in der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. r6 ab
gedruckte Arbeit war eine ,Gutachtliche AuBerung betreffend die Fiir
sorge fiir blodsinnige Kinder", um die ihn der ZentralausschuB fiir innere 
Mission der deutschen evangelischen Kirche gebeten hatte. JACOBI kommt 
zu dem Ergebnis, durch besonders sachkundige Arzte unter Mitwirkung 
der Ortsbehorden, Arzte und Geistlichen, die noch bildungsfahigen, im 
schulpflichtigen Alter stehenden Idioten zu ermitteln und sie in beson
deren Erziehungsanstalten zu vereinigen, die sich an Taubstummen-, 
Blinden- und \Vaisenanstalten anschlieBen konnten. 

Es ist begreiflich, daB ein aufrechter, selbstandiger Charakter und 
eine kritische Kampfnatur wie JACOBI, ein Verfechter neuer wissenschaft
licher Ideen und in so exponierter Stellung wie er, nicht unbehelligt seine 
Laufbahn beginnen und vollenden konnte; dienstliche Anfechtungen und 
wissenschaftliche Angriffe sind ihm daher nicht erspart geblieben. 

So darf der dienstliche Konflikt, den JACOBI mit seinem zweiten Arzt 
Dr. BIRD hatte und der jahrelang schwer auf ihm lastete, nicht mit 
Stillschweigen iibergangen werden. Dr. BIRD, der im Jahre 1830 die 
neugeschaffne Stelle des zweiten Arztes iibernahm, ein kenntnisreicher 
und praktischer Mann, hat~e nach den nicht mit geniigender Genauigkeit 
abgefaBten Instruktionen fiir sich eine selbstandigere Stellung erwartet 
als JACOBI sie ihm zuzugestehen beabsichtigte. Das Wesen beider Manner 
schiirzte den Knoten so, daf3 nach mehrjahrigem Zusammen- bzw. Aus
einanderwirken nur eine gewaltsame LOsung moglich blieb. Dr. BIRD 
wurde pensioniert. 
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Schon vor seiner Ernennung zum Anstaltsdirektor fand JACOBI eine 
einmiitige Schar von Gegnern vor sich, die Behorden einbegriffen. Am 
2!. April r82r protestierten der rheinische Oberprasident und der Diissel
dorfer Regierungsprasident einmiitig gegen den MiBgriff der Wahl von 
JACOBI zum Direktor von Siegburg, da er ,nicht allein in dem Collegio, 
in welchem er arbeitet, in keiner Achtung als Geschaftsmann steht und 
hauptsachlich als ein unpraktischer Arbeiter bekannt ist, sondern auch 
kein Vertrauen im Publikum besitzt". 

Der nachste Angriff erfolgte 1826, also bereits ein J ahr nach Eroffnung 
der Anstalt, indem auf dem Provinziallandtage ein Abgeordneter die 
Notwendigkeit und Niitzlichkeit des Fortbestehens der Irrenheilanstalt 
bestritt und ihre Umwaridlung in ein Korrektionshaus oder eine Armen
anstalt beantragte. Einen ahnlichen, aber persiinlich noch scharferen 
und gegen den Direktor JACOBI gerichteten An trag sah der Land tag im 
Jahre 1833. 

Besonders aber war es der 6. rheinische Provinzial-Landtag im Jahre 
1841, auf dem es zu heftigen Angriffen auf JACOBI und seine Dienstfiihrung 
kam, die er in einer 52seitigen Verteidigungsschrift (Die Irrenanstalt 
Siegburg und ihre Gegner, Bonn 1841) abzuwehren suchte, und die u. a. 
auch einen seiner friiheren Arzte zu einer gleichsinnigen Schrift veran
laBten. Man fand die Ausgaben betrachtlich zu hoch und mit den Hei
lungserfolgen durchaus nicht im Verhaltnis stehend. Mit trefflichen, 
auch jetzt noch lesenswerten Worten und kraftigen Schlagen wehrt er 
die Angriffe ab, die gegen die Wirtschaftsfiihrung gerichtet sind und von 
einer Krankenanstalt Rentabilitat erwarten. 

Der 7· rheinische Landtag 1843 ging sogar noch weiter, indem er 
Siegburg seiner Sonderstellung als Heilanstalt zu entkleiden und in eine 
reine Pflegeanstalt zu verwandeln beschloB unter gleichzeitiger Dber
tragung der Verwaltung an barmherzige Schwestern; die standische 
Untersuchungskommission beantragte sogar die Entfernung J ACOBIS vom 
Amte. JACOBI hatte Gelegenheit darauf zu erwidern, und a us formellen 
Grunden versagte der Konig dem Antrag auf Einfiihrung der barmher
zigen Schwestern die Genehmigung. Der Landtagskommissar entschied, 
,daB der BeschluB der Pensionierung des Dr. JACOBI und der Entfernung 
der Geistlichen aus der Anstalt nur als Folge obigen Beschlusses gefaBt 
sein diirfte und damit hinfallig sei; fiir die Pensionierung des Dr. JACOBI 
diirfte auch urn so weniger ein sonstiger Grund vorhanden sein, als derselbe 
seit seiner 20 jahrigen Wirksamkeit als Direktor sich eine ausgezeichnete 
Anerkennung im In- und Ausland erworben hat". - JACOBI blieb im Amt. 

Auch in den folgenden J ahren kam es zu schweren Konflikten zwischen 
JACOBI und der Provinzialvertretung, und der An trag des Ausschusses, 
JACOBI zu pensionieren, wurde noch zweimal wiederholt. 

Wenn das Wort: ,Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande" 
iiberhaupt Geltung hat, so trifft es nach Vorstehendem auf JACOBI zu, 
wenigstens soweit es Laienansicht und seine engere Heimat Rheinland 
angeht. Man wird zugeben miissen, daB diese Einschatzung ausschlieBlich 
diktiert gewesen ist von dem Verlangen, die Ausgaben fiir das Institut 
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moglichst zu verringem. }ACOBIS Standpunkt aber war ein anderer, ihm 
galt das W ohl der Kranken und ihre Genesung als einzige Richtschnur 
und der Geist edler Humanitat durchdrang das Ganze seiner Einrichtungen. 
Die wissenschaftlichen Forschungen und Theorien J ACOBIS konnten dem 
naturwissenschaftlich-realen Streben der nach ihm folgenden Zeit nicht 
Stand halten. J ACOBIS bleibenden Wert und tiefere Bedeutung haben 
wir in der Irrenpflege und -fiirsorge zu suchen, und da begegnen wir auBer 
seinen oben bereits ausgefiihrten Forderungen auch solchen Ideen und 
Vorschlagen, die wir als durchaus neuzeitlich ansprechen miissen und 
die wir trotz langjahriger allgemeiller Anerkennung nicht oder erst seit 
kurzem durchgefiihrt sehen: den Wert der Nahe Bonns in der dadurch 
gegebenen Moglichkeit, die Kranken zu klinischen Obungen zu benutzen, 
die Einrichtung von Freistellen, besonders fiir Kranke des Mittelstandes, 
den Gedanken unserer Hilfsvereine und der Vertrauensmanner, eine 
Irrenstatistik auBerhalb der Anstalten. 

So diirfen und miissen wir in JACOBI einen Forderer deutschen Irren
wesens erkennen, dessen Wert, trotz mancher Anfeindungen seitens seiner 
unmittelbaren Behorde, auch schon zu seinen Lebzeiten dauemd richtig 
eingeschatzt wurde von der preuBischen Staatsregierung, die ihn nicht 
nur seine modemen, theoretisch gewonnenen Grundsatze bei der Ein
richtung Siegburgs uneingeschrankt anwenden lieB, sondem auch unter 
voller Anerkennung seiner wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung 
ihn his an sein Lebensende an seinem Platze festhielt. 

Eine eingehende Schilderung seiner Person und seiner taglichen 
Arbeit und eine erschopfende Wiirdigung seiner wissenschaftlichen Lei
stungen und seiner Bedeutung fiir die gesamte Psychiatrie, fiir psychia
trische Forschung und fiir die Irrenpflege erschien erst 14 Jahre nach 
seinem Tode. Aus AnlaB des 50jahrigen Doktorjubilaums ROLLERS, 
J ACOBIS Freund, veroffentlichte 1872 SNELL, der Direktor der Provin
zial-Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim und J ACOBIS SchUler, einen Auf
satz, dessen Hauptgedanken hier ihren Platz finden mogen: 

,Imponierend trat mir bei meinem Eintritt in die Anstalt sofort der 
ebenso emste und konsequente, als auch auf den klarsten wissenschaft
lichen Grundsatzen ruhende Organismus der ganzen Anstalt entgegen. -
JACOBI selbst war keine lebhaft hervortretende Personlichkeit. Er sprach 
nicht viel und noch weniger mit Leichtigkeit. Es fehlte ihm die leichte 
Beweglichkeit der Vorstellungen, auch seinem schriftlichen Ausdruck 
die gefallige Gruppierung der Gedanken, die kurze Zusammenstellung 
wesentlicher Gesichtspunkte. Er muBte sowohl miindlich wie schriftlich 
mit dem Ausdruck ringen. Langsam und miihsam winden sich seine 
trefflichen Gedanken durch schwerfallige Satze und ermiidende Perioden.
Die hochste Achtung fordert aber die Energie und die Ausdauer_, mit 
welcher er das fiir notwendig erachtete Heilverfahren in Ausfiihrung 
brachte. Das unverganglich GroBe an den Arbeiten J ACOBIS liegt weniger 
in den unmittelbaren Ergebnissen als in der Methode seiner Forschung, 
indem er unabliissig und mit nie erschlaffender Sorgfalt auf die strenge 
Beobachtung zuriickging. Schwer war sein Tagewerk und vielfach getriibt 
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durch iiuBere Hindernisse. In dem Geleisteten hater genug hinter
lassen, sich ein Denkmal zu setzen fiir alle Zeiten, und wenn 
nach J ahrhunderten ein Geschichtsschreiber der psychiatrischen Wissen
schaft vieles liichelnd beiseite legen wird, so wird er achtungsvoll 
vor Jacobi stehen bleiben und den Wendepunkt bezeichnen, 
der mit diesem treuen Arbeiter fiir unsere Wissenschaft be
gonnen hat." 

Literatur: Genealogisches Verzeichnisder Nachkommen von JoHANN ANDREAs 
jACOBI. Hannover I859· - BROCKHAUS Konversationslexikon. I4. Aufl. 1894. -
FocKE, Nekrolog, Kolnische Zeitung I858, Nr. 198 und 199. -WILLING, Nekrolog, 
Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie I858, Bd. 15, S. 453·- Ungedruckte Briefe von und an 
J OH. GEORG JACOBI, S. 12 in Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturge
schichte. StraJ3burg I874· - BRATRANEK, GoETHES naturwissenschaftliche Korre
spondenz. Leipzig 187 4· Bd. I, S. 224, zit.: Historische Studien und Skizzen zu 
Naturwissenschaft, Industrie und Medizin. Dusseldorf I 898. - FR. H. J ACOBIS 
auserlesener Briefwechsel. Leipzig 1827. - PRASCHBERGER, Das St. Johann-Spital 
!n Salzburg und Archiv der Salzburger Landesregierung. - Akten des Geheimen 
Staatsarchivs Berlin. Rep. 76. IX A. 11 5· Vol. 1. - Standehaus-Akten der rhein. 
Provinzial-Verwaltung. Diisseldorf 1825 ff.- Briefwechsel GoETHES mit FR.H.J A COB I, 
herausgegeben von M. jACOBI. 1846. S. 174. -- Das Jacobifest in Siegburg. Sieg
burg (o. J.).- Allg. Zeitschr. f. Psych. 1857. Bd. ·14, S. JI8.- MEUSEL, Gelehrtes 
Deutschland. Bd. 10, 14, 23. - MARTIN, Die Kranken- und Versorgungsanstalten 
zu Wien und Salzburg, Miinchen 1832. - Akten der rhein. Provinzial-Verwaltung, 
Vol. IV. 1843. - RoLLER, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie I844· Bd. I, S. I30. -
GRIESINGER, Archiv fiir physiologische Heilkunde I844. - BANDORF, in Allg. 
Deutsche Biographie I 88 r. Bd. I 3· - Archiv fiir physiologische Heilkunde. 3· J ahrg. 
I844. S. 278. - Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie I852. Bd. 9· - Staatsarchiv Coblenz, 
.J-02, Niederrhein. III. 4 C. Nr. I9. Ref. nach CRoON, der rhein. Provinzial-Landtag. 
- KosTER, Geschichte der Provinzial-Irrenanstalt zu Marsberg. Allg. Zeitschr. f. 
Psychiatrie r 868. Bd. 24. Suppl.-Heft 43 ff. - Dr. D'EsTER, Ein Wort iiber die 
offentliche Irrenpflege im allgemeinen und iiber die Irrenheilanstalt zu Siegburg 
insbesondere. Koln 1842. - RoLLER, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie I 844. Bd. I, S. I44, 
- Akten des Rhein. Oberprlisidiums betr. Eroffnung der Anstalt Siegburg, III 
4 C 109 tmd Amtsblatt Koblenz I824. Nr. 40 vom 30. September. - DAMEROW, 
Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie I846. Bd. III. S. I9. - CRoo:-r, Der rhein. Provinzial
Landtag. Dusseldorf I918.- Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 1872. Bd. 28. 

HERTING (Galkhausen). 

Christian August Fiirchtegott Hayner 
1775-1837 

Die bahnbrechenden Bestrebungen PINELS fanden auch in Sachsen 
lebhaften Wider hall. So kam es, daB der im Jahre 1806 zum Hausarzt 
in Waldheim, der damaligen hauptsiichlichsten sachsischen Versorgungs
anstalt, ernannte praktische Arzt in Mittweida Dr. HAYNER vor Antritt 
seines Amtes zu seiner Ausbildung in der Irrenheilkunde mit Unterstiit
zung seiner Regierung nach Paris geschickt wurde. Hier hat er den Grund 
gelegt zu eigener Arbeit auf diesem Gebiete, durch die er der geistige 
Schopfer der neuzeitlichen Irrenpflege in Sachsen geworden ist. In dem 
SchloB Waldheim, einem ehemaligen Augustinerkloster, lebten damals 
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,heilbare und unheilbare Geisteskranke, Epileptische, Gebrechliche und 

Pre8hafte vieler Art, verwaiste Kinder und Verbrecher der verschiedensten 

Abstufungen in heilloser, bunter Mischung durcheinander". Auf Anregung 

HAYNERs wurde hier Ordnung geschaffen, er ist fiir die Trennung der 

heilbaren von den unheilbaren Geisteskranken eingetreten, die nahezu 

(:s'ach einer Biiste) 

ein J ahrhundert lang die Irrenpflege Sachsens beherrscht hat, und er 

wurde im Jahre 1808 beauftragt, die damalige Festung Schlo8 Sonnenstein 

auf ihre Brauchbarkeit zur Einrichtung einer Irrenheilanstalt zu priifen. 

Nach seinem Plane wurde die Anstalt gebaut und eingerichtet, und es 

spricht fiir seinen irrenarztlichen Scharfblick, daB noch nach 20 J ahren 

nur geringe Veranderungen notwendig geworden waren. 

Aber nicht der geistige SchOpfer des Werkes wurde zum Leiter der 

Anstalt ernannt, sondern PIENITZ. HAYNER hates schmerzlich empfunden, 

nicht allein der unverdienten Zuriicksetzung wegen. Er blieb nun zeit

lebens Arzt einer Pfleganstalt, und an den jahrzehntelang unter seiner 

Pflege stehenden Kranken, ,seinen Briidern und Schwestern", lernte er 
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mitfiihlend die Bediirfnisse der Geisteskranken und die Wirkung der ver
schiedenen Behandlungsweisen griindlich kennen, wobei er, wie sein Nach
ruf sagt, ,durch rastlose Tatigkeit, ein oft den Nachten abgerungenes 
Studium, von Stufe zu Stufe stieg, his er am Abend seines Lebens sein 
Ideal, die vorurteilsfreie, mit milder Fiirsorge, klarer Umsicht, strenger 
Ordnung, ruhiger Ausdauer und Einfachheit gepaarte Behandlung jener 
"Gngliicklichen zur Reife gediehen sah, denen er Arzt, Freund und Vater 
zugleich war''. 

Ober seine hausarztliche Tatigkeit geben die Akten nicht viel Auskunft, 
aus verschiedenen Verordnungen ist jedoch zu entnehmen, daB HAYNER 
in allem die treibende Kraft gewesen ist. Nachdem ihm im Jahre 1829 
endlich gelungen war, fiir seine Geisteskranken und Siechen eine besondere 
Anstalt, getrennt von den Ziichtlingen, im Schlosse Colditz zu erhalten, 
hat er sich ganz der Einrichtung und dem Ausbau seiner Anstalt gewidniet. 
So erlangte er im Jahre 1833 endlich, off en bar nach vielen Miihen, denn 
NOSTITZ UND J ANCKENDORF batten noch im Jahre 1829 diese Einrichtung 
sehr gelobt, daB die zur Pflege der Geisteskranken bisher verwandten 
Straflinge durch frei angenommenes Pflegepersonal ersetzt werden durften. 
Es muB auch die hochste Zeit fiir eine Anderung gewesen sein, denn in 
den Akten der Anstalt Colditz wird eine geistesschwache Verpflegte an
gefiihrt, die auf dem Sonnenstein viermal und in Colditz einmal von Straf
lingen geschwangert worden war. Die Unterweisung des gesamten Haus
personals im Umgang mit Geisteskranken war fiir ibn von groBer Wichtig
keit, er hat eine Anweisung dafiir verfaBt, und die auch nicht die geringste 
Kleinigkeit iibersehende Form der Schilderung vieler MaBnahmen lassen 
die griindliche Erfahrung in der Erziehung des Personals erkennen. Dabei 
ist immer der leitende Gedanke die Schonung des Kranken, die Vermeidung 
jeder Harte und die Riicksicht auf sein Empfinden. 

Diejenige Schrift HA YNERS, a us der am reinsten seine Denkweise zu 
erkennen ist und die daher vor allem sein Andenken erhalten hat, ist die 
im Jahre 1817 erschienene ,Aufforderung an Regierungen, Obrigkeiten 
und Vorsteher der Irrenhauser zur Abstellung einiger schwerer Gebrechen 
in der Behandlung der Irren", ein Heftchen von so Seiten. Der Form 
nach ist es eine Eingabe an die Behorden mit Vorschlagen fiir eine bessere 
Versorgung der Geisteskranken auf dem Lande und in den kleineren 
Stadten, in denen keine Irrenanstalten bestehen, mit genauen Anwei
sungen fiir den Umgang mit ihnen. Er eilt aber seiner Zeit weit voraus, und 
in der Warme der Schilderung, dem tiefen 1\litgefiihl fiir die Kranken und 
dem feinen Verstandnis fiir ihr Empfinden erinnert die Schrift an das 
Werk von CoNOLLY, mit dem dieser den Kampf fiir die zwanglose Behand
lung der Geisteskranken eroffnete. CoNOLLY hatte aber gegen die schwer 
verrotteten Zustande des englischen Irrenwesens anzukampfen, wahrend 
HAYNER nur aufklarend und belehrend zu wirken brauchte. So konnte 
er sich kiirzer fassen. In knappen Leitsatzen, die jeder fiir sich begriindet 
und erlautert werden, als ob er den LuTHERschen Katechismus zum Vor
bild genommen hatte, wendet er sich zuerst mit heftigen Worten gegen 
den Unfug, die Irren in Ketten zu legen und sie mit allen moglichen 
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Werkzeugen zu fesseln, einen Unfug, den er noch selbst in manchen Irren
anstalten angetroffen hat. Weiter wendet er sich gegen die Anwendung 
der Zwangsstiihle. Diese haben freilich nicht das Unanstandige, Er
niedrigende und Emporende der Ketten; sie schaden aber noch mehr der 
Gesundheit durch die Behinderung der Bewegungen des Korpers und der 
Glieder. Er verkennt auch nicht die verrohende Wirkung solcher MaB
nahmen auf die Warter. Schon im Jahre 1807 hater a1le Arten der Fesse
lung der Kranken abgeschafft. 

An Stelle der Fesselungen ist vielmehr bei aufgeregten Kranken, die 
sich selbst und ihre Umgebung gefahrden, die Unterbringung in dem 
zuerst von AuTENRIETH vorgeschlagenen festen Zimmer, dessen Fenster, 
Tiir und Ofen durch Pallisaden gegen die Angriffe des Kranken geschiitzt 
sind, vorzunehmen. Ein solches Zimmer mochte er bei allen Amtsstellen 
eingerichtet haben, die es mit der Versorgung von Geisteskranken zu 
tun haben, nur die Gerichtsfronen sollte man vermeiden, ,deren Dienst
geschafte einen EinfluB auf ihre Gemiitsart haben". 

Bei der Behandlung so verwahrter Geisteskranker sind aber korperliche 
Ziichtigungen jeder Art zu verwerfen. Mit flammenden Worten wendet 
er sich gegen die Anwendung solcher Mittel und kann es nicht verstehen, 
daB selbst REIL und andere Irrenarzte noch dazu geraten haben. ,Ver
flucht sei also von nun an jeder Schlag, der einen Elenden trifft aus dieser 
bejammernswiirdigen Klasse der Leidenden! Ich rufe Wehe! iiber jeden 
Menschen, er stehe hoch oder niedrig, der es genehmigt, daB verstandlose 
r~renschen geschlagen werden!" 

Nur das Zwangskamisol (die Zwangsjacke) bezeichnet er als ein ,zu 
Zeiten noch unentbehrliches Zwangsmittel", das aber auch nur fiir Stunden 
angelegt werden diirfe, und wobei der Kranke immer unter Aufsicht des 
Warters bleiben miisse. Es hat den Vorteil, daB es kein Glied des Korpers 
driickt oder abschniirt, und daB auBer den Bewegungen der Arme keine 
Bewegung des iibrigen Korpers behindert ist. 

Diese Schrift hatte vor allem den Erfolg, daB schon im folgenden Jahre 
in Sachsen eine Anweisung an die .Amter und Stadtrate erging, solche 
,Pallisadenzimmer" anzulegen, der auch vielfach mit groBem Verstandnis 
nachgekommen ist. Ich habe AnlaB zu der Vermutung, daB noch jetzt 
an manchen Orten Sachsens aus damaliger Zeit Pallisadenzimmer be
stehen, die als Urform des lsolierzimmers vor den spateren Ausgestal
tungen den Vorzug haben, daB ein geschiitzter Vorraum fiir den Warter 
vorhanden ist, von dem aus der isoliette Kranke dauernd iiberwacht 
werden kann. Sie haben sich im Gebrauch durchaus bewahrt. In Wald
heim kam HAYNER mit zwei Zimmern fiir 20o-300 Geisteskranke vollig. 
a us. 

In seinen weiteren Veroffentlichungen, die er als Mitarbeiter in der 
NASSESchen Zeitschrift fiir psychische Arzte erscheinen lieB, hat HAYNER, 
so sehr es im Geiste seiner Zeit lag, alle Erorterungen iiber das Wesen 
der Geistesstorung und sonstige Spekulationen sorgfaltig vermieden, ihm 
lag vor allem die Behandlung und Pflege seiner Kranken am Herzen, 
diese zu vervollkommnen war er unermiidlich. Aus seinen Kranken-
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berichten erkennt man iiberall den genauen, sorgfaltigen und wissen
schaftlich auf der Hohe stehenden Beobachter, der freilich vollig im Sinne 
der HEINROTHschen Schule das Vorleben und Verhalten seiner Kranken 
vom ethischen Standpunkt aus beurteilte. Er ist auch den Irrgangen 
der damaligen Psychiatrie nachgegangen, wenn er sich davon einen 
Vorteil fiir seine Kranken versprach, und hat die verschiedenen von 
LANGERMANN empfohlenen Vorrichtungen, den Zwangsschrank und die Cox
sche Schaukel, angewandt, ja sogar selbst ein hohles Rad erfunden, ,wie 
ein solches, in dem die Stieglitze laufen ", zur Beruhigung manischer 
Kranker, damit sie sich gewohnen, ihre Aufmerksamkeit zu sammeln, und 
damit sie durch die unaufhorliche, erzwungene Bewegung ermiiden und 
zum Schlafe kommen. Aber schon am Schlusse des Aufsatzes, in dem 
er die Anwendung dieser Mittel beschreibt, meint er: ,J e weniger iibrigens 
in Irrenanstalten solche Zwangsmaschinen in Gebrauch gezogen werden, 
desto mehr beweist das meines Erachtens, daB ihre Disziplin in guter 
Verfassung ist. Die genaueste Piinktlichkeit darin erspart den armen 
Leidenden manche schmerzhafte und unangenehme Empfindung, und je 
strenger, ich mochte sagen pedantischer, man darauf besteht, daB jeder 
Ankommling sich in die Hausordnung fiigt, desto weniger wird man spater
hin zu Korrektions- und Bandigungsmitteln schreiten diirfen." Er selbst 
beurteilte die Wirkung dieser Mittel recht niichtem; so bezeichnet er 
einmal die Coxsche Schaukel als ein gutes und billiges Brechmittel. 
Wer denkt nicht dabei an die noch jetzt bei manchen Irrenarzten beliebten 
Apomorphininjektionen. 

Sehr bald aber verschwanden diese Maschinen aus seiner Anstalt, und 
ich glaube nicht, daB er in Colditz noch solche gebraucht hat. Im Jahre 
r828 hat er noch einmal die Grundsatze seiner Behandlungsweise zu
sammengestellt (in NosTITZ und J ANCKENDORF, Beschreibung des Sonnen
steins Bd. II, S. 137). Die Sorge fiir das korperliche Wahl war fiir ihn die 
notwendige Vorbedingung fiir die weitere Behandlung. Diese erblickt 
er vor allem in der moralischen und disziplinaren Beeinflussung durch 
eine geregelte Hausordnung, wobei alles vermieden werden muBte, was 
den Kranken an seine Geistesstorung erinnerte, und wobei ihm die mog
lichste, seinem Zustande angemessene Freiheit gewahrt wurde. Die sonst 
iiblichen schmerzhaften und ekelerregenden Anwendungen verwirft er 
und will sie nur bei ,sehr verwohnten und unsittlichen Kranken" an
wenden, denn er hatte schon friih erklart, daB ,die harten, erschiittemden, 
schmerzhaften Anwendungen Blodsinn erregen konnen"; er empfand 
auch das Harte der Anwendung fiir Kranke, ,die die Absicht nicht iiber
sehen konnen". Von Beschrankungsmitteln duldet er nur ,die abgeson
derte Verwahrung in einem gewohnlichen oder nach Bedarf in einem 
AuTENRmTHschen Zimmer, die Bekleidung mit dem Zwangskamisol 
nach arztlicher Anordnung, das BegieBen mit kaltem Wasser oder 
die Erregung kiinstlicher Geschwiire''. Den Hauptwert legt er auf eine 
angemessene Beschaftigung, und seine Aufzahlung der verschiedenen 
Beschaftigungsarten wiirde einer neuzeitlichen Irrenanstalt alle Ehre 
mach en. 
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HAYNERs Bedeutung liegt darin, daB er im Beginn der Neuzeit der 
deutschen Irrenpflege, als in vielen Anstalten noch mittelalterliche Zu
stande herrschten und die wissenschaftliche Irrenheilkunde in verstiegenen 
Gedankengangen, dem Zusammenhang zwischen Leib und Seele und der 
Entstehung der Seelenstorungen nachgehend, Behandlungsformen aus
bildete, die nahezu vergessen lieBen, daB der Geisteskranke ein fiihlendes 
Wesen ist, mit dem ungetriibten Blick des auf allen Gebieten griindlich 
geschulten Arztes und mit fiihlendem Herzen am Krankenbett beobach
tend, Behandlungsgrundsatze und Formen schuf, die nahezu ein halbes 
J ahrhundert nach seinem Tode noch in den besten deutschen Irrenan
stalten heimisch waren. Er hatte dabei schon erkannt, daB die noch ver
bliebene Notwendigkeit der Anwendung auBeren Zwanges nur zeitlich 
bedingt war, und vorahnend hater den Weg betreten, der zur Behandlung 
der Irren ohne Zwang fiihren sollte. Es ist das die Durchsetzung der ge
samten Anstalt mit arztlich gerichtetem Geist und die Beschaffung und 
Schulung eines guten Pflegepersonals. 

Trotz seines stillen Wirkens an einer abgelegenen Pfleganstalt haben 
doch die hervorragendsten Irrenarzte Deutschlands immer wieder dankbar 
auf ihn verwiesen. Es wird erzahlt, daB GunDEN, der seinen Arzten als 
Dienstanweisung den einzigen Satz gab, sie sollen ihre Kranken ohne 
Zwang behandeln, in seinen Vorlesungen in jedem Jahre den Zuhorern 
das Biichlein HA YNERs vorgewiesen und ihn als den ersten deutschen 
Irrenarzt bezeichnet habe, der eine menschliche Behandlung der Geistes
kranken verlangte und durchfiihrte, lange vor CoNOLLY. 

Literatur: Dber den Lebenslauf HAYl'•'ERS siehe den Nachruf in der Allg. 
Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 42, S. 385. 

Ernst Pienitz 
1777-1853 

DEHIO (Colditz). 

18n wurde das SchloB Sonnenstein bei Pima zu dem ausgesprochenen 
Zweck einer Heilanstalt fiir Geisteskranke eingerichtet. Von der freien 
Aussicht in das freundliche Elbtal und auf die Berge der sog. Sachsischen 
Schweiz und von der gesunden Hohenluft hoffte man mit Recht eine giin
stige Beeinflussung des niedergedriickten Gemiits und des geschwachten 
Geistes. Mit der fiir Unheilbare bestimmten Anstalt Waldheim stand 
Sonnenstein unter der Leitung der ,wegen der allgemeinen Straf- und 
Versorgungsanstalten verordneten Kommission", deren Direktor der Kgl. 
sachsische Konferenzminister und Wirkliche Geheime Rat VON NOSTITZ 
UND J ANCKENDORF war. Die Einrichtung der Heilanstalt Sonnenstein 
ist in der Hauptsache das Werk von v. NosTITz. In einem dreiban
digen Buche hat er 1829 die Anstalt ausfiihrlich bt.schrieben, deren Ver
waltung bis in viele Einzelheiten er jahrzehntelang besorgt hat. Der neben 
dem Hausarzte tatige Hausverwalter hatte eine ziemlich selbstandige 
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Stellung. Tatsachlich war PIENITZ, der erste Leiter des Sonnensteins, 
fast ausschlieBlich Arzt. 

ERNST PIENITZ wurde als Sohn des 1788 verstorbenen Amtschirurgen 
PIENITZ am 20. August 1777 in Radeberg bei Dresden geboren. Unter 
harten Entbehrungen besuchte er 1795 bis 18oo die medizinisch-chirur
gische Akademie in Dresden und war zugleich Wundarzt bei einem Infan
terieregiment. 18oo bis 1803 studierte er in Leipzig die Heilkunde. 1804 
horte er in Wien die Belehrungen des beriihmten Dr. PETER FRANK am 
Krankenbett und begleitete Dr. NORD bei dessen Besuchen der Wahnsin
nigen im sog. Narrenturm. 1805 ging er nach Paris, wo er sich den Be
griindern eines humaneren Verfahrens in der Behandlung Seelengestorter: 
PINEL, dem Vorstande der Irrenabteilung Bicetre, und Dr. EsQUIROL, 
dem Leiter einer musterhaften Privatirrenanstalt, anschloB. Im Sep
tember 1806 verheiratete er sich mit JULIE BOURDON, einer Pariserin. 
HAYNER, der spatere Hausarzt von W aldheim, welcher damals ebenfalls in 
der franzosischen Hauptstadt medizinischen Studien oblag, und EsQUIROL 
waren Trauzeugen. In demselben Jahre erwarb PIENITZ in Leipzig 
die Doktorwiirde auf Grund einer Dissertation: ,De animi motibus et 
causis, symptomatibus et remediis morborum mentis humanae." 1807 
wurde er zum selbstandigen Hausarzt in der Landesstraf- und Armen
anstalt zu Torgau ernannt. Er und seine junge Frau pflegten schon dart 
angenehmen geselligen Verkehr. In sein Haus nahm er mehrere Seelen
kranke als Pensionare zu sich. 18n wurde er auf v. NoSTITZ' Empfehlung 
als Dirigent und erster Beamter an die neubegriindete Irrenanstalt Sonnen
stein berufen, erhielt auch die Erlaubnis, seine Pensionare mitzunehmen, 
ja ihre Zahl auf 20 zu erhohen. Der stark betonte Hauptzweck dieser 
Anstalt war die Heilung der Geisteskranken. Ein Wundarzt ging dem 
Hausarzt an die Hand und besorgte die auBeren Kuren. Auch der Haus
geistliche hatte den arztlichen Bemiihungen die Hand zu reichen. Drei 
Aufseher wurden angestellt. ,Da freie Krankenwarter nur mit bedeu
tenden Kosten zu erlangen waren, auch bei dem ermiidenden, immer 
unreinlichen und oft gefahrlichen Geschaft meist nicht lange aushielten", 
wurden die Krankenwarter zunachst aus den Straflingen der sachsischen 
Strafanstalten gewahlt, selbstverstandlich solche mit leichteren Ver
gehen, die sich gut betragen und den groBten Teil ihrer Strafzeit schon 
verbiiBt hatten. Nach den vorhandenen Aufzeichnungen war die Tatigkeit 
dieses Personals lobenswert. Nach den Bestimmungen sollte kein Un
bemittelter in Riicksicht auf die Heilung geringer behandelt werden als 
ein Wohlhabender. Von der einfachen Klasse unterschied man die Klasse 
der Halbdistinguierten und die der Ganzdistinguierten. Ein Unterschied 
in der Bezahlung hestand ferner in der einfachen Klasse, je nachdem ein 
kleineres oder groBeres Gemeindewesen fiir den Kranken aufzukommen 
hatte, je nachdem der Kranke heilbar oder gefahrlich oder unheilbar und 
ungefahrlich war. Viele Patienten wurden unentgeltlich oder gegen sehr 
geringes Verpfleggeld verpflegt. 

Am 28. Oktober 1812 erstattete PIENITZ einen Bericht, wie in Sonnen
stein das erste Clinicum psychicum in Deutschland zur Aus-
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bildung der Arzte fiir die psychisch-medizinische Praxis und fiir die 
Physikatsgeschafte organisiert werden konnte. Das Klinikum sollte 
auch der Anlegung eines Archivs fiir die praktischc psychische Medizin 
in Annalen zum Behuf offentlicher Bekanntmachung dienen. 

Die Entwicklung der Anstalt erlitt bereits im zweiten Jahre ihres Be
stehens eine groBe Storung. 1813 lieB NAPOLEON die Anstalt aus mili-

tarischen Grunden binnen wenigen Stunden raumen. Mauern und klei
nere Gebaude wurden niedergerissen, Dacher abgedeckt. Die Kranken 
wurden unter groBen Schwierigkeiten in der Stadtkirche zu Pirna und 
dann in Privatwohnungen untergebracht. Nach Abzug der franzosischen 
Besatzung im Herbst 1813 verwiistete zudem noch bohmisches Gesindel 
die Raume, pliinderte und raubte. Aber bereits r8r4 wurde die mit vielen 
Kosten wieder erneuerte Anstalt ihrer medizinischen Bestimmung zuriick
gegeben. 1818 veroffentlichte PIENITZ in der ,Nachricht von der Heil
und Verpflegungsanstalt Sonnenstein" eine Abhandlung als ,Resultat" 
der Behandlungen von 1814 his 1817: hiernach waren von 214 Behandelten 
37 genesen, 5 als unheilbar versetzt, 28 starben, 144 blieben als Bestand. 
Von den Genesenen litten 12 an Manie, 12 an Wahnsinn, 9 an Melancholie, 
2 an Narrheit, 2 an Blodsinn. Bis Ende 1820 wurden 444 Gemiitskranke 
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in Sonnenstein behandelt. In einem Bericht der Kommission von 1819 
heiBt es, daB an.der immer mehreren Vervollkommnung der Heil- und 
Pfleganstalt Sonnenstein fortwahrend unter der ermunternden Wahr
nehmung vieler Erfolge gearbeitet werde, die Anstalt sei im fernen Aus
land geachtet und unter allen ahnlichen Instituten Deutschlands vorziig
lich hochgestellt. Die gesamten Ausgaben der Anstalt betrugen 1812 
21 ooo, 1822 18178, 1826 28 815 und 1828 22 ro8 Taler. 1828 ist erwahnt, 
daB nunmehr freie Krankenwarter gegen Kost und Lohn angenommen 
werden, da Kranke und Genesene die bisher durch Straflinge besorgte 
Abwartung und Pflege als Krankung und Demiitigung empfanden. 1828 
erhielt PIENITZ einen arztlichen Beistand in der Person von Dr. ERNST 
KLOTZ, der 1827 seine Doktordissertation: ,De vesaniae prognosi" ver
faBte und der teilweise gemeinsam mit seiner aufopferungsvollen Gattin 
ein Menschenalter hindurch aufs treuste in Sonnenstein tatig war. Bis 
dahin hatte PIENITZ seine groBe Arbeitslast ohne arztlichen Mitarbeiter 
bewaltigt. Der Krankenbestand betrug En de der zwanziger Jahre gegen 
roo Manner und iiber so Frauen. Dabei fiihrte PIENITZ noch andauernd 
eine Privatanstalt fiir Gemiitskranke auf eigne Rechnung: ,einmal im 
Interesse des Menschenwohls, zweitens seines eignen Gewinns wegen, auch 
weil der Staat dadurch Ersparnisse bei seiner Besoldung erzielen konnte". 
Von Frau PIENITZ berichtet v. NosTITZ, daB sie sich durch Giite und hei
teren:,,Sinn ein groBes Ansehen bei den Geisteskranken verschafft habe 
so daB sie ihr willig Folge leisteten; sie unterstiitze ihren Mann sehr in 
seinem Heilungsgeschafte. 

Um die Genesenen und die Genesenden dem Eindrucke der Schwer
kranken und Unruhigen zu entziehen, wurde 1827, geniigend entfernt von 
der Hauptanstalt, am FuBe des Sonnensteins eine Genesungsanstalt ein
gerichtet. 1828 beschrieb PIENITZ die von ihm befolgte psychische (mora
lische) und somatische (physische) Behandlungsweise der Seelenkranken. 
Diese Abhandlung ist noch heutzutage von groBem Interesse. Sie ist in 
der v. NosTITZschen Beschreibung der Heil- und Verpflegungsanstalt 
Sonnenstein in lateinischer und deutscher Sprache mitgeteilt. Dem Geist 
der Zeit entsprechend wandte PIENITZ noch Zwangsmittel an, doch immer
hin in gemaBigter Form. Die somatische Behandlung (Hautreize, laue 
Bader mit kalter DbergieBung, Sturzbader, Brechmittel, Ableitung auf 
den Darmkanal durch reichliche Anwendung von Abfiihrmitteln, beruhi
gende Medikamente, wie Digitalis oder Kampfer, kraftigende Arzneien) 
erfolgte in streng methodischer Weise. Mit den Beurlaubten blieb PIENITZ 
prinzipiell in Verbindung. Vollig Wiederhergestellte, die keine Heimat 
mehr batten, wurden auf Wunsch als Hausarbeiter oder bezahlte Kranken
warter angenommen. Krankengeschichten und ausfiihrliche Gutachten 
aus dieser Zeit sind noch heute von klinischem Interesse. 

PIENITz' Wirken fand im Inland und im Ausland reiche Anerkennung. 
Oft weilten namhafte Gelehrte, Arzte und Verwaltungsbeamte von nah 
und fern in der Anstalt. 1828 erhielt PIENITZ ,in Anerkenntnis seiner 
ausgezeichneten, auch in der reinsten Vaterlandsliebe bewahrten Ver
dienste" das Ritterkreuz des Kgl. sachs. Zivilverdienstordens. In der 
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folgenden Zeit wurde er zum Geheimen Medizinalrat ernannt. Seit 1838 
stand ihm auJ3er Dr. KLOTZ noch sein spaterer Nachfolger Dr. LESSING 
energisch zur Seite. Durch sein Privatpensionat fiir Geisteskranke, das 
weithin trefflichen Ruf genoJ3, war er wohlhabend geworden. Mit zahl
reichen Familien der Stadt Pirna und der Umgegend stand er in geselligem 
Verkehr. Die Zahl der Aufnahmen stieg wahrend der Dienstzeit PIENITZ' 
von Jahr zu Jahr. 1815 wurden 21, 1838 ca. 61, 1840 ca. 8o, 1845 ca. 131, 
1850 ca. 157 Kranke aufgenommen. Im J ahr 1850 starb seine Frau, 
1851 trat er in den Ruhestand. Seine fiir damalige Verhaltnisse reich
haltige Bibliothek vermachte er der Anstalt. Am 30. Mai 1853 ist er in 
Pirna gestorben. Machtige efeuumrankte Sandsteinplatten, von uralten 
Zypressen beschattet, decken auf dem Friedhof der Anstalt Sonnenstein 
sein und der Seinen Grab. 

Nach den Akten des Hauptstaatsarchivs in Dresden bearbeitet. 

GEORG !LBERG (Sonnenstein). 

Bruno Gorgen 
1777-1842 

BRUNO G6RGEN ward als Sohn eines Architekten in Trier 1777 geboren 
und diirfte urn die J ahrhundertwende in Wien zum Doktor der Medizin 
promoviert worden sein. Wir finden ihn bereits in jungen J ahren als 
Primarius der Irrenanstalt im k. k. allgemeinen Krankenhause, wozu 
auch der bekannte Irrenturm gehorte (1805-1808); er selbst bezeichnet 
diese Anstalt als ein nach einem hochst ungliicklichen Plane ausgefiihrtes 
Lokal. Dieser Umstand, sowie seine Vorliebe fiir die Psychiatrie lieJ3en 
es ihm als wiinschenswert erscheinen, daJ3 wenigstens fiir die besser 
situierten Geisteskranken, die gerne die Privatanstalt von PINEL in Paris 
aufsuchten, auch in Wien Privatanstalten errichtet wiirden, wie solche 
bereits in andern Landern (England, Frankreich) bestanden. In Wien 
befanden sich damals allerdings einige Personen, z. B. eine Frau MosER, 
welche in wenig vertrauenswerter Weise Geisteskranke in Pflege nahmep. 

Im Jahre 1813 such ten zwei Wiener Arzte bei der Hofkanzlei urn die 
Erlaubnis an, solche Anstalten in Wien einzurichten. GoRGEN muJ3 sich 
damals schon eines bedeutenden Rufes als Irrenarzt erfreut haben, weil 
ihm der Auftrag zuteil wurde, sich gutachtlich iiber die ZweckmaJ3igkeit 
und Niitzlichkeit derartiger Anstalten zu auJ3ern. Er hat sich sehr warm 
dafiir eingesetzt; als aber, wahl hauptsachlich per50nliche Griinde, die 
Regierung bewogen, die Bittsteller abzuweisen, griff er selber diesen 
Plan auf und suchte noch im gleichen Jahre fiir sich urn eine solche Kon
zession an. Wenn ihm auch die Erlaubnis zur Errichtung einer Privat
anstalt fiir Geisteskranke erteilt wurde, so bereitete ihm doch die Aus
findigmachung einer passenden Lokalitat bedeutende Schwierigkeiten; 
erst als er im Palais Windischgratz in Gumpendorf eine solche gefunden 
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und diese dem neuen Zwecke in seinem reformatorischen Sinne adaptiert 
hatte, konnte im Juli 1819 der erste Kranke aufgenommen werden. Urn 
eine freier, gerauschloser gelegene Lokalitat mit weiter ausgedehnten 
Parkanlagen fiir seine Anstalt zu gewinnen, kaufte er nach 10 J ahren 
den Besitz des Baron !IENIKETEIN in Dobling und konnte nach Durch
fiihrung weitgehendster Umbauten im Mai 1831 mit seinen Kranken 
dorthin iibersiedeln; es war damit der Grundstock zu der his 1917 be
stehenden Doblinger Privatanstalt gelegt. 

GORGEN wird als Mann von energischem, unbeugsamem Charakter und 
durch her be Lebenserfahrungen etwas abgeschlossenem W esen geschildert. 
'Ober seine Auf- dings muten uns 
fassung des Irren- manche seiner 
wesens und des Vorschlage auch 

irrenarztlichen recht sonderbar 
Berufes geben sein an. Er legt groBen . 
obenzitiertesGut- Wert auf den 
achten sowie ganz wohltatigen, auf-
besonders sein munternden Ein-

sehr ausfiihrliches fluB, den rekon-
Gesuchsowieseine valeszente, halb-
Beschreibung der genesene Geistes-
,Privatheilanstalt kranke auf 
fiir Gemiitskran- Schwerkranke ha-
ke" (Wien 1820 ben konnen, wah-
bei FR. WIMMER) rend andererseits 
vollen AufschluB. eine strenge Sepa-
Wir erfahren dar- ration der ruhi-
aus, daB GORGEN gen von den lar-
in diesen Fragen menden, unreinen 
vielfachseinerZeit BRUNO GoRGEN durchgefiihrt wer-
voraus war : aller- den muB. Zwangs-
maBregeln, als da sind: Ketten, Gurten und selbst die englische Weste 
sollen niemals angewendet werden. Bei Halluzinanten hofft er durch eine 
Vorrichtung an der Wand diese beobachten und sie durch Zusprachen, 
die dem Kranken als halluziniert imponieren sollen, beeinflussen zu konnen; 
selbst optische Tauschungen und iiberhaupt das ganze Gebiet der natiir
lichen Magie wiirden bier ihren Wirkungskreis finden. GroBen Wert legt 
er auf die Beschaftigungstherapie; es miiBten verschiedenartige Werk
statten eingerichtet und Handwerker als Meister angestellt werden. 
Musik wird eine der kraftigsten Heilpotenzen sein, und es empfiehlt sich 
daher schon bei der Aufnahme des Hauspersonales Leute mit musikalischen 
Kenntnissen zu bevorzugen. Er rechnet auf 100 Kranke 7o-8o Warter, 
die er bei dem so ungemein niedrigen moralischen Stan de des Wart
personals zunachst nach Moglichkeit a us den Invaliden entnehmen will; 
als Ideal stellt er aber hin, daB es in einer Musteranstalt iiberhaupt keine 
,Warter" mehr gibt. Er mochte diese sukzessiv durch erprobte Menschen 
ersetzen, die wenigstens den Bildungsgrad von Volksschullehrern besitzen 
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und den ihnen anvertrauten Kranken als FUhrer, Freunde und Gesell
scbafter zur Seite stehen. Diese ,Lehrer" (statt Warter) sollen durch die 
Anstaltsarzte in Vortragen belehrt werden; jedem wiirden 5-6 Kranke 
zugewiesen, wobei die niederen Dienste durch Knecbte, Magde usw. ver
seben werden, denen ibrerseits wieder, ibrem Bildungsgrad entsprechende 
Vortrage zu balten waren. GoRGEN muB sich als geschickter Organisator 
und als vertrauenswiirdiger- Irrenarzt bewabrt haben, da die Anstalt sich 
bald eines wachsenden Zusprucbs, und zwar nicht bloB a us Wien und den 
ehemaligen osterreichischen Provinzen, sond~m auch aus den verschie
densten Landem des Auslandes zu erfreuen hatte. 

Nach seinem unerwarteten Tode (r842) iibemahm dann dessen Sohn 
GusTAV die Leitung der Anstalt bis r86o. 

Friedrich N asse 
I778-1851 

0BERSTEINER (Wien). 

CHRISTIAN FRIEDRICH NASSE war in Bielefeld geboren, sein Vater 
war dort Kreispbysikus, sein GroBvater ein angesebener Arzt; im Alter 
von zehn J ahren verlor er die Eltem, wurde von Tan ten erzogen und fiir 
den Kaufmannsstand bestimmt, verlieB im 14. Lebensjabr das Gymnasium 
und verbracbte mehrere J abre in Handelsinstituten in Frankfurt, Offen
bach und Hamburg; diese Zeit verhalf ibm zur Kenntnis der neueren 
Spracben und zur musikalischen Fertigkeit auf mehreren Instrumenten. 
ScblieBlicb setzte er seine Sehnsucbt nacb dem arztlichen Berufe durch, 
erwarb sicb im grauen Kloster in Berlin mit auBerordentlicher Schnellig
keit die Maturitat und begann 1796 oder 1797 die Universitatsstudien 
in Halle, wo er in einem Kreis ausgezeichneter Manner sich mit FRIEDRICH 
VON RAUMER und ACHm VON ARNIM befreundete und der Lieblingsschiiler 
RE:u.s wurde. 1800 promovierte er in Halle, legte im selben J ahr in Berlin 
das Staatsexamen ab, lieB sich in seiner Vaterstadt Bielefeld nieder, trieb 
aber zunacbst wenig Praxis, verheiratete sich 1805 mit HENRIETTE WEBER, 
begann dann etwas lebbaftere arztlicbe Tatigkeit und iibemabm mit 
Dr. WII,MANNS die Leitung des stadtiscben Armenhospitals. 18ro schlug 
ibn REII, fiir einen Lehrstuhl fiir Geburtsbilfe an der Berliner Universitat 
vor, der aber seinen Neigungen nicbt entsprach. r8r4 verlieB er Bielefeld 
und lebte auf Reisen in Gottingen, Dresden und Weimar. 18r5 traf ibn 
in Weimar der Ruf nach Halle, als Professor der Heilkunde und Vor
steher des klinischen Krankenbauses. 

, Von dem Krankenhaus zur Bildung angehender Arzte in Halle und der 
damit verbundenen Krankenbesuchsanstalt" hat NASSE selbst r8r6 be
richtet; die Anstalt war kurz vor dem Kriege r8o6 auf Betreiben REn.s 
eroffnet, unter der westfaliscben Herrscbaft r8o8 in das Gebaude des 
aufgehobenen reformierten Gymnasiums neben dem Dom verlegt 
worden, war mit 23407/ 8 Talem jabrlichen Mitteln ausgestattet, hatte 
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im Hauptgebaude 6 Krankenzimmer mit I2 Betten1 Raume fiir Biblio
thek, Bader, chemisches Laboratorium und Raum fiir anatomische Unter
suchungen, Vorlesungszimmer und Wohnung fiir einen Hilfsarzt, in Neben
gebauden Raume zur Absonderung ansteckender Kranker. Es wurden 
behandelt: poliklinische Kranke im Krankenhaus und in ihren Woh
nungen und ins Haus aufgenommene Kranke; ,die Auswahl der Auf
zunehmenden bestimmte allein oder hauptsachlich die Riicksicht, inwie
fern der Fall in pathologischer oder therapeutischer Beziehung dem Zweck 
der Anstalt, als einer Bildungsanstalt junger Arzte entsprach". Wie 
NASSE selbst von unermiidlichem Eifer, zu heilen, zu forschen und zu 
lehren beseelt war, geht aus seinem Bericht hervor; er leitete die angehen
den Arzte, seine ,jungen Freunde", bei jeder Untersuchung in und auBer 
dem Hause, hielt auf genaue schriftliche Krankenberichte, stand vor
mittags von II-I und nachmittags eine Stunde im Krankenhaus und 
a bends in seiner W ohnung zur Verfiigung und bemiihte sich, seine ,jungen 
Freunde fiir die Wissenschaft, der sie ihr Leben gewidmet, fiir ein immer 
tieferes Eindringen in diesel be, fiir treue und freie arztliche Forschung, mit 
Liebe und reg em Eifer zu erfiillen' '. Welche Bedeutung er den Geisteskrank
heiten in der arztlichen Lehre zumaB, geht daraus hervor, daB er taglich 
zwischen 5 und 6 den jungen Arzten ,irre Kranke" zeigte und von Zeit 
zu Zeit aus der Irrenanstalt geeignete Kranke heriibernahm. Als Irren
anstalt dienten in Halle bis zum Bau der Anstalt Nietleben die Keller 
des alten Zeughauses, das am Leipziger SchieBgraben, der jetzigen Post
straBe, lag und spater Sammlungen und Fechtboden diente, his es kurz 
vor I900 dem neuen Landgerichtsgebaude Platz machte1). Es enthielt 
32 Kranke. 

NASSES Aufenthalt in Halle war kurz, schon 1.8I9 wurde er an die 
neuerrichtete Universitat Bonn berufen und iibernahm dort das ,medi
zinische Klinikum"; dieses hestand aus dem ,Hospitalklinikum" und 
dem ,Poliklinikum". Das Hospitalklinikum war im Siidwestfliigel des 
Universitatsgebaudes, des alten kurkolnischen Schlosses untergebracht; 
es besaB in 8 Zimmern 30 Krankenbetten. Das Poliklinikum besaB ge
meinschaftlich mit dem chirurgischen 3 Raume. Der Etat von Hospital
und Poliklinikum betrug jahrlich 3200 Taler von der Universitat, ca. 
400 Taler von der Armenverwaltung Bonn und Einnahmen aus Pflege
geldern ca. soo Taler; der Pflegesatz in der 2. Klasse war 9 Silbergroschen 
taglich, in dcr I. Klasse IS Silbergroschen und dariiber. 

Wie in Halle erstrebte NASSE auch in Bonn die Vollendung des drei
fachcn Zwecks des Klinikums: Pflege und Heilung innerlich Kranker, 
Unterweisung angehender .A.rzte und Forderung der Heilkunde; seine 
Gestaltung der Unterrichtsmethode war neu und bahnbrechend, die 
Trennung der das Klinikum Besuchenden in Auskultanten und Prakti
kanten befriedigte seine Gewissenhaftigkeit nicht, er schuf daher die 
Trennung in zwei Klassen, das pathologische Klinikum fiir die Anfanger, 
aus dem spater die propadeutische Klinik wurde, und das therapeutische 

1) Nach miindlicher Oberlieferung meines Vaters. 
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Klinikum fiir dtt Vorgeriickten, mit denen er auch die Behandlung im 
Poliklinikum betrieb. 

Das Lehramt iibte NASSE mit Hingebung aus; nicht nur seine Biblio
thek, sondern auch seine eigene Person stand seinen Schiilern dauernd 
zur Verfiigung, und aus seinen eigenen Anweisungen und den Berichten 
iiber ihn geht hervor, daB er iiberall selbst zur Anschauung und Unter
suchung anhielt. Mit der Ausbildung praktisch tiichtiger Arzte war er 
nicht zufrieden, er suchte vielmehr in allen Schiilern den Trieb und die 
Richtung wissenschaftlicher Selbstandigkeit zu entfalten und organisierte 
friihzeitig Krankheitsberichte, Erorterungen, Laboratoriumsarbeit und 
Tierversuche. 
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Seine eigenen Schriften zeugen von einer hohen sittlichen Auffassung 
des arztlichen Berufes in Praxis und Wissenschaft und lassen die Angaben 
der Nekrologe nicht als leere Lobspriiche erscheinen, daB er eine Gene
ration von Arzten erzog, die dem Rheinland und Westfalen ein Segen 
waren. DaB seine Personlichkeit den Arzten der Westprovinzen ein 
Sammelpunkt dankbaren Zusammenschlusses war, beweist die NASSE
stiftung (zum Besten der Witwen und Waisen von Arzten), welche ihm 
zu Ehren bei seinem sojahrigen Doktorjubilaum am 20. Januar 1850 
gegriindet und zur Verfiigung gestellt wurde; sie besteht noch jetzt. 

Mit der gewissenhaften Hingabe an die Lehrtatigkeit ging eine gleiche 
Hingabe an eine eigene groBe Praxis Hand in Hand. Er war ein geschatzter 
Arzt und arztlicher Berater fiir Kranke von nah und fern, aus dem Inland 
und dem Ausland. 

Die Erfiillung seiner vielseitigen Tatigkeit wurde ihm ermoglicht durch 
eine auBerordentliche Veranlagung. Mit sehr schneller Auffassung und 
eminentem Gedachtnis verband sich ein ungewohnlicher FleiB, er be
herrschte von fremden Sprachen die englische, franzosische, italienische 
und spanische und beherrschte die fremdsprachliche Fachliteratur, deren 
Wert er ehrte und deren Unterschatzung er miBbilligte. Er schrieb leicht 
und schrieb sehr viel; mehrbandige Lehrbiicher, Ubersetzungen, viele 
Monographien und eine Unzahl von Arbeiten in Zeitschriften, er hatte 
sich durch ernste Selbstzucht zu stets zielbewuBter Arbeitsfahigkeit er
zogen, die ihm eine Tatigkeit vom friihen Morgen his in die tiefe Nacht 
ermoglichte. Getragen wurde er von arztlichem und menschlichem Pflicht
bewuBtsein und tiefer religioser Gesinnung, er besuchte regelmaBig den 
Sonntagsgottesdienst oder hielt im Kreise seiner Familie die Hausandacht. 
Zur Charakteristik der Personlichkeit und seiner Art, aus dem warmen 
mitfiihlenden Erleben zu wissenschaftlicher Erfassung und arztlich prak
tischer Behandlung der :Menschen und Verhaltnisse zu kommen, mag 
dienen, daB er sich in den vierziger Jahren tangere Zeit mit den Nach
teilen beschaftigte, die den Fabrikarbeiter bedrohen; nie konnte er den 
schrecklichen Ausspruch vergessen, den ein Fabrikherr bei einem gelegent
lichen Besuch einer Messerschleifanstalt getan hatte: ,,so ein Schleifer 
kann hochstens 12 Jahre die Arbeit aushalten." Sein Nachdenken wurde 
Veranlassung zur Erfindung eines Respirators, den er auch zuerst in 
Deutschland einfiihrte, und zu einer Monographie ,Zum Schutz der Hand
werker in Fabriken, Bonn 1846". 

Seine Erholung fand NASSE im Kreise der Familie in der Lektiire der 
deutschen und fremdsprachigen Klassiker, im GenuB der Natur, auf 
Spaziergangen, im freundschaftlichen Verkehr und besonders in der Pflege 
der Musik, die er hingebend liebte und in die er sich durch Besuch offent
licher Konzerte und reges musikalisches Leben in seinem eigenen Hause 
versenkte. In seinem Haus am Rhein (Koblenzer StraBe 25, neben der 
Vinea domini)l) verkehrten Prinzen, er aber war liberal, jedoch kein 
Freund von politischen Gesprachen, ,er war durch und durch deutsch 

1) Aus Bonner AdreLlbuch von 1851, Nummem jetzt anders. 
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gesinnt und dabei doch ein guter PreuBe". - ,Er erlebte noch das J ahr 
I848 und freute sich innig iiber die Freiheiten, welche es dem Volke 
brachte. Hoffnungsvoll sah er von da an der politischen Zukunft Deutsch
lands entgegen". 

So lebte er seit I8I9 in Bonn, lange Zeit wurde er von dem damals im 
Gelehrtenstande besonders beliebten Hamorrhoidalleiden geplagt, 1847 
litt er an ,Schwindelleiden", das ihn dann noch einigemal befiel, sein 
Puls war schon einige Jahre aussetzend gewesen, seit 1849 litt er an 
plotzlichen Atemstockungen. Er blieb aber in der gewohnten Arbeits
bahn und in geistiger Frische, war noch Dekan der Fakultat, reiste am 
8. April I85I zu seinem altesten Sohn nach Marburg, erkrankte dort 
und starb nach zweitagigem Krankenlager in bewuBter christlicher Hin
gebung. Er liegt auf dem alten Friedhof in Bonn an der Bornheimer StraBe 
begraben. Er hinterlieB seine Witwe, vier Sohne und drei verheiratete 
Tochter. Das Leben der vier Sohne zeugt von der Bedeutung des Vaters, 
es waren: HERMANN NASSE, 18o7-I892, Professor der Physiologie in 
1\Iarburg, WERNER NASSE, I822-I889, Professor der Psychiatrie und 
Direktor der Heil- und Pflegeanstalt in Bonn, ERWIN NASSE, I829-I89o, 
Professor der Nationalokonomie in Bonn, BERTHOLD VON NASSE, I83I 
his I906, Oberprasident der Rheinprovinz. Wie sich das Bild FRIEDRICH 
NASSES seinen jiingeren Zeitgenossen einpragte, zeigt der Nekrolog auf 
den Sohn WERNER NASSE im Jahre I889, also fast 40 Jahre nach seinem 
Tode, von dem damals alten HERTZ, dem Grunder der HERTzschen Privat
Heil- und Pflegeanstalt, der beginnt: 

,.Werden Vater gekannt hat. der hat einen Vorteil in der Schlitzung des Sohnes 
voraus. FRIEDRICH NASSE war ein nach allen Richtungen durchgebildeter, ausge
zeichneter und begabter Mann, der auch mit allem, was sonst Wissenschaft und Kunst 
schuf, fortschreitend vertraut blieb und nichts in seinem eminenten Gedlichtnis 
verlor. Er schrieb sehr viel und mit aul3erordentlicher Leichtigkeit, lehrte mit 
Eindringlichkeit und grol3em, nie fehlendem Erfolge. Er war von Herzen fromm, 
fleiJ3ig und pflichtgetreu in h&hstem Mal3e, lauterer, vornehmer und unabhlingiger 
Gesinnung, leicht begeistert, auch leicht bestimmbar, mildtlitig; ein zuverllissiger 
Freund und im Kreise der Seinigen hoch beliebt und verehrt." 

NASSE war innerer Kliniker und hatte unter den inneren Klinikern 
seiner Zeit eine hohe Bedeutung. Die Medizin seiner Zeit loste sich gerade 
los aus den Armen der Philosophie, die sie his dahin umklammert hielten, 
und entwickelte sich zur naturwissenschaftlichen Forschung, indem sie 
vorurteilslose Beobachtung mit Hilfe fortgeschrittener Ergebnisse von 
Physik, Chemie, Anatomie und Physiologie, eine physikalische Dia
gnostik und eine empirische Therapie erlernte. Der Kliniker der ersten 
Halfte des 19. J ahrhunderts stand in der Gefahr entweder in den Speku
lationen und der Systematik der Naturphilosophie zu versinken oder einer 
sinnlosen rohen Empirie zu verfallen, und so ist es vielen der damaligen 
Gelehrten ergangen, so daB diese Zeit im allgemeinen als eine unfrucht
bare Zeit der Klinik erscheint. 

Das neue Zeitalter der Medizin muBte sich langsam entwickeln. Zu 
den Mannern, die es vorbereiteten und pflegten, gehort NASSE. Wahrend 
noch I842, wie HELMHOLTZ aus seiner Studienzeit berichtet .. in Berlin 
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die medizinische Bildung vorwiegend auf Biicherstudium beruhte, es 
iiberhaupt keine Laboratorien gab, in denen die Schiller selbst batten 
Hand anlegen konnen, Auskultation und Perkussion und llessung der 
Korpertemperatur zwar betrieben, aber als grobmechanische Unter
suchungsmittel als eines :\!annes von hellem Geistesauge unwiirdig an
gesehen wurden, war die NASSESche Klinik in Bonn bereits in den zwan
ziger J ahren des 19. J ahrhunderts eine Pflegestatte der physikalischen 
Diagnostik. NASSE lehrte Perkussion mit und ohne Plessimeter, er aus
kultierte mit dem LAENNECschen Instrument, einem 30 em Iangen, 
31/ 2 em dicken ,Zylinder" (er selbst spricht von ,Perkussions- und 
Zylindersymptomen"), er gebrauchte das Thermometer (das er schon 1811 
empfohlen hatte), Spirometric; in dem Laboratorium der Klinik wurden 
Exkrete und Sekrete einfachen chemischen und physikalischen Proben 
unterworfen (spezifisches Gewicht, chemische Reaktion, Verhalten gegen 
Alkohol), er gebrauchte das Mikroskop bei klinischen Untersuchungen, 
vor allem zum Nachweis von Blut und Eiter, aber auch zur Priifung von 
Auswurfstoffen. SchlieBlich betonte er die Bedeutung des Leichen
befundes und sezierte jeden klinischen Todesfall und, wenn moglich, 
auch die poliklinischen selbst oder lieB sie von Anatomen (MECKEL in 
Halle) sezieren. 

DaB NASSE iiberall vom Streben nach Exaktheit beseelt war, zeigen 
viele seiner kleineren Arbeiten, wie die ,Untersuchungen iiber die Zeit, 
wahrend welcher Speisen und Getranke im Magen verweilen", wobei er 
den Magen perkutierte, oder solche, die in der Erfindung eines Instru
mentes auslaufen, wie die des Thanatometers (Todmessers), eines an eine 
Art Schlundsonde angebrachten geschiitzten Thermometers zwecks Ein
fiihrung in Magen und Darm zur Messung der inneren Warme von Leichen, 
nachdem er als einzig sicheres Zeichen der Unterscheidung des ibn sehr 
interessierenden Scheintodes vom wirklichen Tode das allmahliche Sinken 
der Warme der inneren Teile his zur Temperatur der Umgebung gefunden 
hatte. Neben dem obenerwahnten Respirator konstruierte er auch ko
mischere Instrumente, wie einen Polsterstuhl fiir Hamorrhoidalkranke. 

Die Physiologic war ibm, schon ehe sie JoHANNES MULLER zum Eck
stein der Medizin machte, eine Grundlage der Forschung. Er bekampfte 
friihzeitig (1817) die Konjekturalphysiologie und sah die Bedeutung des 
Experiments, das er selbst pflegte (Regeneration durchschnittener Nerven). 

Wahrend er am Krankenbette offenbar den lebendigen Hauch des 
exakten Beobachters und Untersuchers verbreitete und von dem Streben 
danach bei vielen seiner wissenschaftlichen Arbeiten gefiihrt war, dringt 
in andern Teilen seiner Arbeiten, besonders in seinen Lehrbiichem, der 
Hang zur Spekulation und iibertriebenen Systematik durch. 

Die Naturphilosophie lag noch auf der Medizin; aus der Lehre HALLERS 
von der Sensibilitat und Irritabilitat der lebenden Substanz hatte BROWN 
die eingeengte der Irritabilitat jedes einzelnen Organs mit der Moglichkeit 
der sthenischen und asthenischen Diathese entwickelt und hatte mit dem 
Prinzip ,Contraria contrariis" ein System einfachster Pathologie und 
Therapie geschaffen, das die Medizin, besonders Deutschlands, beherrschte. 
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NASSE wird in den Nekrologen nachgeriihmt, daB er dem Brownianismus 
nicht verfallen gewesen sei. Als SchUler REILS, der die Lebenskraft erfand, 
als Sohn seiner Zeit, welche die Naturphilosophie ScHELLINGs entwickelt 
hatte, stand aber NASSE durchaus unter dem EinfluB naturphilosophischer 
Spekulationen und dem Suchen nach dynamischen Gesetzen dualistischer 
Art. Diese Strebungen veranlaBten ihn zu ausschweifenden und unklaren 
allgemeinen Betrachtungen, wie z. B. dem Schriftchen ,die Isogenesis, ein 
Naturgesetz" oder, daB er iiber Funktionen des Riickenmarks sich in 
Betrachtungen erging und auf Grund der kritischen Hervorhebung der 
Widerspriiche anderer Untersucher ohne eigene Versuche das BELLSche 
Gesetz iiber den Unterschied der vorderen und hinteren Riickenmarks
wurzeln bestritt. 

In NASSEs Zeit wurde viet geschrieben; die literarische Fruchtbarkeit 
NASSEs war aber bereits seinen Zeitgenossen auffallig; als NASSE mit 
seinem Sohn HERMANN 1835 die ,Untersuchungen zur Physiologie und 
Pathologie" herausgab, lei tete der Referent von SCHMIDTs J ahrbiichern 
(Bd. II, 1836) seinen Bericht ein: ,Der unendlich tatige altere NASSE 
beabsichtigt uns alljahrlich mit einem Bande von physiologischen und 
pathologischen, von ihm selbst und seinem Sohne angestellten Unter
suchungen zu beschenken". 

Fiir die Bedeutung NASSES in der Entwicklung der Psychiatrie ist 
daher an erster Stelle die Tatigkeit als Grunder der ersten rein arztlich 
geleiteten psychiatrischen Zeitschrift zu nennen. Er begann r8r8 die 
,Zeitschrift fiir psychische Arzte" herauszugeben, die seit r82o ,Zeit
schrift fiir psychische Arzte mit besonderer Beriicksichtigung des Magne
tismus", seit 1823 ,Zeitschrift fiir Anthropologie" hieB und 1826 endete. 
1830 gab NASSE ,J ahrbiicher fiir Anthropologie und zur Pathologie und 
Thera pie des Irreseyns" hera us und 1838 gemeinsam mit JACOBI die 
,Zeito:;chrift fiir die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelen
zustande". Wenn NASSE kein anderes Verdienst urn die Psychiatrie 
hatte als das, ihr Fuhrer auf dem Wege der Fachzeitschriften gewesen 
zu sein, so ware es ein groBes; seine Bedeutung liegt aber ebenso sehr in 
der eigenen Bearbeitung der Psychiatrie jener Zeit. 

Fiir seine 1818 beginnende Zeitschrift fiir psychische Arzte wiinschte NASSE 
zum Gegenstand .,Alles, was dem Arzt, dessen Gesichtskreis eben auch die Erscheinung 
des geistigen Lebens und die Beziehung desselben zu dem korperlichen Leben umfaJ3t, 
in diesem weiten Gebiet der Erfahrung und wissenschaftlichen Forschung beachtens
wert ist". Als solches erschien ibm als wichtigstes: die gesunden und kranken 
Seelenzustiinde, nicht nur allein in .. psychischer Hinsicht" zu betrachten, sondem 
das Verhiiltnis von Seele und Leib mit ihrer gegenseitigen Einwirkung, .,auf der 
Griinze zwischen Gesundheit und Krankheit die Affekte, die Leidenschaften, mannig
faltige andere Zustiinde des getriibten psychischen Lebens, welche in dem geheimnis
vollen Bezirk des Schlafes liegen", .,die psychischen Zustiinde der Tierwelt", .,die 
Seelenheilkunde", .. Leicheneroffnungen, Einrichtung und Statistik der Irren
anstalten", ,Gesetzgebung und Gesetzverwatung". Bei Benennung und vorliiufiger 
Einteilung des psychischen Krankseins bemerkt er: ,Man hat uns in den Biichem 
Arten und Unterarten aufgefiihrt, die wir, weil sie nicht aus der Auffassung der 
Natur hervorgingen, auch in der Natur nicht wiederfinden", entscheidet sich selbst 
fiir die Bezeichnung ,.Irresein", fiir dessen Einteilung er die alten Formen der 
hippokratischen Arzte und Cullens annimmt: Amentia (Bloosinn), Tobsucht (Mania), 
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Wahnsinn (Melancholia), in denen die Freiheit der Seelenii.uJJerungen verschieden 
gestort sei. Schwindel, Betii.ubtheit, Gemiitsbewegungen, Leidenschaften, Sinnes
vorspiegelungen sind dem BlOdsinn, der Manie, der Melancholie beizuordnen als 
Dbergangszustii.nde aus der psychischen Gesundheit in die Krankheit. In der Gegen
iiberstellung der drei Formen psychischer Krankheit mit der ,Dreifachkeit korper
lichen Krankseyns", der Reproduktion, der Irritabilitii.t, der Sensibilitii.t, erweist 
er sich a1s durchaus von der dynamisch naturphilosophischen Medizin beeinflu.l3t. 
Als Ort des psychischen Geschehens und der psychischen Krankheit, erscheint ibm 
das Gehim nicht erwiesen; die Lehren GALLS und SPURZHEIMS lehnt er ab. Das Ge
hirn babe ,Bedeutung fiir das Denkgeschii.ft der Seele und die Beziehung zur Lebens
kraft der mit ibm durch Nerven verbundenen Teile", es bestehe aber eine ,psychische 
Unmittelbarkeit der einzelnen Organe". Er behandelt an verschiedenen Orten die 
psychischen Beziehungen verschiedener Organe mit korperlichen Funktionen des 
Herzens, des Atmens, des Blutes, der Brust- und Bauchganglien, his er schlie.l31ich die 
drei Hauptrichtungen der Seele oder psychischen Grundvermogen mit den drei 
Korperhohlen in nahe Beziehung brachte, das Vorstellungs- oder Erkennungsver
mogen mit dem Gehirn, das Gefiihlsverm6gen (Affekte) mit den Brustorganen, 
das Begehrungsvermogen (Trieb) mit den Bauchorganen, also alte platonische 
Lehre aufgriff. 

In der Frage des Verhiiltnisses von Seele und Leib entschied er sich 
gegen die Identitiitslehre fiir einen Dualismus mit Wechselwirkung, ver
mischte damit die Frage der Unsterblichkeit der Seele, in der er seinen 
positiven Standpunkt als Glaubenssache betonte; in mehreren Abhand
lungen setzte er sich deshalb mit HOHNBAUM und dem Philosophen BENEKE 
auseinander, er verlieB hier ganz den Boden der Beobachtung, ging 
von Siitzen a us, wie: ,der Seele Eigentum ist Freiheit", , wir haben kein 
Recht zu sagen, die Seele sey die Lebenskraft des Leibes" und bewegte 
sich mehr oder weniger in Spekulationen unter dem EinfluB REILS, 
SCHELLINGs, schlieBlich HERBARTs. Seine Auffassung der Geisteskrank
heiten ist dahin zusammenzufassen, daB er ,die Seele nur auf bedingte 
Weise durch den Leib gebunden'' erachtete, das Irresein aber als einen 
Zustand, wo ,Denken und Willen vom Korper bestimmt werden, nicht 
von der Seele". ,Durch Krankheit des Korpers entsteht eine Verriickung 
des normalen Verhiiltnisses von Seele und Leib", oder: Empfinden ist 
vom Korper bestimmt, Denken und Wollen von der Seele, beim Irren 
aber vom Korper. Damit wurde NASSE zum Stimmfiihrer der ,somati
schen Theorie" der Geisteskrankheiten als Gegner der Vertreter einer 
,psychischen Theorie", welche die psychischen Storungen von der Seele 
allein ableiteten und von korperlichen Beziehungen unabhiingig sein 
lieBen, insbesondere der ,ethischen Theorie", die als Unterart der psy
chischen von HEINROTH vertreten wurde. NASSE trat dieser Lehre der 
Entstehung psychischer Krankheit aus Siinde und Verschuldung unmittel
bar entgegen, besonders mit Erorterung des Irreseins der Tiere. 

Die literarische Behandlung der Psychiatrie hatte NASSE r8r8 be
gonnen mit dem Bestreben nach Beobachtung; es ist unverkennbar, daB 
er in den folgenden J ahren sehr stark in spekulative Bahnen geriet und 
daB seine Beweisfiihrung eine rein deduktive wurde, ganz besonders in 
seiner Zeitschrift fiir Anthropologie r823-r826. 

Die medizinische Fakultiit der jungen Universitiit Bonn war ein Haupt
ort der Naturphilosophie; hier waren als Kollegen NAssEs, WINDISCH-
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MANN, ein vollendeter Mystiker, der alle Krankheiten von Fall in Siinde 
ableitete, also die von HEINROTH in der Psychiatrie vertretene Lehre auf 
die ganze Medizin anwandte, ENNEMOSER, der den tierischen Magnetismus 
bis auf Adam und Eva zuriickfiihrte und das Kind im Mutterleibe 
magnetisieren wollte, NAUMANN, der Anatom MAYER, der Pharmakologe 
BISCHOFF, alles sattelfeste Naturphilosophen, auch der geniale Chirurg 
VON WALTHER war damals noch Anhanger der Naturphilosophie (von 
der er sich allerdings spater energisch lossagte) und hatte sich mit Speku
lationen auf dem Gebiet des Psychischen bewegt , Quadruplizitat der 
Psyche und ihrer Storungen, entsprechend den ,,Himmelsrichtungen''. 
Es liegt nahe, in dem starkeren Vortreten rein spekulativer Betatigung 
NASSES in der Psychiatrie nach 1819 den EinfluB der Bonner Umgebung 
zu vermuten. Seinen damaligen Zeitgenossen aber galt NASSE als exakt
denkender Vertreter der korperlichen Begriindung psychischer Erkran
kungen und wird in den damaligen Arbeiten in diesem Sinne mit Hoch
achtung viel zitiert. 

Von 1829 an atmen NASSEs Arbeiten wieder wesentlich mehr Beob
achtungsgeist. In seinem Handbuch der speziellen Therapie teilt er die 
krankhaften Seelenzustande von akuter und chronischer Beschaffenheit 
in ,krankhafte schlafahnliche Zustande" und ,psychisches Krankseyn 
(Irreseyn) im Wachen". 1825 war in Siegburg bei Bonn in der alten 
Benediktinerabtei die erste Irrenheilanstalt der Rheinprovinz eroffnet 
und unter die Lei tung von M. JACOBI gestellt worden, nicht ohne lang
wierige vorausgehende Verhandlungen, bei denen auch NASSEs Rat ein
geholt war. Aus der Nachbarschaft von NASSE und JACOBI entwickelten 
sich Beziehungen, die schlieBlich 1837 zur gemeinsamen Herausgabe der 
,Zeitschrift fiir die Beurteilung und Heilung der krankhaften Seelen
zustande" fiihrten. Die Herausgeber sprechen beide von der ,somatisch
psychischen Heilkunde''. 

NAsSE ninunt energisch Stelhmg gegen die Vertreter der spekulativen Rich
tung. welche in Deutschland die Untersuchungen iiber die Irren genommen haben. 
,es ist indes vonnoten, die Betrachtung der Verhiitung des Irreseyns fiir die Praxis 
nicht bis dahin aufzuschieben, wo jene mit der Beantwortung der von ihnen auf
gebrachten Frage, ob auch die Engel verriickt werden konnen, zu Ende gekommen 
sind", er spricht die klare Einsicht aus, daB von ,keinem lrreseynszustand eine · 
ausreichende Diagnose bekannt, nur eine ,Aufziihlung von Symptomenreihen ohne 
Verkniipfung" vorhanden sei, daB ebenso die ,Diagnose der somatischen Zustande, 
welche sich auf die festzustellenden Arten der psychischen beziehen sollen", fehlt; 
,es fordert den Arzt gar nicht, daB ihm eine Anzahl angeblicher Arten des Irreseyns 
aufgefiihrt wird, die mit leichter Miihe nach den sog. Seelenverm<>gen oder nach 
Verschiedenheit von Geist und Gemiith, von Urtheilskraft, Einbildungskraft, Willen 
usw. geformt ·wurden". Er fordert die Unterscheidung der psychischen Zustande 
des Irreseins von den psychologischen Zustanden; a us der Erkenntnis der rechten 
Verhiiltnisse von Seele und Leib werde die Lehre von der Natur des lrreseins zur 
Entscheidung kommen, insbesondere ,ob der Unterschied zwischen Hinderung 
und Krankheit der psychischen Verrichtungen unbegriindet sei" und ,ob alles 
Irreseyn sich unmittelbar auf das Gehirn beziehen miisse". Es werde empirisch und 
spekulativ zu erortern sein, ,ob die somatische Thatigkeit sich zur psychischen ver
halte wie Kraft und Materie, ob zur Lebenskraft des Korpers auch die psychische 
Thatigkeit gehOre oder ob ein besonderes System fiir die psychische und ein anderes 
besonderes fiir die somatische zu fordern sei", ,ob im Menschen zwei verschiedene 

Kirchhoff, Deutsche Irrenarzte 1. 8 
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mit dem Korper vereinte Wesen, Geist und Seele (Psyche) oder nur eines, die Seele" 
vorhanden sei. Mechanistische Erklarungen der psychischen Vorgange und Storungen 
verwarf NASSE vollig, wie die scharfe Kritik der Lehre BIRDS von der Bedeutung 
des Himpulses bewies. 

Von Interesse fiir uns ist das Verhiiltnis NASSES zu JACOBI; die Zeit
genossen glaubten zum Teil (z. B. GRoos), daB J ACOBis Ansichten nur 
Dbertreibungen urspriinglich NASSEscher Ansichten wiiren, andere schiitz
ten JACOBI von Anfang an sehr hoch. Fiir uns he ben sich die Schilde
rungen J ACOBIS von denen NASSEs wesentlich ab. JACOBI trat an die Beob
achtung der psychischen Erscheinungen mit kantisch philosophischer 
Schulung und dem Blick des Naturforschers heran, der nicht von natur
philosophischen Bestrebungen beeinfluBt war und zuerst klar die Beob
achtung von Krankheitserscheinungen ohne Spekulation im Auge behielt; 
er erscheint ~ns als der erste deutsche Vertreter einer klinisch-analytischen 
Erforschung der Geisteskrankheiten und als der Hauptvertreter der soma
tischen Begriindung der psychischen Krankheiten, weil er zuerst natur
wissenschaftlich dachte; ihren Zeitgenossen erscheint NASSE als der Fuh
rer, ,der geistreichste und tiefeindringendste Vorgiinger von allen diesen 
Bestrebungen". JACOBI selbst sagt iiber sein geistiges Verhaltnis zu NASSE 
die schonen Worte: ,Wenn ich mir auch bewuBt zu sein glaube, daB sich 
mir diese Ansichten unabhiingig von den NAsssEchen entwickelt haben, 
so wie dieses selbst der uns heiden eigenthiimliche Fortgang unserer For
schung zu beurkunden scheint, so dar£ ich es mir doch gerne gefallen lassen, 
dafiir angesehen zu werden, meinem Freunde, dem ich schon so Vieles 
in wissenschaftlicher Forderung besserer wissenschaftlicher Erkenntnis 
schuldig geworden bin und tiiglich von neuem schuldig werde, auch die 
ersten Ideen fiir eine griindlichere Auffassung der krankhaften Seelen
zustiinde zu verdanken. '' 

In den niichsten Jahren hat NASSE alsdann seine friihere Einteilung 
der psychischen Storungen geiindert: 1844 unterscheidet er als Haupt
formen der ,Seelenkrankheit" die ,Gemiithskrankheit" und das ,Irreseyn". 

Das Korperleiden versetze die Seele in Krankheit, indem es Gefiihl 
und Vorstellung veriindere; ohne vorausgegangenes Korperleiden ent
stehe kein Seelenleiden; die Tiitigkeit der Seele konne dann a her noch 
weiter leiden, ohne daB der Korper unmittelbaren Anteil hat, die Seele 
wirke aus eigener Tiitigkeit bei der Krankheit mit. Der Gemiitskrankheit 
liege ein Irrtum des Gefiihls, dem Irresein ein Irrtum der Vorstellung 
zugrunde. Irresein bezeichne eine krankhafte Beschaffenheit der Ver
standestiitigkeit. Die Bezeichnung ,Seelenstorung" sei tadelnswert und 
fiihre zu einer Dberschiitzung der somatischen Behandlung. 

Gegen diese Schrift NASSEs trat JACOBI auf, er bekiimpfte die Bezeich
nung ,,Seelenkrankheit'' und kampfte fiir die Bezeichnung ,Seelen
storung", da es sich urn eine Funktionsstorung des Organism us in seinen 
hoheren anthropologischen Beziehungen infolge krankhafter Zustiinde des 
ganzen Organism us han dele; es gebe keine die Seele selbst betreffenden 
Krankheiten. Auch DAMEROW ergriff dazu das Wort und verwies dar
auf, daB die Kontroverse nur aus der Auffassung des Dualismus aus Leib 
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und Seele kame, wahrend doch der Mensch die Einheit der Trias, Leib, 
Seele, Geist sei; er riet JACOBI, den Ausdruck ,Seelenkrankheit" anzu
nehmen. 

Die , Gemiithskrankheiten" hat N ASSE dann 1847 nochmals gesondert geschildert: 
das Gemiit betrachtet er als Wirksamkeit der Seelenverm<>gen Gefiihl und Willen; 
Erkennen kann bei Gemiitsvorgiingen erhoht und abgeschwiicht sein, babe also 
keinen wesentlichen Anteil am Gemiit. Die Gemiitskrankheiten unterscheidet er 
vom ,Erkenntnisirresein", sie seien hiiufig Vorstufen des letzteren. Er unter
scheidet drei Arten von Gemiitskrankheit: I. ,krankhafte Gemiithsbeklemmung", 
dahin gehoren: Schwermut, ,Triibsinn, was die Franzosen Melancholie nennen", 
Lebensiiberdrul.l, Heimweh, Liebessehnsucht, Hypochondrie; ,dagegen gehort die 
Hysterie, in welcher Gemiitsbeklemmung nur ausnahmsweise vorkommt, nicht bier
her"; 2. ,krankhafte Gemiithsreizbarkeit". ,Einwirkungen, die das Gemiith in dem 
gesunden Zustand nur wenig anregen, bringen bier mehr oder weniger heftige Auf
wallungen hervor", meist Zornaufwallungen, aber auch solche der Geschlechtsliebe, 
der Eifersucht, der Ehrsucht; aus dem Erhaltensein des Gediichtnisses und der 
Urteilskraft gehe der Unterschied zwischen dem krankhaft reizbaren Gemiit und 
dem tobsiichtigen Erkenntnisirresein (der Manie) hervor; 3· ,krankhafte Gemiiths
losigkeit", ,der Kranke empfindet, denkt und zeigt sich tiitig; a her in seinen Hand
lungen sind keine Au13erungen der Zuneigung, des Vertrauens, der Achtung gegen 
andere zu erkennen"; dahin gehore u. a. auch die moral insanity PRICHARDS, die 
eine Gemiits-, nicht reine Gefiihlskrankheit sei, wie PRICHARD meine; die krankhafte 
Gemiitslosigkeit sei manchmal heilbar, manchmal gehe ihr Manie voraus; auch das 
,Delirium senile" gehore zuweilen zu ihr. Die drei Gemiitskrankheiten wechseln 
und mischen sich zuweilen untereinander und mit Irresein (Tobsucht, Wahnsinn, 
Narrheit, BlOdsinn). Von korperlichen Storungen seien solche der Bauch- und Brust
organe ursiichlich und begleitend nachweisbar. 

Die psychiatrisch wissenschaftlichen Auffassungen NASSES mogen 
aus dem bisher Gesagten geniigend hervorgehen. NASSE war aber weder 
als Innerer noch als Psychiater ein reiner Theoretiker. In Halle hatte er 
die arztliche Leitung des Irrenhauses, in Bonn fehlte ihm ein klinisch
psychiatrisches Material; sofort erhob er in seiner Zeitschrift und in Ein
gaben die Stimme fiir die Errichtung psychiatrischer Universitatskliniken. 
,Soli die Universitat die hochste arztliche Bildungsstufe sein, so muB 
auch gerade das hochste Geschaft des Arztes, die Kunst, psychische 
Kranke zu erkennen und zu heilen, auf ihr und nicht auBer ihr gelehrt 
werden". Er las in Bonn regelmaBig theoretische Vorlesungen iiber 
Geisteskrankheiten und erwirkte die Einrichtung der ,Siegburger Haus
praktikanten ", daB in Ferien Studierende in der Anstalt Siegburg einen 
vierwochigen praktischen Kursus durchmachen konnten und zur Be
streitung der Kosten des Siegburger Aufenthalts eine Unterstiitzung 
von 20 Tatem aus Universitatsmitteln erhielten. (Diese Einrichtung 
wurde von der Anstalt Siegburg auf die Anstalt Bonn iibertragen und 
erlosch erst rgog mit der Eroffnung der psychiatrischen Universitats
klinik). Unter seinen zahlreichen Privatpatienten von nah und fern 
nahm die Zahl der psychisch Gestorten immer mehr zu. ,Die Natur 
hatte ihn zum Arzt der Irren geschaffen." Das veranlaBte ihn r847 zur 
Griindung einer Privatirrenanstalt fiir Manner in Bonn, die sein Sohn 
WERNER leitete (auf dem Kessenischer Feld, jetzt SchumannstraBe); 
weibliche Kranke hatte er bereits vorher in sein Haus aufgenommen. 
Seitdem las er psychiatrische Klinik. Die groBe Zahl von Privatirren-

8* 
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anstalten in und bei Bonn, die zum Teil noch jetzt bestehen, wird von 
seinem Leichenredner ALBERS auf seinen EinfluB zuriickgefiihrt. Was er 
in Krankengeschichten und groBeren Arbeiten tiber Behandlung sagt, 
zeigt ihn als weitherzigen nicht doktrinaren, giitigen Arzt, welcher der 
Zwangsbehandlung kaum bedurfte, den iibertriebenen AderlaB ausdriick
lich bekampfte, mit Diatetik, milden Abfiihr- und Arzneikuren, psychischer 
Beeinflussung, auch Beschaftigung behandelte. Er vertrat die Dberzeu
gung, daB nicht alle Geisteskranken in Irrenanstalten behandelt werden 
miiBten, sondem geeignete Kranke (,angehende Blodsinnige, gutmiitige 
Narren, reizbare Melancholiker") auch in Hauspflege, besonders bei Land
geistlichen versorgt werden konnten. Als Kuriosum mag erwahnt sein, 
daB er einmal Trennung von Gemiitskranken und Irren vorzunehmen, 
die Einrichtung besonderer Anstalten fiir Gemiitskranke zu iiberlegen 
empfahl. Seine irrenarztliche Gesinnung moge zum SchluB charakterisiert 
werden durch seine eigenen Worte: ,Die Forderung an den, der Gemiiths
kranke und Irre leiten, heilen, der ihnen Linderung bringen will, ist eine 
sehr umfassende. Er muB in voller arztlicher Ausbildung die Krank
heiten des Korpers kennen und zu behandeln wissen; die Verstimmungen 
der Seele, welche die Gemiithskrankheit und das Irreseyn bilden, miissen 
ihm genau bekannt sein; er muB auf die Beziehungen zwischen Seele und 
Leib, welche fiir die Erzeugung dieser Zustande so wichtig sind, eine 
sorgfaltige Forschung verwendet haben; kein Zustand, welcher der Er
fahrung zufolge zu einem Kranksein der Seele fiihren kann, darf ihm fremd 
sein; er muB wissen, wie er, wo sein Beistand gefordert wird, durch gemein
same Einwirkung auf das hier vorhandene zwiefache Leiden, Linderung, 
Heilung und Befestigung der Genesung bringen soll. Alles dieses ist 
unerlaBlich; es wird aber erst in der rechten Weise wirksam, wenn es in 
einem Manne vereinigt ist, der sich durch die Kraft seines Charakters 
Ansehen, durch die Liebe, womit er die Kranken behandelt, deren Zu
neigung, durch treue Ausdauer in seinem miihevollen Geschaft den hoch
sten Lohn desselben, die Freude an dem Wiederlichtwerden in der ver
dunkelten Seele des von ihm Behandelten zu erwerben weiB". 

Dber ein Menschenalter lang war NASSE fiir seine Zeitgenossen eine 
Leuchte der inneren Medizin und der jungen Psychiatrie; wenn uns Nach
fahren diese lange Zeit als eine fiir diese Wissenschaft wenig fruchtbare 
erscheint, so konnen wir an NASSES Leben und Wirken sehen, wie schwer 
in der Medizin die Entwicklung von der Naturphilosophie zur Natur
wissenschaft war. Unmittelbar auf seine Zeit folgte die groBartige Ent
wicklung der inneren Medizin, die exakte Schule SCH<JNLEINS und der 
Wiener, ermoglicht durch die Erkenntnisse der Physiologie, die sich an 
den Namen JOHANNES MULLER kniipfen, der in Bonn NASSEs SchUler 
und Kollege war, und das Aufbliihen der pathologischen Anatomie, es 
folgte fiir die Psychiatrie die groBartige Entwicklung des Anstaltswesens 
und die Weiterfiihrung der Psychiatrie durch klinische Analyse und neuro
logische Untersuchung. NASSE gehort zu den Weghereitem der neuen Zeit, 
der durch immer neue Hingabe sich und seine Zeit aus voreingenommener 
Forschung fiihren half. 
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Dietrich Georg von Kieser 
1779-1862 

SIOLI (Bonn). 

DIETRICH GEORG v. KIESER wurde am 24. August 1779 in Harburg 
geboren. Nach Beendigung seiner wissenschaftlichen Vorbildung auf 
dem Gymnasium in Liineburg studierte er in Wiirzburg und Gottingen 
:\Iedizin, erlangte im Jahre 1804 auf Grund seiner Dissertation ,Dber die 
Metamorphose des Tierauges" den Doktorgrad, lieB sich dann als Arzt 
in dem hannoverschen Stadtchen Winsen a. d. Luhe nieder, siedelte von 
hier im Jahre 1806 nach Northeim iiber, wo er 1807 zum Stadtphysikus 
und Brunnenarzt ernannt wurde und his zum Jahre 1813 verblieb. In 
dieser Zeit veroffentlichte er ,Aphorismen aus der Physiologie der Pflan
zen" (1808), ferner eine, von der Gesellschaft der Arzte in Amsterdam 
preisgekronte, Schrift ,Dber die Naturursachen, Kennzeichen und Rei
lung des schwarzen Stares" (181o), sodann eine anatomisch-physiolo
gische Abhandlung iiber ,Ursprung des Darmkanals aus der Vesicula 
umbilicalis, dargestellt am menschlichen Embryo" (1810) und den ,Ent
wurf einer Geschichte und Beschreibung der Badeanstalt bei Northeim" 
(1810). Auch gab er von hier aus in Gemeinschaft mit OKEN ,Beitrage 
zur vergleichenden Zoologie, Anatomie und Physiologie" heraus (2 Hefte, 
1806 und 1807). Im Jahre 1812 veroffentlichte er die ,Grundziige der 
Pathologie und Therapie des Menschen" und die von der TEYLERSchen 
Gesellschaft zu Haarlem gekronte Preisschrift ,Memoire sur !'organisa
tion des plantes", infolge deren er Antrage zur Dbernahme einer Professur 
in GieBen und in Charkow erhielt; er lehnte dieselben ab, urn einem Ruf 
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als Professor e. o. fiir allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie 
nach Jena zu folgen, wo er gleichzeitig Vorlesungen iiber Geschichte der 
Medizin und iiber Anatomie und Physiologie der Pflanzen hielt und die 
Stelle eines Brunnenarztes in Berka versah. Als Antrittsprogramm bei 
Eroffnung seiner Vorlesungen iiber Pathologie veroffentlichte er eine kleine 
Schrift, Ober das Wesen und die Bedeutung der Exantheme" ( 1813) und, ge
legentlich des damals allgemein verbreiteten Kriegstyphus ,Vorbeugungs
und VerhaltungsmaBregeln bei ansteckenden Hausfieber-Epidemien." 

Im Jahre 1814 ging Kieser als Wachtmeister und Feldarzt eines von 
Studenten gebildeten reitenden Freikorps mit den weimarischen Truppen 
nach Frankreich und trat 1815, nach der Schlacht bei Belle Alliance, in 
preuBische Dienste iiber, indem er die Oberleitung der Kriegsspitaler in 
Liittich und Versailles iibernahm. 

Mit dem Eisernen Kreuz geschmiickt nach J ena zuriickgekehrt und 
in Anerkennung seiner Verdienste zum preuBischen Hofrat ernannt, nahm 
er seine akademische und literarische Tatigkeit wieder auf. In den Jahren 
1817-1819 veroffentlichte er sein ,System der Medizin", ferner 1821 
das ,System des Tellurismus oder tierischen Magnetismus" und begriin
dete in Gemeinschaft mit EsCHENMEYER und NASSE das ,Archiv fiir tie
rischen Magnetism us", von welchem in den J ahren 1817-1824 12 Bande er
schienen, dem sich noch zwei, von KIESER herausgegebene, Hefte ,Sphinx, 
neues Archiv fiir den tierischen Magnetismus" 1825/26 anschlossen. 

Inzwischen war KIESER im Jahre 1818 zum Professor honorarius und 
,Beisitzer der Medizinischen Fakultat" befordert worden; 1824 wurde 
er zum Prof. ord., 1828 zum Geh. Hofrat und Mitglied des Senates ernannt. 

Bei den im Jahre 1830 in J ena ausgebrochenen politischen Unruhen 
war er Chef der Akademischen Garde, welche, wahrend die biirgerliche 
Ordnung aufgehoben war, die Ruhe der Stadt wiederherstellte. 

Nachdem er Berufungen nach Erlangen, LOwen und Dorpat abgelehnt 
hatte, vertrat er von 1831-1848 die Universitat beim Landtag, als dessen 
Vizeprasident er auch im Jahre 1848 dem Frankfurter Vorparlament 
angehort hat. 

In seiner arztlichen Tatigkeit hatte ihn his zum Jahre 1847 vorzugs
weise die von ihm geleitete medizinische, chirurgische und ophthalmi
atrische Privatklinik beschaftigt. Diese Stellung gab er auf, als ihm die 
Leitung der GroBherzoglichen Irrenheilanstalt iibertragen worden war, 
und er neben derselben eine Privatklinik fiir Geisteskranke (,Sophro
nisterium") gegriindet hatte. 

In seiner schriftstellerischen Tatigkeit beschrankte sich KIESER seit 
dem Jahre 1827 zunachst auf Abfassung akademischer Gelegenheits
schriften und klinische Beitrage, welche zuerst in verschiedenen medi
zinischen Zeitschriften, sodann in den von ihm herausgegebenen ,Klinische 
Beitrage" (1834) erschienen; und nachher in einer, unter seinem Prasidium 
von WEISS verfaBten Doktordissertation (1844) fortgefiihrt worden sind. 

Als Mitglied der Leopoldinischen Akademie, an deren Akten er sich 
mit mehreren Beitragen beteiligt hat, wurde KIESER von derselben zuerst 
zum Adjunkten, sodann 1847 zum Direktor Ephemeridum ernannt. Zu 
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seinem DoktorjubiHium erhielt er am 14. April 1854 das Doktordiplom 
der philosophischen Fakultat von J ena. 

Schon hochbetagt gab er sein letztes groBes Werk: ,Elemente der 
Psychiatrik" (Breslau und Bonn r855) heraus; dane ben berichtete er 
in der Zeitschrift fiir Psychiatrie (r8SS/S6) iiber die Leistungen der von 
ihm geleiteten Anstalt in den Jahren r8sr-r8S4· 

s 

Am 8. Juni r862 feierte KIESER sein 50jahriges Professorenjubilaum, 
bei dem er mit hohen deutschen und auslandischen Orden sowie mit 
zahlreichen Auszeichnungen von Universitaten, Akademien und anderen 
gelehrten Korporationen geehrt wurde; und von denen er auch das, ihm 
als lebenslanglichem Prasidenten der Akademie zustehende, Adelsrecht 
mit dem Titel eines kaiserlichen Pfalzgrafen in Anspruch nahm. 

Trotzdem seine Krafte in den letzten J ahren abgenommen hatten, 
war er doch noch mit gewohnter Pflichterfiillung seinen Prasidialgeschaften 
wie seinen Funktionen bei der Medizinischen Fakultat und den Aufgaben 
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des Seniors der Universitat nachgekommen. Doch nach seiner Jubelfeier 
trat ein langsames, a her sichtbares, Sinken seiner Krafte ein und, ohne daB 
erhebliche Beschwerden dem Ende vorhergingen, schloB er am II. Oktober 
desselben J ahres seine Augen. 

In seinem Wirken tritt uns KIESER als eine festgefiigte Individualitat 
mit weitem Blick und schopferischer Kraft entgegen. In einer Dbergangs
periode der Naturwissenschaften und Medizin von Spekulation und natur
philosophischer Mystik zu strenger niichterner Forschung, wuBte er sich 
eine bedeutende feste Stellung zu schaffen und zu behaupten. Hatte er 
doch gelegentlich der 14. Versammlung deutscher Naturforscher und 
Arzte zu J ena 1836 als erster Geschaftstrager die Versammlung mit einer 
Rede eingeleitet, in welcher er als leitenden Stern der, von OKEN 1822 
begriindeten, N aturforscherversammlungen das ,allmahlich zum Volks
bewuBtsein kommende Gefiihl der Bedeutung der Naturwissenschaft 
fiir das Leben der Zeit" bezeichnet. 

Wahrend die Forschungen KIESERs auf dem Gebiete der Botanik und 
der Entwicklungsgeschichte des tierischen und menschlichen Eies sich 
durch strenge Wissenschaftlichkeit auszeichneten, ja zum Teil als bahn
brechend bezeichnet werden, stehen seine allgemein-medizinischen Schrif
ten ganz im Zeichen der SCHELLINGschen N aturphilosophie, zu deren 
Jiingern, nur vor den meisten ausgezeichnet durch wirkliche Gelehrsam
keit und wissenschaftlichen Sinn, KIESER gehorte. 

Die phantastisch-ideale Richtung, welche KIESER kennzeichnet, macht 
es erklarlich, daB er sich mit Schrift und Wort fiir die Lehre von dem, in seiner 
J ugendzeit die Gemiiter stark beschaftigenden, tierischen Magnetism us und 
Somnambulism us eingesetzt hat- immerhin auch hier bemiiht, dem Gegen
stand eine wissenschaftliche Seite abzugewinnen und das iiber demselben 
schwebende Dunkel an der Hand gewissenhafter Beobachtungen aufzuhellen. 

Wir diirfen in der Neigung KIESERs zur Beschaftigung mit diesen Dingen 
wohl schon das Interesse fiir das Studium der Geisteskrankheiten erblicken, 
dessen Bearbeitung er zu seiner besonderen Lebensaufgabe gemacht hatte. 

Die ganze Individualitat KIESERs muBte fiir Geisteskrankheiten, bei 
denen die psychische Einwirkung von ihm in den Vordergrund gestellt 
wurde, ihn ganz vorziiglich befahigen. 

Die ,Elemente der Psychiatrik" sind trotz der Fremdartigkeit des 
naturphilosophischen Gewandes, in welchem auch dies Hauptwerk 
KIESERS auftritt, von den Fachgenossen mit Beifall begriiBt worden, 
namentlich wegen der klaren Schilderung der einzelnen Formen der 
Geistesstorungen und wegen der wertvollen eignen Beobachtungen des 
Verfassers. DaB freilich die Verquickung niichterner naturwissenschaft
licher Forschung mit ,platonisch-dichterischen'' naturphilosophischen 
Spekulationen und einer, aus dem Bereich des ganzen Kosmos, der un
organischen wie der organischen Welt, hergeholten Symbolik, daB ferner 
manche dem Verfasser eigentiimliche Auffassung, zumal in ihrer oft ver
schwommenen Art vorgetragen, bei seinen Zeitgenossen auch lebhaften 
Widerspruch gefunden hat, zeigt das eingehende kritische Referat von 
FLEMMING in Bd. 13 der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie. 
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Immerhin hinterHi.Bt das- fiir die damalige Zeit - mit bemerkens
wert schonen Tafeln geschmiickte, eigenartige Werk, wenn es auch oft 
seltsam anmutet, den Eindruck einer starken, hochstehenden Person
lichkeit. 

Die ,Idee" ist das Primare aller Schopfung; die menschliche Seele ist 
der Ausdruck der ewigen Idee Gottes im Menschen. Die verschiedenen 
Seelenvermogen sind verschiedene Formen der ,Realwerdung Gottes" 
in der Sphare des psychischen Lebens; die motorische Rich tung der Seele 
ist Abbild des gottlichen Handelns, die sensitive die Gefiihls- und Ver
nunftoffenbarung Gottes. Psychische Krankheit entsteht, wenn die der 
Idee der menschlichen Seele entsprechende Harmonie aller psychischen 
Tatigkeiten und Organe gestort wird; der Idee der Seele entspricht in 
der Krankheit die Idee des Krankheitsprozesses. 

Insoweit ist KIESERS Weltanschauung eine streng dualistische. W eiter 
aber heiBt es: Wie Gott in der ganzen Welt gegenwartig ist, so hat die 
menschliche Seele im ganzen Korper ihren Sitz. Von besonderer Bedeu
tung ist das Nervensystem; was von neuen Befunden jener Zeit auf dem 
Gebiet der feineren Anatomie des Nervensystmes ihm zuganglich war, 
hat KmsER mit Begeisterung fur den psychophysischen Parallelismus 
zu verwerten gesucht- freilich in recht gewagten Hypothesen. 

Das Gehirn ist das Zentralorgan des seelischen Lebens; den einzelnen 
Seelenvermogen entsprechen bestimmte Organe im Gehirn. 

Das Verdienst KIESERS, fiir die somatische Grundlage aller Seelen
storungen mit der ganzen ihm innewohnenden Energie und dem Riistzeug 
umfassender Kenntnisse eingetreten zu sein, wird nicht dadurch ge
schmalert, daB neben phrenologischen Konstruktionen gewisse kosmische 
Beziehungen (vordere ,tellurische", hintere ,solare" Seite des Korpers 
und Gehirnes) in seinen Auffassungen nachwirken. 

Als ursachliche Momente der psychischen Krankheit wirken mecha
nische, dynamische (chemische), organische, psychische und ,dUi.tetische" 
(gemischte) Einfliisse. Affekte und Leidenschaften spielen nicht nur eine 
ursachliche Rolle, sondern konnen schon als Keirn der psychischen Krank
heit selbst bezeichnet werden. Eine stark psychologisierende Auffassung 
der Geisteskrankheiten klingt in seiner Prorektoratsrede ,Von Leiden
schaften und Affekten" (gehalten am 5. Februar 1848) an: Leidenschaften 
und Affekte gehen, die Grenze zwischen psychischer Gesundheit und psy
chischer Krankheit iiberschreitend, in Geisteskrankheit fiber; bei der 
Verhiitung der Geisteskrankheit nimmt Beherrschung der Leidenschaften 
und Affekte als Pflicht die erste Stelle ein. In den Irrenheilanstalten wird 
der Geist befreit von den Banden der geistigen Knechtschaft, in welche 
ihn korperliche Krankheit oder unbeherrschte Leidenschaft unfreiwillig 
geschlagen; dadurch wird die in der Seelenstorung der Geisteskrankheit 
verdunkelte gottliche Idee des Menschen wieder zur Gleichheit mit ihrem 
Ebenbild, der Gottheit, erhoben und der zu niederer geistiger Existenz 
herabgesunkene Irre wieder zum verniinftigen Menschen gemacht. Die 
Grenze zwischen Verbrechen und Sunde und boser Tat aus Geisteskrank
heit wird bestimmt durch die Freiheit oder Unfreiheit der moralischen 
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Selbstbestimmung und ,schwebt am Ziinglein der goldnen Wage eines 
kleinen Gewichts". 

Oberall werden Parallelen zu den somatischen Krankheiten gezogen. 
In dem Bestreben, psychische Krankheiten auf Erkrankung der ver
schiedensten Korperorgane zuriickzufiihren, und sie dementsprechend 
nach den Regeln der somatischen Medizin zu behandeln, sowie in der 
Aufstellung oder Forderung des Nachweises pathologisch-anatomischer 
Veranderungen fiir alle Falle von Geisteskrankheit, geht KIESER nach 
unseren heutigen Auffassungen sogar zu weit. 

Die dem Werk beigefiigten Krankengeschichten zeugen von eingehend
ster Beobachtung und Wiirdigung des korperlichen und psychischen 
Zustands. Die Einteilung der Krankheiten ist, entsprechend dem da
maligen Stand der klinischen Psychiatrie eine rein symptomatische bei 
weitgehender Spezialisierung in der Klassifikation. Als Einteilungsprinzip 
gilt I. der Grad der Krankheit; 2. die heiden psychischen Hauptvermogen 
- Gefiihl und Verstand - also: Irrefiihlen und Irredenken; 3· die heiden 
Richtungen ihrer Tatigkeit: empfindend und handelnd. KIESER warnt 
vor zu starker Bewertung zu subjektiven Krankengeschichten, ,je mehr 
der Beobachter mit vorgefaBter Theorie die Erscheinungen aufnimmt und 
nach derselben a uswahlend verzeichnet". 

Er trifft klare Scheidung zwischen inteUektueUen und affektiven 
Psychosen, erkennt und verwertet klinisch den Begriff der psychopathi
schen Konstitution. 

In der Beschreibung der ,Melancholia attonita" tritt uns eine gute 
DarsteUung der Katatonie .entgegen. Bemerkenswert ist, daB er schon 
das Othamatom durchgehends auf Trauma zuriickfiihrt. 

Der psychiatrischen Klinik, welche er 1847 ins Leben gerufen hatte, 
und welche er in Form seminaristischer Obungen abhielt, steUt KIESER 
hohe Aufgaben. Seine Privatklinik soU durch die Hausaufschrift ,Sophro
nisterium" die Bestimmung anzeigen, ,Weisheit und MaBigung der 
Seele wiederzugewinnen"; der Geist der Anstalt soU die mangelnde Ver
nunft des Kranken ersetzen. Unbedingter Gehorsam der Irren ist erste 
Bedingung der Psychiatrie. 

Zahlreiche kritische Randbemerkungen in den Tagebiichern der Hilfs
arzte (ein ,Rapportbuch'' aus dem Jahre I85I/52 hat dem Unterzeichneten 
vorgelegen) bezeugen das rege Interesse und personliche Teilnahme an 
den einzelnen Kranken. 

KIESER war ein sehr aktiver Psychotherapeut; er hielt streng auf Durch
fiihrung des erzieherischen Prinzipes. Den Begriff der ,moralischen und 
disziplinaren" Zurechnungsfahigkeit gegeniiber der rechtlichen steckt er 
recht weit: ,solange das Gefiihlsleben noch im Gewissen Recht und Un
recht unterscheiden kann". 

In der Behandlung fehlen daher auch Strafen und Beschrankungs
mittel nicht, aber diese Mittel miissen dem Kranken als notwendig und 
gerecht erscheinen, damit sie nicht Erbitterung und Vermehrung der 
Aufregung erzeugen. ErlaB der disziplinaren Strafen wirkt - bei 
Reuenden - oft mehr als die Ausfiihrung. 
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Grundsatzlich ist er fiir moglichst freie Behandlung: ,man kann 
behaupten, daB eine groBe Anzahl Maniaci (gemeint sind Tobsiichtige) 
in Irrenanstalten durch falsche Behandlung (Isolierung, Zwangsmittel) 
erzeugt werden; je mehr Maniaci und antimaniakalische Apparate (Ban
digungsmittel) in einer Irrenheilanstalt vorhanden sind, desto schlechter 
ist die Psychiatrie derselben". Das Hauptelement der Behandlung ist 
die der Individualitat des Kranken angemessene Beschaftigung. - Das 
klingt schon ganz modern; das ,no restraint" wird freilich als undurch
fiihrbar bezeichnet. Auch die ,praktische 'Oberzeugung des Irrwahns" 
sucht KmsER in geeigneten Fallen therapeutisch zu verwerten. 

Alle ihm einst Nahestehenden geben KIESER das Zeugnis: er war ein 
Mann von lebendigstem Geist, groBer Ausdauer und nie zu beugender 
Kraft. Obgleich sein Wesen kalt und abstoBend zu sein schien,. so war 
er doch, wenn man ihn naher erkannte und in seine Tiefe schaute, traulich 
und gewinnend. Seiner Familie war er der liebevollste Gatte und Vater; 
es iiberlebten ihn seine Gattin geb. REIL und drei Kinder. 

KmsER war ein straffer Mann, von militarischer Haltung his in sein 
hochstes Alter, mit freundlich milden Ziigen. Der Kranke, dessen -
auch heute noch lesenswerte- Selbstschilderung KmsER in dem Aufastz 
,Melancholia daemoniaca occulta" (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. X) 
gibt, riihmt als ,schonen Grundzug seines edlen Charakters die ~Ienschen
freundlichkeit und echte Religiositat". 

Jede ihm gebotene Gelegenheit benutzte er, dem Allgemeinwohl zu 
dienen. In seiner Eigenschaft als Vertreter der Landesuniversitat im 
Landtag hat er sich urn die Verbesserung der Schul- und Pfarrstellen, 
urn das Gefangniswesen und andre allgemeine Institutionen groBe Ver
dienste erworben. Mit eiserner Konsequenz verfolgte er die Ziele, welche 
er sich in der Wissenschaft und im Leben gestellt hatte. 

In der zu seinem Doktorjubilaum ihm iiberreichten Votivtafel wird 
er angesprochen als der ,vir sibi constans praepositique tenax, nulli honesto 
alieno". 

Literatur: Allg. Deutsche Biographie Bd. XV, Aufsatz von A. HIRSCH. -
Verh. d. Leopold-Akademie Bd. XXX, Leopoldina-Heft IV, Nachruf von CARUS. 
- STROHMAYER, Die Psychiatrie in Jena im Anfang des 19. Jahrhunderts. Korre
spondenzblatt des allg. arztl. Vereins von Thiiringen 1908. 

TuczEK (Marburg). 

Gottlob Heinrich Bergmann 
IJ8I-I86I 

Geboren wurde er am 12. Juni 1781 zu Erichshagen. Mit 23 Jahren 
promovierte er mit einer Dissertationsschrift ,Dber die Anfangsgriinde 
einer vergleichenden Anatomie". Nachdem er sich in Frankreich unter 
BROUSSAIS und LAENNEC in der pathologischen Anatomie ausgebildet 
hatte, wurde er 1804 in Celle Armenarzt. AuBerdem hatte er zahlreiche 
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Invaliden, im ganzen 1200 Personen, zu behandeln und bekam dafiir den 
namhaften J ahresgehalt von 25 Talern. Fiir seine Nebenbeschiiftigung im 
Celleschen Gefangenenhause erhielt er den Sold von 30 Talern. Erst, als 
er 1810 Arzt des Zucht- und Tollhauses in Celle geworden war, stieg sein 
Gehalt auf die schwindelnde Hohe von 100 Talern. 

Schon hier begann er mit seiner wissenschaftlichen Tiitigkeit. Mit dem 
reichen Krankenmaterial des Tollhauses beschiiftigte er sich klinisch ein
gehend, er griindete eine groBe wissenschaftliche Bibliothek und suchte 
die ganze Behandlung auf moderne Grundsiitze abzustimmen, insbeson
dere richtete er fiir hydropathische MaBnahmen eine vollstiindige Bade
einrichtung her. 

Vor allem begann er sofort dahin zu wirken, daB die Gemeinschaft der 
Kranken mit den Zuchthauslern gelost wurde. Das Schicksal der Geistes
kranken im Zucht- und Tollhause war ja oft liingst nicht so schlimm, 
wie es der diistere Name erwarten lieB, und gerade das Tollhaus in Celle 
genoB einen wohlbegriindeten Ruf. Aber auch hier wurde der Gegensatz 
zwischen Geisteskranken und Straflingen nur undeutlich durchgefiihrt. 
Dabei war die Anstalt standig iiberfiillt. 

Suchte man sonst das chronische Obel der Irrenbehandlung immer nur 
durch die Errichtung von neuen Zuchthiiusern zu bekampfen, so erkannte 
BERGMANN, nachdem er in sein neues Amt getreten war, daB man mit 
dieser iiberlebten Form der Irrenbehandlung brechen miisse. Die neuen 
Ideen einer freiheitlichen Behandlung, wie sie sich unter NAPOLEONS 
Herrschaft in Hannover Geltung zu verschaffen begonnen hatten, suchte 
er in die Tat umzusetzen. 

BERGMANN ist es zu verdanken, daB in der 6o. Sitzung des ersten 
Landtags des Konigreichs Hannover unanimiter eine Motion angenommen 
wurde, daB das Kabinetsministerium Plane fiir eine Irrenanstalt vor
legen solle. Bei den Vorarbeiten fiir die Einrichtung der ersten Irren
anstalt Hannovers in Hildesheim war er unermiidlich und ausschlaggebend 
tatig. Als ihm der Konig schlieBlich die Ausarbeitung der Plane iibertrug, 
machte er eine Orientierungsreise durch Deutschland, Frankreich und 
Italien und gab iiber seine Beobachtungen einen anregend und frisch 
geschriebenen Reisebericht heraus. Als ,maBige Unterstiitzung" fiir die 
Reise hatte er sich einen ZuschuB von 130 Pistolen {also 2210 Silber
mark) erbeten und lieferte sogar getreulich an die Regierung einen Ober
schuB ab. 

Als schon llichaelis- und Magdalenenkloster in Hildesheim im Umbau 
begriffen waren, hatte BERGMANN noch gegen das hartnackige Festhalten 
an dem Zusammenhang zwischen Verbrechern und Geisteskranken zu 
kiimpfen. llan wollte eine Reihe von Verbrechern beiderlei Geschlechtes 
von Celle nach Hildesheim heriibernehmen, die zu hauslichen Arbeiten 
und zur Pflege der Kranken benutzt werden sollten. 

Die unumschrankte Leitung der ganz nach den Planen BERGMANNS 
gebauten Anstalten iibertrug man ihm r827 und erkannte die Bedeutung 
seiner Stellung durch die Gewiihrung eines J ahreshonorars von 2000 Talern 
an, einer Summe, die ein J ahrhundert lang keine Erhohung erfuhr. 
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Die Behandlungsform, die BERGMANN in der neuen Anstalt einfiihrte, 
bedeutete einen gewaltigen Fortschritt. 

,Milde blieb das Grundprinzip, ohne in weichliche Sentimentalitat 
zu verfallen. Schlage und Scheltworte duldete er nicht; nur wenn der 
Kranke sich selbst und anderen gefahrlich wurde, suchte man durch milde 
Zwangsmittel- das Zwangskamisol, die Zwangsarmel und die Isolierung 
-die Schonung des Individuums und seiner Umgebung herbeizufiihren". 
Vor allem eilte BERGMANN in der Beschaftigungstherapie seiner Zeit weit 
voraus und schuf de. war es zu ver-
hierVorbildliches. stehen, daB die 
Der groBteTeil der medikamentose 
nach den Kran- Behandlw1g nicht 
kengeschichtenje- zu kurz kam. 
ner Zeit wenig so- BERGMANN hatte 
zialen Kranken ein riesengroBes 
war in der viel- Verordnungsbuch 
seitigsten Weise eingefiihrt, in dem 
tatig-hatteman fiir jeden Kran-
ja sogar emen ken eine Seite vor-
Weinberg ange- behalten war und 
legt, aus dem ein indem taglichsehr 
kostlicher Irren- verzwickte und 
wein gekeltert kraftige Rezepte 
wurde. auf die erschopfte 

In jener Zeit, Psyche losgelas-
in der dem Zu- sen wurden. Meh-
sammenhang der rere Klaviere und 

korperlichen eine Orgel sollten 
Funktionen mit durch die Macht 

den geistigen ~ der Tone die er-
Krankheiten ein ~ ~~ regten Geister be-
groBer EinfluB ~ / v sanftigen. Da-
eingeraumt wur- neben gedieh die 
Hydrotherapie. Schon in den ersten J ahren nach Griindung der Anstalt 
wandte man Sturz-, Tropf-, Regen-, Staubregen- und Dampfbader an, 
unter Zusatz von Schwefel-, Kali- und Krauterdampfen. 

Militarischer Drill sollte die erkrankten Geister beeinflussen. Nach 
allen Regeln der Kunst wurde exerziert und marschiert. Fur die elek
trische und galvanische Behandlung der Gehirnkrankheiten wurde ein 
besonderes Zimmer eingerichtet. 

Urn die wissenschaftliche Entwicklung der Anstalt zu fordern, griin
dete er eine Biicherei und eine anatomische Sammlung. Die Ausschaltung 
des Zuchthauscharakters gestaltete er noch dadurch viel nachdriicklicher, 
daB er der Offentlichkeit einen Einblick in die Anstalt gestattete. Er 
begiinstigte die Besichtigung durch Laien und forderte die Besuche der 
Verwandten und Freunde. Vor allem versuchte er durch eine Reihe von 
Aufsatzen in der gelesensten Zeitung des Konigreichs die Vorurteile zu 
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zerstoren, die noch jetzt in den Kopfen der Menge gegen das Irrenwesen 
spuken, und fand dabei gliicklich die Mitte zwischen einer oden Wissen
schaftlichkeit und einer gekiinstelten· Volkstiimlichkeit. Jahrelang qualte 
er sich mit dieser undankbaren Arbeit ab. Erfolgreich bekampfte er die 
Schwierigkeiten in der Entwicklung der Anstalt. Seine Tatkraft und sein 
wissenschaftliches Streben errangen der Anstalt bald weit iiber die Grenzen 
Deutschlands einen wohlverdienten Ruf. 

Bis zum Jahre r855leitete er ihre Geschicke, his zum Schlusse unermiid
lich tatig. 1854 wurde er noch Mitherausgeber des Korrespondenzblattes 
der deutschen Gesellschaft fiir Psychiatrie und gerichtliche Psychiatrie. 
Im letzten Jahre seines Scheid ens von der Anstalt hielt er einen Lehr
kursus fiir praktische Arzte nach dem Staatsexamen ab. Auch fiir das 
Schicksal des Taubstummen war er besorgt und wuBte den Bau einer 
Taubstummenanstalt in Hildesheim durchzusetzen, wie er auch den Bezie
hungen der Taubstummheit zu den psychischen Storungen die gebiih
rende Aufmerksamkeit schenkte. 

AuBerlich wurde ihm jede Ehrung zuteil. Er entging nicht dem Ober
medizinalratstitel, man machte ihn zum Ehrenbiirger von Hildesheim und 
schlieBlich wurde er mit mehreren Orden behaftet. Er selbst machte sich 
nichts daraus. Seine durch Wissenschaftlichkeit und Arbeit gefestigte 
Personlichkeit trug in sich selbst den Lohn. Ganz von der Welt zuriick
gezogen, lebte er seinem Beruf und seiner Wissenschaft. So wob sich 
um ihn in Hildesheim, wo er iibrigens nicht als LokalgroBe galt, der 
Sagenkreis, der so manchen Herrscher der Irrenanstalt verklarte. In seinem 
Reiche waltete er, wie sich das fiir einen richtigen Anstaltsdirektor ge
ziemt, wie ein Herrscher. In seinem Wesen muB er etwas Olympisches 
gehabt haben. In seiner Einsamkeit scherzte der lebhafte Greis dariiber, 
daB man ihn selbst fiir verriickt halte. Sechs Jahre lebte er noch nach 
seiner Pensionierung, die er sich schweren Herzens aus Gesundheits
riicksichten erwirkt hatte. Am 29. Oktober r86r starb er. 

Obgleich seine psychiatrischen Zeitgenossen ihn den , W eisen von 
Hildesheim" nannten, wurde er nicht anerkannt, wie es sein ernstes Streben 
verdient hatte. Sein Ziel war in erster Linie die Erforschung der Lokali
sation der Geisteskrankheiten. Dabei stand er aber ganz im Banne der 
deutschen Naturphilosophie. So verbindet er die Epoche von MECKEL, 
SoMMERING, REIL und BuRDACH mit der von GALL und SPUJ,UHEIM. -
Er verschaffte in Deutschland dem Satze von GALL Geltung, daB das Ge
him allei n der Sitz der Geisteskrankheiten sei. Das muB um so hoher 
gewertet werden, als in Deutschland die psychiatrischen GraBen jener 
Zeit, AuTENRmTH, BuzzoRINI und NASSE aus tiefster Vberzeugung den 
Erkrankungen des iibrigen Korpers die gleiche, wenn nicht eine hOhere 
Bedeutung beimaBen. 

BERGMANN war ein auBerordentlich fleiBiger Arbeiter. Neben zahl
reichen Veroffentlichungen, die das Licht der Welt erblickten, zieren noch 
jetzt eine Menge von Manuskripten in einer Lange von beinahe 5 m das 
Museum seiner Anstalt. Zahllose Krankengeschichten und Sektions
berichte, viele Zeichnungen aus dem Gehirngebiete und eine groBe Schadel-
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sammlung beweisen, daB er selbst noch manche wissenschaftliche Arbeit 
geplant hatte. 

Neben praktischen Arbeiten verbreitete er sich iiber die Manie, den 
Stumpfsinn, den Stehltrieb, die religiosen Monomanien und die Selbst
schilderung von Irren. Noch kurz vor seinem Hinscheiden lieB er in der 
Gesellschaft fiir Psychiatrie eine miihevolle Zusammenstellung verlesen, 
in welchen Stunden und nach welchen Grundsatzen sich der Tod einzu
stellen pflege. 

AuBer mit den Nebennieren, denen er wegen ihres Nervenreichtums 
eine groBe Bedeutung zuerkannte, widmete er sich besonders den Darm- · 
affektionen der Irren. In einer Arbeit, in der er auf eine Verengerung 
des Dickdarms hinwies, kommt die Lehre von der inneren Selbstvergif
tung in Andeutungen zum Ausdruck. Seine Haupttatigkeit liegt auf ana
tomischem Gebiete. Er arbeitete mit der Lupe, mit Alkohol und mit 
Gefrierpraparaten. 

Seine wichtigsten Schriften sind die ,Neuen Untersuchungen iiber 
die innere Organisation des Gehirnes" und die ,Untersuchungen iiber die 
Struktur der Mark- und Rindensubstanz des groBen und kleinen Gehirns". 
Wahrend man sonst alle anatomischen Veranderungen bei den Geistes
kranken in der Gehirnrinde suchte, verlegte BERGMANN den Schwerpunkt 
seiner Forschungen auf die Beschreibung der inneren Wand der Ventrikel. 
Da er in iiber 100 Fallen von chronischer Verriicktheit Verwachsungen 
des Hinterhorns festgestellt hatte, sah er hierin die Ursache dieser Krank
heit. 

Besondere Aufmerksamkeit schenkte er der Verdickung der GefaB
plexus unter der Zirbel, wie er sich auch riihmte, den Sand in den Plexus 
entdeckt zu haben. In der Wucherung der Zirbel sah er eine der kon
stantesten Ursachen der chronischen Verriicktheit. 

Im Ammonshorn, an dem er die Wabenwindung beschrieb, schatzte 
er eines der kraftigsten Organe des Gehirns. Hier sammele sich das tatige 
Prinzip. Hier spielten die Manie, die Epilepsie, die Katalepsie, die Lethar
gie, die Paralyse eine Hauptrolle. 

Die Hauptarbeit seines Lebens aber ist die Entdeckung des Chorden
systems. Chorden nannte er Markfasern, die in den Ventrikeln lagen 
sowie Faltchen des Ependyms. Er war von der Ansicht durchdrungen, 
daB der Lebensgeist, das Pneuma, im Dunste der Hirnhohlen sitze und 
betrachtete die Chorden als seine Emanationen, auf denen der Geist wie 
auf einer Klaviatur spiele. In gliihendster Begeisterung lieB er hier alles 
endigen, das er mit den herrlichsten Namen schmiickte: Norma, Gnomon, 
Archimetron. 

Waren schon diese Befunde sehr oft Artefakte der Schrumpfung durch 
den Alkohol, so tauchte er bei ihrer Deutung ganz in Mystik und Meta
physik unter. Wie der Blitz Pilze entstehen lassen konne, nahm er an, 
daB sich seine Chorden infolge einer siderischen Impression bilden konnten. 
Dazu deutete er seine Befunde in grobsinnlicher Weise. War bei den 
Kranken das Personlichkeitsgefiihl stark ausgepragt, so fand er stets die 
Zirbel aufgerichtet, wahrend sie bei Depressionen deutlich darniederlag. 
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Er sah die Kratze sich in den GefaBplexus abspiegeln, die Syphilis rohren
artige Gange im Gehirn hervorrufen. Die Substantia nigra schien ihm 
eine gute Leitung fiir die Lungennerven abzugeben, weil sie fast wie das 
schwarze Pigment in den Bronchialdriisen aussah. 

Seine Theorien gipfelten in seinem Werke: ,Dber die Sprache und ihren 
urspriinglichen Sitz im Gehirn". Die verschiedenen Sprachstorungen 
beschreibt er zutreffend. So weist er auch darauf hin, daB durch Apo
plexien, Erweichungen und Paralyse die optische und akustische Sprache 
zugleich oder auch nur die eine oder andere aufgehoben werden konnten. 
Natiirlich stimmte er sein Chordensystem gerade auf die Sprache ab. Sein 
Hauptchordenorgan, das Sistrum, taufte er nun in Polychord um und 
entdeckte noch die Wirbelchorden, die Klangstiele und die Scala rhythmica. 

Die Lehre BERGMANNS fand schon bei seinen Zeitgenossen lebhaften 
Widerspruch. Man wies darauf hin, daB die Chorden sehr veranderlich 
seien, daB bei den verschiedenen Menschen groBe Abweichungen hin
sichtlich ihrer Form, Richtung und Zahl bestanden. Und doch hatte seine 
Lehre eine so suggestive Kraft, daB auch andere namhafte Gelehrte und 
sonst recht skeptische Beobachter mit den Augen BERGMANNS sehen !ern
ten. HEUSINGER, der zuerst vom tiefsten MiBtrauen beseelt gewesen war, 
begann plotzlich an diese geheimnisvollen Gebilde zu glauben und wahnte, 
daB fortan jedes Kind sie sehen werde. Es kam anders. Was BERGMANN 
als hochste Entdeckung gepriesen hat, wurde bald nach seinem Tode von 
der niichternen anatomischen Forschung abgetan. 

Ahnlich ging es auch mit den SchluBfolgerungen aus seinen allgemeinen 
Untersuchungen des Gehirns. Bei seinen Hartungsversuchen fand er, 
daB die Gehirnmasse aus regelmaBigen Lagen von Blattern und Platten 
zusammengesetzt sei, die durch Zellengewebe oder eine olige Zwischen
substanz verbunden seien. So stelle das Gehirn eine VoLTASche Saule mit 
Platten von HandtellergroBe dar, mit daumendicken SchlieBungsdrahten, 
die aus den Hirnschenkeln und dem Corpus callosum bestanden. 

Aber wenn von den Lehren BERGMANNs auch nicht alles der Kritik 
standgehalten hat, so sollte ihm nicht der unermiidliche Eifer vergessen 
werden, mit dem er an der wissenschaftlichen Ausbildung der Psychiatrie 
gearbeitet hat. Fiigt man seine praktischen Leistungen hinzu, so kann man 
sagen, daB er der Bahnbrecher der Psychiatrie in Hannover gewesen ist. 

Literatur: Nachruf HoFFMANNS in der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 1862. 
Literarischer Nachla/3. Mitteilungen der Nachkommen. 

MONKEMOLLER (Hildesheim ). 

Alexander Haindorf 
IJ82-I86z 

ALEXANDER HAINDORF, jiidischer Herkunft, geboren den 2. Mai 1782 
zu Seehausen in Westfalen, besuchte das Gymnasium zu Hamm, studierte 
dann Medizin, promovierte I8Io in Heidelberg und habilitierte sich da-
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selbst. N ach kurzer Lehrtatigkeit begab er sich zwecks Studien nach 
Frankreich, als deren Ergebnis seine ,Beitrage zur Kulturgeschichte der 
l\Iedizin und Chirurgie Frankreichs und vorzuglich seiner Hauptstadt 
mit einer Dbersicht ihrer samtlichen Hospitaler und Armenanstalten nebst 
mehreren wahrend der Jahre 1813 und 1814 dort gesammelten medizinisch
chirurgischen Beobachtungen" (Gottingen 1815) zu buchen sind. Nach 
seiner Ruckkehr lieB HAINDORF sich erst als praktischer Arzt in Minden 
nieder, ging dann als Oberassistenzarzt am Akademischen Hospital und 
Privatdozent nach Gottingen und trat schlieBlich als Stabsarzt beim Laza
rett und als Dozent fur Chirurgie, Geburtshilfe und Psychiatrie an der 
Universitat bzw. der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt zu Munster 
in preuBische Dienste. Hier lehrte er speziell auch Physiologie, hielt u. a. 
ein Kolleg uber tierischen Magnetismus und war im ubrigen vielseitig 
nicht nur als Arzt und medizinischer Lehrer, sondem auch als Kunst
sammler, als Vorstand des rheinisch-westfalischen Kunstvereins, als Leiter 
und Lehrer der von ihm gegriindeten und geforderten Schute zur Bildung 
von Elementarlehrem und zur Beforderung von Handwerkem unter 
den Juden zu Munster tatig. 1854 siedelte er, durch Alter und Kranklich
keit bestimmt, nach Hamm in die Nahe seiner Familie uber und starb 
daselbst 1862. . 

Psychiatrisch-neurologisch ist HAINDORF verschiedentlich her
vorgetreten. So schon 1810 mit seiner Preisschrift ,Dber die sog. Nerven
kraft im Korper", weiter 1819 mit einer Dbersetzung von JOHN RAms 
Versuchen uber hypochondrische und andere Nervenaffektionen, weiter 
auch mit psychiatrischen Aufsatzen in NASSEs Zeitschrift fiir psychische 
Arzte und anderen Fachorganen,- Aufsatze, deren Anschauungsweise sich 
ubrigens zum Teil schon im Titel genugend charakterisiert. Zur Kenn
zeichnung genugt die eine Dberschrift: ,Eine durch einen zuruckgetretenen 
Hautausschlag und durch sitzende und meditierende Lebensart erzeugte 
Hypochondrie wird gemindert durch den wohltatigen EinfluB der Musik 
und Poesie und verschwindet ganzlich nach dem Wiedererscheinen des Aus
schlags, der durch zweckdienliche Mittel geheilt, keine Spuren des Dbel
seins zurucklaBt". Besonders hera us hebt sich aber HAINDORF als Irren
arzt durch sein schon 18n in Heidelberg erschienenes Werk: ,Versuch 
einer Pathologie und Therapie der Geistes- und Gemutskrankheiten", das 
neben REIL und HOFBAUER eines der ersten psychiatrischen Lehrbucher 
deutschen Ursprungs und wohl das erste von einem Arzte verfaBte 
deutsche darstellt. 

HAINDORF beginnt mit einer allgemeinen Einleitung uber die psy
chischen Krankheiten, angeborenen Mangel und fehlende Entwickung 
des Seelenorgans uberhaupt, in der er in beachtenswerter Weise die krank
haften Konstitutionen besonders hervorhebt. In seiner Einteilung 
der Storungen geht er mehr von begrifflichen Zerlegungen als von unmittel
barer klinischer Beobachtung aus. Er kommt dabei zur Unterscheidung 
von Geisteskrankheiten, welche sich auf die freischauende Tatigkeit, 
die ideelle Rich tung der Seele erstrecken, und von Gem ii ts krankheiten, 
die auf das unfreie Leben, die reelle Richtung der Seele Bezug haben. 

Kirchhoff, Deutsche Irreniirzte I. 9 



HAINDORF 

Durch erstere werde das richtige objektive Verhaltnis der Seele zur Welt 
verriickt, durch letztere die Seele in ihrem eignen Selbstgefiihl gestort. 
Die weitere Gliederung erfolgt nach verschiedenen Stufen des Geistes 
und Gemiits, auf denen die verschiedenen Krankheiten moglich sind, 
und die, im einzelnen organisch und biologisch abgeleitet, auf bestimmte 
Organe zuriickzufiihren sind. In gemiitlicher Hinsicht ist als erste 
Stufe, womit die selbstandige Tierheit beginnt, der tierische Egoism us 
herauszuheben, der dem Riickenmark und Knotensystem entspricht. 
Die zweite Stufe beginnt mit den Empfind ungen der objektiven Welt, 
welche den Sinnesnerven entsprechen. Die dritte beginnt mit den Be
gierden objektiver Dinge, die den Bewegungsnerven angehoren, die 
vierte mit dem menschlichen Selbstgefiihl, womit das Kleinhim corre
spondiert. Dem parallel stehen nach HAINDORF die Stufen der geistigen 
Erkenntnis: als erste die der objektiven sinnlichen Anscha u ungen, 
welcher physisch die Sinnesnerven entsprechen; als zweite die der sub
jektiven Vorstellung oder des inneren Sinnes, die mit dem GroBhim 
korrespondiert; als dritte die der Begriffe, welcher Verstand und Ein
bildungskraft entspricht; als vierte die der Ideen und des Ideals, welchen 
Phantasie und Vemunft entspricht. Bestimmte Organe fiir diese heiden 
letzteren Gruppen weiB HAINDORF allerdings nicht. Im einzelnen unter
scheidet er dann unter den Gemiitskrankheiten solche des Gemein
gefiihls, der Sinne, des Begehrungsvermogens, des menschlichen Selbst
gefiihls (worunter er iibrigens die verschiedenen Arten der Melancholie 
rechnet). Unter den Geisteskrankheiten nennt er solche der Sinne, 
der Vorstellung, des Urteils (Unterabteilungen: fixe Ideen, Narrheit, Ver
riicktheit), sowie solche der Phantasie und der Vemunft (Unterabtei
lungen: Wahnsinn, Aberwitz, Wahnwitz, Phantasterei, Schwarmerei usw.). 

Die Art und Mangel dieser klinisch-psychiatrischen Syste
matik sind schon aus diesem kurzen Auszug zu erkennen. Es sind iiber
haupt keine wirklichen Krankheitseinheiten, aber auch nicht einmal 
eigentlich psychotische Syndrome, was HAINDORF heraus- und zusammen
stellt, sondem · eine Art psychologischer bzw. pathologischer Charakter
eigenheiten von zum Teil gekiinstelter Fassung - eine Tatsache, die 
besonders an den vielfach als Beispielen herangezogenen zweifellosen S chi
zophreniefallen pragnant sich geltend macht, deren spezifisch psy
chotische Eigenheiten zugunsten solcher psychologisch-charakterologischer 
Ableitungen iibersehen werden. Eine spezifische Symptomatologie der 
Geisteskrankheiten fehlt dementsprechend iiberhaupt und in gewissem Zu
sammenhang damit auch eine wirkliche niichteme Erkenntnis klinischer Zu
sammenhange, an deren Stelle vielmehr philosophisch-spekulative Anschau
ungen treten. So erweist sich denn auch· das ganze Gebaude des kli
nischen Systems als empirisch durchaus unzulanglich, wenn auch der 
von HAINDORF durchgefiihrte Gedanke der Verwertung des seelischen 
Schichtenaufbaus sichmeinesErachtens sehr wohl fiir den Aufbau der 
Psychose und der klinischen Systematik fruchtbringend verwenden laBt. 
Die A tiologie wird von HAINDORF ausfiihrlich beriicksichtigt, aber alles 
wird bei allem gefunden (die Onanie spielt dabei iibrigens eine besondere 
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Rolle) und die wirklichen pathogenetischen Zusammengehorigkeiten 
bleiben verborgen. Unter den Heilmethoden. von denen HAINDORF 
ziemlich wahllos eine Unmenge nennt, halt er psychische, chemische und 
dynamische auseinander. Er empfiehlt u. a. Elektrizitat und tierischen 
:\Iagnetismus, damit in gewissem Sinne moderneren Anschauungen sich 
nahernd, erkennt aber auch den (mehr als zweifelhaften Wert) jener den 
Organismus heftig erschiitternden Brech-, Purgier- und schwindelerregen
den Mittel an. Unter den geistigen Heilmethoden unterscheidet er 
ganz allgemein eine positive und negative Kur, je nachdem der Arzt den 
Erkrankten mit sich gleichsetzt und erhebt oder sein Dbergewicht fiihlen 
laBt und herabsetzt. Zu den Hauptrequisiten auf psychischem Gebiete 
rechnet er iibrigens das imponierende AuBere des Arztes, wie er iiberhaupt 
besonderen Wert auf die psychischen Qualitaten des Irrenarztes legt. 
Musik wird von ihm a.usdriicklich empfohlen, Erfassung des Individuellen 
nicht nur zum Zwecke der Behandlung, sondern auch zur Erkenntnis der 
psychischen Storungen gewiirdigt. 

So steht HAINDORF alles in allem trotz mancher richtiger und anregen
der Gedanken klinisch doch noch weit entfernt von Anschauungsweise 
und Ergebnissen der naturwissenschaftlich fundierten Psychiatrie. 

Literatur: NoRDHOFF in Allgemeine deutsche Biographie Bd. X. - KoR~
FELD, Geschichte der Psychiatrie in NEUBERGER-PAGEL, Handbuch der Geschichte 
der Medizin Bd. 3· 

KARL BIRNBAUM (Berlin). 

Wilhelm Ruer 
1784-1864 

Sanitatsrat Dr. WILHELM RuER wurde als Sohn eines Arztes 1784 
geboren, wahrscheinlich in Meschede in Westfalen, wo der Vater seinen 
Wohnsitz hatte. r8o6 erhielt er die Approbation als Arzt. Spater wurde 
er hessen-darmstadtischer Amtsarzt in Stadtberge, dem jetzigen Mars
berg. Am 27. Juli 1813 wurde RuER ,im Vertrauen auf seinen Eifer fUr 
das Beste des Instituts" die Direktion der Marsberger Irrenanstalt zu
nachst provisorisch iibertragen. Der um die Griindung und die erste Ent
wicklung der Anstalt Marsberg verdiente damalige Regierungs- und Medi
zinalrat Dr. STOLL in Arnsberg stellte an den Direktor eines derartigen 
Instituts die Anforderungen, ,daB er von imponierender Figur, groB, 
von starker Muskelkraft und durchaus gesund sei, eine furchtlose Miene 
und starke Stimme, viele Kenntnisse in der empirischen Psychologie 
und eine groBe Menschenkunde und Menschenliebe habe". Die provi
sorische Dienstzeit RuERs dauerte his zum 14. Oktober 1814, an welchem 
Tage er vereidigt wurde. Dber ein Menschenalter, 37 Jahre lang, war er 
Direktor der Anstalt. Am 1. Oktober 1850 wurde er auf seinen eigenen 
Wunsch in den Ruhestand versetzt. Nach voriibergehendem Aufenthalte 
in DUsseldorf erwarb RUER noch in vorgeriicktem Alter am 17. Februar 

g* 
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186o die Konzession zur Anlage einer Privatanstalt fi.ir Gemi.itskranke 
zu Hamm (Westfalen). Diese Anstalt leitete er bis zu seinem am 17. Dezem
ber 1864 erfolgten Tode. 

Ein bleibendes Verdienst von RuER ist es, daB er im Verein mit 
hervorragenden Mannern seiner Zeit, insbesondere mit dem damaligen 
Oberprasidenten der Provinz Westfalen, v. VINKE, und dem Regierungs
und Medizinalrat Dr. STOLL in Arnsberg, die offentliche Fi.irsorge fi.ir die 
Geisteskranken lichkeit und Ta-

seiner Heimats- tigkeit folgender-
provinz in FluB maBen : ,RUER, 
gebracht und in schon Arzt an der 
zaher Ausdauer seit 1814 beste-
wesentlich dazu hendenKranken-
beigetragen hat, und Irrenanstalt 
daB in schwerer (Landeshospital) 
Zeit eine aus zu Marsberg und 
kleinsten Anfan- Direktorder 1835 
gen entstandene eroffneten Pro-
offentliche Irren- vinzialheilanstalt 
anstalt, die erste hat alle Entwick-
in Westfalen und lungsstufen seit 
eine der altesten 25 J ahren nicht 
Deutschlands, zu nur mit durchge-
einer gern und macht, sondern 
zahlreich besuch- d:uchgearbeitet. 
ten Heilstatte Wie sehr dieser, 
wurde. der Dauer seiner 

DAMEROW L Wirksamkeit 
auBert sich im 0 nach alteste Ir-
J ahre 1840 i.iber "'''; renanstaltsarzt 
RuERs Person- PreuBens,jaeiner 
der altesten Deutschlands, fi.ir Ausbildung der noch nicht vollendeten 
Organisation der Irrenanstalt und des Irrenwesens der Provinz, von 
welchem die eine Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt der nati.irliche 
Mittelpunkt ist, tatig ist, beweist dem, der sonst nichts davon weiB, seine 
Irrenstatistik der Provinz Westfalen, wegen welcher ich mich 'i.ibrigens 
auf meinen Aufsatz in der Vereinszeitung beziehe. Suum cuique. Es wird 
dieser Art der Marsberger Anstalt und ihres Direktors urn so lieber er
wahnt, als JACOBI in seinem ausfi.ihrlichen Artikel in der Berliner Enzy
klopadie der medizinischen Wissenschaften dieselbe auf unbegreifliche, 
man mochte sagen, unverantwortliche, gewiB auf verletzende Weise selbst 
fi.ir die Provinz ignoriert hat". 

Die von RuER angewandte arztliche Behandlung entsprach im all
gemeinen der seiner Zeit herrschenden philosophierenden Betrachtungs
weise i.iber das Wesen der Geistesstorungen. Zwangsmittel waren 
im Gebrauch, jedoch hat RUER schon verhaltnismal3ig fri.ih einer 
freieren Behandlung das Wort geredet. Obschon die Anstalt einen 
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gehorigen Vorrat von Zwangsmitteln besitze, sagt er in einer Ab
handlung vom Jahre 1820, seien diese doch his jetzt iiuBerst selten in 
Anwendung gebracht. Das Bestreben des psychischen Arztes miisse nicht 
gerade dahingehm, ,den Apparat der Zwangsmittel zu vermehren, sondern 
diese durch sein eigenes, dem jedesmaligen Zustande des Irren angemesse
nes Benehmen, durch Einwirkenlassen seines unerschiitterlichen, festen 
und kriiftigen Willens sowie durch das Benehmen des gehorig qualifizierten 
Dienstpersonals entbehrlic~er zu machen". 

Ankliinge an eine wissenschaftliche Erkenntnis des Wesens und der 
Entstehungsbedingungen des Irreseins finden sich auch bei RuER schon 
vor, da nach seiner Meinung manche ,als rein psychisch angegebene 
Heilung, dennoch am Ende in physischen Umiinderungen ihren Grund 
haben moge". 

Friih wandte RuER seine Aufmerksamkeit der Fiirsorge fiir auBer
halb der Anstalt befindliche Kranke zu. Im Jahre 1840 entwarf er eine 
populiire Anweisung iiber die Behandlung Geisteskranker auBerhalb der 
Anstalt, "insbesondere bei Verbringung in die Anstalt und bei Entlassung 
und Beurlaubung der Genesenen. Ein Auszug wurde in den Amtsbliittern 
der Provinz veroffentlicht. 1842 schlug er die Griindung von Vereinen 
vor, welche die Verbesserung des Loses entlassener Geisteskranker zum 
Zwecke haben sollten. 

RuER war Mitarbeiter der Zeitschrift fiir psychische Arzte, Aus
schuBmitglied der deutschen Gesellschaft fiir Psychiatrie und gericht
liche Psychologie, Herausgeber der Vaterliindischen Blatter des Herzog
tums Westfalen, San.·Rat, Inhaber des Roten Adlerordens III. Klasse. 

Literatur: Zeitschr. f. psychische A.rzte, Jahrg. 1819 und r82o.- Korrespon
denzblatt der deutschen Gesellschaft fiir Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, 
Jahrg. r86r.- DAMEROW, Dber die relative Verbindung der lrren-Heil- und Pflege
anstalten. Leipzig 1840. -KosTER und TIGGES, Geschichte und Statistik der west
fiilischen Provinzial-Irrenanstalt Marsberg. Berlin r86;.- Mitteilung eines Enkels 
von RUER, des Landgerichtsdirektors a. D. W. RuER in Solin bei Miinchen. 

SCHULTE (Marsberg). 

Michael von Viszanik 
1792-1872 

:\hCHAEL VON VrszANIK, am 10. Oktober 1792 in Szatmar (Ungarn) 
geboren, studierte in Pest und Wien, promovierte daselbst 1822 zum 
Doktor der Medizin, war als Sekundarius im k. k. allgemeinen Kranken
hause in Wien an allen Abteilungen, auch der Irrenabteilung, tiitig. Er 
war einer der sehr wenigen Arzte, die damals in Osterreich der Irrenheil
kunde und den Geisteskranken wiirmeres Interesse entgegenbrachten, 
so daB er, nachdem er als Bezirksarzt und Physikus sich riihmlich hervor
getan hatte, 1838 zum Primararzt der dem allgemeinen Krankenhause 
zugehorigen ,Irrenanstalt" ernannt wurde. Diese hestand aus einer 
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Zahlabteilung, dem sog. Lazarette und vor allem aus dem heute noch 
stehenden Irrenturm; dazu waren spater die (erst vor 10 Jahren auf
gehobenen) ,Beobachtungszimmer" gekommen. VIszANIK verstand es, 
in dieser seiner Stellung nach den damaligen Begriffen wertvolle Ver
besserungen und Erleichterungen in der Unterbringung und Behandlung 
der Geiseskranken (so vor allem auch die Hydrotherapie) einzufiihren. 
In Anerkennung dieser ersprieBlichen Wirksamkeit (Leistungen und Sta-
tistik der k. k. gen wurde er be-
Irrenheilanstalt auftragt,denPlan 

zu Wien. Wien fiir eine neue, 
1845) erhielt er groBe, moderne 
von der Regie- Irrenanstalt m 
rung die Bewilli- Wien zu entwer-
gung (wohl auf fenundderenBau 
eigene Kosten) zu leiten; es ist 
eine Reise nach dies die noch 
England, Frank- heute zum Teile 
reich und in die diesem Zwecke 
SchweizzumStu- (psychiatrisch-
dium der bedeu- neurologische 
tendsten Irren- Universitatskli-
anstalten dieser nik v. WAGNER) 
Lander zu unter- dienende Anstalt 

nehmen (Die am Briinnlfelde. 
Irrenheil- und Allerdings wurde 
Pflegeanstalten er nach Fertig-
Deutschlands, OJ stellung (1851 
Frankreichs ., // ~ ~J /J teilweise belegt) 

usw.,Wien1845). "...ffdR~t/71 ~- nichtmitderLei-
Auf Grund der -----=-c-~ tung der neuen 
hierbei gesam- Anstalt betraut, 
meltenErfahrun- doch hat man 
seine Verdienste urn diesen Bau durch Aufstellung seiner Biiste im Vestibiile 
daselbst anerkannt. Im Jahre· 1844 wurde er zum ,offentlichen akademi
schen Lehrer der theoretischen und praktischen Psychiatrie" in Wien 
ernannt. 

Hervorgehoben werden muB auch die vielseitige humanitare Wirk
samkeit VIszANIKS; hier kahn vor allem daran erinnert werden, daB 
iiber seine Initiative 1851 der ,Unterstiitzungsverein fiir die aus den 
niederosterreichischen Landesirrenanstalten geheilt entlassenen hilf
losen Personen", welcher noch heute segensreich wirkt, gegriindet 
wurde. 

Er erhielt den Adelsstand, verschiedene in- und auslandische Orden, 
wurde k. k. Hofrat und starb hochbetagt in Zuriickgezogenheit am 
3· November 1872 in Wien. 

0BERSTEINER (Wien). 
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Friedrich Ludwig Heinrich Bird 
1793-1851 
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FRIEDRICH LUDWIG HEINRICH BIRD wurde am I. September 1793 
zu Wesel geboren, wo sein Vater preuBischer Beamter war. Nach Absol
vierung des Gymnasiums daselbst widmete er sich auf der Universitat 
Duisburg seit r8n dem Studium der Medizin. Im Dezember r8r3 als 
Freiwilliger eingetreten, wurde er nach Beendigung des Feldzuges mit 
Offiziersrang entlassen, nahm seine Studien wieder auf und bekleidete 
his Marz r8I6 die Stelle eines Arztes in einem Feldlazarett. Auf der Uni
versitat Halle hestand er r8r7 das Doktorexamen und r8rg in Berlin 
die Staatspriifung. Seit r82o war er zehn Jahre hindurch praktischer 
Arzt in Rees bei Wesel. Schon in dieser Zeit zeigte sich seine Vorliebe 
fiir die Psychiatrie. Das J ahr 1830 brachte ihm die Berufung als zweiter 
Arzt an die 1825 eroffnete Irrenanstalt in Siegburg, die damals unter 
J ACOBIS Leitung mit als ein Zentrum fiir die Ausbildung deutscher Psy
chiater gelten konnte. Die Berufung und definitive Anstellung war auf 
J ACOBIS dringende Empfehlung hin erfolgt. Aber schon nach wenigen 
Monaten bildete sich ein unfreundliches Verhaltnis zwischen ihm und 
dem Direktor heraus, teils infolge der unrichtigen Ansicht, die BIRD 
iiber seine Stellung in Siegburg mitgebracht hatte, teils auch infolge 
mancher iiber BIRD ergangenen Krankungen, die ihm von seiten J ACOBis, 
der inzwischen seine Ansicht iiber BIRD ganz geandert hatte, zuteil 
wurden. Prinzipielle wissenschaftliche Fragen spielten bei diesem Zer
wiirfnis neben den personlichen eine Rolle; ein wei teres Zusammen
arbeiten wurde schlieBlich unmoglich, so daB schon nach wenigen J ahren 
der freiwillige Riicktritt BIRDS unter Pensionierung mit vollem Gehalt 
erfolgte. N ach Angaben in der allgemeinen deutschen Biographie geschah 
dies am 2. J uni 1832. Die Loslosung von Siegburg war nicht ohne Rei
bungen erfolgt. Aus Akten der Rheinischen Provinzialverwaltung geht 
hervor, daB die definitive Pensionierung BIRDS erst am 2. Juni 1836 be
schlossene Sache wurde, nachdem JACOBI im Marz I836 seiner Behorde 
einen eingehenden Bericht iiber BIRD erstattet hatte, in dem er ihn einen 
bizarren, exzentrischen, phantastisch gereizten, heute exaltierten, morgen 
deprimierten, von Affekt und Launen beherrschten, im Urteil und Han
deln gleich wechselnden und springenden Charakter nennt. In der ent
scheidenden AusschuBsitzung wurde dementsprechend geurteilt: BIRD 
sei theoretisch und praktisch, selbst psychisch und korperlich nicht fahig, 
sein Amt zu versehen. - BIRD zog nach Bonn, wo er unter reichlicher 
Benutzung der dortigen Bibliothek psychiatrisch und historisch schrift
stellerisch tatig war. Inmitten fruchtbringender Arbeit und Schaffens 
raffte ihn am rg. Marz r85r plotzlich eine Phlebitis dahin, die durch einen 
selbstordinierten AderlaB entstanden war. 

BIRDs psychiatrisch-literarische Tatigkeit fallt in die Zeit des Streites 
der sog. Psychiker und Somatiker. BIRD war mit NASSE, FRIEDREICH 
und }ACOBI entschiedener Anhanger und Verfechter der somatischen 
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Schule, wonach geistige Storungen die Folge von korperlichen Zustanden 
und Erkrankungen seien. Die eifrige Verfechtung dieser Ansicht brachte 
es. mit sich, daB BIRD gelegentlich ein gutes Stuck uber das Ziel hinaus
schoB; was sich schon in seinen ,Aphoristischen Bemerkungen zur Lehre 
vom Wahnsinn" (1830) zeigt, Resultate, die er bereits in Rees gesammelt 
hatte. Tobsucht im hochsten Grade entstehe nur dort, wo sehr groBe Karo
tiden vorlagen. Es sei immer wieder zu seiner Beobachtung gekommen, 
daB bei Brustkrankheiten der Kranke heiter, bei Bauchkrankheiten 
finster sei. In seinen ,Praktischen Beitragen zu der Lehre, daB die nachste 
U rsache des W ahnsinns vom Korper bedingt wird", einer Sammlung von 
Krankengeschichten und deren Besprechung (FRIEDREICHS Magazin 1830) 
sucht er beweiskraftiges Material fur die im Titel aufgestellte Behauptung 
heranzufuhren. Die 1831 ebendaselbst veroffentlichten ,Tatsachlichen Be
merkungen uber Sinnestauschungen in bezug auf den Wahnsinn" bringen 
ihn zu den Feststellungen, Sinnestauschungen beruhten selten oder nie 
auf organischen Abweichungen in den Sinnesorganen; je starker und je 
abnormer die Pulse des Gehirns seien, desto bedeutender seien die Sinnes
tauschungen. Seinen nach 14jahriger Tatigkeit gesammelten Meinungen 
gibt er in der Lehre ,von der psychischen Bedeutung der Organe" Aus
druck (1832 und 1836). Das ,mens sana in corpore sano" ist uberall 
herauszulesen. Das psychische Leiden sei das sekundare, die ,uble 
Korperbeschaffenheit" das primare. - 1833 machte er unter Veroffent
lichung von sechs Fallen als erster auf das Othaematom aufmerksam, das 
er irrigerweise als Erysipel des auBeren Ohres beschrieb. Es sei dafiir 
eine eigene Disposition notig, die in anhaltender Kongestion gegen den 
Kopf und in erweiterten GefaBen bestehe. - ·In seiner als vortrefflich 
bezeichneten Schrift , 'Ober die Einrichtungen und den Zweck der Kran
kenhauser fur Geisteskranke" (1835) will er alle Zwangs- und Strafappa
rate verbannt bzw. nur in den auBersten Fallen angewandt wissen. 
Dafur empfiehlt er das Prinzip auBerster Milde, angemessene Beschaf
tigung, also neben der eigentlichen arztlichen Therapie auch eine psychi
sche Behandlung. Diese Grundsatze brachten angeblich am meisten 
den groBen Gegensatz zu seinem Siegburger Chef JACOBI zustande, der 
mehr ein System der Strenge und der padagogischen Einwirkung ver
folgte. - 1836 erschien sein Hauptwerk: ,Pathologie und Thera pie der 
psychischen Krankheiten", in dem er eine physiologische Begriindung der 
Psychiatrie versuchte. Die damaligen Lucken der Physiologie fiihrten 
ihn zu Trugschlussen und Hypothesen: Die manischen Krankheits
formen beruhten auf intrathorakischen organischen, die melancholischen 
dagegen auf intraabdominellen Leiden, was vorgenommene Sektionen 
bewiesen. Beim ,Wahnsinn" influiere das Arterienblut zu kraftig auf 
das Gehirn, die Hirnaktion werde tumultuarisch; Toben und Rasen sei 
die Folge. Bei der Melancholie hingegen liege das Arterienleben dar
nieder, das pravalierende Venenleben ube einen lahmenden EinfluB auf 
Him und Nerven aus. In diesen heiden Punkten erblickte er die Haupt
ursachen geistiger Erkrankungen. - Einen interessanten Einblick in 
den damaligen Behandlungsmodus bieten seine ,Beitrage zur Kenntnis 
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des Arzneigebrauches in den psychischen Krankheiten" (1839). - In 
seinen ,Praktisch-psychiatrischen Schriften" (1840) wendet er sich sehr 
scharf gegen NASSE (30 Seiten), der die ,Pathologie und Therapie der· 
psychischen Krankheiten" BIRDS einer diesem nicht passenden Kritik 
unterzogen hatte. Desgleichen gegen LEUPOLDT und JACOBI. - Bedeu
tend gewinnt BIRD ferner durch seine historisch-psychiatrischen Schriften, 
die er unter Benutzung eines groBen geschichtlichen Materials verfaBt hat 
und die a us den letzten J ahren seiner Tatigkeit in Bonn stammen. Es 
erschien 1848 in der ,Allgemeinen Zeitschrift fur Psychiatrie" von ihm: 
,Geschichte der Seelenstorung Johannas von Kastilien" (1479-1555), 
im gleichen Jahre ,Geschichte der Geisteskrankheit Karls VI., Konigs 
von Frankreich, und Karls IX., besonders nach Bartholomaus 1572". 

BIRDs Bedeutung liegt darin, daB er in einer Zeit, in der selbst Psychi
ater von Ruf noch nicht daran dachten, sich von dem Prinzip der Zwangs
maBnahmen und unangebrachter Strenge zu befreien, neben der eigent
lichen arztlichen Therapie auch eine psychische Behandlung in Verbindung 
mit aller Milde empfahl. Die warme Empfehlung, durch eingehendste 
dauernde Beobachtung auch von Kleinigkeiten, Anfertigung ausfiihr
licher Krankengeschichten, vor allem auch Vornahme von Sektionen 
in moglichst allen Fallen, klingt uns in allen seinen Schriften entgegcn. 
Nur dadurch allein konnten die noch der Aufklarung harrenden Aufgaben 
am ehesten gelOst werden. - Als uberzeugungstreuer Somatiker trat er 
mit einem gewissen Fanatismus fur seine Lehre ein, der ihn in manchen 
Fallen das als gewiB aussprechen lieB, was weiterer Klarung hatte vor
behalten bleiben mussen. In der Verfechtung seiner Meinungen war er 
ein brusker Angreifer und Verteidiger. Glaubte er sich ungerechtfertigt 
verletzt, so ging er in seinen Entgegnungen recht weit. Er scheute sich 
nicht, seinen Gegnern von Ruf, Verdunkelung der Wahrheit (NASSE), 
unentschuldbare Oberflachlichkeit (LEUPOLDT), bloBe statistische Willkur 
(JACOBI) vorzuwerfen. Diese scharfen gereizten Entgegnungen finden 
sich erklarlicherweise erst nach seinem Abgang aus Siegburg. 

KROEMER (Schleswig). 

Peter Willers Jessen 
1793-1875 

Am 13. September 1793 wurde }ESSEN in Flensburg geboren als Sohn 
eines Verlags- und Sortimentsbuchhandlers, der zuletzt ein stattliches 
Haus besaB, welches jetzt als Rathaus benutzt wird. Durch seine heiden 
ersten Frauen, Schwestern, geb. BOJEs, hatte der Vater Beziehungen zu 
den Mitgliedern des GOttinger Hainbundes, besonders zu BOJE, EsMARCH 
und }OHANN HEINRICH Voss; sein jiingster Sohn, unser }ESSEN, hat 
auch personlich diese Familienbeziehungen weiter zu erhalten gesucht, 
wobei seine Mutter, des Vaters dritte Frau, ihn unterstutzte: die Wahl 



}ESSEN 

Gottingens fiir das Studium, eine Reise von Schleswig nach Eutin weisen 
darauf hin. }ESSEN verlor seinen Vater mit kaum sieben Jahren; die 
Mutter fiihrte das Geschaft noch vier Jahre weiter, wahrend ihr Sohn das 
Gymnasium besuchte. Als von seinen fiinf Briidern der nur vier Jahre 
altere 1809 als Student der Medizin gestorben war, faBte er wahl dies 
Studium ins Auge. Wahrend desselben in Gottingen, Berlin, Kiel wurde 
die Mutter, der ihr Jiingster gewiB besonders am Herzen lag (spater ist 
sie in seinem Hause in Schleswig bei einem Besuch 1829 gestorben), von 
einem seiner alteren Stiefbriider unterstiitzt, der als Advokat unverheiratet 
in Altona lebte. Am Schlusse seines Studiums verlobte }ESSEN sich in 
Berlin, wo besonders HORN und HEIM eine nachhaltige Wirkung auf ihn 
ausiibten: in der Charite nahm er an den taglichen Visiten der HORNschen 
psychiatrischen Klinik teil, zu einer Zeit, wo er schon als Arzt fiir die im 
Neubau befindliche Irrenanstalt bei Schleswig designiert worden war 
(November 1819). Die Berufung }ESSENS war im Wesentlichen auf An
laB des tatkraftigen Arztes und Etatsrates SuADICANI geschehen, welcher 
das Elend der Irren in den Herzogthiimern Schleswig und Holstein 
schon lange erkannt und die Griindung der Irrenanstalt bewirkt und ge
leitet hatte. Damals war fiir den Kandidaten }ESSEN auch ein Reisegeld 
von Boo Rbtlr. bewilligt worden zum Besuch auswartiger Irrenanstalten. 
Auf seinen Antrag erhielt er im Februar 1820 von der schleswig-holstei
nischen Kanzlei in Kopenhagen eine Empfehlung an den danischen 
Gesandten in London, zum Besuch englicher Anstalten; gleichzeitig wurde 
er in Kiel promoviert mit der Dissertation: ,De Digitalis purpureae viribus 
usuque medico". Dann besuchte er vier Monate lang die Heil- und Ver
pflegungsanstalt Sonnenstein bei Pirna in Sachsen; er machte die tag
lichen Visiten mit, erhielt aber nicht viel Anleitung, was er spater in 
Schleswig empfand. Er sah auf dem Sonnenstein noch den Zwangsstuhl; 
bei Spritz- und Sturzbadern lieB man hochstens! so Eimer Wasser 10 his 
12 FuB herab auf den Kranken fallen; urn Befestigung durch Riemen 
zu vermeiden, befanden sich die Menschen in der Wanne unter Trichtern. 
Urn so mehr tritt daher hervor, daB }ESSEN die bei Einrichtung der 
Schleswiger Anstalt beschafften ,unbedingt erforderlichen Requisiten", 
wie Drehstuhl, Zwangslager und Zwangsstiihle fat gar nicht verwandte. 
In den ersten J ahren versuchte er zwar wiederholt Sturzbader, lieB Haar
seile legen, brauchte Brechweinsteinsalbe; a her den unberechenbaren 
Schaden, welchen die damals fast allgemein angewandten ZwangsmaB
regeln den Kranken zufiigten, hatte er erkannt und suchte sie moglichst 
zu vermeiden. 

Im Juli 1820 wurde er in Dresden mit AMALIE geb. EccARDT getraut. 
Bald darauf machte er die Reise nach England. Der iiber seine Eindriicke 
in sechs Anstalten Londons erstattete Bericht zeigt, daB auch dort Dou
chen auf Kranke, die in 7 FuB hohen holzernen Behaltern standen, oft 
gebraucht wurden; in Bedlam war eine Dampfheizungsanlage verungliickt; 
auch in Schleswig plante man eine solche, wie eine Gasanlage, aber gab 
sie auf als noch zu wenig bewahrt. ]ESSEN ging dann zum Oktober 1820 

in die neuerrichtete Anstalt bei Schleswig. 
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Von Anfang an floG }ESSEN ein reiches Krankenmaterial dadurch zu, 
daG die nach Angaben EsQUIROLS stattlich erbaute neue Anstalt auch 
gleich manche private Patienten, so a us Hamburg, Kopenhagen anzog; 
als }ESSENs Ruf stieg, spater auch aus Norwegen und Schweden. Darunter 
waren verhaltnismaGig viele Paralytiker, die }ESSEN zwar nicht als solche 
erkannte, aber so sorgfaltig schilderte, daG sie jetzt unverkennbar sind; 
iiberhaupt sind seine Krankengeschichten in dieser ersten Zeit klar, flie
Gend; sein FleiG ist bewundernswert, sein arztliches Streben leuchtet 
iiberall hervor; er berichtet die kleinsten Zeichen und urteilt vorsichtig. 
Ich mochte den GenuG und Vorteil, den man dabei, wie von seinen Schriften, 
gewinnt, mit dem Eindrucke vergleichen, den man beim Lesen unserer 
besten medizinischen Klassiker hat. 
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Diese Vorziige zeigt au~h sein Hauptwerk, welches schon 1831 in Schles
wig erschien: ,Beitrage zur Erkenntnis des psychischen Lebens im ge
sunden und kranken Zustande". Er widmete diese,Darstellung und wei
tere Entwicklung der BELr.schen Entdeckungen im Gebiete des Nerven
systems, nebst Untersuchung iiber die Krafte des psychischen Lebens 
und die Funktionen des menschlichen Geistes" Professor F. NASSE in 
Bonn. In der Vorrede beklagt er, daB die niedrige Stufe unseres psycho
logischen Wissens dem praktischen lrrenarzte besonders fiihlbar sei, 
dessen Wirkungskreis vorzugsweise bestimmtes Wollen und energisches 
Handeln fordere und sich am wenigsten vertrage mit einem Zustande 
der UngewiBheit, des eigenen Schwankens und Zweifelns. Bei ernstem 
beharrlichen Nachdenken iiber den lnhalt seiner Beobachtungen und 
Erfahrungen erkannte er immer mehr, daB die meisten gelehrten Streitig
keiten wesentlich nur Wortstreit sind; eine Erkenntnis, die er groBen
teils seinem verewigten Lehrer REINHOLD in Kiel verdanke (welcher in 
Jena so entscheidend auf SCHILLER gewi,rkt hatte), indem er aus dem 
W orte als dem Trager des Gedankens seinen Inhalt entwickelte. Da 
iiberraschte JEsSEN nun die groBe Obereinstimmung der Resultate seines 
eigenen Forschens mit den ihm beim Studium der Anatomie und Physio
logie des Nervensystems bekannt werdenden neuen Entdeckungen von 
CHARLES BELL, was ihn bewog, seine Ansichten der offentlichen Priifung 
und Beurteilung vorzulegen. 

Wie deutlich ]ESSEX die weittragende Bedeutung dieser Fragen erkannte, 
zeigen folgende Siitze: ,BELLS Entdeckungen der Duplizitii.t des Systemes der 
Riickenmarksnerven, und des zwischen dem Gehirn und den Muskeln vorhandenen 
Nervenkreises halte ich fiir so wichtig und so folgenreich fiir die Entwicklung des 
Nervensystems und der Psychologie, da13 ich sie in dieser Beziehung dem von 
HARVEY entdeckten Kreislauf des Blutes vergleichen mochte. . . . ich glaube nach
gewiesen zu haben, dal3 nicht blol3 die Muskeln durch einen Nervenkreis mit dem 
Gehirn verbunden sind, sondern alle Nerventhiitigkeit vermittelst eines Kreislaufes 
zustande kommt; dal3 alle menschlich psychische Thiitigkeit an einen entsprechenden 
Kreislauf gebunden ist; dal3 dieselbe Duplizitiit, welche in dem Nervensystem als 
Empfindung und Bewegung sich darstellt, in dem psychischen Leben als ein Wahr
nehmen und Wollen sich wiederholt; dal3 wir dieselbe Duplizitiit wiederfinden in 
dem Unter£chiede zwischen Geist und Gemiith, in dem Gegensatz des Vorstellens 
und Wollens in der Geistesthiitigkeit, des Fiihlens und Begehrens in der Gemiiths
thii tigkei t. " 

Diese Gedanken fanden zwar vielseitige Anerkennung: 1834 gibt die 
Jenaer Literaturzeitung z. B. ein tangeres Referat und sagt: ,Welche 
fruchtbringende Ideen! Welche scharfsinnige Andeutungen", aber die 
von JESSEN erbetene vielseitige Priifung und griindliche Kritik blieb ·aus, 
so daB er auch den in Aussicht gestellten zweiten Band nicht folgen lieB, 
obwohl er wiederholt lebhaft darum gebeten wurde. Erst neuerdings 
haben JESSENs, in seinem Erstlingswerk wie in vielen spateren Arbeiten 
auf BELLS Entdeckungen weiter entwickelte Ansichten die Aufmerksam
keit wieder auf sich gezogen. 

JEssEN trieb sorgfaltige anatomische Studien nach REILScher Methode, 
er dachte an ein Werk iiber Bau und Funktion des Gehirns. Unermiidlich 
war er tatig; so nahm er z. B. erst 1826 einen sechswochigen Urlaub, 
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wiihrenddessen der Physikus MAEs ihn vertrat. Gehoben durch das 
Gefii.hl der Bedeutung seines ersten Werkes fiir die Entwicklung der 
Psychiatrie, bewarb er sich 1832 urn die vakante Stelle des Direktors der 
medizinischen Klinik in Kiel; selbstbewuBt spricht er von seiner echten 
Liebe zur W ahrheit und Wissenschaft und seiner Fiihigkeit, den Inhalt 
seines Wissens und die Resultate seines Denkens einfach, klar und be
stimmt auszusprechen. Freilich erhielt er die Stelle nicht, aber wurde 
1833 zum Titularprofessor ernannt. 

Er war gliicklich verheiratet. Die Sorge fiir fiinf Kinder zwang ihn 
zur Aufnahme von Pensioniiren der Anstalt in seine Familie, wofii.r ihm 
Zimmerbenutzung in seiner Dienstwohnung von der Verwaltungsbehorde 
bewilligt wurde. Mit dieser, der sog. Koniglichen Direktion, geriet er sonst. 
v1elfach in Konflikte trotz freundschaftlicher Beziehungen zu einzelnen 
ihrer Mitglieder. Im Grunde hatte }ESSEN recht, die Verwaltung als 
iirztlicher Direktor zu verlangen, aber in der Form beging er oft Fehler. 
Seine Stimmung litt darunter, zeitweilig wurde er verbittert, Hypochonder; 
seine Arbeitskraft erlahmte periodisch, dann zog er sich in sein Studier
zimmer zuriick. Sonst war er gesellig, ein gern gesehenes Mitglied des 
iirztlichen Vereins, in dem er anregende Vortriige hielt. Kiirzere Reisen 
nach Kopenhagen, ins Innere Deutschlands unterbrachen seinen beim 
Wachsen der .Anstalt gebundenen Dienst; erst als die Krankenzahl An
fang der dreiBiger Jahre sich 300 niiherte, wurde ihm ein Assistenzarzt 
bewilligt. 

Wie vielseitig er sich beschiiftigte und in welchem Umfang er auch 
praktische Fragen behandelte, beweisen seine J ahresberichte, die ein 
verstiindnisvolles Entgegenkommen bei den Behorden fanden. Erorte
rungen iiber das Regulativ der Anstalt enthalten manche geschichtlich 
interessante Auskunft iiber die Zustiinde der Irrenpflege auBerhalb der 
Landesanstalt, warmes Eintreten fiir die Entlassenen, ihre Kontrolle, 
eventuelle Kuratel; Kostenfragen werden lebhaft erortert, Repartierung 
auf das ganze Land, urn arme Kommunen vorm Zufall zu starker Be
lastung zu schiitzen; ein Verpflegungshaus fiir Unheilbare sei notig sowie 
eines fiir die als wahnsinnig zu detinierenden Verbrecher. Neben Arbeiten 
,zur Lehre von der Zurechnungsfiihigkeit", ,Gedanken iiber das Wesen 
und die Erscheinung der fixen Ideen oder partielle Verriicktheit" finden 
wir eine mit zahlreichen statistischen Angaben und sorgfiiltigen patho
logisch-anatomischen Sektionsberichten ausgestattete Abhandlung iiber 
,Arztliche Erfahrungen in der Irrenanstalt bei Schleswig" 1838; deutlich 
beschreibt er darin Paralysefiille als ,Tabes nervosa"; diese Arbeit erschien 
im ersten Heft der in Verbindung mit den Irrenanstaltsdirektoren FLEM
MING, }ESSEN und ZELLER von JACOBI und NASSE herausgegebenen Zeit
schrift fiir die Beurteilung und Heilung der krankhaften Seelenzustiinde. 
ISENSEE (Geschichte der Medizin 1844) nannte }ESSEN einen der gedie
gensten und durchgebildetsten Irrenarzte. Urn dieselbe Zeit erschienen 
in dem ,Encyklopadischen Worterbuch der medizinischen Wissenschaften", 
herausgegeben von der medizinischen Fakultat in Berlin (unter ihnen 
HORN und JOHANNES MULLER), einige Aufsatze, iiber Idiotismus, Imbecil-
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litas, Insania, Fatuitas, l\Ianie und Melancholie, von denen der iiber 
Insania (S. 500-592) unser Interesse in hoherem MaBe auf sich zieht. 
In einer kurzen geschichtlichen Einleitung sagt ]ESSEN, daB seit CELSUS 
der gemeinschaftliche N arne fiir alle psychischen Krankheiten Insania 
sei; er entwickelt die Ansichten iiber ihren korperlichen und geistigen 
Ursprung und fiihrt aus: ,Jede dieser Ansichten ist halbwahr, und nur 
durch ihre Einseitigkeit falsch; jede laBt sich daher sowohl durch Rai
sonnement als die Berufung auf Erfahrungen ebenso leicht verteidigen 
als widerlegen, und nur die groBere oder geringere dialektische Gewandtheit 
verleiht bald dieser bald jener Ansicht den scheinbaren Sieg". Kurze 
Satze entwickeln die Frage: ,Auch ein hoherer Grad von moralischer Voll
kommenheit und Leidenschaftslosigkeit schiitzt nicht immer gegen psy
chische Krankheiten- die hochsten Grade von Immoralitat und Leiden
~chaftlichkeit existiren, ohne Irresein zu erzeugen". A us seinen psycho
logischen Anschauungen, daB die denkende Tatigkeit =Geist, die 
fiihlende = Gemiit und die wollende =Willen sei, entwickelt er die 
Notwendigkeit, die Entwic kl ungsgeschich te der psychischen Krank
heiten zu studieren; er gelangt dabei zu der Ansicht, daB die Nerven zu
gleich oder in bestimmter Sukzession und in Dbereinstimmung mit
einander wirken. Dies harmonische Zusammenwirken konne, da kein 
anderer Vereinigungspunkt existiere, nur von dem Zentralorgan, vom 
Gehirn und Riickenmark ausgehen. ,Insofern wir nun berechtigt sind, 
die Worte als ausgesprochene Ideen, die Gebarden als ausgedriickte Emp
findungen, die Handlungen als ausgefiihrte Zwecke zu betrachten, so 
miissen auch diese innerlichen Erscheinungen im Gehirn und Riicken
mark existiren, weil sie nur durch deren Vermittelung auBerlich er
sch~inen' '. 

,Spontaneitat", Empfindung = ,In-sich-Finden (neuerdings als 
,Entfindung" bezeichnet) sind schon von ihm gebrauchte Ausdriicke. 

Auf seine einzelnen fiinf Gattungen der Insania kann hier nicht ein
gegangen werden. Seine Ansicht iiber die BELLSchen Nervenkreise er
weitert er zu der Hypothese eines Kreislaufes der Ideen, wobei er einen 
Rhythmus von solcher Freiheit findet, wie es die Realisierung der gei
stigen Lebenszwecke erfordere. Dem Krampf in den Bewegungsnerven 
stellt er den Schmerz in den Empfindungsnerven gegeniiber; die Manie 
habe man schon langst als krampfhafte Bewegung, die Melancholie als 
einen Schmerz der Psyche betrachtet. Er gelangt dabei weiter zu gewagten 
Spekulationen iiber einen graBen auBerlichen und einen kleinen inner
lichen Kreislauf der psychischen Lebenstatigkeit, ohne sie begriinden zu 
konnen; doch beschaftigte ihn diese Frage sein Leben lang, so daB in 
einer seiner letzten Arbeiten (186<)) noch ein anatomischer Begriindungs
versuch gemacht wird, worauf wir noch kurz eingehen werden. Wenn die 
Einteilung ]ESSENs auch keinen dauernden EinfluB geiibt hat (auch 
die von KAHLBAUM benutzte Gruppierung der psychischen Krankheiten 
nach FLEMMING mit WILLERS ]ESSEN [dem Sohne unseres P. W. ]ESSEN] 
folgt ihm nicht), so sind diese Arbeiten ]ESSENs doch vielfach benutzt: 
bei JACOBI, ,Die Tobsucht", 1844, wird er an zwei Stellen neben 



}ESSEN 143 

EsQUIROL bekampft, wenn auch in besonderer Anerkennung; aber in 
der Rezension von J ACOBis Buch nimmt GRIESINGER Partei fiir }ESSEN. 
Auch in der zweiten Auflage seiner Pathologie und Therapie der psy
chischen Krankheiten zitiert GRIESINGER ihn wiederholt: ,nach eigenen 
Beobachtungen in Vbereinstimmung mit JESSEN". SCHULE spricht von 
den klassischen Schilderungen }ESSENs und zitiert ihn mehrfach. Von 
EMMINGHAUS (allgemeine Psychopathologie 1878) wird er 18 mal ge
nannt. 

Eingehend werden in dem Hauptaufsatze ,Insania" die Grundsatze 
und Arten der Behandlung besprochen. Da }ESSEN psychische Krank
heiten im allgemeinen als einen lebendigen KrankheitsprozeB, nicht als 
bloBen Krankheitszustand betrachtet, so sieht er die Genesung bei weitem 
haufiger durch den natiirlichen Verlauf der Krankheit herbeigefiihrt, als 
durch Medikamente und direkte psychische Kuren. Einige Einzelheiten 
seien hervorgehoben: ,Warme Bader gehoren zu den wirksamsten Mitteln, 
sind fast niemals kontraindizirt und verdienen eine urn so haufigere und 
allgemeinere Anwendung, da sie zugleich die Hautthatigkeit befOrdern 
und zur Regulirung des Blutumlaufs beitragen". Wenn man bedenkt, 
daB }ESSEN 1838 schrieb, zu einer Zeit, als CoNOLLY mit dem No-restraint 
erst hervortrat, so sind seine Ansichten iiber Zwang als sehr maBvoll zu 
betrachten: ,In Frankreich und England ist man bei vorherrschender 
expectativer Methode in der Behandlung der Manie wenigstens nicht 
ungliicklicher als in Deutschland, wo man oft nicht activ genug ver
fahren zu konnen glaubt.- Dieser theoretische Wahn kann nicht ernst
haft genug bekampft werden, da er fiir die Irren von den traurigsten 
Folgen ist und seine konsequente Durchfiihrung die Heilanstalt fiir diese 
Ungliicklichen in Zwangs- und Strafanstalten verwandeln muB. Kein 
Leidender bedarf so sehr der Geduld und Nachsicht, der Liebe und Theil
nahme seiner Umgebungen, als der Gemiithskranke". Doch nennt er er
laubte Zwangsmittel: Beschrankung der Freiheit, Entziehung von An
nehmlichkeiten und Geniissen, auch k urze Anwendung von Leibgiirtel 
und Zwangsstiihlen, oder Austoben ohne allen Zwangsapparat in einem 
sicheren wohlverwahrten Zimmer oder auf einem eingeschlossenen Hof. 
Auch Sturzbader, deren Einfiihrung man HORN verdanke, wirken in sel
tenen Fallen machtig; Wiederholungen widerrat er. Vom Drehstuhl sah 
er keinen Erfolg. Ziichtigungen verbiete die Wiirde des Menschen. Arbeit, 
Erziehung und Unterricht verhiiten tieferen Verfall. SchlieBlich schildert 
er die Vorziige der Irrenanstalt, die zu den glanzendsten Resultaten fort
schreitender Kultur gehoren. Schon im Jahre 1828 hatte er den Ankauf 
groBerer Landereien beantragt, urn die Kranken im Freien mit landwirt
schaftlichen Arbeiten zu beschaftigen; sein aufs sorgfaltigste begriindeter 
Antrag ist glanzend geschrieben und wiirde heute noch wirken. Dies 
geschah also schon lange vor GRIESINGERs Reformvorschtagen. 

Sorgfaltige Literaturstudien von CHIARUGI his NASSE waren die Grund
lagen dieser Aufsatze. 1842 erschien dann auch im Encyklopadischen 
Worterburch ein Aufsatz ,Psychologie", in dem er seine Theorie der 
Nervenkreise deutlicher zu Reflexvorgangen umgestaltete. 
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Urn diese Zeit spitzten sich die schon erwahnten Gegensatze zu seiner 
Behorde so zu, daB seine Stimmung weiter sehr litt. Eigenmachtige Be
urlaubungen und Ausfiihrungen kleiner Anderungen baulicher Art seiner
seits steigerten das MiBverhaltnis. Auch groBere Gehaltszulagen ver
besserten seine auBere Lage nicht geniigend. Er stellte nun den Antrag, 
zum Mi tgliede der Direktion ernannt zu werden. Dadurch verscharfte 
sich der Kampf, in dem ihm wirtschaftliche Fehler und Vernachlassigung 
der Kranken vorgeworfen wurden, so daB er 1844 urn Dienstentlassung 
nachsuchte, als lange unerquickliche Verhandlungen erfolglos gewesen 
waren. Erst im August 1845 erhielt er die nachgesuchte Entlassung vom 
Konig; in Beriicksichtigung seiner vieljahrigen ausgezeichneten Amts
fiihrung wurde ihm ein Wartegeld von 1200 Rtlr. beigelegt ,unter Auf
erlegung der Verpflichtung, Vorlesungen iiber die psychische Heilkunde 
an der Kieler Universitat zu halten". Dieser Auftrag war schwer ver
standlich, da ein 1843 von JESSEN eingereichtes und von der Fakultat 
unterstiitztes Gesuch urn Errichtung einer psychiatrischen Professur 
nicht bewilligt war, auch vom Direktor der medizinischen Klinik ent
sprechende Vortrage mit Krankenvorstellungen in jedem Semester statt
fanden. 

Am r. Oktober 1845 eroffnete er die von ihm gegriindete Privat
Irrenheilanstalt bei Kiel, welche er in dankbarer Erinnerung an seine 
Lehrer HORN und HEIM ,Hornheim" nannte. Es fallt auf, daB er zunachst 
Vorlesungen an der Universitat nicht hielt, wo man ihn doch am Ziel 
seiner Wiinsche geglaubt hatte. Doch woher sollte er Kranke nehmen? 
und nur theoretische Vorresungen verlieren allmahlich ihren Wert; des
halb hat auch sein Sohn, der sich 1853 in Kiel als Privatdozent fiir Psychi
atrie und psychisch-gerichtliche Medizin habilitierte, namentlich in den 
ersten J ahren seiner akademischen Tatigkeit nicht viel gelesen. Beide 
sind aber in hervorragender Weise spater fiir die Errichtung psychiatri
scher Kliniken eingetreten; so wurde 186o auf der Versammlung der 
Irrenarzte in Eisenach ein gedruckter Antrag (von Dr. }ESSEN, dem 
Sohn) besprochen: ,Die Versammlung wolle beschlieBen dahin zu wirken, 
daB baldmoglichst an allen deutschen Universitaten psychiatrische Lehr
stiihle und Kliniken errichtet werden"; der Antrag wurde mit dem 
Zusatze angenommen, daB die Psychiatrie auch ein obligatorischer Lehr
gegenstand werde. Nach einem Schreiben des Kieler Sanitatskollegiums 
haben ,Professor }ESSEN und Dr. }ESSEN Vortrage iiber Psychologie, 
Psychiatrie und gerichtliche Psychiatrie freiwillig gehalten, die von Medi
zinstudierenden besucht wurden"; dieses Schreiben war einem Gutachten 
des Prof. }ESSEN iiber eventuelle Errichtung einer psychiatrischen Klinik 
in Kiel hinzugefiigt, welches die medizinische Fakultat 1865 verlangte; 
das Gutachten zeigt vorsichtige Abwagung und bestimmte klare Forde
rungen, die in mancher Beziehung schon das waren, was dann die erst 
in diesem J ahrhundert fertig gewordene Klinik verwirklicht hat. 

Wahrenddessen brachte }ESSEN seine Privatanstalt bald zur Bliite 
und gewann ihr einen guten Ruf. Das ihr allseitig entgegengebrachte Ver
trauen schien kaum voriibergehend erschiittert, als in den Jahren 1861-62 
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die krankendsten Angriffe auf Aussagen zweier Kranken erfolgten. In 
einer wiirdig gehaltenen Schrift ,Das Asyl Hornheim, die Behorden und 
das Publikum" r862 legte er den Sachverhalt einfach dar und benutzte 
zugleich die naheliegende Gelegenheit, urn die Ansichten des Publikums 
iiber Geisteskrankheiten und lrrenanstalten soweit tunlich zu berichtigen. 
Er fand groBe Zustimmung sowohl in den Herzogtiimem wie in weiteren 
Kreisen, da die Zeitungen sich eingehend mit dem Verlauf beschaftigt 
hatten. 

Schon 1846 hatte er in einer Versammlung zu Kiel mit groBem Beifall 
aufgefordert, die Vorurteile gegen Irrenanstalten zu bekampfen. Es war 
dies die 24. allgemeine Versammlung der deutschen Naturforscher und 
Arzte, in der auf Antrag des Dr. MANSFELD, Arzt an der Irrenanstalt 
in Braunschweig, folgende Herren eine besondere Sektion fiir Psychia
trie bildeten: Professor ]ESSEN-Homheim, Dres ENGELKEN-Rockwinkel, 
DROSTE-Osnabriick, Physikus HEILAND-Liibeck, Privatdozent Dr. THY
GESEN-Kiel; dieser war Sekretar, ]ESSEN Prasident der drei Sitzungen, 
an denen viele praktische Arzte teilnahmen. Die Redaktion der Allge
meinen Zeitschrift fiir Psychiatrie (DAMEROW, FLEMMING und ROLLER) 
sprach auf Anregung von LAEHR 1847 MANSFELD und ]ESSEN den herz
lichsten Dank fiir die Bildung dieser ersten Sektion aus: ,daB diese Sache 
gerade in der Universitatsstadt desjenigen Landes ins Leben gerufen ist, 
welches gegenwartig eine der groBen Assoziationsfragen des gesamten 
deutschen Vaterlandes bildet, erhoht noch unser allgemeines Interesse fiir 
diese". Ein ,Verein deutscher Irrenarzte" worde aber erst r86o in Eise
nach gegriindet; an seinen Versammlungen nahm ]ESSEN wiederholt teil: 
r864 erhielt er in Frankfurt a. M. den Auftrag, Thesen zur gerichtlichen 
Psychiatrie auszuarbeiten, die dann in Hildesheim angenommen worden; 
hier wechselte er mit SNELL, SOLBRIG, GRIESINGER und BRANDES als 
Prasident und hielt mehrere Vortrage. Auf der Versammlung in Heppenheim 
r867 war er stellvertretender Prasident, weil FLEMMING fehlte. (Mit 
FLEMMING, ROLLER, SOLBRIG und LAEHR bildete }ESSEN den Vorstand.) 
Er erlebte hier die Differenz mit GRIESINGERS Ansichten, der statt SoL
BRIG in den Vorstand gewahlt wurde. ]ESSENs ,Vorschlage zu gesetz
lichen Bestimmungen in Beziehung auf die Aufnahme von Geisteskranken 
in Irrenanstalten" kamen zur Diskussion. ScHULE sah r864 in Frank
furt: ,den alten ehrwiirdigen ]ESSEN in den Saal eintreten; wie er nachher 
einen Fisch und eine Flasche Rheinwein vor sich aufmarschieren lieB, 
daB er einen Chapeau und Hemdskrause trug, ahnlich den Schillerbild
nissen, wodurch sich mir der Eindruck der durch Feinheit und Geistigkeit 
auffallenden auBeren Erscheinung noch tiefer ins innere Auge einzeich
nete". 

Er stand jetzt auf der Hohe seines Lebens und Wirkens, und seine 
Anerkennung worde immer groBer. Bei Griindung des Vereins fiir Psy
chiatrie in Wien worden }ESSEN, FLEMMING, ROLLER und ZELLER Ehren
mitglieder. Viel dazu scheint beigetragen zu haben sein r855 in Berlin 
erschienener , Versuch einer wissenschaftlichen Begriindung der Psycho
logie", ein 715 Seiten umfassendes Werk, welches neben DOMRICH und 

K i r c h hoff , Deutsche Irreniirzte I. 10 
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LoTZE als wichtig fiir die Fortbildung der Psychologie genannt wurde. 
Auch sein letztes groBes Werk: ,Die Physiologie des menschlichen Den
kens" 1872 enthalt eine Fiille geistvoller Bemerkungen, gibt reiche Be
lehrung und Anregung; er widmete anlaBlich des 5ojahrigen Doktor
jubilaums seines Freundes FLEMMING diesem die Arbeit, in der er an 
der Grenze eines langen tatigen Lebens die Resultate seiner Forschungen 
auf diesem Gebiete niederlegte. Hier wie in der eben genannten ,Begriin
dung der Psychologie" entwickelte er die Anschauungen vom Kreislauf 
der Nerventatigkeit und der Ideen, sowie von der Duplizitat des Seelen
lebens in erweiterter Form, aber gestiitzt auf anatomische Griinde, die 
er 1869 in ,Gedanken iiber den Sitz des Gemiithes oder die Funktionen 
des kleinen Gehirns" im Bd. 26 der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, S. 1-75 
veroffentlichte. Wenn er auch selbst mehrfach das Hypothetische seiner 
Anschauung betonte, so ist seine Untersuchung doch so griindlich, daB sie 
noch heutzutage fiir weitere Untersuchungen der Frage wertvoll ist. Die 
schon in der ,Begriindung der Psychologie" angedeutete Hypothese der 
Gemiitstatigkeit des kleinen Gehirns war 1856 in einem wohlwollenden 
Referat ebenso wie der ,Kreislauf der Ideen" von HAGEN abgelehnt, aber 
}ESSENs spatere Arbeit iiber die Funktionen des kleinen Gehirns berech
tigt zu der Hoffnung, daB sie nicht dauernd beseite geschoben ist. Von 
besonderem Interesse sind z. B. die Einwirkungen und Riickwirkungen, 
welche zwischen dem Gemiite und dem Mienenspiel mitte1st eines Nerven
kreises zwischen Facialis und Trigeminus stattfinden, dem }ESSEN 
nahere Beziehungen zum Kleinhirn zuschreibt. Seine mit Begeisterung 
angefaBten ersten, an BELLS Entdeckungen sich anschlieBenden For
schungen hater mit deutscher Beharrlichkeit bis an sein Lebensende fest 
im Auge behalten, iiberzeugt und durchdrungen von ihrer inneren Be
deutung. 

Er starb am 29. September 1875 in Hornheim, ein groBer Mensch 
und Arzt, von echtem Wohlwollen fiir die Menschen und fiir seine Kranken 
erfiillt, deren Umgang ihm Freude und Bediirfnis geworden war. Es 
kann daher der folgende Satz }ESSENs die beste Charakteristik von ihm 
geben, mit der wir von ihm scheiden wollen: ,Wir konnen die erfreuliche 
und erhebende Dberzeugung gewinnen, daB die Menschen im allgemeinen 
besser sind als sie erscheinen, daB in der Tiefe ihres Gemiithes ein tiefer 
Sinn fiir das Schone und Gute und Edle verborgen sein kann, wenn er 
auch durch die Last und Sorge des Lebens, durch Mangel an Ausbildung, 
durch vorherrschende Sinnlichkeit und Leidenschaften in seiner freien 
Entwicklung gehemmt, gehindert und unterdriickt wird". 

Literatur: CALLISEN, Med. Schriftstellerlexikon Bd. IX, S. 442 und Bd. XXIX, 
S. 152. - BANDORF in der Allg. deutschen Biographie. - RtiPPELLS summarischer 
Bericht iiber die Irrenanstalt bei Schleswig 182o-I87o; und Bericht iiber dieselbe 
Anstalt I87o-1920, wo ein vollstiindiges Verzeichnis der Schriften ]ESSENS ge
geben ist. 

KIRCHHOFF (Schleswig). 
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JoHANN lliCHAEL LEUPOLDT wurde am 11. November 1794 als Sohn 
eines Schneidermeisters in W eiBenstadt im Fichtelgebirge geboren. N ach 
dem Besuch des Bayreuther humanistischen Gymnasiums bezog er im 
Herbst 1814 von idealstem Streben erfiillt fast mittellos die Universitat 
Erlangen und wahlte mit weitausschauenden Studienplanen die Medizin. 
Nachdem er im Mai 1818 das medizinische und das Promotionsexameil 
abgelegt hatte, brachte er es trotz schwerer Typhuserkrankung und trotz 
seiner bedriickten wirtschaftlichen Lage zuwege, sich noch im gleichen 
J ahr an der Erlanger Universitat zu habilitieren. Hatte ibn bereits in 
seiner Dissertationsschrift und noch mehr in seiner Habilitationsarbeit 
(de animae humanae natura) das Leib-Seelenproblem gefesselt, so zeigte 
sich schon bald bei seiner akademischen Lehrtatigkeit wie in seinen zahl
reichen Publikationen, daB ibm die Psychiatrie zum Lieblingsfach ge
worden war; er ist ihr trotz mancher Enttauschungen bis an sein Lebens
ende treu geblieben. Bereits im Wintersemester 1818/19 las er neben all
gemeiner Anatomie im Sinne BICHATS und MECKELS und neben Physio
logie auch iiber Geisteskrankheiten, und noch im Sommersemester 1872 
hat der den Achtzigern nahestehende Greis ein Konversatorium iiber 
Psychiatrie und ein psychiatrisch-forensisches Praktikum angekiindigt. 
:\lit solcher Ausdauer im Lehrberuf unseres Faches diirfte er unter den 
Psychiatern der alteren wie neueren Zeit wohl einzig dastehen. Im J ahr 
1820/21 erhielt er von der bayerischen Regierung ein Reisestipendium 
mit dem Hauptziel Berlin zum Studium der Psychiatrie und des lrrenhaus
wesens, mit dem es damals in Bayern noch sehr schlecht bestellt war, zu 
besuchen. Bereits auf der Hinreise und dann wieder auf dem Heimweg 
hat er wie auch noch in spateren J ahren auf seinen Erholungstouren 
zahlreiche Irrenanstalten besichtigt. In Berlin war ibm auf der damals 
unter NEUMANNs Leitung stehenden lrrenabteilung der Charite moglichst 
freie Hand gelassen; auch fand er dort u. a. Zutritt zu HoRN und LANGER
MANN. Wahrend dieses Berliner Aufenthaltes hat er sein erstes groBeres 
Werk ausgearbeitet, das er dann unter dem Titel ,Heilwissenschaft, 
Seelenheilkunde und Lebensmagnetismus" veroffentlichte. Schon wenige 
lfonate nach seiner Riickkehr nach Erlangen wurde er daselbst (1821) 
zum auBerordentlichen und 1826 zum ordentlichen Professor ernannt. 
Die Zahl seiner wissenschaftlichen Veroffentlichungen ist iiberaus groB. 
Sie behandeln neben der Psychiatrie die allgemeine Pathologie und Thera
pie, die Anthropologie, die Hygiene, die Geschichte der Medizin, einschlieB
lich eines Abschnittes iiber Geschichte der Psychiatrie und das akademische 
Bildungswesen. Von seinen sich auf die Psychiatrie beziehenden Schriften 
seien auBer den schon erwahnten noch folgende kurz aufgezahlt: 1824, 
,Ober wohlfeile Irrenanstalten"; 1825, ,Ober Leben und Wirken und iiber 
psychiatrische Kliniken in einer Irrenheilanstalt"; 1826, ,De maniae 
hyd ophobicae contagiosae sede"; 1828, ,Eubiotik und Diatetik des phy-
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sischen und psychischen Menschenlebens"; 1833, ,Dber den Entwick
lungsgang der Psychiatrie"; 1834, ,Allgemeine Anthropologie", zwei 
Bande; 1837, ,Lehrbuch der Psychiatrie" (auch ins Hollandische iiber
setzt). Dazu mehrere Aufsatze in psychiatrischen Zeitschriften, so in 
NASSEs Zeitschrift fiir psychiatrische Arzte, FRIEDREICHs Magazin fiir 
Seelenkunde und in der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie. 

V or seiner Beforderung zum Ordinarius war er auch einmal nahe daran 
gewesen, bei JACOBI in Siegburg die Stelle eines Anstaltsarztes wenigstens 
fiir einige Jahre zu iibernehmen. Allein er entschloB sich dann doch, 
seine akademische Lehrtatigkeit nicht zu unterbrechen, hauptsachlich 
auch deshalb, weil er schon damals sich eifrig bemiihte, in Erlangen eine 
Irrenanstalt in Verbindung mit einer psychiatrischen Universitatsklinik 
zustande zu bringen. Einstweilen hatte er sich wenigstens die Genehmigung 
zur Eroffnung einer Privatirrenanstalt erwirkt, von der er aber trotz viel
versprechender Aussichten unter Verzicht auf bedeutende klingende Vor
teile zugunsten seines Lehramtes und seiner wissenschaftlichen Arbeiten 
nur einen sehr bescheidenen Gebrauch machte. Dafiir setzte er seine Werbe
tatigkeit urn die Errichtung einer offentlichen Irrenanstalt in Erlangen 
und iiberhaupt urn die Hebung des Irrenwesens unermiidlich fort- mit 
wechselndem Erfolg bei den verschiedenen maBgebenden Stellen. Mit 
Genugtuung erzahlt er selbst von einer sehr giinstig abgelaufenen Aus
sprache iiber die Irrenreform, die ihm einmal vor dem Konig Max Joseph I. 
vergonnt war. LEU"POLDT muB sein Lieblingsthema sehr iiberzeugend 
und warmherzig vertreten haben, denn der Regent rief ihm beim Abschied 
ein lebhaftes ,Vergelt's Gott" zu, nachdem er ihm eingestanden hatte, 
daB er sich friiher eine Zeitlang durch einen hoheren Medizinalbeamten 
unter Hinweis auf das Sprichwort ,Narren baut man keine Kirchen" 
habe irrefiihren lassen. Weniger Gliick hatte er spater u. a. bei dem be
kannten Minister ABEL, von dem der unbequeme Mahner eine sehr un
gnadige Behandlung hinnehmen muBte. Als heute ganz unverstandlich 
muB es a her erscheinen, daB LEUPOLDT gerade mit seinen klinischen Planen 
bei der medizinischenFakultat kein rechtes Verstandnis fand. War doch 
schon im J ahr 1827 die mittlerweile von LEUPOLDT mobil gema:chte Regie
rung aus AnlaB der Erlanger Irrenanstaltsfrage an die Universitat mit 
dem Auftrag herangetreten, im Einvernehmen mit LEUPOLDT sich iiber 
die Errichtung einer Irrenklinik gutachtlich zu auBern. LEUPOLDT war 
natiirlich gleich fiir die Sache sehr eingenommen und brachte auch ein 
nach seiner Meinung geeignetes Gebaude in Vorschlag, allein er stieB, 
wie gesagt, bei Senat und Fakultat auf mangelndes Entgegenkommen 
und so wurde der schone Plan unter unerquicklichen personlichen Rei
bungen zunichte. Volles Verstandnis dagegen wurde seinen Anstaltsvor
schlagen seitens der damaligen Regierungsprasidenten von Mittelfranken 
entgegengebracht, und es ist im wesentlichen LEUPOLDT zu danken, daB 
in Erlangen die erste bayerische Irrenanstalt gebaut wurde. In der langen 
Vorbereitungszeit his zu der im J ahr 1845 erfolgten einstweiligen Fertig
stellung und Eroffnung der Anstalt fiel LEUPOLDT die Aufgabe eines 
sachkundigen Beraters zu, der er sich nicht nur mit dem bei ihm selbst-
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verstandlichen Eifer, sondern auch mit betrachtlichen Geldopfern unter
zog. Seine Erwartung freilich, daB er dann neben seiner Professur auch 
die Direktion der Anstalt erhalten werde, erfiillte sich zu seinem Leid
wesen nicht; er muBte sich mit der Genugtuung trosten, daB zwei seiner 
ehemaligen Harer (SOLBRIG und HAGEN) diese Stelle nacheinander er
hielten. Da diesen nunmehr im Nebenamt die Abhaltung klinisch-psychia
trischer Vorlesungen an der Universitat oblag, hat LEUPOLDT zunachst 
anderthalb J ahr- im wissenschaft-

zehnte nicht lichen Vereins-
mehr iiber Psy- und Versamm-
chiatrie gelesen. lungsleben so 
Aber ab Mitte hervorragend ta-

der sechziger tige Mann in den 
Jahre kiindigte letztenJ ahrzehn-
er wieder alle ten seines Lebens 
paar Semester die . personliche 
theoretische Vor- Fiihlung mit den 
lesungen iiber Fachkollegen 
Pathologie und mehr und mehr 

Therapie der verloren. Er zog 
Seelenstorungen sich zuriick weil 
und praktische er die neue, seiner 
Kurse iiber fo- Meinung nach zu 
rensische Psy- einseitig mate-
chiatrie an und rialistische und 
setzte dies, wie rein empirische 
schon erwahnt, Richtung mit 
fast his in sein ihrem allzu lau-
Sterbejahr fort. ten Auftreten 
Im iibrigen aber nicht billigen 
hatte der friiher konnte. Dafiir 
widmete er sich in ungebrochener Riihrigkeit neben seinen schrift
stellerischen Arbeiten urn so hingebender der humanitaren Betati
gung auf dem Gebiet der Armenpflege und Fiirsorgeerziehung, auf dem 
er sich schon in den vierziger Jahren schopferisch hervorgetan hatte. 
Inmitten solcher Arbeit ist er am 21. August 1874 im Alter von 8o J ahren 
gestorben, nachdem er noch wenige Jahre zuvor zu Nutz und Frommen 
der Allgemeinheit in einer groBeren Publikation (ein Lebenslauf und sein 
Ergebnis fiir die allgemeine Bildung) die Summe seines Lebens gezogen 
hatte. 

Wenn wir nun das Gleiche von unserem neuzeitlichen Standpunkt aus 
tun, dann erwachst uns als Irrenarzten die Ehrenpflicht, eine Wertschat
zung nachzuholen, die ihm seitens der Zeitgenossen versagt worden ist. 
GewiB, es hat ihm, zumal in der ersten Halfte seines wissenschaftlichen 
und praktischen Wirkens, nicht nur an der Statte seiner Tatigkeit, sondern 
auch drauBen in der weiteren Fachwelt an Ehren und Anerkennung nicht 
gefehlt. Schon wenige Jahre, nachdem er Ordinarius geworden, hat ihn 
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die Universitat zum Rektor gewahlt, iiber 17 Jahre lang war er Vorstand 
der Erlanger Societas physico-medica und hat, was erst im J ahr rgo8 
gelegentlich der roojahrigen Jubilaumsfeier wieder gebiihrend gewiirdigt 
worden ist, die bei seinem Amtsantritt dem Einschlummern nahe Gesell
schaft zu neuem Leben erweckt; er allein fast hat es ferner fertig gebracht, 
daB die Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte im Jahr 1840 
in Erlangen stattfand und unter seiner Geschaftsleitung einen glanzenden 
Verlauf nahm, und von zahlreichen gelehrten Gesellschaften des In- und 
Auslandes war er zum Mitglied ernannt worden. Da konnte es nicht an 
seiner selbstgewahlten spateren Zuriickgezogenheit gelegen sein, daB er 
von der psychiatrischen Welt weiterhin ganz vergessen worden ist, und 
daB nach seinem Hinscheiden selbst die Allgemeine Zeitschrift fiir Psychi
atrie, als deren Mitarbeiter er his zu seinem Tode aufgefiihrt war, kein 
Wort eines ehrenden Nachrufs gefunden hat. Wie konnte das geschehen? 

Es war fiir LEUPOLDT ein Verhangnis, daB er Zeit seines Lebens sich 
mit der unmoglichen Aufgabe abmiihte, Glauben und Wissen zu vereinigen. 
Er war eine tiefreligiose Personlichkeit und ein iiberzeugungstreuer Be
kenner eines positiven Christentums deutschnationaler Farbung. Indem 
er nun diese seine Herzensangelegenheit mit den Grundfragen, Zielen 
und Ergebnissen der Naturwissenschaften verquickte und seinen Arbeiten, 
woes nur immerging, den ,christlich-germanischen" Stempel aufdriickte, 
muBte er, zumal zur Zeit des Aufbliihens der exakten Naturwissenschaften 
der Vereinsamung, ja dem Ruf eines sonderbaren Heiligen verfallen, 
zumal sein schwulstiger, an Unklarheiten reicher Stil ganz dazu angetan 
war, diesen Eindruck noch zu verstarken. Dazu kam, daB sein philoso
phisch ins Weite gerichteter Blick auf die infolge der ScHELLINGschen Ara 
jeder Spekulation abhold gewordenen spateren Zeitgenossen unbehaglich 
wirken muBte. Demgegeniiber darf jedoch nicht iibersehen werden, daB 
sein Nahblick fiir die Fortschritte der Physik und Chemie in ihrer Anwen
dung auf die Medizin durchaus nicht getriibt war, wie er auch die grund
legende Bedeutung der erst zu seiner Zeit aufgebliihten pathologischen 
Anatomie fiir die Krankheitserkenntnis nicht gering einschatzte. Nur 
die damals beliebte einseitige Dberschatzung dieser Disziplinen in ihrer 
Anwendung auf die Biologie wares, vor der er immer wieder zu warnen 
sich berufen fiihlte. Ratte er es von seiner hoheren Warte aus zu beman
geln, daB man sich schon bei der Betrachtung der ,toten" Natur zu ein
seitig nur an ihre materielle AuBenseite hielt, so konnte er sich mit der 
durch alle jene Fortschritte der exakten Naturwissenschaften bedingten 
,radikalen Umwalzung der medizinischen Anschauungen" - wie man 
das damals nannte- erst recht nicht befreunden. Unertraglich vollends 
muBte ihm der Gedanke sein, daB mit der zunehmenden Materialisierung 
der Medizin die seelischen Erscheinungen schlieBlich nur noch als ein An
hangsel der Korperwelt angesehen werden konnten. Da wurde er denn 
seinerseits nicht miide, fiir die Erforschung des belebten Organismus, 
zumal von dessen psychischer Seite und damit natiirlich erst recht fiir die 
Psychiatrie eine im weitesten Sinn anthropologische Betrachtungsweise, 
aus der allein die psychisch-somatische Wechselwirkung verstandlich sei, 
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nachdriicklich zu fordern. Es kann bei der riickschauenden Wiirdigung 
dieses Postulats davon abgesehen werden, daB die Anthropologie LEu
POLDTs anders aussah, als was wir heute darunter verstehen; allein in 
seiner grundsatzlichen Bedeutung mutet LEUPOLDTs wissenschaftlicher 
Standpunkt jedenfalls sehr neuzeitlich an. Und wiederum ist er ein 
Moderner, wenn sich fiir ihn aus solchen Erwagungen heraus die Wich
tigkeit der Psychiatrie fiir die wissenschaftliche und praktische Ausbil
dung der Arzte ergab. Nicht nur die kiinftigen Fachpsychiater und wie 
man allenfalls noch zugestehen wollte, die kiinftigen Gerichtsarzte, sondern 
die Mediziner insgesamt sollen Psychiatrie griindlich studieren, urn einer
seits all ihr Fachwissen zu durchgeistigen und andererseits den Anforde
rungen der psychiatrischen Praxis drauBen im Leben gewachsen zu sein. 
Zu dem Behufe forderte LEUPOLDT immer wieder in Publikationen, Ein
gaben und Gutachten als einer der Ersten in Deutschland psychiatrische 
Kliniken in Verbindung mit Anstalten bei den Universitatsstadten. Wenn 
man bedenkt, wie die Psychiatrie abgesehen von ihrer praktischen Sander
bedeutung gerade in ihrem allgemeinen arztlichen Bildungswert his in 
die jiingste Zeit selbst in Universitatskreisen verkannt wurde und daB es 
darin erst heute zu tagen beginnt, so kann LEUPOLDTs Wirken auf diesem 
Gebiet nicht hoch genug eingeschatzt werden. Auf seine sonstigen Be
miihungen zur Hebung des allgemeinen Irrenwesens sei in diesem Zu
sammenhang nur nochmals hingewiesen. Wesentlich geringere Bedeutung 
ist seiner Mitarbeit an dem Ausbau der klinischen Psychiatrie beizumessen; 
die dazu erforderliche praktische Tatigkeit war ihm, der sich so sehr dar
nach umgetan hat, versagt geblieben. Immerhin ist sein Lehrbuch eine 
fiir die damalige Zeit ganz beachtenswerte Leistung. Da er dabei haupt
sachlich auf die Erfahrung der in der Praxis wirkenden Autoren ange
wiesen war, so hat er wohl nur der Vollstandigkeit wegen im therapeu
tischen Teil auch die damals iiblichen mechanischen Apparate, Zwangs
mittel und sonstigen massiveren Eingriffe mit aufgezahlt. Allein er unter
laBt nicht, groBe Zuriickhaltung in ihrer Anwendung zu empfehlen. Da 
aber, wo er allein zu Wort kommt, zeigt er sich einerseits als ein sehr 
verniinftiger Somatiker, wie andererseits als ein feinfiihliger Psychiker. 
So heben sich seine Bemerkungen iiber Naturheilung und iiber das sorgsam 
zuwartende Verhalten des Arztes sehr vorteilhaft von den damals iiblichen 
allzu aktiven und vielgeschaftigen Behandlungsmethoden ab. Vollends 
seine Ausfiihrungen iiber die individualisierende psychische Behandlung 
horen sich ganz vortrefflich an. Nicht Krankheiten, sondern kranke Indi
viduen sollen nach seiner Anleitung behandelt werden und zwar immer unter 
vorwiegender Beriicksichtigung der noch erhaltenen gesunden Personlich
keitsreste. Aus all dem spricht der geborene Psychiater im edelsten Sinn 
des Seelenarztes. Die ganze Riistkammer psychischer Behandlungs
methoden, bei denen natiirlich auch der Arbeitstherapie eine hervorragende 
Rolle zuerteilt wird, bespricht er durch und findet dafiir Worte, die jetzt 
noch uneingeschrankt wiederholt werden konnten. Wenn wir heute in 
Lehrbiichern und volkstiimlichen Vortragen Abbildungen zeigen mit den 
in Feld und Garten,. Werkstatte und Schreibstube beschaftigten Kranken, 
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dann sollen wir uns erinnern, daB solche Bilder schon vor 100 J ahren 
die Lieblingsideen deutscher Irrenarzte vom Schlage eines LEUPOLDT 
bildeten, und wenn heute die Psychiatrie an allen Universitaten gelehrt 
wird und als ein wichtiges Glied der arztlichen Ausbildung gilt, dann 
sollen wir daran denken, daB auch LEUPOLDT fiir diese Errungenschaften 
mitgekampft, ja mitgelitten hat. 

G. SPECHT (Erlangen). 

Carl Wilhelm ldeler 
1795-1860 

lDELER ist am 25. Oktober 1795 zu Bendwisch in der West-Priegnitz 
geboren, wo sein Vater Prediger war. 1815 ginger als Kompagniechirur
gus mit nach Paris. 1821 finden wir ihn als praktischen Arzt in Bernau, 
1822 in Genthin. Nachdem er 1826 seine ,Anthropologie fiir A.rzte" ver
offentlicht hatte, zog ihn LANGERMANN 1828 zur arztlichen Leitung der 
Irrenabteilung der Charite nach Berlin, wo er his zu dessen Tode 1832 
innig mit ihm verbunden blieb; beide waren mit Liebe der Tonkunst 
zugetan. 1831 habilitierte IDELER sich mit ,De moxae efficacia in animi 
morborum medela". Dber sein Leben und Wirken an der Charite soU 
im Zusammenhang im folgenden berichtet werden, so daB bier nur noch 
Einzelheiten vom SchluB seines Lebens zu erwahnen sind. Bei seinem 
milden Wesen und seiner nur allzu gefiihlvollen Natur, war er- wie sein 
Sohn schreibt -, Ieicht verletzbar; ein energisches Auftreten aber lieB er 
vermissen, so daB er sich verstimmt zuriickzog, wenn seine Antrage auf 
Abanderungen in der Irrenstation kein Gehor fanden. Diese Verstimmung 
trat in den letzten J ahren seines amtlichen Wirkens immer starker hervor 
und entfremdete ibn immer mehr seiner irrenarztlichen Tatigkeit; Unter
leibsbeschwerden, Schlaflosigkeit, durch die alte Gewohnheit reichlichen 
Kaffeegenusses bei seinen geistigen Arbeiten hervorgerufen, notigten ihn, 
seinen Dienst auszusetzen; am 29. Juli 186o starb er in einem apoplek
tischen Anfall. 

lDELERs Bedeutung ist besonders in der schriftstellerischen Tatig
keit zu suchen, mit der er auch im Auslande gewirkt hat; mit MOREL 
und PARCHAPPE stand er in Korrespondenz, er iibersetzte 1846 DuBOIS: 
Histoire philosophique de l'hypochondrie et de l'hysterie, sowie MARC, 
Maladies mentales. 

Es ist nicht Ieicht, lDELER gerecht zu werden. LAEHR, der ihm nahe 
stand, hat ihn wohl trotzdem unter seinen Zeitgenossen am unparteiisch
sten beurteilt. Er sagt: ,Seinerzeit wohl ebenso iiber- als unterschatzt 
laBt er schon hierin erkennen, daB in rhm eine hervorragende Personlich
keit zu Grabe getragen ist." Er erinnert an eine Schilderung von MoREAU 
(de Tours), der ihn in seiner Physiognomie wie in seinem Verhalten zu 
den Kranken mit ESQUIROL verglich; an die vielfa.chen, oft heftigsten 
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Bekampfungen, die er erdulden muBte, die zwar nicht immer in der 
Form, aber dem lnhalt nach nicht selten begriindet waren. IDELER 
nahm an dem Aufbau der Irrenheilkunde teil, die sich - wie friiher die 
Chirurgie - aus Versumpfung befreite; aber man verlangte mehr von 
ihm, den das Geschick in das psychiatrische Zentrum eines graBen Staates 

gestellt hatte, doch das :\laB seiner Krafte habe damit nicht im Einklange 
gestanden. An diesen hohen Anforderungen, die er bei seiner Befahigung 
und bei seinem stets idealen Streben noch mehr als mancher andere fiihlte, 
sei er zugrunde gegangen, er habe sich iiberleben miissen. IDELER wurde 
1840 selbstandiger Direktor der psychiatri~chen Klinik, die er his 186o 
lei tete; trotzdem ist - wie LAEHR sagt - sein Leben und Streben wenig 
von EinfluB auf die Anstalt gewesen; sie sei dassel be geblieben, was sie 
im Beginn seiner Wirksamkeit- also 1828- war. Er war ein Mann der 
Theorie, Idealist. Sein Ernst und seine milde Freundlichkt:it, sein kind
liches Herz, die Gewandtheit seiner Rede erweckten Verehrung: ,Unser 
guter alter Geheimrat IDELER" sagt sein Horer BRAus von ihm. Er 
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schenkte den Bestrebungen anderer fiir die Besserung der Zustande 
volle Teilnahme, aber offentlich erhob er nicht seine Stimme. Seine 
Eigenschaften wiesen ihn darauf hin, mit der Feder zu wirken. 
Durch seine Apologie LANGERMANNS spornte er die Jiingeren an und 
wurde iiberhaupt ,von hohem EinfluB fiir die psychogenetische Be
griindung der Psychiatrie, in der er dadurch sich eine historische Stelle 
bewahrt" (LAEHR). 

DaB lDELER recht verschieden beurteilt wurde, erkHirt sich zum 
Teil daraus, daB er im Laufe des Lebens seine Anschauungen in einigen 
Richtungen anderte; wie MULLER sagt: ,Von LANGERMANN in die Psychi
atrie eingefiihrt, entfernte er sich bald von dessen Anschauungen und 
nahm eine Stellung ein, die ihn ins HEINROTHsche Lager fiihren sollte. 
Denn er hielt die Geisteskrafte fiir Ausschreitungen von Leidenschaften 
und schuf eine religios-mystische Basis, welche, wie so vieles andere, von 
der modernen Naturforschung iiber den Haufen geworfen wurde." Der 
Vorwurf eines mystischen Obskurantismus wurde ihm bei Lebzeiten 
mehrfach gemacht; wie sein Sohn mitteilt, hat lDELER sich aber in bitter
ster Weise gegen eine solche Verunglimpfung ausgesprochen; dieser zeigt 
auch, daB er besonders in seinen ethischen Prinzipien von HEINROTH 
abwich, entschiedenen Widerspruch erhob gegen dessen Theorie vom 
bosen Prinzip, durch welches die psychologische Auffassung der Geistes
krankheiten groBe EinbuBe erleide. J edenfalls aber war es zu weit ge
gangen, als man lDELER, als Konsequenz seiner Lehre der auf potenzierte 
Leidenschaften zuriickgefiihrten Geisteskrankheiten, die ,entsetzlichen 
ZwangsmaBregeln und Strafmittel" vorwarf, die er, wie HEINROTH, ver
teidigte; denn lDELER fand diese ,psychische Kurmethode" vor, die z. B. 
REIL schon 1803 in seinen Rapsodien empfahl; lDELERS GrundriB der 
Seelenheilkunde erschien erst 1835; die REILschen disziplinarischen 
Zwangsmittel sind bekanntlich zum Gliick nicht so sehr oft ausgefiihrt 
worden, da an manchen Orten besonnene Manner die zuweilen rec:qt 
wunderbar konstruierten Einrichtungen und Theorien bald wieder beiseite 
stellten. lDELER hat nach WESTPHALS Mitteilung, der noch unter seiner 
Direktion tatig war, erklart, daB die Zwangsmittel bei ihm in milderer 
Form angewandt wurden; aber gebraucht wurden Zwangsjacke, -stuhl 
und -bett, auch Ekelkuren noch lange, denn der Zwang erschien als das 
wichtigste Mittel, die Leidenschaften zu bekampfen. J e mehr Aufklarung 
und Arbeit dabei helfen, urn so hoher schatzte lDELERS Theorie solche The
rapie; Erweckung und Beteiligung der den Leidenschaften widerstrebenden 
Gemiitstriebe hielt er fiir die Aufgabe der Heilmethode; er tadelte REILs 
Vorschlage, die Kranken mit lauter Schrecken, damonischen Erschei
nungen und Zaubereien zu umgeben. Doch drangen ebenfalls nach WEST
PHALS Erlebnis, diese aus innerster Dberzeugung heraus gewonnenen 
Ideen iiber die Entstehung und Behandlung der Geisteskrankheiten nicht 
mehr durch. 

Wenn HIRSCH sagte, daB lDELER ,wie eine Ruine aus der Vergangen
heit in die neueste Zeit hineinragt", so mag das am SchluB seiner langen 
Tatigkeit gegolten haben; im jetzigen weiteren Abstande ist der Wert 
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seiner Schriften zum Teil noch jetzt viel hoher zu schatzen. Der 
hohe ethische Standpunkt in ihnen, die Warme und der Schwung 
seiner Darstellung werden aber oft durch die allzu groBe Breite seiner 
Werke beeintrachtigt; dies gibt auch sein warmster Verteidiger, der 
Sohn, zu. 

Diese schwungvolle und breite Darstellung zeigt sich in seiner Schrift 
,LANGERMANN und STAHL als Begriinder der Seelenheilkunde" (auch 
r83S im ersten Teile seines Grundrisses der Seelenkrankheiten wiederholt). 
lDELER war vier Jahre Schuler LANGERMANNs, der ihn zum Studium der 
Werke STAHLS anregte, die dadurch erst wieder bekannt \\Urden, denn 
IDELER iibersetzte STAHLS Theoria medica. So erweckte LANGERMANN 
die STAHLSchen Anschauungen zu neuem Leben. Es sollten die Spuren 
moralischer Unterscheidung durch strenge Disziplin benutzt werden als 
Heilmittel gegen die Leidenschaften; IDELER wollte dieses ,Riistzeug" 
LANGERMANNS ausbilden durch gemilderten ,Zwang im Irrenhaus", 
worin er die vornehmste Aufgabe des Irrenarztes sah. Man muB neben 
dieser Ei~seitigkeit immer den hohen ethischen Gesichtspunkt beachten, 
den IDELER nie aus dem Auge verlor; dann wird man nicht so scharf ab
sprechend sein wie FRIEDREICH, der IDELERs GrundriB 1837 in seinen 
,Blattern fiir Psychiatrie" sehr scharf angriff; daB er IDELERs Ansichten 
iiber LANGERMANN und STAHL nicht fiir richtig ansah, weil er ihnen 
mehr Verdienst beilege, als sie in der Wirklichkeit verdienen, ist ein 
wohl richtiges Urteil; denn IDELER verherrlicht beide zu sehr. Doch 
ist durch IDELER die Stellung STAHLS und LANGERMANNS an entschei
denden Entwicklungszeiten der Psychiattie richtig erkannt und fest
gelegt. 

Der 183s-1838 in zwei Teilen erschienene ,Grundri13 der Seelen
heilkunde" zeigt IDELERs Vorziige und Schattenseiten besonders deut
lich. Immer auf ethischer Hohe stehend, in begeisterten Worten schil
dernd und abwagend, ermiidet er leicht durch Langen. Die Affekte stellt 
er als einen Bruchteil der Leidenschaften dar; er beruft sich auf EsQUIROL, 
der auch die Analogie der Leidenschaften mit dem Wahnsinn deutlich 
ausgesprochen habe; das sei bei den Franzosen spater noch ausfiihrlicher 
geschehen. STAHLS Geringschatzung der Anatomie tadelt er. Die kor
perlichen U rsachen des W ahnsinns beriicksichtigt er; er spricht von dem 
Zeugnis der guten Beobachter aller Zeiten, die in ihren Schriften eine un
iibersehbare Mannigfaltigkeit von Krankheitsfallen als Ursachen des 
Wahnsinns aufgezeichnet hatten. So war seine Auffassung nicht lediglich 
eine psychologische, wenn er auch die Philosophie durch die Psychiatrie 
mit der Medizin verbinden wollte. 

In den 1841 erschien~nen ,Biographien Geisteskranker in 
ihrer psychologischen Entwickelung dargestellt" wollte er auf 
einer Reihe von Steindrucktafeln zeigen, daB ,die Physiognomie der 
Wahnsinnigen ein treuer Spiegel ihrer Seele ist, viele tie£ in derselben 
verborgene Vorgange auf eine der Feder unnachahmliche Weise aus
driickt"; leider bieten die II Tafeln nicht so viel, wie seine langen Kranken
geschichten sagen. In der Vorrede war£ er der 1838 erschienenen ahnlichen 
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Schrift von )!ORISON vor, daB die den Abbildungen der Geisteskranken 
beigefiigten Notizen sich meistenteils auf wenige Zeilen beschrankten 
und deren Zustande nicht einmal im allgemeinen erraten lieBen, daher 
denn ihre Bilder noch den besten AufschluB iiber sie gaben. Es ist aber 
von Interesse, daB er einer der ersten Irrenarzte war, der die Bedeutung 
des Gesichtsausdrucks bei Geisteskranken sorgfaltiger ins Auge faBte, 
ohne die Hilfsmittel zu besitzen, welche der modernen Technik die Wieder
gabe so sehr erleichtert. 

In seinem Aufsatz ,Dber das Verhaltnis der Seelenheilkunde 
zu ihren Hilfswissenschaften" (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie 1846) 
steht wieder der Gedanke im Mittelpunkt, daB Heilkunde und Philosophie 
sich durchdringen miissen, aus ihrer Verschmelzung konne die Psychiatrie 
emporwachsen und sie verbinden; deshalb will er dem friiher in so hohem 
Grade vernachlassigten psychologischen Teile der Psychiatrie vorzugs
weise seine Aufmerksamkeit zuwenden. Er schildert die Einseitigkeit iiber
triebener Hoffnungen auf pathologisch-anatomische Befunde, geiBelt 
aber auch die vielen subjektiven, sich gegenseitig ungereimt nennenden 
Ansichten, die in Pariser De batten damals auftraten; durch diese Hinder
nisse sei die Lehre vom ganzen Menschen schlechthin unmoglich geworden; 
der :Mensch sei seinem innersten Wesen nach eine organische Einheit. 
Er will nicht nur die Betrachtung von Form und Mischung der korperlichen 
Organe, sondern die anthropologische Forschung im weitesten Sinne 
heranziehen, die Seelenheilkunde mit allen ihren Hilfswissenschaften in 
einen innigen organischen Zusammenhang bringen; bei einer Vereinigung 
aller Fakultaten in diesem Streben werde sich niemand besser stehen als 
die psychischen Arzte. 

In mehreren Werken hater den religiosen Wahnsinn historisch, 
kritisch und mit ausfiihrlichen Krankengeschichten geschildert; auch die 
Grenzzustande beleuchtet er, so findet man z. B. eine feine psychologische 
Entwicklung von LuTHERs Damonenglauben (im ersten Teile des ,Ver
suchs einer Theorie des religiosen Wahnsinns", 1848). Das Leben der 
Anachoreten, die Hexenprozesse werden eingehend erortert; die Einfliisse 
epidemischer Art auf den religiosen Wahnsinn in Klostern besprochen. 
ALEXANDER VON HUMBOLDT bezeichnete das Werk als eine vortreffliche 
Schrift. 

Am wenigsten Anklang haben sein ,Lehrbuch der gerichtlichen 
Ps ychologie" 1851 und spatere Arbeiten dariiber gefunden sowie die 
gerichtsarztliche Behandlung seiner Disziplin, wie sie auch in den Gut
achten der wissenschaftlichen Deputation fiir das )fedizinalwesen hervor
tritt; BANDORF sagte: ,Wir begegnen darin einer traurigen Vermischung 
der moralischen und psychologischen Freiheit, welche leider viele An
hanger nach sich zog und noch jetzt in den Kreisen der Gerichtsarzte 
nicht ganz iiberwunden ist." 1843 hatte er .MARC, Die Geisteskrankheiten 
in Beziehung zur Rechtspflege in zwei Banden aus dem Franzosischen 
iibersetzt. 

GroBe Anerkennung fand dagegen seine ,Allgemeine Diatetik 
fiir Gebildete" 1846 (und das Handbuch der Diatetik 1855/58); HAESER 
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nannte sie vortrefflich, LAEHR fand in ihr die Beziehung zum obersten 
Heilzwecke der Psychiatrie dargestellt, das im Menschen begriindete 
unendliche Streben nach geistig-sittlicher Freiheit vollstandig wiederher
zustellen, nachdem dasselbe durch Leidenschaften der mannigfachsten 
Art gehemmt sei. Sehr lobend ist das Referat VON FEuCHTERSLEBENs 
(AUg. Zeitschr. f. Psychiatrie 1846, III. Bd., S. 3II-324); lDELER suche 
das regulative Prinzip der Diatetik nicht in der Leibes-, sondern in der 
Geistespflege, das sei der Grundgedanke und das Hauptverdienst lDELERs; 
,er zieht durch ihn das, was ich ,Diatetik der Seele' genannt habe, in 
das Gebiet der allgemeinen Diatetik hinein, und sein Buch wird dadurch 
zur Halfte ethisch wie das meine". lDELERs Buch wird zwar nicht an
nahernd so viel gelesen wie das klassisch gewordene kleinere Biichlein 
FEUCHTERSLEBENs, aber es ist nicht in Vergessenheit geraten (besonders 
der V. Abschnitt ,Dber die Kultur des Muskelsystems" sei hier genannt) 
und verdient popular zu werden, was schon FEUCHTERSLEBEN wiinschte. 
Dieser lobt den Geist einer allgemeinen und hoheren, iiber die Grenzen 
des Fachs hinausgreifenden Bildung, den Achtung einfloBenden Charakter, 
die Beziehung aller wissenschaftlichen und praktischen Bestrebung auf 
das einzige, des menschlichen Daseins und Wirkens wiirdige Ziel: Sitt
lichkeit. lDELERs rhetorische Breite und Pathos kamen hier besser als 
in den wissenschaftlichen Arbeiten zur Geltung. HuFELANDs Makro
biotik suchte die Dauer des Lebens, HARTMANN seine Gliickseligkeit zu 
erhohen, lDELER noch hoher die geistig-sittliche Freiheit. Nur der Anhang 
,Dber die Dauer des menschlichen Lebens" hatte wegbleiben konnen, 
da das ganze Buch nur von der Intensitat, nicht von Extension des Lebens 
spreche. Einige Satze zitiert FEUCHTERSLEBEN, besonders das Motto 
des Buchs: ,WerKraft hat, der hat alles, wer keine hat, dem fehlt alles." 
-Die Anstrengung nennt er die Achse, urn die sich die ganze Lehre des 
Verfassers dreht. - Ganz stimmt er mit folgendem Satz iiberein: ,Ist der 
wahre Gehalt des Lebens gleich der Summe der tatkraftigen Energie, 
weil mit dieser die Vervollkommnung der Organe gleichen Schritt halt, 
so ergibt sich hi era us mit Folgerichtigkeit: daB der Mensch in vollem 
Sinne Herr seines leiblichen Lebens werden kann, und daher sein soll. 
Die korperliche Organisation ist so durchaus auf die Verwirklichung der 
geistigen Ideen berechnet, daB sie auch nicht eine Faser enthalt, welche 
sich dem wohlgeregelten Einflusse des Willens ganz entziehen konnte." 
So kuhn dieser Satz sei, die beste Prophylaxe gegen Seelenstorung sei: 
Starkung der Personlichkeit! 

Literatur: C. L. IDELER, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 51, S. 851-883 
mit manchen Angaben der Schriften des Vaters: .,CARL \VILHELM IDELER tmd seine 
Stellung in der Entwicklung der Psychiatrie". - BANDORF in Allg. deutscher Bio
graphie. - Nachruf von LAEHR in seiner Zeitschrift Bd. 19, S. 352-361, wo die 
meisten Schriften IDELERS angefiihrt sind. - BRAUS, Akademische Erinnerungen 
eines alten Arztes an Berlins klinische Gro.l3en. Leipzig 1901. - F. C. MuLLER, 
Gcsch. d. organischen Naturwissenschaften im 19. J ahrh., 1902, S. 518. 

KIRCHHOFF (Schleswig). 
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Johannes Baptista Friedreich 
1796-1862 

JOHANNES BAPTISTA FRIED REICH, Sohn des NIKOLAUS ANTON FRIED
REICH, Professors der l\Iedizin zu Wtirzburg, wurde am 19. April 1796 da
selbst geboren. Seine wissenschaftliche Befahigung zeigte er schon wahrend 
der akademischen Jahre durch Losung von Preisfragen; seine praktische 
Ttichtigkeit bewies er im Jahre 1825 bei Gelegenheit einer in Halle aus
gebrochenen Seuche. So geschah es, daB er im 24. Lebensjahre schon 
auBerordentlicher und zehn Jahre spater ordentlicher Lehrer der Heil
kunde an der Hochschule seiner Vaterstadt wurde. Auch ihn hat die 
Stromung jener bewegten Zeit mitfortgerissen. Der junge, bei den Stu
denten sehr beliebte Lehrer schien den Regierenden ein zu gefahrliches 
Ferment fiir die garenden Massen der akademischen J ugend. Er wurde 
(1832) mit Belassung seines bisherigen Ranges zum Gerichtsarzt in WeiBen
burg ernannt. In den J ahren 1838 und 1843 erhielt er die Physikate 
Straubing und Ansbach. Vom Jahre 1850 bis 1855 wirkte er als Gerichts
arzt und Professor honorarius zu Erlangen, wo seine Vortrage tiber 
,Staatsphysik" von J uristen und Medizinern mit groBtem Beifalle auf
genommen wurden. Die letzten sechs Jahre seines Lebens verbrachte er 
in fortwahrender literarischer Tatigkeit in Wtirzburg. Nach kurzem 
Krankenlager entschlief er daselbst sanft und ruhig am 29. J anuar 1862, 
tief betrauert von einer Witwe, zwei Sohnen und vier Tochtern wie von 
allen, die ihn wahrhaft gekannt. Der letzte Strahl, welcher seinen Abend 
erhellte, war das Gltick seiner Kinder (so durfte er seinen alteren Sohn 
als hochgeschatzten Kliniker in Heidelberg wirken sehen) und die Freude an 
solchem Entfalten jtingeren Lebens trostete ihn tiber das eigene Verbltihen. 

FRIEDREICHs Charakter war, wie in einem Nachruf in der ,,Neuen 
Wtirzburger Zeitung" vom 6. Februar 1862 und im ,,Arztlichen Intelli
genzblatt" Mtinchen, 1862, S. 229 geschildert wird, offen, leutselig, Kraft 
und Beweglichkeit in wohltuender Mischung vereinend; durch originelle 
Laune und gesellige Gaben seltener Art war er in weitesten Kreisen 
bekannt und gesucht. Seine wiirdige Auffassung des wissenschaft
lichen Berufes spricht sich in der Vorrede zu seinem ,System der 
gerichtlichen Psychologie" a us: ,J en en gewohnlichen Mensch en aber, 
welchen ihre Stellung im Staate nichts anderes ist als eine erwiinschte 
Gelegenheit, gemachlich an ,der groBen Krippe des Budgets' mitessen 
zu konnen, jenen, die schaudern, wenn sie neue Lehren studieren 
sollen oder welchen es bei neueren Ideen unheimlich und unwohl 
wird, wie den einsamen Bewohnern der Insel Kilda, die den Schnupfen 
bekommen, wenn ein Fremder bei ihnen landet - solchen vergonnen 
wir hier, wo es sich urn die heiligsten Interessen der Menschheit handelt, 
keine Stimme. Res sacrae sacris hominibus demonstrantur, profanis id 
fas non est, priusquam scientiae orgiis initientur!" 

Ober FRmDREICHs Auffassung von den Geisteskrankheiten unterrichten 
wir uns am besten a us seinem Hauptwerk: ,Handbuch der allgemeinen 
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Pathologie der psychischen Krankheiten", Erlangen 1839, ein stattlicher 
Band von 670 Seiten. Obgleich er sich auf sehr zahlreiche Literaturquellen 
stiitzt, die er iibrigens, sorgfaltig abwagend, nicht nur zur Starkung 
seiner Anschauung, sondern auch zur Widerlegung gegenteiliger anfiihrt, 
verrat das Buch doch ein reichliches :MaB selbstandiger Forschung, der 
freilich verhaltnismaBig wenig eigene Beobachtungen zugrunde zu liegen 
scheinen. A her es lag wohl nicht im Plane· seines Werkes, Krankengeschich-

ten zu veroffentlichen. Es mag ihm auch nicht viel Gelegeilheit zur Kran
kenbeobachtung gegeben gewesen sein. 

Im Lauf der Darstellung nimmt FRmDREICH auch Bezug auf seine 
zahlreichen friiheren Arbeiten und Schriften. Es verdienen von letzteren 
besonders erwahnt zu werden: Systematisches Handbuch der gericht
lichen Psychologie fiir Medizinalbeamte, Richter und Verteidiger. Leipzig 
1835. 0. WIGAND. 872 Seiten. - Historisch-kritische Darstellung der 
Theorien iiber das Wesen und den Sitz der psychischen Krankheiten. 
Ebenda 1836. - Versuch einer Literargeschichte der Pathologie und 
Therapie der psychischen Krankheiten. Wiirzburg 1830. - System der 
gerichtlichen Psychologie, 3. Aufl. Regensburg 1852. 

FRmDREICH betatigte sich auch als Herausgeber mehrerer Zeitschriften, 
von welchen besonders die ,Blatter fiir gerichtliche Anthropologie", 
spater ,Friedreichs Blatter fiir gerichtliche Medizin", eine fiihrende 
Rolle einnahmen. 
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Auch philologischen Studien hat er sich iibrigens gewidmet und als 
Ergebnis ,Realien in der Iliade und Odyssee", 2. Ausgabe, Erlangen 1856, 
veroffentlicht. Ferner naturwissenschaftliche Studien, die er in dem 
Buch ,Symbolik der Natur" 1859, und ,Symbolik des Himmels", r862, 
niederlegte. 

Kennzeichnend fiir den damaligen Stand der Lehre von den Geistes
storungen ist der groBe Raum, welcher der Frage gewidmet wird: 1st die 
nachste Bedingung der psychischen Krankheiten im Psychischen selbst 
oder im Korperlichen des Organism us begriindet? So vollkommen ist 
man auch heute noch nicht iiber diese Zweifel hinausgekommen, wenn
gleich es der Gewahrsmanner selbst aus dem klassischen Altertum nicht 
wenige sind, welche FRIEDREICH fiir seine Behauptung ins Treffen fiihrt. 

J ede seelische Erkrankung beruht auf einer korperlichen Regelwidrig
keit, auch die seelischen Ursachen seelischer Erkrankung wirken mittels 
des Korperlichen. Das ist der Grundsatz, den FRIEDREICH verficht. 

Beweise: Alle korperlichen Krankheitsformen, Krankheiten des Ge
hirns und Nervensystems, die nervosen und Wechselfieber, Krankheiten 
des Herzens und Blutes, der Atmungsorgane, des Verdauungssystems, 
der Ham- und Geschlechtsorgane, die verschiedenen Hautkrankheiten, 
Gicht usw. sowie die Verwundungen sind imstande, die verschieden
artigsten Formen seelischer Storung zu erzeugen. Seelische Storungen, 
welche durch krankhafte Veranderungen des Gehirns, also korperliche 
Veranderungen hervorgerufen werden, wie z. B. BluterguB, Eiter, 
Knochensplitter, verschwinden sehr oft in dem Augenblick, wo die 
korperlichen Bedingungen entfernt werden. So kann auch das plotzliche 
Aufhoren von langwierigen Geisteskrankheiten nur durch korperliche 
Vorgange erklart werden. 

Hierbei wird HEINROTHs Meinung bekampft, daB Seelenkrankheit 
nur von der siindigen Seele ausgehe, und dargetan, daB Tugend und Weis
heit nicht vor seelischer Erkrankung schiitzt und andernfalls die schlech
testen und unmoralischsten Menschen am ehesten wahnsinnig werden 
miiBten, was nicht zutrifft, und daB, wenn Lasterhaftigkeit zu solchen 
fiihre, dies auch nur auf dem Wege korperlicher Schwachung und Zer
riittung vor sich gehe. ,Wie bewahrt sich denn", fragt FRIEDREICH, 
,der Weise vor jener psychischen Krankheit, die Folge einer ererbten 
krankhaften Disposition, Folge eines ansteckenden Nervenfiebers, einer 
Kopfverletzung, eines Giftes u. dgl. ist ?" 

Der zweite Einwand, bei Kindem seien seelische Krankheiten so selten, 
wahrend sie doch zu korperlichen bei weitem mehr Anlage hii.tten als Er
wachsene, wird damit widerlegt, daB Kinder durchaus nicht im allgemeinen 
zu Krankheiten mehr neigen als Erwachsene, namentlich nicht zu den
jenigen Krankheiten, welche bei letzteren besonders die Entstehung von 
Geisteskrankheiten begiinstigen, sondern nur zu den eben im Kindesalter 
besonders haufig vorkommenden korperlichen Krankheiten, und nach 
diesen tritt dann nicht Geisteskrankheit ein nach der Art wie bei Er
wachsenen, sondern Blodsinn, und zwar dieser haufig genug, und Fieber
delirium. 
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Es wird ferner von FRIEDREICH auf die haufigen krankhaften Befunde 
am Gehirn und an anderen Organen bei Leichen Geisteskranker hin
gewiesen; auf die Erblichkeit bei vielen Geistesstorungen, die doch eine 
korperliche Grundlage haben miisse, und auf die Haufigkeit von Geistes
storungen in der Geschlechtsreifung, von denen das gleiche sicher an
zunehmen sei; darauf, daB zwischen denjenigen Geisteskrankheiten, welche 
zweifelsohne korperlich bedingt sind, und denen, wo das noch nicht fest
steht, es keine scharfe Grenze gebe, sondern zahlreiche Dbergange. 

Eine rein seelische Ursache einer Geisteskrankheit gibt es streng ge
nommen nicht; zwischen heiden liegt ein Mittelding, namlich ein durch 
die erstere verursachter abnormer korperlicher Zustand. 

Der Entwicklung jeder seelischen Krankheit gehen Abnormitaten 
der korperlichen Seite des Organismus voraus und jede wird in ihrem 
Verlauf von solchen in mehr oder weniger ausgepragtem MaBe begleitet. 
,J eder psychisch Kranke ist auch zugleich korperlich krank." Das be
zieht sich nicht nur auf Storungen im Darmkanal, in Blut- und Ge
schlechtsdriisen, sondern auch auf solche in Hal tung und Gesichtsausdruck. 

Aber auch fiir die einzelnen krankhaften Neigungen und Triebe und 
Wahnvorstellungen lassen sich korperliche Storungen nachweisen. Der 
Wahn iibersetzt den Schmerz oder die MiBempfindung der betreffenden 
Korperstelle in seine Sprache. Es werden zahlreiche Beispiele aus der 
Literatur hierfiir angefiihrt; sie betreffen vorzugsweise Veranderungen 
an den Eierstocken, wobei man also nicht behaupten konne, daB der 
Wahn die korperliche Veranderung hervorgerufen habe. 

Dazu kommt, daB Geisteskranke, wie es in der Art ihres Leidens be
griindet ist, gewohnlich Genaueres aus der Zeit des Beginns der Erkran
kung oder vor demselben nicht mitzuteilen imstande sind und die An
gehorigen darauf nicht geachtet haben; ferner, daB es mancherlei korper
liche Abnormitaten gibt, die sich der Wahrnehmung urid Feststellung 
entziehen, wenigstens zeitweise, und das betrifft gerade Organe, deren 
Erkrankung recht oft Geistesstorung nach sich ziehen oder eins ihrer 
Anzeichen sein kann. 

Ich halte diese Erwagungen auch heute noch fiir angebracht, wo, wie ich 
in einer Notiz in der Psychiatrisch-neurologischen Wochenschrift 1919/20, 
Jahrgang XXI, S. 300 bemerkt habe, es vorkommt, daB in Zeugnissen 
beispielsweise iiber J ugendirresein geschrieben wird: Korperlicher Befund 
normal. Dies ist grundsatzlich nicht richtig; man kann gegebenenfalls 
nur bescheinigen: Regelwidrige Veranderungen korperlicher Art zur Zeit 
nicht feststellbar. 

Und schlieBlich, sagt FRIEDREICH, ist es in manchen Fallen vielleicht 
gar nicht einmal notig, daB die korperlichen Anzeichen der Geisteskrank
heit so sehr und so deutlich ausgebildet sind, um als Ursache derselben zur 
Erkennung zu gelangen. Er hatte mit dieser Behauptung nicht Unrecht: 
denn nachdem jahrzehntelang lediglich auf Grund des haufigen Vor
liegens von Syphilis in der Vorgeschichte von Kranken mit Gehirn
erweichung (fortschreitender Gehirnlahmung) der Erreger dieser Ge
schlecht'skrankheit als Ursache der Gehirnerweichung angenommen 

Kirchhoff, Deutsche Irreniirzte I. II 
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worden war, hat sich diese Annahme heute nach Auffinden des Syphilis
erregers im Gehirn bei dieser Art der Geistesstorung bestatigt. 

Und wenn FRIEDREICH sagt, daB z. B. leise Storungen im Leber
system oft hinreichend deutlich bemerkbare seelische Storungen verur
sachen, ohne daB im iibrigen korperliche Beschwerden und Krankheits
zeichen vorhanden sind, so miissen wir die Zulassigkeit einer solchen 
Beweisfiihrung nach dem Stand unseres heutigen Wissens im allgemeinen 
durchaus anerkennen. 

Dann fiihrt FRIEDREICH noch an, daB die lange Dauer mancher see
lischen Erkrankungen fiir ihren korperlichen Ursprung oder ihre korper
liche Vermittlung spricht. Denn man konne sich sonst schlecht vorstellen, 
warum nach Wegfallen des seelischen Vorgangs, der die Geisteskrankheit 
erzeugte, nicht auch letztere selbst schwindet. Ferner spreche fiir den 
korperlichen Zusammenhang die Mitwirkung von kosmischen und Witte
rungsvorgangen bei der Entstehung von Geistesstorungen und ihr EinfluB 
auf den Ablauf derselben, die Heilung durch Mittel, die auf das Korperliche 
wirken, wobei er bemerkt, daB haufig zufallige Veranderungen im Kor
perlichen, wie Dazwischentreten einer Verletzung oder fieberhafte Er
krankung Heilung herbeifiihren, und daB auch die psychischen Mittel nur 
mittelbar auf dem Wege iiber das Korperliche wirken. 

Die zuweilen eintretende Riickkehr geistiger Klarheit kurz vor dem 
Tode bei Geisteskranken weist auch auf deren korperliche Grundlage. 

Dafiir spricht ferner die Beziehung der Seelenstorungen zu den Tempe
ramen ten, da diese ohne Zweifel auf besonderer und bestimmter korper
licher Veranlagung beruhen. 

Endlich wird auf die Ahnlichkeit und sogar Gleichheit der Anzeichen 
von Seelenstorungen mit denen bei gewissen Vergiftungen hingewiesen 
und auf das Vorkommen halbseitiger seelischer Erkrankungen, wovon 
einige recht bemerkenswerte Beobachtungen mitgeteilt werden. 

Es wird nun der Nachweis gefiihrt, daB das Gehirn der Sitz der gei
stigen Erkrankung, daB es aber nicht immer zugleich Sitz der Ursache 
derselben ist, die in anderen Organen gelegen sein kann. In letzterem 
Falle laBt sich nicht immer eine stoffliche oder Gewebsveranderung im 
Gehirn nachweisen. Das haben manche iibersehen und infolgedessen die 
Behandlung einseitig und nutzlos auf das Gehirn gerichtet. 

FRIEDREICH wendet sich nun weiteren Einzelfragen zu, wobei er 
zu ganz beachtlichen Ergebnissen kommt. Einige seien hier kurz mit
geteilt. 

Alle Seelenstorungen haben das gemeinsame und wesentliche Kenn
zeichen des Verlustes der verniinftigen Freiheit, die Freiheitslosigkeit. 

Fast alle Geisteskranke haben einen eigentiimlichen Geruch, der nicht 
von den Ausleerungen stammt, sondern von eigenartigen Hautausdiin
stungen. Denn auch bei solchen, die ganz reinlich sind, wird er wahr
genommen. FRIEDREICH nimmt an, daB er sich durch den EinfluB des 
Gehirns auf die Hautabsonderung erklart, und fiihrt zum Vergleich und 
Verstandnis an, daB auch bei Gehirnhaut- und Gehirnentziindung und bei 
Hirnerweichung ein auffallender Geruch, namlich ein mauseartiger, aus-
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stromt, und daB manchen Menschenstammen iiberhaupt ein besonderer 
Geruch eigen ist. 

Als ich vor einiger Zeit die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt lenkte (Psychia
trisch-neurologische Wochenschrift 1918/19, S. 85), wurde es etwas beliichelt. Soeben 
lese ich die Ankiindigung eines Buches: ERICH EBSTEIN (Leipzig), Der Geruch in 
der klinischen Diagnostik. C. KABITZSCH. Leipzig 1920. 

Sehr gedankenreich ist die Betrachtung dariiber, warum manche 
Geisteskranke einen ausgesprochenen Trieb nach Wasser haben, den 
Trieb, sich ins Wasser zu stiirzen. FRIEDREICH bringt das mit der in 
Dichtungen und Volkssagen seit Alters oft zum Ausdruck kommenden 
Sehnsucht nach dem Wasser und dem Meer in Verbindung, und nimmt an, 
daB dieser Trieb tief in unserer korperlichen Organisation begriindet ist 
und manchmal irrtiimlich als Selbstmordtrieb gedeutet wurde, wo es 
sich vielleicht nur urn einen unbewuBten und miBgliicklichen Drang 
nach Erquickung und Heilung durch das Wasser handelt. 

Auch der Brandstiftungstrieb wird eingehend behandelt und dabei 
hingewiesen auf das auffallend vorzugsweise Vorkommen bei im ge
schlechtlichen Entwicklungsalter stehenden Madchen und zwar bei solchen, 
bei denen eben diese Entwicklung durch ein organisches Leiden gestort 
ist. Hier wird ebenfalls die Beziehung des gesunden menschlichen Organis
mus zu Licht und Sauerstoff zur Erklarung des krankhaften Triebes ver
wertet und im besonderen der EinfluB farbigen Lichts auf das Seelenleben. 

Vberhaupt wird der EinfluB des Geschlechtslebens auf Gehirn und 
Nervensystem mit vollem Verstandnis und tiefem Einblick gewiirdigt 
und die ,Ausstrahlung der korperlichen Bildungstendenz" wahrend der 
Geschlechtsreifung auf das seelische und Triebleben; das gegenseitige 
,Vikariieren" beider mutet an, als ware es in der Gegenwart geschrieben. 

Der Frage der Erblichkeit und des Einflusses der Eltern bei der Zeu
gung wird fiir die Entstehung von Geisteskrankheiten ein breiter Raum 
gewidmet. 

Auch das Verhaltnis religioser Veranlagung zu seelischer Erkrankung 
wird eingehend erortert und dabei betont, daB mannliche Religions
schwarmer und Mystiker etwas Weibisches an sich haben. 

In einem spateren Kapitel (S. 404) wird noch besonders auf den engen 
Zusammenhang zwischen religiosem Irresein und Religionsschwarmerei 
einerseits und Abnormitaten im Geschlechtsleben und -empfinden anderer
seits hingewiesen, wie FRIEDREICH es iiberhaupt fiir hinreichend kon
statiert ansieht, daB die haufigste QueUe psychischer Erkrankungen in 
jenen geschlechtlichen Abnormitaten zu suchen ist (S. 403), was wieder
um zu weit geht. 

Die Entscheidung, ob das mannliche oder das weibliche Geschlecht 
mehr zu geistiger Erkrankung neigt, ist, wie FRIEDREICH an der 
Hand der Statistiken und auf Grund allgemeiner Erwagungen dar
tut, schwer zu entscheiden mit Beziehung auf die Veranderung 
der Lebens- und Erwerbsweise der Frauen, die damals in Frank
reich einsetzte, wahrend in England fiir Erziehung und Lebensfiihrung 
des weiblichen Geschlechts dessen natiirliche Bestimmung maBgebend 
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FRIED REICH 

blieb. ,In Frankreich offnet die Stellung, welche die Frauen in sozialer 
Beziehung einnehmen, auch ihnen zugleich mit die Pforte zur Irren
anstalt." Man kann, glaube ich, im Zweifel dariiber sein, ob die gesund
heitlichen Gefahren, welche den Frauen aus Schwangerschaft, Niederkunft 
und Wochenbett drohen, geringer sind als die, welche ihnen aus Ergreifung 
mannlicher Berufs- und Erwerbsarten erwachsen. 

Die Irrenanstaltstatistik sei nicht maBgebend, weil geisteskranke 
Frauen wegen ihrer geringeren Gemeingefahrlichkeit nicht so dringlich 
der Anstaltsverwahrung bediirfen. 

Ein EinfluB des Mondstandes auf das Seelenleben und damit auch auf 
den Ablauf seelischer Erkrankungen wird nicht zugegeben, vielmehr an
genommen, daB beides, Mondbewegung und Seelenleben, unter einem 
und demselben Zeitgesetz stehen. 

Bei der Schilderung des Einflusses von Atmosphare und J ahreszeit 
wird die Verschiedenartigkeit der Einwirkung des Klimas und des Luft
drucks auf Temperament und Charakter im allgemeinen und auf Ge
staltung und Ablauf seelischer Storungen im besonderen sehr ausfiihr
lich erortert; dabei ist bemerkenswert, daB schon damals das besonders 
haufige Auftreten von geistigen Erkrankungen in den Mona ten J uni und 
Juli bekannt war und die Zunahme der Selbstmorde bei auffallend hohem 
oder niedrigem Barometerstand. 

Fiir die Bedeutung des Blutes bei Geisteskrankheiten fiihrt FRIEDREICH 
u. a. die seelischen Veranderungen an, welche nach Einbringung 
von Tierblut in die Adem Geisteskranker beobachtet worden sind, woriiber 
er einige Beispiele aus dem alteren wie damaligem Schrifttum mitteilt. 
Hierbei erinnert er auch an eine Feststellung BuRDACHs, daB bei rachi
tischen Kindem, die eine besondere Lebhaftigkeit zeigen, der Durchmesser 
der Kopfschlagader ungewohnlich groB sei, und an einen Versuch, den 
man mit Erfolg gemacht hat, beim Beginn eines Anfalls von Wahnsinn 
mit dem Daumen die rechte Kopfschlagader ein wenig unter dem Kopf 
der Luftrohre zusammenzudriicken. 

Wie seit Alters fiir verschiedene Arten von Geistesstorung, nicht gerade 
nur wie heute, fiir Schwermut, die Benennung: Melancholie, d. h. Schwarz
galligkeit in Brauch war, so wird auch bei FRIEDREICH in Storung der 
Lebertatigkeit eine haufige Ursache von Geisteskrankheit gesehen; man 
konne beinahe sagen, daB es keinen Leberkranken gibt, dessen Psyche 
nicht mehr oder minder getriibt ist (S. 394). 

In einem spateren Abschnitt des Buches iiber ,Psychische Gelegen
heitsursachen" (S. 433) kommt FRIEDREICH nochmals ausfiihrlicher auf 
den Grundsatz zuriick, daB ein seelischer EinfluB nur auf dem Wege iiber 
das Korperliche Seelenstorung bewirken konne, und betont besonders, 
daB da, wo auf Affekte und Leidenschaften nicht unmittelbar ein korper
licher Nachteil entsteht, erstere auch keine psychischen Krankheiten 
nach sich ziehen konnen. Z. B. sei nicht Gram, sondem die durch Gram 
krank gewordene Leber die unmittelbare Ursache der seelischen Erkran
kung, eine Auffassung, die wohl durch ihre Einfachheit etwas Bestechen
des an sich hat, aber freilich - was bei dem damaligen Stand des Wissens 
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nicht anders zu erwarten war - das ungemein verwickelte Ineinander
greifen verschiedener Organe und Nervengebiete bei der Entstehung von 
Gemiitsbewegungen nicht kennt. Wir weinen nicht, weil wir traurig sind, 
sondern wir sind traurig, weil wir weinen - so ungefahr lautet, in para
doxer Form, einer der Hauptsatze der heutigen Lehre von den Gemiits
bewegungen. 

Es wiirde zu viel Raum beanspruchen, wollte man auf die Schilderung 
naher eingehen, die FRmDREICH vom Verlauf und Typus der Geistes
krankheiten gibt, besonders von den Vorboten, von der Heilaussicht, 
von den Komplikationen, von dem verschiedenen Charakter der Seelen
storungen bei den einzelnen Rassen und Stammen, von dem Ergebnis 
der Leichenoffnungen, von der Krankenuntersuchung. 

Wenn wir von einzelnen Dingen absehen, die mangels geeigneter 
Untersuchungsmittel damals noch nicht aufgeklart werden konnten und 
die heute nicht mehr gilltig sind, so steht in FRmDREICHs Werk ein Kind
heitsbild unserer Wissenschaft vor uns, in dem wir die Ziige der - lange 
nicht reifen - heutigen deutlich wieder erkennen. 

Darum verdient FRmDREICH unter den Begriindern der Seelenheilkunde 
immer genannt zu werden. 

BRESLER (Kreuzburg, Oberschlesien). 

Heinrich Philipp August Damerow 
1798-1866 

Als Verfechter der relativen Verbindung von Irrenheil- und -pflege
anstalt und als Begriinder der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie 
wird DAMEROW auch jetzt noch genannt. Eine eingehendere Schilderung, 
als sie ihm bisher zuteil geworden, verdient er aber als philosophischer 
Arzt im guten Sinne des Wortes, der schon als Student mit jugendlicher 
Begeisterung sich der damals nur wenige lockenden Psychiatrie in die Arme 
warf und seinem Vorsatz, sie nach Kraften zu fOrdern, sein Leben lang 
treu geblieben ist. Zwischen Psychikern und Somatikern eine klare mitt
lere Stellung wahrend, hat er namentlich als Praktiker und Beamter 
Hervorragendes geleistet und, auf LANGERMANNs Schultern stehend, das 
preuBische Irrenwesen gehoben. 

HEINRICH PHILIPP AUGUST DAMEROW ward als jiingster Sohn eines 
Geistlichen am 28. Dezember 1798 in Stettin geboren. Ein schwachliches 
Kind und deshalb zunachst von den Eltern unterrichtet, verlor er friih 
den Vater und ward von seiner Mutter HENRIETTE geb. WILLETT erzogen, 
einer ebenso verstandigen wie liebevollen Frau, die noch die erfolgreiche 
Laufbahn des Sohnes erlebte und his zu ihrem Tode im Jahre 1841 mit 
regem Anteil verfolgte. Auf den stillen Hofen des Stettiner J ohannis
klosters, in dem das Predigerwitwenhaus lag, spielte der oft traumerische, 
Ieicht empfindliche und leidenschaftlich fiihlende Knabe mit seinen Ge-
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nossen, hielt sich aber auch viel allein; dort wurde er nach seiner spateren 
Angabe auch schon auf seinen kiinftigen Beruf hingewiesen, da es im 
Johanniskloster Schwachsinnige und Irre gab, deren Wahnvorstellungen 
ihn haufig beschaftigten. Als Gymnasiast wanderte er gern mit Freunden 
iiber Land zu deren Eltern oder durch Riigen und kraftigte sich so, daB 
er IBIS als freiwilliger Jager eintreten und mit dem Regiment Kolberg 
ins Feld ziehen konnte, immer noch klein und schmachtig, aber doch fahig, 
bei Belagerungen mitzuhelfen und gefangene Grenadiere zu bewachen. N ach 
sieben Mona ten entlassen, kehrte er auf das Gymnasium zuriick, von dem er 
Ostern I8I7 zur Universitat entlassen wurde. Er studierte Medizin, und 
zwar von Anfang bis Ende in Berlin, zeitweise so angestrengt, daB er nach 
iibertriebenen Nachtwachen einmal ,in einen ganz wunderbaren, nerv6sen 
Zustand verfiel". AuBer den iiblichen medizinischen Vorlesungen harte er 
bei SCHLEIERMACHER Psychologie und Dialektik, bei HEGEL Anthropologie, 
Psychologie sowie Geschichte der Philosophie und bei HORN privatissime 
Psychiatrie und besuchte die Klinik von G. NEUMANN, dessen psychiatri
scher Unterricht ihm ,viel niitzte". In lebhafter Erinnerung waren ihm 
spater noch HEGELS Vorlesungen und SCHLEIERMACHERS Predigten, die 
er mit seinen Freunden besuchte. Im Mai I82I promovierte er mit der 
Dissertation: ,Quomodo et quando medicinae theoria vera", die freilich 
bloB darauf hinauslauft, daB nur auf Grund richtiger Einsicht in die ge
samte Natur, v6lliger Beherrschung der medizinischen Erfahrung und 
philosophischer, besonders auch psychologischer Durchbildung die wahre 
Theorie der Heilkunst aufzubauen sei, daB daher alle bisherigen Theorien 
falsch und schadlich gewesen und noch nicht abzusehen sei, wann die 
wahre Theorie der Heilkunst erstehen konne; trotzdem zeigt die Schrift 
nicht nur, daB der Student fleiBig und mit Verstandnis gelernt hat, sondern 
auch, daB sein Lebensziel ihm bereits feststeht. Er erklart es fiir die 
wiirdigste Aufgabe des Arztes, sich urn die Aufklarung der psychischen 
l\Iedizin zu bemiihen, und er bekennt, daB er mit angstlichem, aber nicht 
unterdriickbarem Verlangen von ihr angelockt werde und innigst wiinsche, 
ihr sein ganzes Leben zu widmen. 

Ohne vorlaufig das Staatsexamen zu machen, unternahm DAMEROW 
im Juni I82I, also gleich nach seiner Promotion, eine Reise durch Deutsch
land und nach Paris, auf der ,seine Neigung zur Psychiatrie volle Befrie
digung fand". Dank bar gedenkt er spater (R. V., S. 2I3) der ,beschrankten 
Umgange" mit Muller im Wiirzburger Juliusspital und der Klinik EsQur
ROLS in der Salpetriere. Bei MAGENDIE nahm er ein Privatissimum iiber 
Experimentalphysiologie, obwohl er sich fiir die Forderung der psychia
trisch-pathologischen Hirnlehre von Vivisektionen wenig versprach, ,ein
mal, weil der Mensch doch kein Hund und keine Katze ist; dann, weil 
im eigentlichsten Sinne des Wortes hier doch zu viel vorweggenommen 
und beiseite gelegt wird, ehe man zu dem gelangt, was man eigentlich heraus
oder hineinexperimentieren will". Bei MAGENDIE sei aber sein ~:IiBtrauen 
noch gewachsen, denn nun wisse er, ,nach welchem fliichtigen Esprit ver
fahren ward, und daB auch hier das Experiment nicht selten der theoreti
schen Meinung folgen muBte, mochte das Tier wollen oder nicht" (El., S.346 ). 
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Oktober 1822 nach Berlin zuriickgekehrt, fiihlte er sich ,nach dem 
fragmentarischen Lemen auf Reisen getrieben, auf zusammenhangende 
Weise die Medizin und sein Lieblingsfach zu studieren", lieB aber auch 
,daneben seinen Sinn fiir das Leben und harmonische Bildung gewahren". 
Er vertiefte sich in die Geschichte der Medizin und der Philosophie, deren 
innige Verbindung er mehr noch, wie vor ihm HECKER, betonte, vielleicht, 
weil es ihm vorwiegend auf die menschliche Seelenkunde ankam, die sich 
ihm jedoch als der schwachste Teil sowohl der Physiologien wie der philo
sophischen Systeme darstellte. Dazwischen machte er 1826 sein medi
zinisches Staatsexamen und habilitierte sich im August 1827 in Berlin, 
veroffentlichte aber trotz seiner l\luBe und seinen emsigen Studien in 
diesen J ahren nichts, ,eine Grille hielt ihn ab, vor dem 30. Jahre etwas 
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bekannt zu machen", und erst 1829 erschien bei G. REIMER als Frucht 
jener ausgedehnten Forschungen sein Buch: ,Die Elemente der nachsten 
Zukunft der Medizin, entwickelt aus der Vergangenheit und Gegenwart". 
SCHELLINGs Einheit von Natur und Geist, und HEGELS Entwicklungs
gedanke sind die Richtlinien dieses W erks, das jugendliche Begeisterung 
atmet. Ofters macht sich die naturphilosophische Einstellung storend 
bemerkbar, aber davon abgesehen, enthalt das Buch einen sehr lesens
werten AbriB der Entwicklung der Medizin und besonders der Psychiatrie 
und gipfelt in dem Gedanken, daB die Elemente der nachsten Zukunft 
der Medizin in der Psychiatrie ruben, wenn man unter Psychiatrie ,die 
Lehre von der Seele in ihren notwendigen wissenschaftlich-harmonischen 
Beziehungen zu den samtlichen Gebieten der theoretischen und prak
tischen Heilkunst versteht". Dberall sei ein garendes Streben, die Psyche 
gel tend zu machen in der Medizin, dabei jedoch die hochsten Extreme: 
,auf der einen Seite sind alle Krankheiten, selbst die des Leibes, Siinde 
und die Heilmittel im Worte Gottes zu suchen, auf der andren ist jede 
Siinde Krankheit, selbst des Korpers'·. Aufgabe der Gegenwart sei es, durch 
Versohnung der Physiologie mit der Psychologie fur eine zukunftige wahre 
Anthropologie zu arbeiten, die nur ein Arzt geben konne, wenngleich Idee 
und Vermogen von der Philosophie ausgehen mogen .. 

Das geistvolle, auf geschichtlicher und philosophischer Grundlage ge
schriebene Buch war ganz geeignet, den Ruf des Verfassers in den wissen
schaftlichen Kreisen des damaligen Berlin zu begriinden. Vor allem genoB 
DAMEROW von da ab das Vertrauen des Ministers von ALTENSTEIN, der 
in steigendem MaBe sein Urteil und seinen Rat in psychiatrischen Dingen 
in Anspruch nahm. Zunachst ward DAMEROW 1830 zum auBerordentlichen 
Professor in Greifswald ernannt, heiratete und verlebte in Greifswald eine 
sehr gliickliche Zeit. Trotzdem fuhlte er sich dort bald nicht recht am 
Platze, da Pommern damals keine Irrenanstalt besaB, seine Bemiihungen 
urn die Errichtung einer solchen bei Greifswald erfolglos blieben und 
selbst die kleine Abteilung fur Geisteskranke im klinischen Krankenhause 
zu Greifswald erst 1834 unter BERNDT eroffnet wurde. Schon gleich nach 
seiner Ernennung begab er sich mit Zustimmung des Ministeriums auf 
langere Zeit nach Siegburg, urn den Betrieb in der unter J ACOBIS Lei tung 
rasch aufbliihenden ersten lrrenheilanstalt PreuBens griindlich kennen 
zu lernen. Sein sehr ausfiihrlicher Bericht dariiber, in dem er den vor
trefflichen Geist der Anstalt und die hervorragende Personlichkeit J ACOBis 
aufs hochste anerkennt, zugleich aber dessen einseitig somatische Auf
fassung der Geisteskrankheit ablehnt, ist bezeichnend fiir den scharfen 
Blick und die geistreiche Darstellung DA:MERows (abgedruckt in der 
Festschrift anlaBlich des 5ojahrigen Bestehens der Anstalt NIETLEBEN, 
Leipzig 1897). Spater erhielt er Beihilfen zu einer Besichtigung der sach
sischen Anstalt Colditz und im Sommer 1832 zu einer groBen Reise nach 
Leubus, Brieg, Plagwitz, Wien und dem Sonnenstein und die Aussicht 
auf eine Bestallung bei der von den Standen der Provinz Sachsen zu er
richtenden lrrenheilanstalt. Inzwischen sollte er vom Herbste 1832 ab 
in Berlin mit Krankenhausangelegenheiten beschaftigt werden und, 
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worauf es ihm besonders ankam, Gelegenheit haben, an der Behandlung 
Gemiitskranker in der Charite teilzunehmen. Daneben beschaftigte ihn 
der Minister mit Arbeiten und kritischen Berichten nicht nur in sachlichen 
und personlichen Fragen des preuBischen Irrenwesens, sondern auch iiber 
psychiatrische und andere Schriften, und DAMEROW gewann durch seine 
stets sehr eingehende Erledigung dieser Auftriige steigenden EinfluB im 
Ministerium. Diese Vertrauensstellung blieb ihm auch, als er nach 1 1/ 1 Jah
ren, Ostern 1836, eine Zwischenstellung mit einer andren vertauschend, 
von Berlin nach Halle iibersiedelte als Arzt der dortigen interimistischen 
staatlichen Irrenanstalt und als kiinftiger Direktor der neu zu erbauenden 
standischen Anstalt. Aber mannigfache, allerseits anerkannte Verbesse
rungen der durchaus ungeniigenden, 45-50 Kranke umfassenden provi
sorischen Anstalt, darunter besonders auch die Einfiihrung der Arbeits
therapie, geniigten auf die Dauer DAMEROWs lebhaftem Schaffensdrange 
nicht, der Bau der standischen Anstalt zog sich immer weiter hinaus, und 
seine schwankende Stellung bedriickte ihn mehr und mehr. War er doch 
zunachst nur als Arzt der provisorischen Anstalt berufen, und wenn er auch 
im April 1838 deren selbstandige Leitung sich errang, so fiihlte er doch 
ein starkes MiBverhaltnis zwischen seiner Tatigkeit und dem, was er leisten 
zu konnen glaubte und wiinschte. Schon Anfang Februar 1838 regte er 
in einem sehr eingehend begriindenden Pro memoria beim Minister seine 
Berufung nach Berlin als Hilfsarbeiter fiir Irrenangelegenheiten an, da 
eine Repriisentation der Psychiatrie im Ministerium bei der zunehmenden 
Bedeutung des Irrenwesens in wissenschaftlicher und administrativer 
Hinsicht immer mehr ein Bediirfnis zu sein scheine und er die Vorberei
tungen fiir Bau und Organisation der neuen Anstalt vielleichter und besser 
in Berlin in steter Verbindung mit Ministerium und wissenschaftlicher 
Deputation betreiben konne. Dieses ungewohnliche Schriftstiick ist be
zeichnend nicht nur fiir DAMEROWs ebenso leidenschaftliches wie weit
sichtiges und mit kluger Berechnung verbundenes Streben, seine beson
dere Begabung zum Nutzen der Allgemeinheit und der Psychiatrie voll 
auszunutzen, sondern auch fiir sein Verhaltnis zu Ar.TENSTEIN. So, wenn 
er schreibt, der zur Ausfiihrung der genannten Arbeit Berufene habe nicht 
nur fiir das offentliche W ohl und fiir Vervollkommnung und Verbesserung 
des Medizinalwesens in diesem Fache, sondern fiirs Leben geniigend die 
herrlichste, umfassendste Wirksamkeit. Ob er selbst zu einem solchen 
Zentralarbeiter die besondere Qualifikation habe, miisse er dem Minister 
iiberlassen, und er unterwerfe auch diese wichtigste und - er diirfe sagen 
heiligste und teuerste Angelegenheit seines Lebens dem Urteil dessen, 
der die Erfiillung seines hochsten, vielleicht zu kiihnen, aber reinen 
Wunsches in der Hand habe. Vielleicht diirfe er sagen, daB schon sein 
Vorschlag selbst und die 21 Griinde, die er fiir die Notwendigkeit eines 
Zentralrepriisentanten angefiihrt habe, mehr fiir als gegen seine Quali
fikation spriichen, daB er den Geschaftsgang und die samtlichen Akten 
genau kenne, daB er sich in die Angelegenheiten hineingearbeitet und sie 
liebgewonnen habe, daB er alle Irrenarzte und Irrenanstalten des Staates 
personlich kenne. Seine Stellung in Halle rat er einem Arzte zu geben, 
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der sich zum Irrenarzt und Provinzialanstaltsdirektor ausbilden solle und 
wolle, da in PreuBen niemand da sei, der dies Amt sofort ausfiillen konnte. 

Zunachst erfolgte hierauf unter dem 30. April eine abschlagige Ant
wort. SchlieBlich erreichte DAMEROW aber, daB ALTENSTEIN in einer 
Eingabe an den Konig vom 27. April r839 ausfiihrte, die Anwesenheit 
DAMERows sei, nachdem mit seiner Hilfe der Bau- und Einrichtungsplan 
der neuen Anstalt ausgearbeitet sei, his zur Vollendung des Baues in Berlin 
notiger als in Halle, und dieser im Interesse der Anstalt liegende Berliner 
Aufenthalt ermogliche es, ,von den ausgezeichneten Kenntnissen, Erfah
rungen und Einsichten des p. DAMEROW bei Bearbeitung des Irrenwesens 
in der Medizinalabteilung des Ministeriums, der seit dem Ableben LANGER
MANNS ein damit vertrauter, tiichtiger Mann fehle, einstweilen Gebrauch 
zu machen." Derselbe habe sich hierzu aus Liebe zur Sache bereit erklart 
gegen eine Remuneration von 150 Tatem vierteljahrlich neben seiner bis
herigen Besoldung (1200 Taler jahrlich) und wolle auch die notigen Reisen 
nach Halle ohne weitere Entschadigung selbst bestreiten, so daB die vor
geschlagene Remuneration in Anbetracht der Kosten, die sonst fiir Reisen 
nach Berlin zur Anschaffung von Instrumenten, Vorrichtungen usw. 
vergiitet werden miiBten, eigentlich keine Erhohung der Ausgaben be
deute. Zum SchluB bittet der Minister, DAMEROW als ,aufmuntemdes 
Anerkenntnis" den Charakter eines Medizinalrats beizulegen. - Die 
Vorschlage des Ministers wurden genehmigt, und am 8. J uni erfuhr 
DAMEROW davon durch ein Schreiben ALTENSTEINs, das, wie er sich in 
einer dithyrambischen Antwort ausdriickt, seinem Geist, seinem amtlichen 
Leben und Wirken eine hohere Richtung, einen freieren Schwung gab. 

N achdem in Verhandlungen mit den Standen die Fragen des Weiter
bezugs des Gehalts und der Vertretung wahrend des Berliner Aufenthaltes 
geregelt waren, konnte DAMEROW durch ein Reskript vom 19. Dezember 
1839 als Hilfsarbeiter im Ministerium eingefiihrt werden. DaB er zu diesem 
Amt vorziiglich befahigt und vorgebildet war, zeigte schon die groBere 
,staatsarzneiwissenschaftliche Abhandlung", die er nach Berlin mit
brachte- die Vorrede ist von Halle, I. Oktober 1839, datiert: Ober die 
relative Verbindung der Irrenheil- und Pflegeanstalten in historisch-kri
tischer, sowie in moralischer, wissenschaftlicher und administrativer Be
ziehung, Leipzig 1840. In Aufsatzen iiber Irrenheilanstalten und iiber 
Irrenpflegeanstalten, die DAMEROW 1833 in der Berliner medizinischen Zei
tung veroffentlichte, ist von relativer Verbindung beider noch. nicht die 
Rede, wohl aber lehnt er dort, wie auch schon 1830 in seinem Bericht 
iiber Colditz, die Bezeichnung der Pflegeanstalt als Anstalt fiir Unheilbare 
scharf ab, ,denn das ware unwahr". Inzwischen hatte die Beschaftigung 
im Ministerium und vor allem wohl seine Hallenser Tatigkeit in ihm die 
Idee der relativen Verbindung von Heil- und Pflegeanstalt entstehen 
lassen, und er hatte sie seinem von den Standen angenommenen Plane 
fiir den Neubau bei Halle zugrunde gelegt. Sein Buch weist diese Idee 
in glanzenden, von den verschiedensten Seiten in einem Punkte zusammen
laufenden Ausfiihrungen als dem Fortschritt der Zeit entsprechende und 
notwendige Losung der Anstaltsfrage nach. Die von LANGERMANN und 
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REIL ausgehende vollige Trennung der Heil- und Pflegeanstalt habe, so 
notwendig sie ihrer Zeit gewesen, allmahlich die in ihrer Einseitigkeit 
begriindeten Nachteile erkennen lassen; die relative Verbindung sei die 
hohere, die Nachteile der absoluten Vereinigung und Trennung vermei
dende Entwicklungsstufe. Von jenen unterscheide sie sich ,durch das 
Bestehen beider Institute nebeneinander unter einer heiden gemeinsamen 
oberen Okonomie, Administration und Direktion bei vollkommener 
Trennung in allen iibrigen Beziehungen und unter Beriicksichtigung der
jenigen Unterschiede der inneren Organisation, welche die verschieden
artige Zweckbestimmung der Anstalten, namlich fiir prasumtiv Heilbare 
oder Unheilbare, aus okonomischen, administrativen und irrenarztlichen 
Grunden erfordert." - Wie iiber LANGERMANNs absolute, so ist die Ent
wicklung auch iiber DAMEROWs relative Trennung der Heil- und Pflege
anstalt hinweggeschritten, aber beide hatten ihre groBe zeitgeschichtliche 
Berechtigung: bessere Verhaltnisse konnten der sehr beschrankten Mittel 
wegen nicht fiir alle Geisteskranken geschaffen werden, und es war daher 
ein groBer Fortschritt, als man zunachst die voraussichtlich heilbaren zweck
maBigerer Umgebung und giinstigeren Heilungsbedingungen zufiihrte und 
in spateren Neubauten die Nachteile dieser Trennung auf der Grundlage des 
geschichtlich Gewordenen durch relative Vereinigung des Getrennten be
seitigte. Auchjetzt noch sind viele Erorterungen des DAMEROWschen Buches 
beachtenswert und nicht nur die lehrreichen geschichtlichen Abschnitte. 

Die berechtigte Anerkennung der Arzte und Verwaltungsbeamten fiir 
dies zeitgemaBe Buch blieb nicht aus, und DAMEROW hatte sich wohl nicht 
gliicklicher in seine Stellung als Hilfsarbeiter fiir Irrenangelegenheiten 
im Ministerium einfiihren konnen. So vielseitig dies Amt ihn aber be
schaftigte, es gewahrte ihm, der seit J ahren mit dem Geschaftsgang ver
traut war, geniigende Zeit, sich fiir ein Untemehmen einzusetzen, das den 
ZusammenschluB der Psychiater zu gemeinsamer literarischer Tatigkeit 
bezweckte. Die bisherigen Zeitschriften fiir Psychiatrie hatten alle nur 
kurzen Bestand gehabt. DAMEROW sah die Ursache darin, daB die Heraus
geber teils nur eine Richtung in der Psychiatrie vertraten, teils die prak
tische Seite vemachlassigt, teils nur wenige Mitarbeiter herangezogen 
hatten, kurz, daB die Grundlage zu schmal gewahlt war. So veroffent
lichte er 1841 als ,Wiederklang einer mit anderen Irrenarzten schon lange 
gehegtei\ und gepflegten Idee" in der Berliner medizinischen Zeitung ein 
,Pro memoria an Deutschlands Irrenarzte iiber die Herausgabe einer 
allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie" und faBte darin ,aus den Resul
taten der bisherigen Erfahrungen die zur Begriindung einer der Gegen
wart und Zukunft entsprechenden Zeitschrift notwendigen allgemeinen 
Bedingungen und Erfordemisse" dahin zusammen: ,Die Zeitschrift ist 
von einem Vereine der Irrenarzte Deutschlands herauszugeben und als 
das gemeinschaftliche Organ aller fiir das gesamte Gebiet der Psychiatrie, 
mit besondrer Beriicksichtigung der offentlichen Irrenanstalten und Irren
angelegenheiten nach allen Beziehungen, zu betrachten." A us der ge
drangten und doch recht umfangreichen Obersicht dessen, was die Zeit
schrift enthalten sollte, gebe ich folgende Haupteinteilung: A. Psychiatrie, 
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I. Theorie und Praxis, II. Geschichte, III. Literatur und Kritik; B. Irren
anstalten, I. Ober auBere und innere bauliche Einrichtung nach allen 
Beziehungen, II. Organismus, III. Direktion (arztliche) und Wirksam
keit der Anstalten; C. Offentliches Irrenwesen, I. Psychiatrische Polizei, 
II. Gerichtliche Psychiatrie, III. Psychiatrische Unterrichtsangelegen
heiten. A us dem Inhalt der einzelnen Facher fiihre ich nur an: a us A I 
Bestrebungen zu einer Einigung unter den Irrenarzten in betreff der Klassi
fikation, Terminologie und Nomenklatur der Seelenkrankheiten; a us II: 
Historische Pathologie der Seelenkrankheiten in ihrem Zusammenhange 
mit den geographischen, politischen und Kulturverhaltnissen; aus B III: 
Ober die Notwendigkeit von Kautelen bei Beurteilungund Bestimmung des 
Anteils der pharmazeutischen oder der speziell-psychischen Kurmethode 
oder der Irrenanstalt als solcher oder endlich der Naturheilkraft der Seele an 
der Wiedergenesung der Kranken; aus C I: Keine Exspektantenlisten, Auf
forderung zu Vereinen zur Fiirsorge fiir aus den Irrenanstalten entlassene 
Hilfsbediirftige. Aus C III: Notwendigkeit des Unterrichts. Mittel zum 
Zweck: durch Vorlesungen, Kliniken und Einfiihrung von Eleven in den Ir
renanstalten. Ober Beriicksichtigung der Psychiatrie in den Priifungen usw. 
· Der Plan fand allgemeine Zustimmung, aber es bedurfte noch vieler 
Miihe, his im September 1842 in einer Subskriptionseinladung verkiindigt 
werden konnte, daB zur Begriindung einer allgemeinen Zeitschrift fiir 
Psychiatrie sich die samtlichen Direktoren von Irrenanstalten in den 
Landem deutscher Zunge vereinigt hatten, daB DAMEROW mit FLEMMING 
und ROLLER die Redaktion iibemahme, und daB die Zeitschrift von 
Neujahr 1843 ab in Quartalheften, der Jahrgang zu 4 Taler, erscheinen 
werde. Die Zusagen wurden jedoch nicht gehalten, und Ende J uni 1843 
lag noch nicht geniigendes Material fiir ein Heft vor. Da erklarte DAME
ROW, der nur zogemd die Redaktion iibemommen hatte, in einem ,Zir
kular an Deutschlands Irrenarzte" seinen Riicktritt, und nun gingen 
reichlich Beitrage ein. DAMEROW wurde, besonders durch FLEMMINGs 
Bemiihungen, bewogen, die Hauptredaktion beizubehalten, und 1844 
konnte der erste Band der Zeitschrift erscheinen, eroffnet durch einen 
geschichtlich wertvollen Rundblick DAMEROWs iiber den Stand des lrren
wesens in den verschiedenen Kulturlandem. Er schlieBt ,mit dem Be
wuBtsein, daB die Verwirklichung des Vereins der deutschen Irrenarzte 
zur Herausgabe der Zeitschrift, unter Aufhebung aller theoretischen und 
geistigen Schlagbaume, ein an sich eigentiimliches, nicht unwichtiges 
Ereignis fiir die deutsche Psychiatrie ist und somit als unsre gemeinsame 
Ehrensache aufgefaBt und behandelt werden muB". 

Inzwischen war DAMEROW Anfang Oktober 1842 von Berlin nach 
Halle zuriickgekehrt, hatte die Leitung der alten Irrenanstalt wieder 
iibemommen, aber seine Stellung im Ministerium beibehalten. Er sollte 
vorzugsweise mit der Priifung der Verhandlungen iiber Gemiitszustands
untersuchungen, der Bearbeitung der Irrenanstaltsangelegenheiten, be
sanders aber mit der Reorganisation der Irrenabteilung der Charite, die 
ihn schon den Sommer iiber beschaftigt hatte, sich weiter befassen und 
muBte alle vier Wochen zur Sitzung der Medizinalabteilung nach Berlin 
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fahren. Endlich, am I. November 1844, wurde die neue standische Irren
anstalt (Nietleben), wenn auch erst halbfertig (Zeitschr., Bd. 12, S. 97ff.), 
eroffnet, und DAMEROW, zum Geheimen Medizinalrat ernannt, zog als 
Direktor ein, freilich zunachst wiederum als provisorischer, vermutlich, 
weil er sein Amt im Ministerium auch jetzt weiter behielt und abgewartet 
werden sollte, wie das Doppelamt sich durchfiihren lieB. Spater ward 
die Bestallung versaumt, und erst das Revolutionsjahr brachte diesen 
Mangel in Erinnerung. Durch ErlaB vom 3· September 1848 erhielt DAME
ROW die Mitteilung, der Finanzminister HANSEMANN habe bei Feststellung 
des Budgets des Kultusministeriums den Fortfall der Remuneration fiir 
DAMEROWs Hilfsarbeiterstelle verlangt, und der damalige Kultusminister 
LADENBERG konne dem nicht entgegentreten, da er die Heranziehung 
DAMEROWs zu den Geschaften der Medizinalabteilung nicht als unabweis
liches Bediirfnis nachzuweisen vermoge; es bleibe also nichts iibrig, als 
DAMEROW zu benachrichtigen, daB seine Beschaftigung beim Ministerium 
mit dem Ende des J ahres aufhoren werde. DAMERows Antwort vom 
27. September ist ein flammender Protest gegen diese Verkennung der 
Bedeutung des Irrenwesens, dessen Reform gerade jetzt eine unerlaBliche 
Folge der allgemeinen staatlichen Verhaltnisse sei und einen sachverstan
digen Vertreter in freierer, der Stellung der Rate des Ministeriums ent
sprechender Stellung erfordere. Und konne man wirklich dem Finanz
minister nicht nachweisen, daB DAMEROWs Arbeit im Ministerium 6oo Taler 
wert sei, so ware doch eine Anfrage iibriggeblieben, ob er nicht in der Zeit 
der Not gewillt sei, vielleicht unter Vorbehalt einer gelegentlichen Grati
fikation, wie 1836-1839, ohne etatsmaBige Remuneration die Geschiifte 
in der Medizinalabteilung zu besorgen. Dann hatte er wenigstens den 
guten Willen gesehen, ihn nach 16jiihriger brauchbarer Arbeit nicht ohne 
weiteres fallen zu lassen, wahrend er nun durch Form und Inhalt der 
Mitteilung verletzt sei wie noch nie in seinem amtlichen Leben. Auf wei
tere Eingaben und Briefe suchte LADENBERG in einem liebenswiirdigen, 
nichtamtlichen Schreiben vom 31. Dezember den Zorn seines ,geschatzten 
Freundes" mit Hinweis auf die unabweisliche Notwendigkeit zu besarif-. 
tigen, die jetzt zerriittend in alle Verhiiltnisse eingreife, und hatte den 
Erfolg, daB DAMEROW in einer ruhigeren Eingabe vom 21. Marz 1849 nul" 
noch auf feste Anstellung als Direktor der Provinzialanstalt drangte, um 
seiner unsicheren Lage und seinem ,wohl beispiellosen amtlichen Ver
haltnis und MiBverhaltnis" ein Ende zu machen. Aber obwohl er hinzu.:. 
fiigte, daB ein Hinausschieben, eine Vertrostung auf die Zukunft auf 
Grund der jetzigen Staatsverhiiltnisse ihm nichts helfen, ihn nicht befrie
digen konne, bedurfte es noch geraumer Zeit und weiterer Schreiben, his 
endlich nach langen Verhandlungen zwischen Ministerium und Provinz 
am 27. September 1852 seine definitive Ernennung erfolgte. 

14 Jahre hat er dann noch die nach seinem Plane geschaffene und 
allmahlich ausgebaute Anstalt geleitet und daneben bis Ende 1857 die 
Hauptredaktion der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie fortgefiihrt 
mit einer Arbeitslust, von der jeder J ahrgang Zeugnis gibt. So viel Zeit 
und Miihe ihm auch die regelmaBigen Literaturzusammenstellungen und 
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Rezensionen machten, so veroffentlichte er doch eine Reihe selbstandiger 
Arbeiten. In weiteren Kreisen aber machte er sich bekannt durch eine 
groBere Abhandlung: ,Sefeloge, eine Wahnsinnsstudie", Halle 1853. 
Sefeloge, der am 22. Mai 1850 vor dem Potsdamer Bahnhof in Berlin 
auf Friedrich Wilhelm IV. geschossen und ihn verwundet hatte, war 
fiir geisteskrank erklart und im Februar 1851 der Anstalt Nietleben zur 
Bewahrung und weiteren Beobachtung iibergeben worden, da sein Ge
miitszustand durch die Untersuchung noch nicht vollig aufgeklart sei. 
DAMEROW benutzte den damals ungeheures Aufsehen erregenden und 
politisch ausgebeuteten Fall zur Aufklarung der Offentlichkeit iiber see
lische Krankheit und ihr Verhaltnis zur Verantwortlichkeit, iiber Psych
iatrie und Gesetzgebung, iiber Irrenanstalten und Irrenangelegenheiten und 
ihre Bedeutung fiir den Staat. Sein Buch erreichte, daB die vielfach 
gehegten und leidenschaftlich geauBerten Zweifel an der Geisteskrankheit 
Sefeloges verstummten, konnte aber sonst nur auf philosophisch gebil
dete Leser wirken; es war, wie der Verfasser im Vorwort bemerkte, dafiir 
gesorgt, daB es keine gemein-leihbibliothekarische Popularitat erreiche. 

So sehr auch die Zeitschrift, sein ,geistiges Kind", gedieh und ihm 
Freude machte, so trat doch allmahlich bei DAMEROW Redaktionsmiidig
keit ein. Allerlei Schmerzen, die ihn nach Ianger Zeit wieder daran er
innerten, daB er einen Korper habe, vielleicht auch MiBmut iiber die 
Griindung einer Gesellschaft fiir Psychiatrie und gerichtliche Psychologie 
im rheinischen Westen, die die von ihm herbeigefiihrte· Einigkeit der deut
schen Psychiater zu spalten drohte, vor allem aber der Wunsch, freier 
und nach eignem Drange literarisch schaffen zu konnen, mochten daran 
beteiligt sein. 1856 erklarte er plotzlich und ohne Angabe besonderer 
Griinde in einem Briefe an FLEMMING seinen festen EntschluB, aus der 
Redaktion zu scheiden, und lieB sich erst nach Iangen Verhandlungen 
dazu bewegen, nur die Leitung der Zeitschrift abzugeben, aber der 
Redaktion weiter anzugehoren und seinen Nachfolger, zu dem er seinen 
friiheren Oberarzt HEINRICH LAEHR vorschlug, mit Rat und Tat zu unter
stiitzen. Wie ernst er es mit dieser Zusage nahm, mit welcher Teilnahme 
er den weiteren Gang der Zeitschrift verfolgte und bald anerkannte, 
bald warnte oder seiner Unzufriedenheit Ausdruck gab, geht aus seinem 
Briefwechsel mit HEINRICH LAEHR hervor. Er selbst lieferte noch ver
schiedene Beitrage, darunter namentlich iiber die Fiirsorge fiir Idioten 
(Bd. 15), iiber die Grundlage der Mimik und Physiognomik (Bd. 17) 
und eine genaue, sehr miihsame Zusammenstellung der Gesetze und Ver
ordnungen iiber das Irrenwesen in PreuBen (Bd. 20). 

Eine groBe Freude hatte DAMEROW an der Einweihung der Anstalts
kirche am 6. Oktober r864. Damit war die Anstalt planmaBig vollendet, 
deren erste Halfte vor 20 J ahren bezogen war. 

Dann kam das J ahr r866. Ratte DAMEROW schon nach dem Schleswig
Holsteinschen Feldzug gejubelt, daB der preuBische Geist sich als Sieger 
erwiesen habe iiber das osterreichische Fleisch, so sah er dies jetzt nicht 
durch bloBe Vergleichung der Leistungen, sondern auf dem Schlachtfeld 
bestatigt. Eine besondere Freude war ihm, daB sein Oberarzt KoPPE sich 
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als Stabsarzt bei Koniggratz hervorragend benommen hatte und all
gemeine Anerkennung fand. Die gehobene Stimmung half ihm, trotz 
gelegentlicher rheumatischer Schmerzen und Durchfa.Ile, die schwere 
Kriegszeit zu iiberstehen, in der er mit nur einem Assistenten und mit 
wenigen Pflegern die Anstalt besorgen muBte. Als Mitte August die 
Cholera, wie schon r8so, die Anstalt heimsuchte, zeigte er die alte Riistig
keit und beachtete gelegentliche · Durchfalle nicht. Mit jugendlicher 
Frische nahm er am 15. September am Einzug der Truppen und am 
nachsten Tage an einem Essen teil, das die Stadt zu Ehren derselben gab. 
Von da ab wiederholten sich die Durchfalle, die sowohl er wie ein aus der 
Stadt geholter befreundeter Arzt nicht als Cholera erkannte und als 
unbedenklich ansah, his am 22. September rascher Verfall und nach leisen 
Delirien um Mitternacht der Tod eintrat. 

Ein innerlich reich bewegtes Leben war beendet. Mit hervorragender 
Beobachtungsgabe und ungemeiner Fahigkeit, das Aufgenommene iiber
sichtlich nach groBen Gesichtspunkten zu ordnen, war in DAMEROW ein 
lebhaftes, aber auch reizbares und Ieicht in Heftigkeit ausbrechendes 
Temperament verbunden, das, durch starken Willen geziigelt und hinter 
iiberlegener Ruhe verborgen, zu Zeiten, zumal wenn er korperlich nicht 
auf der Hohe war, ihm und seiner Umgebung zu schaffen machte. Pflicht
treu und hilfsbereit, von der Bedeutung der Psychiatrie durchdrungen 
und im vollen BewuBtsein seines hohen Berufes und seiner Befiihigung. 
war er im Umgang keineswegs bequem; im Ministerium ward er wegen 
seiner Sachkenntnis und Arbeitskraft ebenso geschatzt wie seiner Emp-. 
findlichkeit halber mit Vorsicht behandelt, und trotz der Ruhe, die er 
seinen Kranken und meist auch seinen Untergebenen zeigte, waren bei 
den letzteren doch auch seine manc:hmal schroffen und mehr noch seine 
ironischen Bemerkungen gefiirchtet. Auch wen er hochschatzte, iiber
raschte bisweilen sein plotzliches MiBtrauen, das er dann aber durch 
doppelte, von Herzen kommende Liebenswiirdigkeit wieder gutmachte. 
Mancher Assistent vertrug seine ,damonische" Art nicht; wer ihn aber 
verstand und aushielt, wie LAEHR, LEUBUSCHER, LoWENHARDT, VORSTER, 
dem bewahrte er trotz gelegentlicher MiBverstandnisse dauernde Zunei
gung. Mit seiner geistvollen und impulsiven, ,oft krankelnden und nervos 
erregten" Gattin lebte er in gliicklicher Ehe; sie und seine Tochter iiber
lebten ihn, wahrend sein Sohn GEORG, dessen medizinisches Studium ihn 
bei seiner kargen Besoldung ofters in pekuniare Verlegenheit gebracht 
hatte, nach langerem Krankeln im April r86r dem Vater voranging. 

Vorstehendem Lebensbild liegen auBer DAMERows Schriften haupt
sachlich Aufzeichnungen und Briefe zugrunde, die nach DAMEROWs Tode 
in den Besitz meines Vaters kamen, aber zum Teil so schwer zu entziffern 
sind, daB dieser ihre Benutzung zum Nekrolog immer weiter hinausschob 
und schlieBlich aufgab. Knappe Biographien finden sich in der Allgemeinen 
Deutschen Biographie und im biographischen Lexikon von GURLT und 
HIRSCH, ein kurzes Lebensbild von OTTO MtjLLER in der Festschrift 
anlaBlich des sojahrigen Bestehens der Anstalt Nietleben, Leipzig r8g7. 

HANS LAEHR (Wernigerode). 
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Ludwig Franz Amelung 
1798-1849 

Dr., Medizinalrat und Hospitalarzt am GroBherzoglich hessischen Landes
hospital Hofheim (jetzt Hessischen Landes-Heil- und Pflegeanstalt Philipps
hospital bei Goddelau). 

LUDWIG FRANZ AMELUNG ist am 28. Mai 1798 in Bickenbach a. d. 
BergstraBe geboren. Sein Vater, ein Schwager HUFELANDs, stand zuletzt 
als Oberstabsarzt und Militarsanitatsdirektor an der Spitze des gesamten 
hessischen Militarsanitatswesens. AMELUNG erhielt seine Gymnasial
ausbildung in Darmstadt, studierte zunachst I 1/s Jahre in Jena und dann 
in Berlin, wo ihn sein Oheim HuFELAND besonders forderte. 1819 hestand 
er die SchluBpriifung, promovierte mit einer Dissertation ,De conta
giorum natura" und unterzog sich auch noch der preuBischen offentlichen 
Staatspriifung. 1820 untemahm er eine groBere wissenschaftliche Reise 
in das Ausland, auf der er die Einrichtungen zahlreicher Krankenhauser 
und Kliniken kennenlemte. 

Nach Darmstadt zuriickgekehrt, iibemahm er, nachdem er sich noch 
einer Priifung vor dem Medizinalkollegium unterzogen hatte, die ihm 
angetragene Stelle eines Arztes am Landeshospital Hofheim am 1. Oktober 
1821. Letzteres, urspriinglich eine Pfarrei, von dem Landgrafen Philipp 
dem GroBmiitigen 1533 als Siechen- und Irrenhaus gestiftet, ahnelte am 
Anfang des 19. J ahrhunderts durch seine auBeren baulichen Einrichtungen 
wie durch sein inneres Getriebe eher einem Gefangnis als einer Kranken
anstalt (FALK). Die Zahl der Geisteskranken hatte allerdings die der 
korperlich Siechen (Lahme, Blinde, Kriippel, Aussatzige usw.) im Laufe 
der J ahrhunderte iiberfliigelt und betrug beim Eintritt AMELUNGs in 
das Hospital etwa vier Fiinftel der Verpflegten (ca. 250). 

Erst mit AMELUNGs Berufung als erster Hospitalarzt begann eine 
ordnungsmii.Bige arztliche Versorgung der Kranken, die vorher so gut wie 
gar nicht vorhanden war. Mit aufopfemder Hingabe widmete sich AME
LUNG der ihm gestellten groBen Aufgabe. BIRD schreibt in seinem 1849 
herausgegebenen Nekrolog iiber AMELUNG, daB es sein Bestreben war, 
Hofheim aus einem Bewahrungsort in ein wirkliches Hospital zu ver
wandeln. Seine Plane und Bemiihungen wurden von seiner Regierung 
soweit als moglich gefordert. Die Leistungen des Hospitals standen mit 
denen in den besten der damaligen Anstalten auf gleicher Hohe. Uner
miidlich war AMELUNG in seinem Streben, seine Kranken human und 
moglichst ohne die furchtbaren Zwangsmittel damaliger und friiherer 
Zeit zu behandeln. Er hat, wie MAYER erwahnt, an einem dreistockigen 
Frauenbau versuchsweise die Fenstergitter entfemt, muBte sie aber wieder 
anbringen lassen, als er Ungliicksfalle erlebte. In seiner Abhandlung 
,Bemerkungen iiber die Einrichtungen von Irrenanstalten" vom Jahre 
1834 schreibt AMELUNG: ,Man hat Klotze, Ketten und Ochsenziemer ver
bannt und an deren Stelle zweckmii.Bigere, vemiinftigere und humanere 
Zwangsmittel eingefiihrt, welche soweit als moglich den Kranken schonen 
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und in ihm selbst, wie bei andern, den Gedanken an eine Behandlung, 
wie sie sich nicht fiir Kranke, sondern fiir Verbrecher geziemt, ver
bannen." Bei der Beschreibung der qualenden Zwangsmittel und -appa
rate erwahnt er, daB er wahrend seiner damals 13jahrigen Tatigkeit als 
Irrenarzt gelegentlich Zwangsjacke bzw. -giirtel und im auBersten Falle 
den Zwangsstuhl in Gebrauch gezogen habe. Besonders wichtig ist fol
gende AuBerung AMELUNGs iiber einen Grundsatz bei der Behandlung 
der Geisteskran- sen muB. Man 
ken. ,Dieser 
Grundsatz be
steht darin, daB 
man Irre im all-

vermeide aber in 
ihrer Behandlung 
alle ungewohn
lichen kindlichen 

gemeinen nicht oder lacherlichen 
als unmiindige MaBregeln. Bei 
Kinder behan- dem seines Ver-
dele, vielmehr in standes so wenig 
derUnterhaltung machtigen Irren, 
und im U mgang daB er die wahre 
mit · ihnen sich Beschaffenheit 
gegen sie so be- und den Zweck 
nehme, als waren derselben nicht 
sie ihres Verst an- einsehen kann, 
des machtig. Es haben sie keine 
bedarf keiner Er- Wirkungen; bei 
wahnung, daB anderen ihres 
man sich hierbei Verstandes in 
genau nach der gewissem Grade 
Kapazitat ihrer noch machtigen 
Verstandeskrafte ~ Kranken erregen 
richten und ihre ~ sie nur Unwillen 
verwirrten und ~" ' und Mangel an 
fixen Ideen nicht Zutrauen." AME-
auBer Augen las- LUNG ist wissen-
schaftlich in vielen Veroffentlichungen hervorgetreten. Er betont, wie F ALK 

schreibt, besonders die korperliche Grundlage des Irreseins in seinen ver
schiedenen Formen und gestaltete nach diesem Standpunkt seine Thera pie. 
Auch BIRD schreibt beziiglich AMELUNGs Standpunkt zur damaligen Wissen
schaft: ,Er ging bier von der Ansicht a us, daB es keine primare Seelenkrank
heiten gibt, daB also Seelenstorungen nur eine Folge von korperlichen sinrl, 
und so strebte AMELUNG in seinen Schriften dahin, die korperlichen Ur
sachen der Verriicktheit aufzuhellen und die arztlichen Mittel anzuweisen, 
welch~ hier heilbringend einwirken. AMELUNG war den bloB theoretischen 
Ideen iiber Psychiatrie, eben deshalb, weil er ein tiichtiger, praktischer 
Arzt war, abgeneigt; sein Name wird in spateren Tagen als der eines 
Forderers der praktischen, d. h. allein wahren Psychiatrie, noch mit Dank 
genannt werden, wenn die Namen der unpraktischen Theoretiker langst 
vergessen sind." 

K i r c h h off , Deutsche Irreniirzte I. 12 
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Hinzuweisen ist besonders noch auf das unermiidliche Bestreben 
A:mU,UNGs, die oberen Behorden ,von der ZweckmaBigkeit und Notwen
digkeit zu iiberzeugen, daB der Arzt der Irrenanstalt auch die Direktion 
derselben fiihre und das Organ der der Administration der Anstalt un
mittelbar vorgesetzten oberen Behorde sei". Leider hat er in dieser Be
ziehung den Erfolg seiner Bestrebungen und standigen Kampfe und damit 
die Kronung seines W erkes nicht mehr erreicht. Erst sein N achfolger 
wurde zum Direktor und damit zum obersten Beamten des Hospitals 
emannt an Stelle des friiheren ,Hospitalmeisters". 

Mitten in seinem segensreichen Wirken, das fast 30 Jahre dauerte, 
wurde AMELUNG als Opfer seines Berufes dahingerafft. Er starb durch 
die Hand eines Geisteskranken, der sich in seinem Amtszimmer am 
r6. April 1849 mit der Bitte urn Entlassung melden lieB und ihn in dem 
Augenblick, wo AMELUNG ihm die Hand reichen wollte, mit einem ver
borgen gehaltenen kleinen Messer am Unterleib erheblich verletzte, ohne 
daB die noch Anwesenden bei der Schnelligkeit, mit der die Tat ausgefiihrt 
wurde, sie verhindem konnten. AMELUNG erlag der Verletzung nach 
wenigen Tagen am rg. April 1849. Auf dem Hospitalfriedhof fand er 
seine letzte Ruhestatte. Ein vom Hospital gestiftetes Denkmal schmiickt 
sein Grab. 

Literatur: BIRD, Neuer Nekrolog der Deutschen 1849 (enthiilt auch eine 
Aufziihlung von Amelungs Veroffentlichungen). - ScRIBA, Biographisch-lite
rarisches Lexikon der Schriftsteller Hessens.- FALK, Dr. HIRSCHS Biographisches 
Lexikon der hervorragenden Arzte aller Zeiten. - MAYER, Das Gro.l3herzogliche 
Landeshospital Hofheim 1 5 33-1904. 

SCHNEIDER, Goddelau-Philippshospital. 

Carl Friedrich Flemming 
1799-188o 

Warum willst du dich von uns allen 
Und unserer Meinung entfemen ? 
Ich schreibe nicht, euch zu gefallen, 
Ihr sollt was Iemen. GoETHE. 

In den J ahren r83o-r8so war die mecklenburgische Irrenanstalt 
Sachsenberg das Ziel zahlreicher deutscher und fremdlandischer, beson
ders skandinavischer Irrenarzte, die eine fiir ihre Zeit mustergiiltige Irren
anstalt kennenlemen wollten, denn Sachsenberg war die erste, ausschlieB
lich fiir ihren Zweck gebaute Anstalt im damaligen Deutschland, und ihr 
Leiter CARL FRIEDRICH FLEMMING stand in hohem Ansehen. Er bildete, 
wie es in einem Nachrufe heiBt, die Briicke zwischen skandinavischem 
und deutschem Irrenwesen. Er hatte das Hauptverdienst an der Wahl 
des Ortes und der Einrichtung Sachsenbergs. Man darf dies Verdienst 
nicht gering einschatzen, denn er muBte seine Ansichten gegen eine Stro
mung durdlsetzen, die ganz entgegengesetzte Plane hatte. Vielfach 
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herrschte noch die Meinung, daB Irrenanstalten moglichst in der Einode, 
abseits vom Verkehr und Tagesleben, gelegen sein miiBten, und den be
stimmenden Behorden kam das entgegen, weil es den Preis fiir Grund 
und Boden und die Baukosten verbilligte. Die Anstalt wurde in den 
menschenleeren Gegenden Mecklenburgs geplant, auch eine Insel im 
Schweriner See kam ernstlich in Frage. FLEMMING setzte sich fiir die Wahl 
des jetzigen Ortes in der Nahe von Schwerin ein, auf einem Platz, der sie zu 
einer der schonstgelegenen Anstalten Deutschlands macht. Seine Anstalt 
bildet noch heute einen hervorragenden Teil der jetzigen. Was seinerzeit 
vortrefflich war, hat seine Vorziige auch fiir spatere andere und hohere 
Forderungen behalten konnen. l\Iit Umbauten ist dieser Teil heute noch 

12* 
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sehr hrauchhar. CARL FLEMMING war in ungewohnlich jungen Jahren, 
er wurde am 27. Dezemher 1799 zu Jiiterhogk gehoren, zum Direktor 
herufen worden, also in seinem 25. Jahre. Am 27. Januar 1830 iihernahm 
er die fertige Anstalt. Er hat sie his 1854 geleitet. Ohgleich ihm hehord
licherseits oft die vollste Anerkennung ausgedriickt wurde, geschah sein 
Ahgang doch unter nicht erfreulichen Umstiinden. Die nach den Stiirmen 
der Jahre I84o-185o einsetzende Reaktion, namentlich auch in kirch
lichen Dingen, prallte gegen FLEMMINGs Anschauungen. Als gegen seinen 
Widerspruch die Anstalt einen eigenen Geistlichen mit Amtswohnung in 
der Anstalt erhalten sollte, zog er es vor, seine Entlassung zu nehmen. 
In seiner vornehmen Art hater nirgends in seinen Schriften diesen Punkt 
erwiihnt, nur in derVorrede zu seinem Buch ,die Pathologie und Therapie 
der psychischen Krankheiten" erwiihnt er, daB ,die Ungunst der Verhiilt
nisse" ihn vollig von einem reichen Felde der Beohachtung ahgeschnitten 
hahe und ihm sogar den Mut rauhe, das Gesammelte und in der Niihe 
Niedergelegte zu reklamieren. 

Warum er die Anstalt auch spiit~r gemieden hat, ist nicht zu erfahren 
gewesen. Vielleicht hahen die Schwierigkeiten dahei mitgewirkt, die 
seiner Niederlassung als Arzt in Schwerin gemacht wurden. Man machte 
sie zuerst .;:thhiingig davon, daB er sich dem mecklenhurgischen Staats
examen unterziehe, man denke, nachdem er 30 Jahre Direktor der Mecklen
hurgischen Landesirrenanstalt gewesen war. Das Ahsurde dieser Forde
rung ist doch wohl klar geworden, ein Kolloquium als Ersatz der Priifung 
wurde ihm aher nicht erlassen. In Schwerin lehte FLEMMING als geschiitz
ter und gesuchter Arzt his zu seinem in Wieshaden am 27. Januar r88o 
erfolgten Tode. Sowohl in der Anstalt wie in der Stadt war FLEMMINGs 
Haus ein Mittelpuilkt anregender Geselligkeit, ein fiir seine Zeit hedeuten
des Vermogen gestattete ihm, Gastfreundschaft in groBem MaBe zu iihen. 
KARL SONNTAG erwiihnt in seinen Memoiren des hildenden Verkehrs in 
der Familie FLEMMINGs, dem er viel zu danken hahe. FLEMMING galt als 
Kunstkenner, dessen Urteil gesucht wurde; von seiner schriftstellerischen 
Begahung auch auBerhalh der Wissenschaft zeugen drei Dramen ,,Pym 
und Strafford", historisches Drama in 5 Akten, Kowno r865, ,Otto der 
Erste", historisches Drama in 5 Aufziigen, Kowno 1865, ,Otto der Zweite", 
Trauerspiel in 5 Aufziigen, Kowno r865. Ferner eine verschollene Samm
lung satirischer Gedichte: Lufthlasen von Veratrinus Leuchtkiifer, I. 
und II., 1851 und r853, und ein Band sehr ansprechender Gedichte, in 
deren manchem sich ein feiner und geistreicher Humor offenhart. Bei seinen 
Dramen hat SHAKESPEARE, hei seinen Gedichten GoETHE und HOLDERLIN, 
hei seinen Ratseln SCHLEmRMACHER Pate gestanden, sie hahen aher doch 
viel Originates. Sie verdienen nicht, im Verhorgenen gehliehen zu sein 
und wiirden noch heute viele erfreuen, wenn sie ihnen hekannt wiiren. 

Von seinen Freunden wurde seinem Andenken im Park der Anstalt 
Sachsenherg ein Denkmal errichtet, das 1882 in Gegenwart zahlreicher 
Psychiater enthiillt wurde. 

FLEMMING fiihrte ein sehr gliickliches Familienlehen. N ach dem 
friihen Tode seiner ersten Frau fand er in seiner zweiten Frau eine ihm 
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geistig ebenbiirtige Gefahrtin. Von seinen zwei Sohnen war der alteste 
Professor der Anatomie in Kiel, der zweite hoher Gerichtsbeamter; der 
Ehe entstammten ferner drei Tochter. 

FLEMMING hatte seine psychiatrische Vorbildung bei PIENITZ auf dem 
Sonnenstein erhalten, nachdem er sich· schon nach dem Staatsexamen 
mit Vorliebe der Irrenheilkunde im Auslande, vornehmlich in Paris, 
zugewandt hatte. Seit 1844 war er Begriinder und Mitredakteur der 
Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie bis zu seinem Tode. In ihr sind 
die meisten seiner Arbeiten erschienen. Bis 1843 redigierte er das Medi
zinische Konversationsblatt des Wissenschaftlichen Vereins fiir Arzte und 
Apotheker Mecklenburgs und die Zeitschrift fiir die Beurteilung und 
Heilung der krankhaften Seelenzustande. Seine wissenschaftliche Tatig
keit fiel in die Zeit, als sich die Psychiatrie von den irrigen Anschauungen 
HEINROTHs und IDELERS losmachte. Sein Erstlingswerk: Beitrage zur 
Philosophie der Seele, Berlin 1830, lieB bereits erkennen, welche Wege 
seine Forschung nehmen werde. Sie hatte zum Ziel, die Erscheinungen 
der menschlichen Seele durch vergleichende Psychologie zu erlautern 
und die qualitative Gleichheit der Menschen- und Tierseele darzutun. 
Obgleich er mehr und mehr den rein somatischen Standpunkt der Psych
iatrie verfocht, hat er doch-eine Vorliebe fiir die Philosophie stets behalten, 
er war ein ausgezeichneter Kenner der philosophischen Schriften, und 
wie seine erste Arbeit der Philosophie galt, so seine letzte im 78. jahre 
verfaBte: ,Zur Klarung des Begriffs der unbewuBten Seelentatigkeit", 
Schwerin 1877, die sich gegen die HARTMANNsche Lehre wendet. Man sieht, 
daB der Humor, der seine Schriften durchsetzt, ihm auch im hochsten Alter 
getreu geblieben ist, wenn er schreibt, ,die Lehre droht uns, aus dem 
sicheren Hafen des Aristotelischen nihil est in intellektu, quod non antea 
fuerit in sensu auf einmal wieder in das wiiste Meer der Mystik zuriick
zuwerfen. Indem sie den (unbewuBten) Willen, der nach SCHOPENHAUER 
die Welt regiert, mit der unbewuBten Vorstellung vermahlt, denn diese 
heimliche Ehe bringt sie in der Tat zustande, legitimiert sie gleichsam 
die Kinder derselben, die angeborenen Ideen des Plato." 

In seinen psychiatrischen Schriften legte FLEMMING mit wachsender 
Uberzeugtheit sein Glaubensbekenntnis von der korperlichen Grundlage 
der Psychosen ab, anfangs behutsamer, wie in seinen Artikeln: ,Uber die 
Geliiste der Schwangeren in bezug auf die Frage der Zurechnungsfahigkeit" 
(HORNS Archiv fiir medizinische Erfahrung 1830), ,Einige Bemerkungen 
iiber den mutmaBlichen Anteil des Gangliensystems an der Erzeugung 
des Irreseins", 1838. Bei Besprechung einer Arbeit von DOMRICH (,Uber 
die psychischen Zustande") tritt er lebhaft fiir GALLein, daB die hoheren 
und niederen Fahigkeiten des Menschen an gewisse Teile des Gehirns 
gebunden seien. In einer Schrift: ,Die politische Aufregung in ihrer 
atiologischen Beziehung zu den Geistesstorungen" (Allg. Zeitschr. f. 
Psychiatrie Bd. 7) wendet er sich gegen die herrschende Ansicht, daB sie 
als eine der machtigsten U rsachen des Wahnsinns zu betrachten sei, und sieht 
ihre Schadlichkeit allein in direkter Schadigung des Gehirns oder direkt 
in krankhafter Storung in entfernteren Provinzen des Organismus. Sind 
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wir heute von seiner damals heretischen Auffassung weit entfernt, wenn 
wir die Hungerzeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre mit der heutigen 
Verfassung der Psyche des deutschen Volkes in Verbindung bringen? 
Macht nicht heute jeder Irrenarzt die Beobachtung, daB sich der psychische 
Zustand der Kranken verschlechtert hat, trotzdem diese Jahre unter den 
tiefstehenden Kranken gewaltig aufgeraumt haben? 

In einem Versuch der Klassifikation der Seelenstorungen (AUg. Zeitschr. 
f. Psychiatrie Bd. r), auf den als von lediglich historischem Wert hier nicht 
eingegangen werden soU, rechtfertigt er die Einteilung nach psychischen 
Symptomen mit der mangelhaften Kenntnis der Pathologie. In der 
Erforschung der Pathologie, richtiger der Pathogenie der Psychosen sah 
er die Aufgabe seines Lebens. Ein Aufsatz: ,Dber die pathologische 
Beziehung der Verdauungsanomalien zu der Geistesverwirrung" (AUg. 
Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 2) weist auf die Haufigkeit von Digestions
storungen im Verlaufe und gewohnlich schon im Beginn der Psychosen 
hin und auf den Nutzen, den die Regulierung zu bringen pflegt. Er sieht 
in ihnen nicht die Ursache der Krankheit, noch ein Symptom derselben, 
sondern ein Symptom ihrer Ursache und denkt sich den Vorgang so, daB 
unter dem EinfluB physischer und psychischer Ursachen das splanchnische 
Nervensystem in UnregelmaBigkeit gerat, vermutlich auf dem Wege 
passiver Kongestion; allmahlich auch das Gemeingefiihl ergreift und 
schlieBlich auf das Gehirn, zuweilen deutlich durch das Spinalnervensystem, 
iibergeht. Dieser Dbergang wird durch prakordiale Gefiihle bezeichnet. 
Daraus sind die Indikationen der Therapie dargelegt, bei der neben den 
Abfiihrmitteln, besonders der Brechweinstein, aber ohne Ekelkur, bevor
zugt wird. Diesem Mittel widmet FLEMMING einen langeren Artikel 
{AUg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 5). Sein Hauptwerk: ,Die Pathologie 
und Therapie der Psychosen" (HIRSCHWALD, Berlin 1859, 487 Seiten} 
gilt dem Kampf gegen die damals noch viel vertretene philosophisch
psychologische Richtung der Psychiatrie. Das verleiht ihm seine Starken, 
aber auch seine Schwachen, denn es vertrat revolutionare Tendenzen, 
und das bringt immer die Gefahr, aUzu radikal zu werden. Der Leser 
wiirde erwarten, schreibt er in der Vorrede, die Psychosen nach den lib
lichen oder nach neugebildeten Krankheitsgruppen abgeteilt und ab
gehandelt zu sehen, dazu sei er auBerstande, weil es noch keine spezielle 
Pathologie der Psychosen gabe. Man habe sich bisher in die sekundaren 
und tertiaren Krankheitsbilder vertieft und in ihnen das W esen der 
Krankheit gesucht. ,Das Krankenhaus liefert nur ein Fragment eines 
langen Krankheitsverlaufes", die Psychologie sei auf dem friiheren Stand
punkt der Phanomenologie stehen geblieben und wage nur einzelne Gegen
den des Nervensystems und einzelne Gruppen der Seelentatigkeiten ab
zugrenzen und ihre Beziehungen zueinander festzustellen. ,Ich werde 
mich nicht beschaftigen mit den Fragen nach dem Sitz der Seele und 
iiber ihre Materialitat oder Immaterialitatfragen, die iiberhaupt fiir die 
Lehre von den Seelenstorungen ziemlich gleichgiiltig sind - noch werde 
ich mich einlassen auf die Fragen nach den anatomischen, physikalischen, 
chemischen und physiologischen Verhaltnissen; das eigentliche Feld meiner 
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Forschungen wird innerhalb der Pathologie der leiblichen Krankheiten 
liegen." FLEMMING geht von folgenden ,Tatsachen" aus: es gabe Ge
fiihle, welche niemals zu Wahmehmungen werden (z. B. im kindlichen 
Seelenleben, in der Fieberdysphorie und in der Prakordialangst), und es 
gabe Gefiihle, welche zuerst und bevor sie zu Wahmehmungen werden, 
als bloBe Zustandsempfindungen im BewuBtsein auftreten (z. B. beim 
Schreck), schlieBlich gabe es Empfindungen, welche wahrend ihrer Dauer 
wechselnd, je nach Aufmerksamkeit, zu Gefiihlen und zu Wahmehmungen 
werden, ohne daB eine dieser Empfindungen mit der andem verschmilzt 
(z. B. beim Verfolgen eines Tonstiicks). Man muB annehmen, daB neben 
den Empfindungsnerven, welche bei der Entstehung der Gefiihle sowie 
der Wahmehmunge~ tatig sind, andere Teile des Nervensystems wirken, 
wenn Gefiihle und andere, ·wenn Wahmehmung und Erkenntnis zustande 
kommen, und daB bis jetzt nur der Teil des Nervensystems bekannt ist, 
welcher die Entstehung der Wahmehmung vermittelt, und zwar dieser 
im GroBhim, wahrend jener im Gangliensystem zu suchen ist. Nach ihrem 
Ursprung teilen sich die Gefiihle in korperliche und geistige, die ersteren 
unmittelbar durch peripherische Nervenreize hervorgerufen, letztere durch 
Erregungszustande der Empfindungsnerven, welche bereits zu Wahmeh
mungen geworden sind. Auf diesem, man muB gestehen, wenig tragfahigen 
Fundament, errichtet er seine Lehre. Die Geistesstorungen, von ihrem 
Beginn an betrachtet, bilden zwei Gruppen, eine, die gleichsam mit dem 
Individuum geboren wurde, also auf Verkiimmerung der organischen 
Entwicklung des Zentralnervensystems beruht, und eine, die das bereits 
entwickelte Seelenleben iiberfallt. Zwischen ihnen steht eine dritte, sie 
umfaBt die Falle mit mehr oder minder ausgesprochener Veranlagung. 
Diese heiden letzten Gruppen interessieren fiir die Frage der Entstehung. 
Sie zeigen zwei Entwicklungsmoglichkeiten, bei der einen beginnt die 
Storung im Erkenntnisleben, bei der andem im Gefiihlsleben. Es laBt sich 
am Verlauf erkennen, daB bei der ersten die Storung bei den Tatigkeiten 
der Intelligenz beginnt und sich abwarts auf das Gefiihlsvermogen er
streckt, bei der zweiten in umgekehrtem Vorgang. Als Paradigmen der 
ersten Form werden die depressiven und die Exaltationszustande ab
gehandelt, in denen der Ausgang vom Irrefiihlen zum Irrdenken und Irr
handeln zutage trete, als Paradigmen der zweiten Form die deliranten 
Zustande Wahnsinn und Verwandtes, wobei sich FLEMMING gegen die 
damals vertretene Lehre der Monomanie wendet. Eine dritte (Misch-) 
Form entsteht, wenn sich die psychischen Krankheitserscheinungen zuerst 
in der Gefiihlssphare zu entwickeln schienen, begleitet von Anomalien 
der reproduktiven und spater der vitalen Funktionen, dann aber plotzlich 
in der Erkenntnissphare ausbrechen, Beispiele dafiir liefem gewisse 
Formen von Puerperalpsychosen. Um einen knappen Ausdruck fiir diese 
Formen zu gebrauchen, nennt er sie Himpsychosen oder protopathische 
Encephalopathien, Ganglienpsychosen oder deuteropathische Encephalo
pathien und gemischte Psychosen. 

Im Kapitel iiber Atiologie zieht FLEMMING immer engere Kreise um 
sein eigentliches Ziel: die korperlichen Ursachen und direkte Schadigung 
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des Gehirns durch Anomalien seiner Ernahrung, indirekte durch Dys
krasien der Ernahrungsfliissigkeiten, wobei abdominelle Storungen an 
den ersten Platz gestellt werden. Er laBt aber auch eine angeborene 
oder erworbene Disposition bestehen. Die psychischen Ursachen wirken 
durch ihre begleitenden somatischen Storungen, deshalb wird Induk
tion geistiger Storung nicht anerkannt und die Hypothese der ,Wahn
sinnsepidemien" auf Verwechslung von Irrtum mit Wahnsinn zuriick
gefuhrt, falls nicht auch hier korperliche Funktionen in Mitleidenschaft 
gezogen werden und wirkliche Psychosen entstehen lassen. Deshalb wird 
auch Zunahme der Geisteskrankheiten infolge von Zivilisation bestritten, 
sie sei nur scheinbar, wie die Zunahme der Kriminalitat nach energischerer 
Verfolgung der Kriminellen. Gerade in diesem Kapitel, in welchem 
FLEMMING aus dem Born seiner reichen Erfahrung schopft, finden sich 
viel bemerkenswerte Gedanken und selbstandige Ansichten, so, daB die 
Epilepsie und die Seelenstorungen zwei Krankheitszustande von auBerst 
naher Verwandtschaft, ja, daB sie die gleichen pathischen Zustande in 
zwei verschiedenen Bereichen des Nervensystems seien. Die Pubertats
psychosen- er macht hier schon auf krampfartige Anfalle in ihnen auf
merksam- kommen ihm durch die Umwalzungen im GefaBsystem und 
deren EinfluB auf die Gehimtatigkeit zustande, sie sind urspriinglich 
Ganglienpsychosen und entwickeln sich so schnell zu Hirnpsychosen, daB 
die Gefiihlsverstimmung nicht deutlich werden kann. Hypochondrie und 
Hysterie sind noch keine Geisteskrankheit, solange sie sich auf das Pfort
adersystem bzw. das Sexualsystem beschranken und noch keine betracht
lichen Storungen der vitalen Verrichtungen der Brustorgane hinzukommen. 
Diese erst vermitteln die Mitleidenschaft des Gebirns = Storung des 
Erkenntnislebens. Auch Exzesse in venere und Masturbation sind nur 
ursachlich, wenn sie abdominelle Funktionsstorungen erzeugen oder mit 
ihnen zusammentreffen. Vorahnend sieht er in der Funktionsstorung 
der Driisen des Abdomens die Ursache dyskrasischer Blutemahrung des 
Gehims und damit der Geistesstorungen im Gefolge. 

Im Abschnitt iiber Pathogenie der Psychosen stellt er sich die Auf
gabe zu zeigen, welche Veranderungen die schadlichen Lebensreize in 
der Materie des Organismus in ihrer Bewegung und in der gegenseitigen 
Beziehung ihrer verschiedenen Teile hervorbringen, wie sie dadurch die 
zum Leben notigen Verrichtungen abandern und durch welche Modifika
tionen des Lebenszustandes sie den Zustand der Krankheit erzeugen. 
Wenn er auch vorausschickt, wie er ein Feld der Vermutungen ohne 
gebahnte Wege und reich an Gefahren des Irrtums betreten, zwingt 
ihn seine Oberzeugung doch zu sehr prazisen Lehrsatzen: die Ursachen 
wirken entweder direkt auf das Zentralnervensystem oder indirekt durch 
die Organe der Verdauung und Reproduktion, in gemischten Fallen in 
so rascher Aufeinanderfolge beider Wege, daB auf eine gleichzeitig zwei
fache Wirkungsweise geschlossen werden muB. Die direkte Schadigung 
erfolgt lediglich durch Anomalien des Blutgehalts im Gehirn, sei es Blot
mangel (depressive und exaltative Zustande, vermischt und wechselnd), 
durch passive Himkongestion (rein depressiv) und durch aktive Kon-
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gestion (Exaltation), auf periodische Schwankungen der Blutfiille wird 
die Periodizitat mancher psychischer Erscheinungen bezogen, der direkte 
EinfluB dyskrasischer Blutbeschaffenheit sei anzunehmen, aber noch zu 
wenig erforscht. Die indirekte Schadigung setzt einen naturwidrigen 
Zustand in irgendeinem Teil des Korpers auBerhalb der Nervenzentren 
voraus, entweder auf reflektorischem Wege durch die Nervenbahnen 
vom Organ aus oder mittels der Blutzirkulation oder durch veranderte 
Blutzusammensetzung. ,Die Seelenstorungen sind als Neurosen auf
zufassen, d. h. als Lebensstorungen des Nervensystems und zwar als 
solche, bei denen die zentralen Organe des letzteren wesentlich beteiligt 
sind. J e entschiedener die Lebensstorung sich kundgibt als Irrdenken; 
mit um so groBerer Intensitat und raumlicher Ausdehnung trifft die Be
teiligung das GroBhirn, je entschiedener sie als Irrfiihlen auftritt, desto
mehr sind die noch unbekannten Organe des Gefiihlslebens bei der Er
krankung des Nervensystems beteiligt." 

Mit diesen Anschauungen lost sich fiir FLEMMING die Verwirrung der 
klinischen Symptomatologie der Psychosen sehr einfach. Es sind fiir 
ihn nur Symptomenkomplexe korperlicher Krankheiten, entweder solcher 
im Zentralorgan selbst oder in Organen, von denen das Zentralorgan 
abhangt. Sie entheben ihn ,vollig der unersprieBlichen Miihe, bei den 
Psychosen nach einer festen, an die einzelnen Perioden ihres Verlaufes 
gebundenen Ordnung der psychischen Symptome zu suchen". Wenn 
man schon gezwungen gewesen sei, bestimmte Psychosen als sympto
matische anzusehen, so komme das mit gleichem Rechte allen zu, denn 
es sei fiir den Begriff des Symptoms irrelevant, ob es eine Viertelstunde 
oder ein J ahr anhalte. In dem Streit seiner Zeit, ob die Paralyse eine 
Psychose mit anatomischer Komplikation oder eine unter seine proto
pathischen Psychosen fallende Krankheit sei, stellt er sich ganz auf die 
Seite der letzteren Ansicht. Wie der Verlauf einer Psychose ausschlieB
lich durch die verursachende korperliche Krankheit bestimmt wird, so 
beglaubigt auch die psychische Genesung nicht die vollkommene Heilung, 
denn diese ti:'itt erst ein mit der korperlichen Genesung .• Hierin liegt die 
Quelle der Haufigkeit der Rezidive und die Erklarung der Remissionen 
und der Periodizitat. Eine Beobachtung, auf die er viel Wert legt, wird 
man ihm bestreiten miissen. Er halt das deutliche Auftreten von Neurosen 
und Neuralgien im peripherischen Nervensystem fiir ein erfreuliches 
Zeichen der Genesung, weil sie Befreiung der Zentren von den hindernden 
Lebensstorungen und Wiederkehr des unterdriickten Urteils fiir periphere 
Schmerzen bedeutet. In gleichem Sinne sieht er in der Rekonvaleszenz 
auftretende Blutungen, massenhafte Darmentleerungen, sogar Furun
kulose als giinstige, selbst kritische Zeichen an. Folgerichti& stellt 
er die Prognose bei deuteropathisC'hen Psychosen giinstiger als bei 
protopathischen und gibt die Hoffnung nicht auf, solange sich 
noch das Symptom der Prakordialangst findet. Die erbliche Be
lastung ist weit weniger bedenklich, wenn sie dem Organismus nicht 
gleichzeitig verminderte Vitalitat des Nervensystems in die Wiege ge
legt hat. 



r86 FLEMMING 

Welche Wege die Therapie einschlagen muB, ergibt sich aus dieser 
Lehre von selbst. N ach dem Satze, daB fiir die Praxis nichts besser ist 
als eine gute Theorie, konnte man ihn urn die Sicherheit beneiden, mit 
der er die von seiner Theorie gezeigten W ege der Behandlung geht. Die 
Aufgabe des Arztes ist die Erkennung der einzelnen Storungen im Bereiche 
des vitalen und reproduktiven Lebens, Regelung der Blutversorgung 
und Blutbereitung und Bekampfung der Thorakal- und Abdominal
plethora. 

Ein Buch mit sovielen fiir einen groBen Teil der Fachgenossen ketze
rischen Ansichten muBte auf Widerspruch stoBen. Es steht nur wenig 
davon zu Gebote, wie es beurteilt wurde. Es fand gerechte und ungerechte 
Kritiker, was die Gerechten beanstandeten, kann noch heute gebilligt 
werden. Es wurde ihm zum Vorwurf gemacht, daB er trotz seiner Kriegs
erklarung gegen die Psychologie in der Psychiatrie seine eigene Psycho
logie zugrunde legt, daB der von ihm konstruierte Gegensatz von Gefiihls
und Vorstellungsorganen willkiirlich und bestreitbar sei und sich der 
ubergang von Gefiihlen zu Wahrnehmungen nicht so vollziehe, wie er 
annimmt. Irrtum und Wahn seien nicht wesensverwandt, wie FLEMMING 
meine, weil der eine seine Bedingung in der AuBenwelt habe, der andere 
in subjektiver, krankhafter Urteilsfalschung. Seiner Unterscheidung 
primarer und sekundarer Psychosen ist entgegenzuhalten, daB die Be
dingung fiir beide doch ein krankes Gehirn sei, aber hauptsachlich wird 
ihm der Vorwurf gemacht, daB er den Nachweis schuldig bleibe, warum 
die krankmachenden korperlichen Zustande einmal Psychosen entstehen 
lassen und ein andermal nicht. Selbst wenn erwiesen ware, daB Hirnanamie 
oder Kongestion Psychosen erzeugten, sei zur Aufklarung des Irrewerdens 
damit noch nicht der kleinste Schritt getan. 

Nun, wir konnen sagen, viel weiter sind wir darin auch heute noch nicht. 
\Vir miissen aber anerkennen, daB die spatere Forschung viel von dem 
bestatigt hat, was FLEMMING geahnt hat, wenn auch auf andern Wegen 
und nicht nach der einfachen Formel, die er dafiir zu finden geglaubt 
hat. Er ist nicht im Unrecht gewesen, wenn er die psychiatrische Sympto
matologie seinerzeit iiber Bord warf, denn was wir von ihr behalten haben, 
ist wenig und schwindet immer mehr. Grade dies wenige hat aber auch 
FLEMMING beibehalten; noch heute wird niemand ohne Interesse lesen, 
was er iiber Depressions- und Exaltationszustande und Wahnbildung 
geschrieben hat. DaB ihn seine Lehre in einen heftigen Streit gegen Anders
glaubige bringen muBte, ist erklarlich, auch daB dieser Kampf gelegentlich 
recht bosartig werden muBte, wie alle wissenschaftlichen Fehden dieser 
Zeitperiode, wenigstens von gegnerischer Seite. Er selbst ist stets seiner 
vornehmen und sachlichen Art treu geblieben. 

Seine Lehre hat FLEMMING auch spater noch in einzelnen Aufsatzen 
verteidigt oder angewandt. In der Schrift ,Zur Genese der Wahnsinns
delirien" (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 30), die er wohl als eine Er
ganzung seines Buches gedacht hat, fragt er: ,Wie geht es zu, daB in 
der Geistesstorung richtige Wahrnehmungen und Vorstellungen, iiber
haupt normale Tatigkeiten des Seelenlebens zu unrichtigen und ver-
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kehrten werden und in dieser Form eine dauernde Herrschaft im BewuBt
sein gewinnen ?" Er faBt hier Delirien im weitesten Sinne auf als die un
korrigierte Abweichung von Gedanken und Worten vom Normalen im 
Gegensatz zum korrektionsfahigen Irrtum und definiert sie als psychische 
Umstande, die angeregt durch gegenwartige oder reproduzierte Eindriicke 
im BewuBtsein auftreten und es unabhangig vom EinfluB des Willens 
und der Kontrolle der Besonnenheit eigenmachtig mehr oder minder 
nach Macht und Dauer beherrschen. Er unterscheidet Verstandesdelirien, 
Sinnesdelirien, wobei die Illusionen in das periphere, die Halluzinationen 
in das zentrale Nervensystem gewiesen werden, und zwar in noch nicht 
genauer bekannte Radikationspunkte der Sinnesnerven, und Gefiihls
delirien, die in Abhangigkeit von krankhaften Gefiihlen begriindet sind, 
und denen er primare. Entstehungsmoglichkeit zuschreibt. Zu ihnen 
rechnet er auch die ,Triebkrankheiten" als Ausdruck iibermachtiger 
krankhafter Gefiihle. In einem zweiten Aufsatz werden in diesem Sinne 
die Delirien des Traumes, der Schlaftrunkenheit, des Fiebers, des Rausches, 
wie der Intoxikationen iiberhaupt, die krankhafte Zornmiitigkeit und die 
Inanitionsdelirien besprochen, immer mit der Absicht zu beweisen, wie 
wenig die Symptomatologie zur Aufklarung iiber die Pathologie beitragen 
kann. Wenn sich auch diese Arbeit des 75jahrigen mit seinen friiheren 
nicht ganz messen kann, ist sie doch ein erstaunliches Zeugnis dafiir, 
mit welcher Kraft und Teilnahme FLEMMING bis in sein hochstes Alter 
die Entwicklung der Psychiatrie verfolgt hat. 

Ein nicht geringer Teil seiner Arbeiten galt der -gerichtlichen Psychi
atrie, die auch im Anhang seines Buches behandelt ist. Auch hier verficht 
er seine Anschauungen, indem er verlangt, daB der Sachverstandige nicht 
iiber das gesunde Seelenleben zu befragen sei, sondern welche Krankheit 
und zwar des Korpers in Beziehung auf deren Wirkungen auf das normale 
Vonstattengehen der Seelentatigkeit vorliege, eine Forderung, mit der sich 
wohl niemand einverstanden erklaren wird. Psychische Erscheinungen 
sollten nicht allein und fiir sich als Beweis fiir Gesundheit oder Krankheit 
in Erwagung gezogen werden. Der Gerichtsarzt diirfe sich nie scheuen, 
ein non liquet auszusprechen. Seine in 19 Thesen zusammengefaBten 
Grundsatze fiir die Sachverstandigentatigkeit wurden indessen in der 
N aturforscherversammlung in Karlsruhe 1858 angenommen. Er be
kampfte, allerdings unter berechtigtem Widerspruch, in mehreren Schriften 
die damals zuerst auftauchende Frage der verminderten Zurechnungs
fahigkeit (Verein deutscher Irrenarzte, Hildesheim 1865, Allg. Zeitschr. 
f. Psychiatrie Bd. 22), weil es keine Vermehrung oder Verminderung 
einer Geisteskrankheit gabe, trat der Sonderbehandlung des Selbstmordes, 
besonders der Geisteskranken durch die Versicherungsgesellsehaften ent
gegen und erortert in einem Artikel: ,, Vorfragen in betreff der Irrengesetz
gebung" (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 7) den noch heute geltenden 
Standpunkt. Das Marchen von der Einsperrung Gesunder in die Irren
anstalt machte sich damals wie heute breit. Auch in der Frage der Irren
kolonien- das System GHEEL fand begeisterte Anhiinger- fordert er, 
wie es heute geschieht, Verbindung mit geschlossenen Anstalten in Form 
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von ortlichem AnschluB und gegenseitigem Austausch (Allg. Zeitschr. 
f. Psychiatrie Bd. 18 und 21). Er war wohl einer der ersten, der fiir Unter
richtszwecke kleine, gut ausgestattete Kliniken mit rascher Zirkulation 
in moglichster Nahe klinischer Institute und praktische Unterweisung 
der Schiiler verlangte (Bd. 33). Obrigens brachte ihn eine miBverstandene 
AuBerung iiber Bau und Einrichtung, die als abfallige Kritik der klinischen 
Leistungen aufgefaBt wurde, 1875 in einen Streit mit WESTPHAL, der auch 
von FLEMMING nicht mehr mit der Ruhe seiner friiheren Meinungskampfe 
gefiihrt wurde. 

In allen Schriften finden sich gute Beobachtungen und treffende Be
merkungen, die seinerzeit gewiB neu waren, wenn er u. a. die Wahnideen 
den Traumen gleichstellt und die Epilepsie fiir wesensverwandt mit Psy
chosen erkHi.rt, darauf aufmerksam macht, daB bei der sog. Prediger
krankheit die Predigerinnen gegen alle Siinden zu Felde zogen, nur nicht 
gegen die, welche das sechste Gebot betreffen, oder hervorhebt, wie den 
verschiedensten und widersprechendsten Behandlungsmethoden gleiche 
Heilungsresultate zugeschrieben werden. Seine Anstalt leitete er ganz 
in seinem Geiste und nach seinen Grundsatzen. Seine sorgsam gefiihrten 
Krankheitsgeschichten zeigen, daB er Geselligkeit, Musik und Anregungen 
jeder Art therapeutisch anwandte. Es entsprach aber auch seiner Ober
zeugung, daB zu keiner Zeit so mit Derivantien, Herz- und Abfiihrmitteln 
gearbeitet wurde wie damals. In Berichten iiber die Anstalt Sachsenberg, 
zumal in einem zusammenfassenden iiber die Jahre 1840/49 (Allg. Zeitschr. 
f. Psychiatrie Bd. g) legte er seine Erfahrung mit dieser Thera pie, iibrigens 
ohne Einseitigkeit, nieder. 

Ofter wird FLEMMING als einer der ,Pioniere der neuen Psychiatrie" 
genannt. Die Bezeichnung trifft sein Wirken, denn er sah seine Aufgabe 
in der Ausrottung des Unbrauchbaren und in der Anlage neuer, besserer 
Kulturen. Trotzdem war er in gutem Sinne ganz ein Arzt der alten Schule, 
ausgeriistet mit groBem naturwi.ssenschaftlichem Wissen, der seinen Beruf 
ebensosehr als Kunst wie als Wissenschaft auffaBte, ein kritischer Wahr
heitssucher, ein ,Ritter vom Geiste", wie er in einem Nachruf genannt 
wurde, ein talentierter Dichter, ein aufrichtiger Charakter von liebens
wiirdigen Umgangsformen, aber unbeugsam in dem, was er fiir richtig 
hielt. Wenn er sich in einem seiner humoristischen Gedichte iiber die 
umstandlichen Apparate des modernen Arztes Iustig machte, war er es 
doch, der die neuere Richtung der Forschung anbahnen half und ihrer 
langsamen Entwicklung vorauseilen wollte. 

Als ein zusammenfassendes Urteil iiber sein Wollen und Konnen, aber 
auch iiber die Grenzen seiner Erfolge sei ein Zitat aus seinem Drama 
,Pym und Strafford" hierher gesetzt: 

Zum weiten Sprung bedarf's des weiten Anlaufs, 
Zu weiter Sprung verfehlt das nahere Ziel. 

MATUSCH (Sachsenberg). 
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CHRISTIAN FRIEDRICH WILHELM ROLLER, geboren am II. J anuar 1802 
in Pforzheim, war als Sohn des Irren- und Siechenhausphysikus Dr. Jo
HANN CHRISTIAN ROLLER, der als der erste Irrenarzt in Baden von 1804 
his 1814 an der altehrwiirdigen Irrenanstalt in Pforzheim wirkte, gewisser
maBen schon von Geburt aus fiir die psychiatrische Laufbahn bestimmt. 
Als junger Arzt machte er auf einer Ausbildungsreise, die ihn iiber Frank
reich .(Paris), Belgien und Holland zu den damals bekanntesten und an
gesehensten deutschen Psychiatern (HEIM, HORN, LANGERMANN, JACOBI) 
fiihrte, die ersten psychiatrischen Studien, die, insbesondere durch JACOBI 
{Siegburg) beeinfluBt, fiir seine weitere Entwicklung entscheidend waren. 

Bald nach seiner Riickkehr, am 4· J anuar 1827, trat ROLLER in dem 
kurz vorher von Pforzheim nach Heidelberg ins J esuitenkonvikt verlegten 
Irrenasyl bei dem Nachfolger seines Vaters, dem philosophisch feingebil
deten Direktor GRoos als Hilfsarzt ein. Neben reichlicher praktischer 
Einzelarbeit trat der junge Arzt tatkraftig vor allem fiir die Verbesserung 
des Loses seiner Kranken in Behandlung, Pflege und Verkostigung, 
so u. a. fiir die Aufhebung des Restraint lange vor CoNOLLY ein. Vieles 
lag im argen. Friihzeitig regte sich da ROLLERs organisatorisches Talent. 
Noch offenkundiger trat es zutage in der Abfassung seiner- des Neun
undzwanzigjahrigen - beriihmt gewordenen Schrift: ,Die Irrenanstalt 
nach allen ihren Beziehungen", 1831, erganzt durch einen zweiten Aufsatz: 
,Grundsatze fiir Errichtung neuer Irrenanstalten", 1838. Eine besondere 
Gunst der Zeit war es, daB ROLLER seine neuen Ansichten iiber die Ge
staltung von Irrenanstalten alsbald in die Tat umsetzen konnte, als 
Landesherr, Regierung und Landstande Badens durch sein Drangen fiir 
die Erstellung einer neuen, der ersten wirklichen Landesheilanstalt fiir 
Geisteskranke gewonnen worden waren. So entstand nach ROLLERs 
Planen absichtlich in landlicher Lage auf dem von ihm iiberaus gliicklich 
gewahlten Platze bei Achern am FuBe des nordlichen Schwarzwalds in 
den Jahren 1837-1842 sein Werk Illenau als das erste Musterbeispiel 
einer relativ verbundenen Heil- und Pflegeanstalt. Es war baulich genom
men eine Korridoranlage in Anlehnung an den Klosterbaustil, die mit 
400 Betten in ihren 18 Unterabteilungen, zur Halfte mehr fiir Heilbare, 
zur Halfte mehr fiir chronische Kranke, reichlich Differenzierungsmoglich
keiten bot, urn die Kranken nach arztlichen und sozialen Gesichtspunkten 
zu verteilen und dabei doch jedem ein ihm zutragliches Milieu zu bieten. 

ROLLER, der unterdessen nach des Direktors GROOS Dbertritt in den 
Ruhestand im Jahre 1835 sein Nachfolger in Heidelberg geworden war, 
konnte nach Fertigstellung des Neuhaus mit den Heidelberger und einem 
Teil der Pforzheimer Kranken, zusammen 291, am 23. September 1842 
die Heil- und Pflegeanstalt Illenau beziehen und sie damit fiir den Betrieb 
eroffnen. Schon vorher hatte er aber alle wichtigen organisatorischen 
Plane fiir den neuen Betrieb entworfen, insbesondere die fiir lange vor-
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bildliche Hausordnung, die Dienstweisung fiir das Wartepersonal und 
eine Anleitung zur Krankenpflege usw. Ebenso hatte er das Statut 
Illenaus, das das gesamte Aufnahme- und Entlassungsverfahren des 
Landes regelte, abgefaBt, worin gleichfalls in mustergiiltiger Form ins
besondere die arztliche Auffassung von der Fiirsorge fiir die Geisteskranken, 
so auch von der Wichtigkeit rascher und friihzeitiger Anstaltsaufnahme, 
durchscblagend zum Ausdruck gebracht wurde; u. a. fand sich darin die 
Bestimmung: ,eine halbjahrige freie Verpflegung ist denjenigen armen 
heilbaren Kranken zugesichert, fiir welche das Aufnahmegesuch in den 
ersten sechs Monaten der Krankheit eingereicht wird". 

In der neuen Anstalt wurden nun in unermiidlicher Arbeit alle Er
fordernisse der Krankenbehandlung und Krankenpflege, die ROLLER auf 
Grund seiner Studien und reichen praktischen Erfahrungen als richtig 
erkannt oder in eigener schopferischer Geistesarbeit neu aufgestellt hatte, 
eingefiihrt und einer weithin vorbildlichen Vollendung entgegengebracht. 
Nicht der Gesichtspunkt der Verwahrung der Kranken, wie meist seither, 
sondern der der Heilung, der Forderung und Fiirsorge in allen leiblichen 
und geistigen Beziehungen, des individuellen Eingehens auf die Psyche 
des einzelnen, der rein menscblichen Anteilnahme, des Zuspruchs und der 
Aufrichtung wurde in den Vordergrund gestellt. Die Absage von jedem 
Zwang als Selbstzweck war von vornherein oberster Grundsatz. Dagegen 
wurde der Wert geistiger Padagogik, wenn sie nur in der Hand des Arztes 
blieb, fiir die Leitung der Kranken voll erkannt und erfolgreich ein
gesetzt. Im iibrigen war die Gewahrung moglichster personlicher Freiheit 
und die Schaffung eines fiir jeden Kranken passenden Milieus, wodurch 
ihm auch innerhalb der Anstalt eine dem Familienleben moglichst an
genaherte Umgebung und ein liebevoller Umgang zuteil wurde, das Be
streben aller an der Fiirsorge Beteiligten, wie des Direktors so auch der 
Arzte, des Pflegepersonals, der Geistlichen, auf deren Mitwirkung ROLLER 
besonderen Wert legte, ebenso aber auch aller Beamten und Angestellten 
der Anstalt vom ersten his zum letzten. Ein ,familiales Leben" in der 
,Illenauer Gemeinschaft", die alle, Gesunde und Kranke umfaBte, war 
so das his in alle Einzelheiten wobldurchdachte Ziel ROLLERs. N ach des 
bekannten englischen Menschenfreundes Lord ASHLEY Vorbild: ,Love 
and serve!" wahlte ROLLER zum Leitspruch fiir sein Illenau: ,Liebe, 
diene!" 

Der Pflege dieses gemeinsamen Lebens, an dem auch die Familien 
der Beamten teilnehmen sollten, dienten gemeinsame Unterhaltungen, 
ernste und heitere Vortrage, Lichtbilder, Spiele, Tanz, Gymnastik, Gerate
turnen, groBere und kleinere Festlichkeiten mit Bewirtung, vor allem aber 
gute musikalische Darbietungen jeder Art; ein eigener Musiklehrer wurde 
angestellt. Die Anlagen, Garten, die Blumengartnerei der Anstalt sollte 
wohltuende Eindriicke vermitteln; zu jeder J ahreszeit, auch mitten im 
Winter waren die Krankenraume mit frischen Pflanzen und Blumen 
geschmiickt. So wurde in der Anstalt, ohne je ins UbermaB des Gebotenen 
zu verfallen, eine wobltatige Vorbedingung fiir alle Behandlungs- und 
Pflegebestrebungen, eine wahre Heilatmosphare geschaffen in der rich-
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tigen Erkenntnis, daB der innere Geist, der Geist der dienenden Nachsten
liebe und des tiefen Mitgefiihls, kurzum der Charitas in edelster Form, alle 
und alles durchdringen miisse in einem Anwesen, das psychisch Kranke 
wieder der Heilung entgegenfiihren solle. 

Dabei blieb ROLLER sich der Grenzen der psychischen Einwirkung und 
der psychiatrischen Therapie genau bewuBt. Aber er lieB nicht so schnell 
auch von verzweifelten Fa11en ab; immer wieder suchte er mit neuen 
Mitteln ihnen nahezukommen und war gehoben, wenn es ibm 
gelang. Gerade fiir die chronischen Kranken hatte er ein Herz und ver
langte, daB man sich ihrer besonders annehme, urn ihren Niedergang 
aufzuhalten und die Reste ihrer Fahigkeiten noch fiir sie und ihre Um
gebung nutzbar zu machen. Eine Anzahl seiner Ausspriiche in dieser 
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Richtung sind erhalten geblieben, so: ,Nicht Kunst, nicht Wissenschaft 
allein, Geduld will bei dem Werke sein!" ,Wer unheilbar ist, weiB nur 
Gott!" ,Es gibt Kranke, mit den en man erst einmal einen Scheffel Salz ge
gessen haben muB, bevor man sich riihmen kann, sie ganz erkannt zu 
haben." ,Was an den Unheilbaren geschieht urn das tiefere Sinken zu 
verhiiten, ist nicht minder ein Heilen als dasjenige, das bei den Heilbaren 
die Genesung zur Folge hat". ,Schon ist es, frisch Erkrankte zu heilen, 
groBer noch einen sinkenden Menschengeist auf moglichster Hohe der 
:\Ienschenwiirde zu erhalten." 

Tie£ durchdrungen war RoLLER von der Wichtigkeit eines geordneten 
Tageslaufs fiir seine Kranken und insbesondere, neben der Ablenkung 
und Zerstreuung und zum Teil als deren Mittel, vom hohen Wert einer 
regelmaBigen, arztlich verordneten Beschaftigung. Daraufhin war in 
Illenau von vornherein der ganze Betrieb angelegt in Werkstatten, Holz
hof, Koch- und Waschkiiche, Niih-, Flick-, Strick- und Spinnstuben, vor 
allem aber in der wohltiitigen Feld- und Gartenarbeit. ,Eine Irrenanstalt 
ohne Garten und Feld ist ein Widerspruch; die Vorteile agrikoler Betii
tigung miissen jeder guten Anstalt zukommen." 

Zu seinem Werke wuBte ROLLER sich ausgezeichnete Schuler und 
:\I it arb e iter, die in seinem Geiste wirkten und seine wohlerwogenen In
tentionen ausfiihrten, zu gewinnen. Hier seien nur wenige Namen genannt, 
zuniichst der seines langjahrigen zweiten Arztes und spateren Nachfolgers 
KARL HERGT, des Treuesten aller Getreuen, dann FRANZ FISCHER der 
Altere, KARL ZANDT, HERMANN KAST, HUBERT REICH, PAUL HASSE, 
BERNHARD GUDDEN, HEINRICH SCHULE, RICHARD VON KRAFFT-EBING, 
LUDWIG KIRN, A. EICKHOLT, lauter Zierden unseres Standes, die, soweit 
sie nicht in Illenau selbst Tiitigkeit und Leben beschlossen, auBerhalb in 
neuem Wirkungskreise ROLLERS Lehre weiter verbreiteten, sei es als 
Anstaltsleiter, als Hochschullehrer oder als Gefiingnisiirzte, Medizinal
beamte, Spezialiirzte usw. 

Den iirztlichen Dienst hatte ROLLER in ausgezeichneter Weise 
organisiert. Ein reichlicher Visitendienst war eingerichtet. Darnach 
traf man sich zur Konferenz mit dem Direktor, wobei alle wichtigen 
Ereignisse von den Abteilungen besprochen wurden. Wochentlich 
zweimal wurden in besonderen Referatstunden die neuen Aufnahmen 
klinisch dargestellt, prognostisch beleuchtet und fiir sie ein genauer 
Heilplan entworfen. AuBerordentlich viel verlangte ROLLER in der in
.dividuellen psychischen Behandlung des Einzelkranken; hier war fiir 
ihn die Hingabe der ganzen Person Bedingung, da ihm nur so ein gegen
seitiges Vertrauensverhiiltnis moglich erschien. 

AuBer den iirztlichen Konferenzen faBte ROLLER aber auch groBere 
Besprechungen gemeinsam mit den Geistlichen und den iibrigen Beamten 
ins Auge, wobei die allgemeinen Angelegenheiten der Anstalt, auch die 
wirtschaftlichen Verhiiltnisse erortert und durch gegenseitige Aussprache 
gefordert werden sollten. 

Daneben hestand als eine sehr wichtige Einrichtung eine iirztliche 
Poli kli ni k, in der sowohl korperlich wie nervos oder geistig Erkrankte 
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von auswarts sich bei den Arzten der Anstalt Rat und Hilfe erholen, Un
bemittelte auch kostenlos Arzneimittel bekommen konnten. Die Anstalts
arzte sollten auf diese Weise mit dem Publikum und der allgemeinen 
Medizin zugleich in Verbindung bleiben, die Anstalt so zu einer Zentrale 
der Heilbehandlung fiir die Umgebung werden. 

Eine der wichtigsten Seiten seines Amtes sah der Direktor ferner in 
der Gewinnung und Ausbildung eines zuverlasssigen, von seinem Beruf 
voll erfiillten Wartpersonals. Durch unablassige Aneiferung, Aner
kennung, Ermahnung und Belehrung wuBte er sich einen Stamm erster 
Krafte zu sichern, an die sich das junge Personal anschlieBen, denen es 
nacheifern konnte; sie waren der Stolz Illenaus. 

Spater verfolgte er den Plan der Griindung einer Wartersch ule an 
seiner Anstalt, wo die Novizen wie in einem Spitale zuerst in korperlicher 
Krankenpflege und dann in der Irrenpflege theoretisch und praktisch 
griindlich herangebildet werden sollten, bevor sie ihrem endgiiltigen Beruf 
zugefiihrt wurden. Auch an die Zuteilung solcher ausgebildeten Kranken
pflegepersonen an die Gemeinden des Landes hatte ROLLER schon gedacht. 
Aus Stiftungen zu den Jubilaen der Anstalt und ROLLERs selbst waren 
nach und nach geniigend Mittel dafiir·gesammelt worden, der Bau bereits 
in den Planen festgelegt. Da verlangte nach ROLLERs Tod die Notlage 
im Irrenwesen, die Vberfiillung der Anstalten und Illenaus im besonderen 
die Verwendung der Mittel zu einem Krankenbau, der unter dem Namen 
seines Stifters (Rollerhaus) im Jahre 1883 eroffnet wurde; in seiner prak
tischen Gliederung konnte er wenigstens eine voriibergehende Erleich
terung in der Belegung der Anstalt schaffen. 

In einem so fiirsorglich eingerichteten Asyl wie Illenau muBten die 
aufgenommenen Kranken in vollkommenster Weise zu ihrem Menschen
rechte in Pflege und Behandlung kommen. Der Zudrang steigerte sich 
zusehends; die Anstalt war bald gefiillt und iiberfiillt. Nicht nur a us 
Baden selbst, sondern auch aus den iibrigen deutschen Staaten, aber auch 
a us andern Landern gab es Aufnahmen. J a, man kann ruhig sagen, daB 
zu jener Zeit sich nach und nach Mitbiirger samtlicher Nationen unter 
Illenaus Pfleglingen, insbesondere auf den Pensionarabteilungen befanden. 
In dieser universellen Stellung Illenaus besteht ein weiterer Ruhmestitel 
der Anstalt, dies zu einer Zeit, als es noch keine oder sehr wenige Privat
anstalten gab, spater aber auch trotz derselben. 

ROLLERS Schopfung Illenau war in solcher Idee und Ausgestaltung 
fiir die damalige Zeit, die his dahin mit wenigen Ausnahmen nur hochst 
ungeniigende Zustande in der Irrenfiirsorge und im Bauwesen der Irren
anstalten gekannt hatte, eine einzig dastehende GroBtat nicht nur fiir 
die Heilwissenschaft im allgemeinen und fiir die Seelenheilkunde im be
sondern, sondern weit dariiber hinaus fiir die ganze Kulturwelt; sie war in 
ihrer Art eine kosmopolitische Neuerung ohne Vorbild. Mit Illenau wurde 
zum erstenmal eine Irrenanstalt neu begriindet, die als solche vom Fun
dament aus neu geschaffen und nach vom Facharzte klar und systematisch 
durchdachten Planen ausgefiihrt, aber nicht nur in ihrer neuartigen ban
lichen Anlage, sondern auch in ihrer ganzen inneren Organisation his 
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ins Kleinste vom Geiste der arztlichen Fiirsorge durchdrungen war. Es 
ist daher nicht zu verwundem, daB Illenau in den ersten J ahrzehnten nach 
seiner Griindung in der Gelehrtenwelt, besonders in der psychiatrischen, 
bald iiberall bekannt und so das Ziel von vielen Fachgenossen aus Deutsch
land, ja aus ganz Europa und dariiber hinaus wurde. Es muB ein reges 
Kommen und Gehen, ein lebhafter geistiger Verkehr mit Mannem aus 
allen Landem damals in Illenau geherrscht haben. Gelehrte, Arzte, Psych
iater, alte und junge, Staatsmanner, Juristen, der sozialen Fiirsorge 
und allgemeinen Wohltatigkeit ergebene Menschenfreunde, sie alle fanden 
sich in ihren besten Vertretem als Besucher ein, genossen Illenaus Gast
freundschaft und studierten seine baulichen Einrichtungen und seine 
inneren Werte. So wurde Illenau eine Pflanzschule der Psychiatric, der 
an universeller Bedeutung und Wirksamkeit kein anderes der damals 
bestehenden Institute gleichkam. In kiirzerem oder langerem Aufenthalt 
in Illenau unter ROLLER und seinen ersten Mitarbeitem ausgebildet, 
zogen viele dieser jiingeren und alteren Schiller in ihre Heimat, um dort 
die Illenauer Grundsatze zu verbreiten, selbstandig weiter zu entwickeln 
und sie schlieBlich wiederum auf ihre Schiiler fortzuerben. So ist manch' 
einer unserer Berufsgenossen im Illenauer Geiste erzogen worden, ohnc· 
selbst vielleicht die Zusammenhange von friiher her genau zu kennen. 

ROLLER erlebte auBerdem die groBe Genugtuung, daB sein Werk 
Illenau nicht nur allgemeine Anerkennung, sondem auch N achfolge fand. 
Nach seinem Vorgang machten sich auch andere I,ander bald tatkraftiger 
als seither an die Neuerstellung von Irrenanstalten und benutzten den 
groBen Vorteil, der im Studium der Illenauer Anlage, Einrichtung und 
Organisation ihnen vor Augen stand. Die Illenauer Bauplane sehen wir 
denn auch in nicht wenigen spater erbauten Irrenanstalten in geringerer 
oder starkerer Anlehnung wieder verwendet. Das badische Statut im 
Aufnahme- und Entlassungswesen, die Illenauer Hausordnung, die Dienst
weisungen usw. wurden die Vorbilder und Unterlagen fiir viele ahnliche 
Verordnungen und Vorschriften anderer Lander. So wurde ROLLER fiir 
seine Zeitepoche in Deutschland und weit dariiber hinaus wohl der an
gesehenste Psychiater und Organisator im Irrenwesen, dessen Rat und 
Gutachten immer eingeholt wurde und als maBgebend galt. Diese all
gemein anerkannte Autoritat verfiihrte ROLLER indes keineswegs dazu 
stillezustehen und sich mit dem Erreichten zu begniigen; dazu war er 
eine viel zu aktive und vorwartsstrebende Natur. Alle Anerkennung war 
fiir ihn nur die Anregung zu neuen Gedanken, der Anspom zu neuen Taten. 
ROLLERs Wirken war sonach mit der Leitung der von ihm erbauten An
stalt, die seinen Ruhm begriindete, durchaus nicht abgeschlossen. Er 
suchte vielmehr der psychiatrischen Wissenschaft einen moglichst viel
seitigen praktischen Wirkungskreis zu sichem und sie auf alle mensch
lichen Kulturgebiete und alle staatlichen Verwaltungszweige einzustellen, 
wo immer ihre Beachtung oder wo ein Zusammenarbeiten mit ihr von 
Nutzen fiir die Menschheit sein konnte. 

Zunachst muBte ihm daran liegen, die Ausbildung der Arztewelt 
selbst in der Psychiatric zu erleichtem und zu verallgemeinem. Nach 
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seiner Auffassung war dies nur durch einen Hi.ngeren Aufenthalt und ein
gehendes Studium an einer groBeren modernen Irrenanstalt mit vielen 
Abteilungen und reichem Krankenmaterial moglich. Mit .der Bewegung 
zugunsten der Irrenkiiniken, die gegen Ende seines Lebens an Boden ge
wann, konnte er sich dagegen nicht befreunden; er war der Oberzeugung, 
daB man das ohnehin immer umfangreicher werdende Studium der Medizin 
nicht auch noch mit der schwierigen Materie der Psychiatrie belasten 
solle. In Illenau selbst richtete er aber mehrmonatliche Kurse fiir prak
tische Arzte ein, die immer sehr besucht waren und durch die die wissen
schaftlichen Erkenntnisse der Illenauer Schule und die Lehren der prak
tischen Psychiatrie weithin verbreitet wurden. 

Durch Besuchsreisen der Anstaltsarzte iin Lande sollte dem 
Ziele der Aufklarimg gedient und zugleich die Verbindung der Anstalt 
sowohl mit der Arztewelt wie mit den gewesenen Pfleglingen aufrecht 
erhalten werden, indem man beide Teile in Rat und Tat mit facharzt
lichem Wissen unterstiitzte. 

Damit eng zusammen hangt die Absicht ROLLERs, seine Fiirsorge 
nicht auf die Kranken innerhalb der Anstalt zu beschranken, sondern sie 
einmal auch auf die Familien der Anstaltspfleglinge auszu
dehnen, wo werktatige Hilfe z. B. an den Kindern von Erkrankten usw. 
sehr notig sein konnte, sodann aber auch die Pfleglinge na ch ihre r 
En t 1 ass u n g aus der Anstalt in deren Schutz und Obsorge zu behalten. 
Ober ihr Ergehen wurden statutengemaB von der Anstalt aus fort
laufende Berichte erhoben; sie durften auch jederzeit die Anstalt schrift
lich oder personlich urn unentgeltlichen Rat und Hilfe angehen. SchlieB
lich sollte ein System organisierter Fiirsorge (,Familiensystem") iiber 
samtliche auBerhalb der Anstalt befindlichen Geisteskranken ins Leben 
gerufen werden. 

Urn alle Hilfsbediirftigen zu erfassen, wurde eine Landesstatistik 
der auBerhalb der lrrenanstalten befindlichen lrren, Epileptiker, Kretinen 
usw. beschlossen, die neben wissenschaftlichen auch diesen Fiirsorge
zwecken dienen sollte. Seit dem Jahre 1838 wurde eine solche Statistik 
alle fiinf Jahre durch die Bezirksarzte auf Anordnung der Regierung 
ausgefiihrt und fand jeweils durch ROLLER die eingehendste Wiirdigung. 

Die Mittel fiir diese wohltatigen Zwecke wurden gleich nach der Griin
dung Illenaus teils aus regelmaBigen Beitragen teils aus wohltatigen 
Einzelspenden und Stiftungen in der Illenauer Unterstiitzungskasse 
gesammelt und nach genauer Priifung der Bediirftigkeit in Einzelbetragen 
von oft betrachtlicher Hohe ausgeteilt. Spater griindete ROLLER den 
badischen Irrenhilfsverein, der eine umfassende Landesorganisation 
mit wohldurchdachter Gliederung und genauer Verteilung der Aufgaben 
vorsah. Eine iiber das ganze Land ausgebreitete Schar von Vertrauens
leuten sollte die Stiitzen dieses Fiirsorgenetzes bilden und in steter Zu
sammenarbeit mit den Anstaltsorganen die Zwecke des Vereins- darunter 
fiel auch die Aufklarungsarbeit- nach jeder Richtung fordern, Insbeson
dere auch die Verbindung zur Leitung und den Arzten der Anstalt als 
der Zentrale aufrecht halten. Auch diese ROLLERsche Griindung 
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mit ihren Statuten und Richtlinien ist vielfach auswarts nachgeahmt 
worden. 

Den Gang des Irrenwesens in seinem engeren Vaterlande Baden ver
folgte ROLLER wachsamen Auges. Sobald ihm die Notlage der badischen 
Irrenfiirsorge durch die dauernde Oberfiillung der bestehenden Anstalten 
Illenau und Pforzheim klar wurde, ergriff er friihzeitig, schon im Jahre 
1864, die Initiative energisch auf die vorhandenen MiBstande hinzuweisen 
und auf die Errichtung einer neuen gro.l3en Anstalt als eine uner
UiBliche Forderung zu dringen, wobei er schon damals auf den schonge
legenen Platz bei Emmendingen hinwies. Die Vorlage wurde indes vom 
Land tag zuriickgestellt, und erst nach 20 J ahren wurde die von ROLLER 
gedachte Anstalt, allerdings an dem von ihm vorausbestimmten Platze, 
erbaut und elf Jahre nach seinem Tode (1889) eroffnet. 

Gegen die ausgedehntere Verwendung der Kreispflegeanstalten fiir 
die Irrenversorgung legte ROLLER aus grundsatzlichen arztlichen Bedenken 
sein gewichtiges Wort ein, so sehr er ihre eigentliche Rolle in der Kranken
fiirsorge (fiir korperlich Sieche und Gebrechliche) zu schatzen wuBte. 

Fiir ROLLER war ganz allgemein die Fiirsorge fiir die Geisteskranken 
jeder Art, sowohl fiir die innerhalb der Anstalten als auch fiir die auBer
halb in der Freiheit Befindlichen, eine Aufgabe des Staates, da es sich 
urn durch ihre Krankheit willensunfreie Menschen handle, die sonst 
falscher Behandlung durch die Umwelt ausgesetzt seien. Er will verant
wortliche Vertreter fiir alle Geisteskranken, auch fiir die in der AuBen
welt, und eine staatliche Aufsicht und Kontrolle tiber deren Pflegever
haltnisse eingesetzt sehen. 

Bei der Regierung verlangt er eine Zentralbehorde fiir das ge
samte Irrenwesen, der diese Aufgaben zufallen und der auBerdem noch 
die Fiirsorge fiir die Siechen-, Blinden- und Taubstummen in utid 
auBerhalb der Anstalten und schlieBlich die Strafanstalten, da diese 
mit der Justiz als solcher nichts mehr zu tun haben, unterstellt sein 
sollten. 

ROLLER war von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller Fach
genossen unter sich und mit der gesamten Arztewelt, wie auch mit den 
iibrigen akademischen Berufen durchdrungen. Im ZusammenschluB und 
in der Gemeinschaft beruflicher Organisation sah er die Kraft, urn den 
EinfluB dieser Kreise zu starken und insbesondere der Psychiatrie neuen 
Boden zu gewinnen. 

So griindete er friih schon den ,staa tsarztlichen V erein", in dessen 
Organ ,die Annalen der Staatsarzneikunde" wertvolle Beitrage von ihm 
ent.halten sind. 

Dem Vorstande des ,Vereins deutscher Irrenarzte" gehorte ROLLER 
als einer der Begriinder und als eines der hervorragendsten Mitglieder an. 

Im Verein mit DAMEROW und FLEMMING rief er als erstes allgemeines 
literarisches Organ fiir unsere Wissenschaft im Jahre 1844 die ,Allgemeine 
Zeitschrift fiir Psychiatrie" ins Leben, die von ihm in jeder Weise und 
jederzeit durch eigene kleinere und groBere Beitrage, Mitteilungen, Refe
rate und groBere Originalaufsatze gefordert wurde. 
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Im Jahre 1867 griindete ROLLER den ,Verein siidwestdeutscher Irren
arzte" in Karlsruhe. 

Alle diese wichtigen Schopfungen verdanken ihm unablassige Mit
arbeit und Unterstiitzung. 

ROLLERs universeller Geistesbildung, die er in regem geistigem Ver
kehr mit Gelehrten aller Disziplinen stets noch zu vervollkommnen trach
tete, verbunden mit einein nimmermiiden Drange moglichst umfassend 
seine Ideen zu verbreiten, sie fiir die leidende Mitwelt zur Geltung zu 
bringen und nutzbar zu machen, entsprach es vor allem, die Zusammen
hange der Psychiatrie mit den iibrigen Wissenschaften, so besonders mit 
dem Rechtsleben und mit den ganzen sozialen Verhaltnissen des Volkes, 
zu erforschen und zu klaren, dadurch Reformen anzubahnen und Wege 
der Abhilfe fiir bestehende MiBstande aufzufinden. 

So ist er mit der ganzen Macht seiner Personlichkeit bei der forensen 
Beurteil ung der Geisteszustande dafiir eingetreten, der arztlichen 
Auffassung mehr EinfluB · auf die J urisdiktion zu gewinnen. Zugleich 
verlangte er aber auch eine intensivere psychiatrische Ausbildung der 
Gerichtsarzte, damit ihre Gutachten durch iiberzeugende Kraft ihre 
Wirkung auf den Gerichtshof und auf die Rechtsentscheidung ausiiben 
konnten. 

Die Beziehungen der Psychiatrie zum Kriminalrecht sind von 
ROLLER wiederholt in humanen, weitblickenden und grundlegenden 
Forderungen behandelt worden. In der Fassung des § 51 des Reichs
strafgesetzbuches drang schlieBlich zu ROLLERs Genugtuung seine Auf
fassung durch, die damals gegen den vorher vorhandenen Wirrwarr ent
schieden eine Klarung und einen groBen Fortschritt bedeutete. 

Im Entmiindigungsverfahren wiinschte ROLLER eine andere 
mildere Form, in der vor allem der Gesichtspunkt gewahrt werde, daB es 
sich urn keine Sache gegen den Kranken, sondern fiir ihn, zu seinem 
Schutze und zur W ahrung seiner Interessen handle. 

Nicht minder bezeichnend fiir ROLLERs vielseitiges Wirken ist der 
Umstand, daB er als einer der ersten in Deutschland den Kampf gegen 
die Trunksucht mit der ganzen Energie seines Wesens und durch
drungen von der Wichtigkeit dieses Problems fiirs Volksganze aufnahm. 
Von ihm stammt das Wort, ,daB auch auBer dem Gesetz noch viet zu 
tun iibrig sei" und ,daB zum Gesetze vor allem die offentliche MiBbilligung 
der Trunkenheit hinzukommen miisse". 

In seinen letzten Lebensjahren beschaftigte ihn vielfach der Gedanke 
der zweckmaBigen Versorgung, Unterrichtung, Erziehung und psy
chisch~n Hebung schwachsinniger oder sittlich schlecht 
veranlagter Kinder. 

GroBe Aufmerksamkeit widmete ROLLER schlieBlich dem nicht minder 
wichtigen Probleme der Degenerierten und damit in teilweisem Zu
sammenhang der Verhinderung der EheschlieBung bei erblich 
Belasteten. 

In diesen iiberaus vielseitigen Bahnen, die gerade die fiir die Allgemein
heit bedeutsamsten Fachfragen betrafen, bewegten sich ROLLERs geistige 
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und wissenschaftliche Bestrebungen. Es ist und bleibt erstaunlich, wie 
der vielbeschaftigte Mann Zeit und MuBe finden konnte fiir die Konzep
tion und Ausarbeitung aller dieser fiir Mit- und Nachwelt gleich wichtigen 
Programmpunkte. Seine Forderungen, die teils in Berichten und Denk
schriften an die Regierung, teils in Vortragen vor Fachgenossen, teils in 
Aufsatzen oder aber in selbstandigen Schriften zum Ausdruck kamen, 
sind in klarster iiberzeugendster Form, in einem klassischen Stile, mit 
absoluter Beherrschung des Staffs, mit einer Eindringlichkeit und einem 
sittlichen Ernst abgefaBt, so daB diesen Erzeugnissen in unserer Literatur 
wenig Ebenbiirtiges an die Seite gestellt werden kann. 

Im besonderen gilt dies von seinem Hauptwerke, den ,psychiatrischen 
Zeitfragen", die die gesamte Lebenserfahrung des Meisters nochmals 
zusammenfassen. Sie verdienen es, daB sie noch heute, nach 47 Jahren, 
von jedem praktischen Irrenarzte gelesen werden; er wird reichen GenuB 
und Gewinn zugleich davon haben. Man wird dann auch erkennen, wie 
vielfach ROLLER der Zukunft die Wege gewiesen hat, und wieviele Spa
tere auf seinen Ideen weiterhin aufgebaut haben. Und manch einer, der 
glaubte, einen originalen Gedanken zu verfolgen, wird bei genauerem 
Zusehen die Vorgangerschaft ROLLERs zugestehen miissen. 

Ein kurzer Dberblick iiber ROLLERs Lebensgang seit der Eroffnung 
von Illenau sei hier angereiht; sein Ablauf spielte sich in einfachem 
Rahmen ab. Der ernste und tatkraftige Mann ging im Wirken fiir seine 
Schopfung Illenau und im Leben fiir seine Kranken auf. Erholung suchte 
und fand er nur in seinem Familienkreise, der leider nur zu friih durch 
Krankheit und Tad schmerzliche EinbuBen erlitt, und im freundschaft
lichen Verkehr einerseits mit geistig hochstehenden Pfleglingen, anderseits 
aber mit seinen Mitarbeitern und Schiilern, denen er nicht nur als auto
ritativer Lehrer und Vorgesetzter, sondern auch als wirklicher Freund 
und vaterlicher Berater nahestand. 

Dber den Illenauer Kreis hinaus blieb er aber durch rege Pflege der 
Beziehungen mit seinen Bekannten und Freunden aus der Heidelberger 
Zeit- es waren die bedeutendsten Manner aller Fakultaten- wie auch 
mit den spater hinzuerworbenen Freunden verbunden. Besuche hin und 
her, Briefwechsel iiber wissenschaftliche, politische und personliche An
gelegenheiten hielten das Band aufrecht. 

EinGlanzpunktin ROLLERs ferneremLeben war das 25jahrige Jubilaum 
der Anstalt, das durch die Anwesenheit und eine begeisterte Ansprache 
des GroBherzogs seine besondere Weihe erhielt. Im Jahre 1867 konnte 
ROLLER sein 4ojahriges, im Jahre 1877 noch sein sojahriges Dienstjubi
laum, ein seltenes Fest, in korperlicher Riistigkeit begehen. Die_ Aner
kennung der ganzen psychiatrischen Wdt bei diesem Anlasse, die un
begrenzte Verehrung seiner Mitarbeiter und Schuler, der Dank ungezahlter 
Kranken und ihrer Familien waren fiir den bescheidenen Mann, der einer 
Feier abgeneigt war, eine schone und wohlverdiente Ehrung. Auch an 
auBeren Zeichen der Anerkennung seines Wirkens fehlte es nicht. Hohe 
Titel und hochste Orden wurd'en ihm zuteil. Die Universitaten Basel und 
Heidelberg hatten ihn schon langst zum Ehrendoktor ernannt. Die 
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Ehrenmitgliedschaft arztlicher, psychiatrischer und anderer Vereine und 
Gesellschaften fiel ihm von selbst in den SchoB. 

Bald nach seinem letzten J ubilaum begann bei ROLLER ein langwieriges 
Leiden, wogegen er in dem ihm liebgewordenen Sommeraufenthalt, dem 
Rench tal bad Peterstal diesmal vergebens Erholung suchte. Am 4· J anuar 
1878, am 51. Jahrestage seines Dienstantritts in Heidelberg, starb im fast 
Yollendeten 76. Lebensjahre der Grunder und erste Direktor von Illenau. 

Im Leben war Geheimrat Dr. ROLLER als Mensch eine ebenso ver
trauenerweckende wie achtunggebietende Personlichkeit von ausgeprag
tem Charakter und starkem Temperament. Noch Jahre und Jahrzehnte 
nach seinem Tode waren seine Mitarbeiter (Arzte, Geistliche, Personal, 
Kranke), seine Bekannten und Freunde von tiefster Verehrung fiir den 
Meister getragen. Nach ihren Schilderungen war er ein Mann voller 
Herzensgiite im Umgang, Ieicht begeistert fiir alles Hohe und Gute, jeder
zeit bereit lebhaft einzutreten fiir seine !deale und fiir seine Schopfungen, 
ebenso ernst und aufbrausend aber, wo es galt seine geistigen Giiter zu 
Yerteidigen oder Ungerechtigkeiten und falsche Darstellungen zuriick
zuweisen. 

Auch an diesen starken Geist aber kamen, wie bei den Besten, auf 
der Hohe seines Ruhms Anwandlungen, die ihn fiir sein Werk fiirchten 
lieBen, wo er an sich selbst irre wurde und Riicktrittsgedanken faBte, um 
einem Bessern Platz zu machen. Es ist tiefergreifend. zu lesen, wie er in 
einem Brief an seinen Freund und Stellvertreter HERGT sich dariiber aus
einandersetzt, wie er ihn in beweglichen Worten beschwort, die Illenauer 
Errungenschaften hochzuhalten und Wege weist, wie dies geschehen solle; 
wie alles, was er selbst nicht erreicht habe, doch noch zum gliickiichen 
Gelingen gefiihrt werden konne, wenn alle sich zu einem Ziele in der 
,Illenauer Gemeinschaft" zusammenfanden; wie er selbst sich bis dahin 
im Dienste Illenaus aufrecht erhalten habe durch die auch fiir ihn geltende 
:\Iahnung: ,Nicht ohne meine Fahne dad ich kommen!" Hier findet 
sich auch das schone Wort: ,Das Schwerste und Wichtigste, was der 
Mensch zu lernen hat, ist das Sterbe n. Wer fiir den Tod nicht vor
bereitet ist, der hat nicht recht gelebt". Man sieht, wie diese tatkraftige 
Natur, die sonst heitern und abgeklarten Sinnes das Leben nahm, auch 
mit der Wehmut alles Daseins aufs innigste vertraut war. 

Gerade in ROLLERs Briefen an seine vertrauten Freunde ist seine 
\Vesensart am deutlichsten zu erkennen; sie zu lesen ist ein ausgesuchter 
asthetischer GenuB; sie erweisen, wie seine Schriften, immer eine schlichte 
natiirliche Sprache, einen meisterhaften Stil, eine knappe, aber inhalt
reiche Darstellung, eine pragnante Wortbildung und dabei immer eine 
warme personliche Note, eine Innigkeit des Gefiihls und ein hohes Ethos, 
Charakteristika, die man selten und nur bei unsern hochsten deutschen 
Geistern in solcher Harmonie vereint findet. Die Handschrift Rollers 
ist von schonem ebenmaBigen Zuge und kraftiger Mannlichkeit; sie hat 
eine unverkennbare Ahnlichkeit mit der BISMARCKs. 

Dabei dad auch verraten werden, daB unser Meister ein begeisterter 
Anhanger des groBen Kanzlers war und zwar von Beginn seiner politischen 
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Laufbahn an- ein damals im auBersten deutschen Siiden bei einem urn 
13 Jahre alteren Manne kein allzu haufiges Beispiel --. Er mochte nicht 
mit Unrecht in sich eine Wesensverwandtheit mit dem groBten Deutschen 
spiiren. ROLLER blieb dieser Gesinnung durch alle Anfechtungen treu, und 
es mochte im Jahre 1870/71 keinen Jiingling geben, der mit groBerer Be
geisterung die Einigung und GroBe Deutschlands miterlebte als ROLLER, 
der riistige Greis. 

ROLLERs geschichtliche Bedeutung in seiner Wissenschaft und dariiber 
hinaus lag darin, daB er, ein getreuer Sohn seiner Zeit, sich mit den Besten 
der Nation begeistert in den Dienst der nach langen Kriegszeiten wieqer 
erwachenden Humanitat stellte und dann, noch in jungen J ahren, seine 
eigene Lebensaufgabe in diesem edeln Wettstreite klar vor sich sah. Sie 
hestand darin, die Notwendigkeiten zu erkennen, die im Sinne jener 
Wohltatigkeit und menschlichen Fiirsorge an den Geisteskranken zu er
fiillen waren, urn sie a us dem Unverstand langer J ahrhunderte in das 
Licht der arztlichen Erkenntnis und Behandlung hinaufzufiihren. In 
diesem Bestreben wuBte ROLLER die fiir die arztlichen Zwecke erforder
lichen realen Bedingungen zu ergriinden und auf diesem Boden nun voll
standig neue Werte zu schaffen, d. h. das Krankenhaus, die Irrenanstalt, 
die allen diesen Anforderungen gerecht werden sollte, schopferisch aus
zudenken und in durchfiihrbare, von Utopien freie :Plane zu fassen, sie 
aber sodann auch durch Gewinnung des Staates fiir seine Ideen in einem 
Neubau zu verwirklichen und die Institution dann mit innerem Leben, 
mit dem Geiste der dienenden Liebe und steter arztlicher Hilfsbereitschaft 
zu erfiillen. Zu diesem graBen neuen Werke besaB nun ROLLER neben 
der geistigen Klarheit und 'Oberlegenheit auch den unbeirrbaren, von 
heiligem Eifer und einer seltenen Aufopferungsfii.higkeit getragenen Willen 
und die nie versagende Tatkraft. 'Ober dieses ein tii.tiges Leben eigentlich 
ausfiillende Werk Illenau wuchs ROLLERs Bedeutung aber weit hinaus 
durch seinen autoritii.ren EinfluB auf die Landesirrenfiirsorge Badens, 
auf die ganz Deutschlands und die der damaligen Kulturwelt iiber
haupt. ROLLER war der anerkannte Meister der Psychiatrie, der 
Organisator und Reformator des Irrenwesens fiir die Fachgenossen 
und Regierungen seiner Zeit. ,In seiner Wissenschaft bezeichnet er 
eine Epoche, welche die von ihm festgestellten Grundsatze fiir prak
tische Irrenpflege als Richtschnur kommenden Geschlechtern iiber
reichen wird" (HERGT). 

Dadurch aber, daB er als universeller Geist auch die Zusammenhange 
der Psychiatrie mit den andern Wissenschaften und deren praktischen 
Auswirkungen erforschte und beherrschte, griff seine Tii.tigkeit in vielen 
wertvollen Beziehungen iiber auf so manche sozialen und kulturellen 
Schaffensgebiete und zumeist auf die Volkswohlfahrtspflege im allgemeinen. 
So wurde ROLLER eine imponierende Persanlichkeit von allgemeiner kosmo
politischer Bedeutung fiir die damalige Kulturwelt und fiir alle Zeiten. 
Er gehort dadurch zu den graBen Wohltatern nicht nur der Geisteskranken 
sondern aller Leidenden und Bediirftigen und darum mittelbar der 
ganzen Menschheit. 
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FLEMMING, Nekrolog auf RoLLER. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie. I879· Bd.35. 
S. 1 I9.- HERGT . .,ROLLER" in: Badische Biographien (herausgeg. von FR. voN 
WEECH, I88I, III. Teil, S. I32.- .,Illenau". I852, I865, I9Q3.-Festschrift zur Feier 
des 50jiihrigen JubiHi.ums der Anstalt Illenau. I892.- HEINRICH ScHULE. ,.CHR. 
FR. W. RoLLER". Bin Gedenkblatt. Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom I 1. I. 
I9Q2.- Dr. MAx FISCHER, ,.CHR. FR. W. RoLLER", zum IOO. Geburtstage. I9Q2. 
-Dr. MAX FISCHER, ,.Die Entwicklung des Bauwesens der lrrenanstaltea". Allg. 
Zeitschr. f. Psychiatrie. I9I 3· Bd. 70. S. 480 u. f. 

:MAX FISCHER (Wiesloch). 

Gustav Blumroeder 
1802-1853 

GusTAV BLUMROEDER, am 27. Juni 1802 in Niirnberg geboren, ent
stammt einer dortigen angesehenen, wohlhabenden Biirgerfamilie. Nach
dem er das Gymnasium seiner Vaterstadt besucht und 1820 die Universitat 
Erlangen bezogen hatte, urn Theologie zu studieren, wandte er sich jedoch 
bald dem medizinischen Studium zu, das er spater in Wiirzburg fortsetzte. 
Die Obersiedelung auf diese Hochschule wurde entscheidend fiir seinen 
weiteren Werdegang insofern, als er unter SCHONLEINS Einflul3 Anhanger 
der naturphilosophischen Schule wurde, die er sein Leben lang in seinen 
Schriften vertreten hat. Auf Grund einer Arbeit ,De hypnoticis" wurde 
er 1826 zum Dr. med promoviert. Nachdem er im Anschlul3 hieran noch 
zu seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung die Spitaler in Berlin, 
Wien und Paris als GALLS Schiiler und Freund besucht hatte, legte er 1827 
die Staatspriifung a b. Im Jahre darauf wurde ihm die Stelle eines Armen
und Spitalarztes in Hersbruck verliehen, wo er dann mit einer Biirgers
tochter die Ehe einging. Hier begann seine literarische Tatigkeit auf 
psychiatrischem Gebiet, fiir das er sein Interesse schon in seiner Disser
tation bekundet hatte. Nachdem er verschiedene kleinere Abhandlungen 
veroffentlicht und als Mitarbeiter an einigen Zeitschriften, besonders 
an FRIEDREICHs ,Magazin der Seelenkunde" tatig gewesen war, schrieb 
er sein Lehrbuch ,Dber das Irresein oder anthropologisch-psychiatrische 
Grundsatze", das 1836 in Leipzig erschien. Inzwischen war er 1835 zum 
Gerichtsarzt in Kirchenlamitz, einem entlegenen, oden Marktflecken im 
Fichtelgebirge ernannt worden. Trotz der Abgeschlossenheit dieses Ortes 
vom Verkehr und des Mangels an literarischen Hilfsmitteln, iiber den 
ibm sein ,alter treuer Freund und Feind" FRIEDREICH hinweghalf, trotz 
des Mangels an klinischem Material, unentmutigt durch das Fehlschlagen 
seiner Hoffnung auf eine Universitatsprofessur oder auf Versetzung an 
einen weniger abseits des Verkehrs gelegenen Ort, war er weiter fleil3ig 
literarisch tatig, besonders durch Herausgabe der ,Blatter fiir Psychiatrie" 
(Erlangen 1837) gemeinsam mit FRIEDREICH, und durch seine Tatigkeit 
als Kritiker in den SCHMIDTschen ,J ahrbiichern fiir die gesamte Medizin". 
Vielseitig, geistreich und hochgebildet wie er war, mit gutem Humor 
begabt, versuchte er sich auch auf nicht medizinischem Gebiet. Seine 
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,Vorlesungen iiber EBkunst", ,am fiiglichsten nach Tisch, und zwar 
nicht auf einmal, sondern nach und nach zu lesen", die er etwa 34 Jahre 
alt pseudonym (ANTONIUS ANTHUS) in Leipzig erscheinen lieB - neu 
herausgegeben von STEINEL unter dem Titel ,Geist und Welt bei Tische" 
-sind einzigartig. PAUL NIEMEYER stellt sie in seiner Liste der ,besten 
Biicher aller Zeiten und Literaturen" an die Spitze der Biicher, die er 
Hypochondern als Heilmittel verordnete. Weiter erschienen an humoristi-
schen Schriften lamitzzuriick,wo 

,Shakespeares er am 22. August 
Affe" 1841, ,Ein 1849 auf Antrag 

Preislustspiel" derStaatsanwalt-
1842 usw. Auch schaft verhaftet 
fiir Musik und und unter Be-
Malerei hatte er deckung nach 
groBes Interesse. Augsburg iiber-
Im Revolutions- fiihrt wurde. 
jahr 1848 wurde Nach viermona-
er als Abgeord- tiger Haft ent-
neter seines Be- lassen, suchte er 
zirks in das einen Urlaub 
Frankfurter Par- nach, urn seine 
lament gewahlt, durch die lange 
wo er der ge- Einkerkerungge-
maBigten Linken brocheneGesund-
angehorte. Mit heit in einem 
dem Rumpfpar- milderen Klima 
lament ging er wiederherzustel-
dann nach Stutt- len. Er wurde je-
gart und kehrte, doch am 9· No-
als dieses mit vember 1850 aus 

Waffengewalt administrativen 
zersprengt war, Erwagungen a us 
nach Kirchen- dem Amt entlas-
sen und fiir immer in den Ruhestand versetzt. Darauf siedelte er mit 
seinen heiden Tochtern (Gattin und Sohne waren in Kirchenlamitz ge
storben) nach Niirnberg iiber, wo er sich trotz seiner Kranklichkeit weiter 
literarisch beschaftigte, bis er am 23. Dezember 1853 an Lungentuber
kulose starb. Liebe und Dankbarkeit seiner Mitbi.irger in Kirchenlamitz 
gaben einem offentlichen Platz den Namen ,Blumroder-Hohe". 

BLUMROEDER gehort zu den ersten deutschen Psychiatern, die es unter
nahmen, ein Lehrbuch der Psychiatrie zu schreiben, und zwar bewogen 
durch Anfeindungen friiherer Arbeiten, meist Rezensionen, in denen er 
sich in Widerspruch setzte mit den bis dahin von den namhaftesten psych
iatrischen Schriftstellern vertretenen Grundsatzen. So ist das Buch 
der Form nach ein Kampfbuch, in dem er die von ihm als richtig erkannten 
psychiatrischen Grundsatze in groBen Ziigen aufstellt und versucht, ,den 
hypothetischen Grund, von dem bisher die Psychiatrie getragen wurde, 
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umzustiirzen und einen festeren, wissenschaftlich konstatierten an dessen 
Stelle zu setzen", ohne sich allerdings zugegebnermaBen selbst ganz frei 
von Hypothesen halten zu konnen. Freilich fehlte ihm ja die Erfahrung 
einer praktischen Anstaltstatigkeit und die Moglichkeit feinerer patho
logisch-anatomischer Untersuchungen, von welchen er in Verbindung 
mit der chemischen Analyse GroBes fiir die Zukunft erhoffte. 

Sein Hauptverdienst ist, daB er gegeniiber der Einseitigkeit der Psy
chiker und Somatiker energisch und klar zum Ausdruck bringt, daB man 
nicht zwei Abstrakta Leib und Seele, sondern den Menschen als Ganzes 
betrachten und behandeln miisse. Solange man das nicht tue, werde 
man nicht zu einer richtigen Ansicht vom Menschen iiberhaupt, ins
besondere vom Geisteskranken gelangen. Durch Beobachtungen in seiner 
Praxis und an sich selbst beim Bergsteigen und durch experimentelle 
Aderlasse am eigenen Korper bis zur BewuBtlosigkeit, auf die engen Be
ziehungen zwischen Hirntatigkeit und Blutzirkulation aufmerksam ge
macht, leitet er die Geisteskrankheiten aus einer Storung des Verhaltnisses 
zwischen dem ,kalten "Gehirn und dem dieses ,hebenden, bewegenden, 
treibenden" Blute her; denn das Gehirn an sich sei etwas menschlich 
wirklich totes, erst das Blut gebe ihm seine Funktion. Die Entstehung 
der verschiedenen Formen von Geisteskrankheit hange von der zu groBen 
oder zu geringen Blutzufuhr (resp. -anziehung) zum Gehirn im ganzen 
oder zu einzelnen Teilen oder der zu starken oder aufgehobenen Empfang
lichkeit des Gehirns fiir die Bluteinwirkung ab. Er unterscheidet dem
nach allgemein aktives oder allgemein passives Irresein (akute Manie -
Blodsinn) und partial aktives oder partial passives Irresein (partialer 
Wahnsinn - partialer Blodsinn); Zwischenformen sind die chronische 
.l\Ianie und die Verriicktheit. 

Das Verhaltnis des Kleinhirns zum GroBhirn bestimmt er so, daB erste
res als ,Individual-, Blut-, Tathirn" der Sitz des Dranges, des blinden 
Triebes, das GroBhirn dagegen (Gotthirn) das Organ des Willens, Denkens, 
der Urteilskraft ist, ,den Spiritus rector" darstellt. 

DaB der Verlauf der Geisteskrankheit nicht so sehr durch auBere Ein
fliisse, als vielmehr im wesentlichen durch die Art des zugrunde liegenden 
Krankheitsvorganges bestimmt wird, dariiber war er sich nicht klar. 
Wie andere glaubte auch er, daB ein einziger falsch behandelter Paroxys
m us iiber die Heil- resp. Unheilbarkeit entscheiden konne. 

Ganz modern ist er in der Verurteilung des mechanischen Zwanges 
bei Erregungen (Zwangsjacke, -stuhl, -bett), legt aber der Beschaftigungs
therapie und der medikamentosen Behandlung neben einer auf seiner 
Bluttheorie beruhenden mechanischen und chemischen Reiztherapie 
groBen Wert bei. So schreibt er iiber Heilung von ,Dummheit mit Wahn
sinn" durch Safran, Delirium tremens mit Epilepsie durch Stechapfel, und 
Somnambulismus durch diatetisches Verfahren. 

Bei aller Anerkennung seiner bedeutenden psychiatrischen Leistungen 
sind seine Arbeiten aus eben angefiihrten Grunden doch in der Haupt
sache als philosophische Betrachtungen zu bewerten, die sich durch ihre 
glanzende, bilderreiche, manchmal auch recht derbe Sprache und 
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geistreiche Polemik auszeichnen und zu den bedeutendsten ihrer Zeit 
zahlen. 

Litera tur: Allg. deutsche Biographie Bd. II. -KRAEPELIN, 100 Jahre Psychia
trie. - NEUBURGER und PAGEL, Handb. der Geschichte der Medizin, Bd. III. -
LAEHR, Gedenktage der Psychiatrie, 4· Aufl. - Briefliche Mitteilungen eines Ver
wandten. 

EICHBAUM (Schleswig). 

Karl Friedrich Marcus 
1802-1862 

KARL FRIEDRICH MARcus, Professor der Psychiatrie in Wiirzburg, 
ist geboren im Jahre 1802 in Bamberg und gestor ben im Jahre 1862 in 
Wiirzburg. Er war der Adoptivsohn des Professors der Medizin in Bam
berg, ADALBERT MARCUS. - Er war zunachst in Wiirzburg bei SCHONLEIN 
Assistent, dann in Miinchen bei RINGSEIS; war einige Zeit Arzt auf dem 
Land, wurde dann aber schon mit 30 Jahren SCHONLEINs Nachfolger in 
Wiirzburg. Als solcher war er auch Oberarzt fiir die psychiatrische Ab
teilung des Juliusspitals. Und mit deren Kranken begann er schon im 
Jahre 1834 auch psychiatrische Klinik abzuhalten neben der medizini
schen Klinik, die sein Hauptfach war. Urn das Jahr r8so war er vollig 
blind geworden, wahrscheinlich durch doppelseitiges Glaukom. Er muBte 
deshalb urn diese Zeit die medizinische Klinik aufgeben. A her die psych
iatrische Klinik behielt er his zu seinem Tod. Er hat also die psychia
trische Klinik rund drei J ahrzehnte gehalten und davon die zweite Halfte 
als Blinder. Er hatte die psychiatrische Klinik rasch und energisch ge
griindet, und diese Griindung war im Jahre 1834 die erste einer psychiatri
schen Klinik von dauerndem und ununterbrochenem Bestand. Dariiber 
babe ich ausfiihrlich berichtet in dem Festbuch: ,Hundert Jahre bay
risch" (Wiirzburg, Verlag STURTZ, 1914, S. 327). Uber seine psychiatrische 
Tatigkeit liegt diese Schrift vor von seinem Assistenten Dr. ERNST 
SCHMITT: ,Zum Schutze der Irren", Wiirzburg, STAHEL 1856. Von ihm 
selbst existiert nichts Gedrucktes iiber Psychiatrie. - Die Kranken 
wurden sehr sorgfaltig beobachtet und behandelt. Wie es vor 6o his 
8o Jahren selbstverstandlich war, war vieles, was aus der Apotheke kam, 
von einer sehr graBen Wichtigkeit, an die wir heute nicht mehr glauben. 
Dagegen war der mechanische Zwang bedeutend weniger geworden, als 
er friiher gewesen war. Das Moralische war allerdings noch iibermaBig. 
Z. B.: Ein Epileptischer, der heftige Erregungen hatte, wurde in diesen 
immer mit starken moralischen Ermahnungen behandelt, bekam auch 
einmal, als er besonders unruhig wurde, die Drohung, man werde ihm 
weniger zu essen geben. Er wollte namlich immer viel essen. Doch blieb 
es, nach der Krankengeschichte, bei der Drohung. - Die progressive 
Paralyse wurde erst in den fiinfziger J ahren zuweilen diagnostiziert. 
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Ende 1853 steht zum erstenmal da: Dementia paralytica. Und auch dieser 
gegeniiber wurde manchmal unnotig moralisiert. - MARCUS hatte auch 
in seiner psychiatrischen Abteilung Assistenten, die spater beriihmte 
medizinische Kliniker geworden sind, so: FRIEDREICH in Heidelberg, 
LINDWURM in Miinchen, BIERMER in Breslau, GEIGEL in Wiirzburg; auch 
den Anatomen GEGENBAUR in Heidelberg. Und diese haben interessante 
Krankengeschichten geschrieben. A us diesen J ahrzehnten fallt besonders 

auf, daB die Menstruation und anderes Gynakologisches groBe Wichtigkeit 
hatte: einmal zu viele, einmal zu wenige Menstruation, immer als Krank
heitsursache, nie als Symptom einer Hirnkrankheit betrachtet. Dem
gemaB ist auch die Erotomanie und die Nymphomanie damals besonders 
wichtig gewesen. -

Von seinen Schiilern wurde MARCUS sehr verehrt. Einer schrieb iiber 
ihn: ,Er war der geistig tiefschauende Forscher auf dem Gebiet der 
Seelenlehre, wenn auch leider sein leibliches Auge geblendet war". - Ein 
Anderer schrieb iiber ihn: ,Selbst als das Augenlicht, dieser wichtigste 
aller auBeren Sinne fiir den behandelnden Arzt, geschwacht, als es er
storben war, schien die Schade seiner arztlichen Beobachtung dadurch 
in nichts beeintrachtigt werden zu konnen. Um so heller leuchtete das 
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Licht seines geistigen Auges, unterstiitzt durch die Scharfe der iibrigen 
Sinne. Seine reiche Erfahrung, sein gereifter, sicherer, praktischer Takt 
machte den Mangel des wichtigsten Sinnes fast unbemerkbar. Er hatte 
einen die Herzen und Nieren durchforschenden Blick in die Seele". 

In seiner psychiatrischen Klinik waren auch immer besonders viele 
Studenten, und es wird von ihm geriihmt, daB die Arzte, die bei ihm 
gehort hatten, ,eine recht tiichtige Kenntnis der Psychiatrie in ihrer 
Praxis bewiesen haben". Die Normalpsychologie hat aber noch eine 
groBe Rolle gespielt. Fiir die Zuhorer war ,die ungliickliche Liebe" 
u. dgl., was alles damals noch so wichtig war, gewiB recht unterhaltend. 
Auch hatte der therapeutische Optimismus jener Zeit etwas Anregendes 
auch fiir die Studenten. J edenfalls aber hat :MARCUS die psychiatrische 
Klinik immer sorgfaltig vom Standpunkt der damaligen Zeit aus behandelt 
und betrieben. Und die Tradition, die sich an seinen Namen kniipft, ist 
eine kontinuierliche geblieben; er hatte etwas fiir die Dauer geschaffen. 

RIEGER (Wiirzburg). 

Josef Gottfried Ritter von Riedel 
I803-I870 

JOSEF GoTTFRIED RITTER VON RIEDEL wurde zu Friedland in Bohmen 
am I7. Januar I803 als Sohn eines Tuchmachers geboren. Vom Jahre I8q 
an besuchte er das Gymnasium auf der Kleinseite in Prag, nach dessen 
Absolvierung er an der Prager Universitat Philosophie und Medizin stu
dierte. Er lebte in diirftigen Verhaltnissen und war schon als Gymnasiast 
und dann auch noch als Universitatshorer gezwungen, sich seinen Lebens
unterhalt durch ,Stundengeben" zum groBeren Teil selbst zu erwerben, 
his er in dem Grafen CHRISTIAN CLAM-GALLAS einen Gonner fand. Er 
vollendete nun seine medizinischen Studien und wurde I830 zum Doktor 
promoviert. Schon vorher war RIEDEL I828 Sekundararzt in der k. k. 
Irrenanstalt zu Prag und im folgenden Jahre Assistent des Professors 
der Augenheilkunde an der Prager Universitat Dr. J. N. FISCHER ge
worden. Im Jahre I83I lei tete er wahrend der Choleraepidemie in Gali
zien das groBte Cholerahospital zu St. Magdalena in Lemberg, nach seiner 
Riickkehr nach Prag die Errichtung der Contumaz- und Rastellanstalten 
an der bohmisch-schlesischen Grenze zur Verhiitung der Cholera-Ein
schleppung und besorgte, als die Cholera dennoch auch in Bohmen aus
brach, die sanitatspolizeilichen MaBnahmen in sechs Kreisen. N ach drei 
weiteren Dienstjahren als Kreisarzt wurde er I837 zum Primararzt der 
Prager Irrenanstalt bestellt. Schon als Student hatte er besondere Vor
liebe fiir die praktische Psychiatrie gezeigt, sich eifrig mit dem Studium 
der Psychiatrie befaBt und eine Reihe der bedeutenderen Irrenanstalten 
des Auslandes besucht. Inzwischen zum Direktor ernannt, bewirkte er 
I842 die Trennung der Prager Irrenanstalt vom allgemeinen Krankenhause, 
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leitete sodann den Bau des neuen Prager Irrenhauses und machte sich 
urn seine Einrichtung und Organisation verdient. Nachdem er seit 1847 
auBer seinem Amte als Irrenanstaltsdirektor auch noch das eines supplie
renden Direktors aller Prager Kranken- und Wohltatigkeitsanstalten 
auf sich genommen hatte, erfolgte 1851 seine Berufung nach Wien als 
Medizinalrat und Direktor der Wiener Irrenanstalt. Es harrte seiner hier 
eine groBe Aufgabe, vor allem die Leitung des zwei Jahre zuvor begonnenen 
Neubaues des vollzog sich wie 
Wiener Irren- friiher in der Pra-
hauses, die Orga- ger nun auch in 
nisation dieser der Wiener An-
Anstalt und die stalt jener Wan-

Umgestaltung del, der allmah-
des von Kaiser lich zur moder-
J osef II. erbau- nen Entwicklung 
ten ,Narrentur- des Irrenwesens 
mes" zu einer hiniiberfiihrte. 
Pflegeanstalt. Im RIEDEL war in 
Jahre 1853 konn- Osterreich der 
te das neue Irren- erste ausgespro-
haus mit fiir die chene Vertreter 
damalige Zeit der ,humanisti-

mustergiiltiger schen Richtung" 
Einrichtung und in der Behand-
Organisation er- lung der Geistes-
offnet werden. kranken. Wenn 
Unter RIEDELS ff& Osterreich mit 

zielbewuBter, • den Staaten, die 
wahrhaft huma- "" damals die Fiih-
ner und allen rung auf dem Ge-
Forderungen der biete des Irren-

Wissenschaft wesens hatten, 
Rechnung tra- gleichen Schritt 
gender Leitung halten konnte, so 
war dies vor allem den Reformen RIEDELs zu verdanken. Seit 1851 war 
RIEDEL auch als Mitglied der standigen Medizinalkommission im Ministe
rium des Innern mit dem Referate iiber alle Irrenangelegenheiten Oster
reichs betraut. Wo immer in der Monarchie eine neue Irrenanstalt erbaut 
oder eine alte Anstalt umgebaut und neu eingerichtet wurde, so in Buda
pest, Hermannstadt, Venedig, Briinn, Ybbs, Agram, Lemberg, geschah 
es auf Grund oder doch in weitgehender Beriicksichtigung seiner Vor
schlage. Aber auch zur Begutachtung auslandischer Projekte (Berlin, 
Baden, Braunschweig) wurde er berufen. 

RIEDELS Blick blieb immer auf die praktische Psychiatric, insbeson
dere auf das Irrenanstaltswesen gerichtet. Schon seine Inauguraldisser
tation behandelt ein Thema aus diesem Gebiete (,Prags Irrenanstalt 
und ihre Leistungen in den J ahren 1827, 1828 und 1829, nebst den An-
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zeigen zur Einsendung in die offentliche Anstalt, die Bedingungen zur 
Aufnahme in dieselbe, die Art der Transportierung und der Behandlung 
der genesenen Geisteskranken", Prag 1830, Calve). Seine Erfahrungen 
wahrend der Choleraepidemie in Galizien legte er in einer gr6f3eren Schrift 
nieder (,Die asiatische Brechruhr nach den in Galizien gemachten Er
fahrungen und Beobachtungen", Prag 1832, HAASE Sohne). Die zahl
reichen organisatorischen Aufgaben, vor die Riedel immer wieder gestellt 
wurde und denen er mit nie erlahmendem Eifer oblag, lief3en ihm keine 
Zeit fiir eine produktive wissenschaftliche Tatigkeit im engeren Sinne. 
Seine gesammelten Gutachten, Vorschlage, Antrage, Berichte, wiirden 
zahlreiche Bande fiillen. 

Besonders hervorgehoben sei noch, daf3 die Einfi.ihrung eines klinischen 
Unterrichtes in der Psychiatrie vor allem dem Einflusse RIEDELS zu danken 
ist. Er selbst war in Prag auch Dozent der Psychiatrie; an der Absicht, 
seine praktischen Vortrage in Wien fortzusetzen, wurde er immer wieder 
durch Fi.ille der ihm erwachsenden organisatorischen Aufgaben verhindert. 

Die Verdienste, die sich RIEDEL durch seine segensreichen Reformen 
erworben hat, sind anerkannt und gewi.irdigt worden. Nebst anderen 
Auszeichnungen wurde ihm (1868) die Erhebung in den erblandischen 
Ritterstand zuteil. In wissenschaftlichen Kreisen erfreute er sich grof3en 
Ansehens. Er war Mitglied vieler gemeinni.itziger und wohltatiger Ver
eine sowie arztlicher Gesellschaften. Der Verein fi.ir Psychiatrie und Neuro
logie wahlte ihn 1868 zum Prasidenten. 

Am 7· Nobember 1870 starb RIEDEL zu Wien. Ein Jahr zuvor hatte 
er die Direktion der Wiener Irrenanstalt niedergelegt. 

Literatur: WuRZBACH, Biographisches Lexikon des Kaisertums Osterreich, 
26. Teil. \Vien I874.- GuRLT-HIRscH, Biographisches Lexikon der hervorragenden 
Arzte aller Zeiten und Volker. Wien und Leipzig I887. - OsERSTEINER, Grund
ziige einer Geschichte des Vereines fiir Psychiatrie und Neurologie in Wien in den 
ersten so J ahren seines Bestehens (I 868-I 9 I 8, J ahrbiicher fiir Psychiatrie und 
Neurologie, 39· Bd. - WILFING, lsmoR, Dr. JosEF GoTTFRIED RIEDEL, Biblio
graphische Skizze. In ,Friedlandia", Wien 1854· 

Ernst Albert Zeller 
!804-1877 

BERZE (Steinhof). 

ERNST ALBERT ZELLER wurde am 6. November 1804 in Heilbronn 
geboren als dritter Sohn des wi.irttembergischen Oberamtmantl$ JOHANN 
FRIEDRICH ZELLER und seiner Frau JOHANNA REGINE geborene ANDREA. 
Sein Vater war ein ausgezeichneter Advokat und pflichteifriger Beamter. 
Er trat auch als leidenschaftlicher Politiker hervor. Damals war ihm die 
schwierige Aufgabe zuteil geworden, die eben erst durch den Reichsdepu
tationshauptschluf3 an Wiirttemberg gefallene freie Reichsstadt Heilbronn 
in die wi.irttembergische Verwaltung i.iberzufi.ihren. Hierbei, wie auch bei 
den mannigfaltigen Noten der Zeit, bei Durchzi.igen franzosischer und 
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russischer Truppen, bewahrte er sein Geschick und seine Tatkraft. Beide 
Familien, ZELLER und ANDREA, hatten im Laufe mehrerer J ahrhunderte 
dem wiirttembergischen Staat manchen tiichtigen Beamten, bedeutenden 
Gelehrten und eine ganze Reihe, zum Teil auch iiber ihre engere Heimat 
hinaus bekannt gewordene Geistliche geschenkt. Die Mutter war eine 
ausgezeichnete Frau, deren tiefen EinfluB auf den Sohn dieser selbst 
stets anerkannte. Ihr Vater und GroBvater waren Arzte gewesen, wie 
iibrigens auch ZELLERs GroBvater vaterlicherseits. Ihr Vater EBERHARDT 
ANDREA war friih in geistiger Umnachtung gestorben. Sie hatte selbst 
in ihrer Kindheit fast gar keinen oder nur einen hochst mangelhaften 
Unterricht ge- und starker Wil-
nossen. Ohne lenskraft. Der 
Umgang mit EinfluB der Mut-

andern Mensch en ter wurde rich-
alsmitderMutter tunggebend fiir 
und sechs Schwe- den jungen 
stern war sie ALBERT ZELLER 
herangewachsen und war auch be-
,fast wie in der stimmend fiir 
Stille eines Klo- seine spatere Be-
sters". Reichver- rufswahl. Die 
anlagt an Herz Schilderungen, 
und Verstand, die sie ihm von 
beseelt von dem den Leiden ihres 

le bhaftesten geisteskranken 
Streben nach Bit- Vaters gegeben 
dung, war sie so hatte, batten 
ganz auf sich nicht verfehlt, 
selbst angewie- den tiefsten Ein-
sen und erwuchs ) druck auf ihn zu 
in dieser Stille zu q . . tf.., 1' . machen und ihn 
einer Frau von mit warmemMit-
tiefstem Gemiit leiden fiir diese 
Ungliicklichen zu erfiillen. Wie hoch er die Erziehung durch seine Mutter 
einschatzte, beweist uns ein Brief des Einundzwanzigjahrigen. Er schreibt 
hier an sie: ,Es ist ja alle Erziehung nur Entwicklung des Keimes, nicht 
ein Schaffen desselben. Zu dieser Entwicklung ist freilich notig, daB die 
Mutter selbst sich entwickelt hat und ihr Herz versteht. Fluch und Segen 
liegt in ihrer Hand. Es steht mir jetzt deutlich vor Augen, welchen Anteil 
an altern, was gut und edel an mir ist, Deine Mutterliebe hat. Segensreiche 
Spuren Deiner Erziehung finde ich in allen Teilen meines Wesens- nicht 
als ob Du in mir entwickelt hattest, was nicht in mir gelegen- das kann 
kein Mensch. Wo keine Knospe ist, schlieBt kein Lichtstrahl eine auf, 
aber was von Keimen in mir lag, muBte sich bei Deiner Erziehung ent
falten. Ich habe so viele Anlagen zum Bosen und zum Edelsten, zum 
Niedrigsten und zum Hochsten und eine solche Weichheit des Herzens 
von der Natur, daB ich mehr als irgendeiner eines Vorbildes, wie Du es 

K i r c h h o f f , Deutsche Irr<.'niirzte I. 
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mir warst, bedurfte. Ein Motto von Dir, was mir immer blieb, ist: Was 
ein andrer kann, kann ich auch." 

Nachdem der heranwachsende Knabe dann zunachst mit seinen Brii
dern in das nahe bei Heilbronn liegende Horkheim gebracht und dem 
Pfarrer RAU zum Unterricht iibergeben war, siedelte spater die ganze 
Familie nach Stuttgart iiber, wo die Sohne das Gymnasium besuchten. 
Nach Absolvierung des Gymnasiums bezog er die heimische Universitat 
Tiibingen. Zuvor hatte er noch einige Zeit in der Apotheke eines Ver
wandten zugebracht, urn sich praktische Dbung in der Chemie zu erwerben, 
einer Wissenschaft, der er immer das lebhafteste Interesse bewahrte. 
Auch fiir alle andern Zweige der Naturwissenschaften hegte er ein solches 
Interesse. In einem Tagebuch a us jener Zeit schreibt er: ,Seit meiner 
friihesten Jugend hatte ich einen unwiderstehlichen Trieb Arzt zu werden, 
solange ich mir denken kann. Ich glaubte auf diese Art meinen Briidern 
am meisten wohltun zu konnen. Wir hatten einen Arzt, der an meiner 
teuren Mutter eine Wunderkur machte, und das machte einen tiefen 
Eindruck auf mich. Ander Natur, an Blumen und Baumen, an Insekten 
und allem, was da kreucht und fleucht, hing ich mit der warmsten ersten 
Liebe des jungen Gemiits. Aber auch sie zu erforschen, suchte ich schon 
friihe, und ich erinnere mich noch, wie ich mich einmal abmiihte, Barlapp 
zu finden, ohne daB ich wuBte, wo es zu suchen sei. Ich sammelte allen 
moglichen Bliitenstaub, besonders von Haselniissen und Wacholder 
und doch wollte er nicht brennen! So suchte ich auch die ReiBkohle zu 
finden, was mir auch zur groBen Freude mit Evonymus europaea gelang. 
Die Naturgeschichte zog mich besonders an, und mit auBerordentlicher 
Geduld trug ich Steine und Raupen und Schmetterlinge zusammen. Die 
Tiere waren mir gar ins Herz gewachsen; eine groBe Freude machte es 
mir, wenn ich wieder einen menschlichen Zug von ihnen horte. Einmal 
war gar ein Wachsfigurenkabinett in Heilbronn, wo neben andern Herr
lichkeiten auch der menschliche Korper mit seinen innern Teilen zu sehen 
war. Aber ach, so ungestiim und feurig mein Verlangen war, ihn zu sehen, 
ich hatte nur einen Sechser und darum durfte ich nur die Kaiserin Maria 
Theresia, Napoleon, einen Morder, einen Christuskopf, eine Schule voll 
Kinder und ihre erziirnte Lehrerin sehen, aber nicht in das mit einem 
roten Vorhang verfiihrerisch verhangte Zimmer eintreten. Es war mir 
zu leid!" 

Neben dieser entschiedenen Neigung zu den exakten Naturwissen
schaften ging aber bei ihm auch ein ausgesprochener Zug zum Mystizismus 
her. Der Zwanzigjahrige bekennt selbst: ,Ist jemand zum Mystizismus 
geneigt, so bin ich es. Wie viele Miihe es mich kostet, mich loszureiBen 
von solchen Vorurteilen, so muB es doch sein, wenn der Friede nicht zum 
Phlegma werden soU. Wie lange hat es nur gedauert, bis ich mich von 
Ahnungen und Sympathien durch Aufklarung und Niichternheit los
geschalt habe und auch jetzt noch wollen oft solche Schattengestalten 
mir vor die W ahrheit treten". 

Auf der Universitat bestrebte er sich, ein moglichst umfassendes 
Wissen sich zu erwerben. Nicht nur auf die Medizin und die Naturwissen-
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schaften erstreckten sich seine Studien, sondern sie dehnten sich auch 
weiter aus, vorziiglich auf allgemeine Geschichte und .Asthetik. Sein 
Interesse fiir Psychiatrie blieb auch in dieser Zeit rege und wurde genahrt 
durch das Schicksal des Dichters HOLDERLIN, der nahe seiner Tiibinger 
Wohnung in einem turmahnlichen Gebaude untergebracht war. 

Im Jahre 1825 besuchte er die Irrenanstalt Sonnenstein bei Pirna. 
A us einem acht Jahre spater an JACOBI geschriebenen Brief erfahren 
wir, daB dieser Besuch auf ihn den tiefsten Eindruck machte under damals 
von den Einrichtungen dieser Anstalt sehr begeistert war. Aus derselben 
Quelle wissen wir, daB die ersten psychiatrischen Schriften, die er stu
dierte, diejenigen HEINROTHs waren. Spater gewannen dann J ACOBis 
Schriften beherrschenden EinfluB auf ihn. Im Jahre 1826 beendete er 
seine medizinischen Studien und erlangte die Doktorwiirde mit einer 
Untersuchung iiber die Einwirkung verschiedener Stoffe des 
organischen und anorganischen Reichs auf das Leben der 
Pflanzen unter dem Prasidium von G. SCHUBLER. 

Im Jahre 1827 unternahm er zu seiner weiteren Ausbildung eine Reise 
nach Norddeutschland. In Berlin fand er Zugang zum Hause des Buch
handlers GEORG ANDREAS REIMER. Dieser war eine sehr bekannte Person
lichkeit in dem Berlin jener Zeit, ein Mann, in dessen gastfreiem Hause 
viele der besten Manner verkehrten. War doch SCHLEIERMACHER nicht 
nur ein Mitbewohner seines Hauses, sondern auch ein treuer Freund 
seiner Familie und hatte ARNDT einst langere Zeit vor franzosischen Ver
folgungen bei ihm Zuflucht gefunden. Unter den Tochtern dieses Hauses 
erwahlte ZELLER sich MARIE REIMER zur Lebensgefahrtin, mit der er 
sich in innigster Liebe verbunden fiihlte. Im Jahre 1828 wurde das Paar 
von SCHLEmRMACHER getraut, und ZELLER lieB sich nun zunachst in 
Stuttgart als praktischer Arzt nieder. 

Wie sehr ihn aber auch in dieser Zeit psychische Probleme beschaf
tigten, beweist am besten seine 1830 ohne Nennung seines Namens ver
offentlichte Schrift: Das verschleierte Bild von Sais oder die 
Wunder des Magnetism us von einem Freund der Wahrheit. 
Diese Schrift, ein schmachtiges Bandchen, ist trotzdem die umfangreichste 
zusammenhangende Arbeit iiber psychiatrische Fragen, welche ZELLER 
veroffentlicht hat. JusTINUS KERNER, der bekannte Dichter und Arzt 
hatte in seiner Seheri n von Prevorst Beobachtungen an einer Somnam
biilen veroffentlicht, nach denen der alte Aberglaube von einer phan
tastischen Geisterwelt mit prophetischer Gabe und mit EinfluB auf 
menschliche Schicksale auch vor wissenschaftlicher Priifung sollte stand
halten konnen. In seinem ,Verschleierten Bild" gab ZELLER nun zunachst 
eine zusammenfassende Darstellung der damaligen wissenschaftlichen 
Anschauungen von den okkulten Problemen und wies dann schonend 
und auBerst maBvoll, aber mit zwingender Logik nach, daB KERNERs 
Beobachtungen sich auf eine Geisteskranke beziehen, daB sie sich wesent
lich im Rahmen bekannter pathologischer Erfahrungen bewegen und daB 
alle die mit der Kranken angestellten Experimente zu den Auslegungen, 
die ihnen gegeben wurden, nicht berechtigten, daB sie vielmehr auf den 

14* 
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Zustand der Kranken nur ungiinstig eingewirkt batten, und daB endlich 
alle an ihr tatsachlich gemachten Beobachtungen dem alten Aberglauben 
nur widersprachen. Diese Schrift erregte groBes Aufsehen; sie fiihrte nicht 
nur zu einer voriibergehenden Verfeindung der heiden Autoren, sondern 
sie war auch eine wirksame Empfehlung fiir ZELLER, als dieser sich urn 
die Stelle des Direktors an der neu zu griindenden Irrenheilanstal t Win
nental bewarb. Auch in Wiirttemberg war damals das Los der Geistes
kranken noch ein auBerst trauriges. Es gab nur ei ne Anstalt, das ,Narren
haus" im ehemaligen Kloster Zwiefalten. Immerhin war die Erkenntnis 
von den Pflichten des Staates diesen Ungliicklichen gegeniiber schon so 
weit gediehen, daB man sich entschlossen hatte, in dem hofkammerlichen 
SchloB zu Winnental eine zweite Anstalt zu errichten. 1831 waren die 
Vorbereitungen so weit vorgeschritten, daB man sich nach einem geeig
neten Arzt fiir die Leitung der Anstalt umsah. Unter den neun Arzten, 
die sich fiir diesen Posten meldeten, wurde ZELLER dazu ausersehen. 
Am I. J anuar 1832 gab er seine Praxis in Stuttgart auf und riistete sich 
zu einer Studienreise, die ihm die Anstellungsorder zur Pflicht machte. 
Im Friihjahr desselben J ahres trat er die Reise an, urn sich nun wahrend 
dreiviertel J ahren in den bekannten Irrenanstalten Deutschlands, Eng
lands und Frankreichs griindlich umzusehen. Ein umfangreiches Tage
buch dieser Reise, das im Manuskript uns vorliegt, legt beredtes Zeugnis 
ab, nicht nur von dem Eifer, mit dem sich ZELLER dieser Aufgabe unter
zog, sondern auch von der scharfen Beobachtungsgabe, die ihn aus
zeichnete. Den langsten Aufenthalt nahm er auf Siegburg, wo er sich 
in warmer Verehrung an JACOBI anschloB. Hatten dessen Schriften 
schon friiher auf ihn eingewirkt - er gesteht dies selbst in seinen Briefen 
und auch das ,Verschleierte Bild" zeigt unverkennbare Merkmale davon 
- so wurde JACOBI jetzt fiir ihn vollends zum maBgebenden Lehrer, mit 
welchem ihn bald die innigste Freundschaft verband. Seine Gefiihle fiir 
ihn hater nicht nur nach J ACOBis Tod iP. einem seiner Lieder 1) zu ergrei
fendem Ausdruck gebracht, sie sprechen auch mit unverwischbarer 
Lebendigkeit aus einem iiber ein Menschenalter sich erstreckenden Brief
wechsel. Diese Briefe zeigen uns auch, wie lebhaft JACOBI die Freund
schaft erwiderte, und der Offentlichkeit bekundete dieser das Verhaltnis, 
indem er sein Werk iiber ,Die Hauptformen der Seelenstorungen 
in ihren Beziehungen zur Heilkunde" seinen Freunden ZELLER 
und ROLLER widmete. 

Von Siegburg fiihrte ZELLER dann seine Reise weiter durch England, 
Schottland, Frankreich und zuriick nach Deutschland, wo er alle die be
deutendsten Anstalten besuchte und Beobachtungen und Erfahrungen 
sammelte fiir die Einrichtung der neuen Anstalt. 

Nach Beendigung seiner Reise ist er dann am 3· August 1833 mit seiner 
Familie in Winnental eingezogen. Er konnte so die Vollendung der Ein
richtung der neuen Anstalt selber leiten und beaufsichtigen, die dann 
am I. Marz 1834 eroffnet wurde. Von jetzt ab ist Winnental der Schau-

1 ) Lieder des Leids, 8. Aufl., No. 115. 
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platz seines Lebens geblieben, den er trotz wiederholter ehrenvoller Be
rufungen nicht verlassen hat. Die neue Anstalt ist auch recht eigentlich 
sein Lebenswerk geworden. Unter seiner Leitung wurde sie bald eine 
der angesehensten in Deutschland. Nicht so sehr durch die Zahl der 
Kranken zeichnete sich Winnental aus, denn der durchschnittliche 
Krankenbestand hat unter ihm 200 nie iiberschritten, sondern durch das 
besondere Geprage, das seine Personlichkeit der Anstalt zu geben wuBte. 
Von der 'Oberzeugung durchdrungen, daB Erkrankungen des Geistes stets 
von solchen des Korpers bedingt seien, wenn er dabei auch psychische 
Ursachen durchaus nicht verkannte, sah er die Aufgabe der Behandlung 
darin, einerseits alles storende zu entfernen, vor allem also die korperlichen 
Ursachen zu beheben. Soweit ihm solche daher bei seinen Kranken ent
gegentraten, wandte er ihnen sein scharfstes Augenmerk zu und versuchte 
ihre Beseitigung auch durch Anwendung reichlicher Medikamente. Indes 
lernen wir ihn doch als vorsichtigen Therapeuten kennen, der milde 
Mittel bevorzugte und vor allem durch Brunnenkuren, geeignete Diat und 
korperliche 'Obungen einzuwirken suchte. Das nil nocere stand ihm stets 
vor Augen. Immer wieder wendete er sich mit allem Nachdruck gegen 
die Anwendung drastischer Mittel, kalter Duschen, starker Aderlasse, 
die Verordnung massiver Dosen stark wirkender Medikamente usw. Die 
zu seiner Zeit so viel gepriesenen Einreibungen mit Brechweinsteinsalbe, 
die reichliche Verordnung des Opiums, die sog. ableitenden Mittel wandte 
er nur mit auBerster Vorsicht an, wie er selber schreibt, nur urn sich nicht 
den Vorwurf einer Unterlassung machen zu miissen. 

Andererseits war es gerade die psychische Behandlung, der er sehr 
groBe Bedeutung beimaB. Dabei zeigte er sich als Meister einer streng 
individualisierenden Behandlung seiner Kranken. Er suchte dabei ,in 
ihr innerstes Geistes- und Gemiitsleben durch jede Spalte, die sich dar
bietet, einzudringen, sich in ihr gesundes, wie in ihr krankes Sein hinein 
einzufiihlen und zu denken, und mit ihnen zu leben, urn ihnen vorleben 
zu konnen." Seine Behandlung hestand daher, wie er selber in seinen 
Berichten iiber die Wirksamkeit der Heilanstalt Winnental 
im medizinischen Korrespondenzblatt des wiirttembergischen arztlichen 
Vereins mitteilt, ,nicht in einzelnen witzigen Kunststiicken, unfrucht
barem Disputieren, gewaltsamen Erschiitterungen der Phantasie und 
des Gemiits oder in dem gefahrlichen, verwerflichen im besten Falle ver
derblichen Versuche, Wahn mit Wahn zu toten oder zu bannen, wie man 
z. B. keinen, der sich besessen wahnt, in diesem Wahn zu bestarken sucht, 
dadurch, daB man ihm scheinbaren oder gar wirklichen Glauben schenkt, 
und gegen unnatiirliche Leiden zu unnatiirlichen Mitteln greift, sondern 
in der Zauberkraft der Wahrheit, in der verniinftigen Ordnung des Ganzen, 
der alle sich fiigen miissen, deren EinfluB sie sich nie ganz entziehen konnen, 
die aber fiir jeden einzelnen nur wieder den Grundtext fiir seine spezielle 
psychische Behandlung abgibt, in der Erfassung der ganzen geistigen 
Personlichkeit der Kranken, in der Beruhigung oder Belebung des Gemiits, 
von dessen Zustanden die Klarheit der Erkenntnis so unendlich abhangig 
erscheint, in der bestandigen, ungesuchten, ernsten und liebevollen Er-
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innerung an ihre eigene Vernunft, in der Erweckung einer wahrhaft sitt
lichen Freiheit und Selbstbeherrschung, die die Angriffe der leiblichen 
Storungen auf das Seelenleben immer kraftiger zuriickweist, in der Ge
wohnung oder Wiedergewohnung an eine verniinftige Tatigkeit, frei von 
allen schon in gesunden Tagen eingewurzelten oder erst in kranken auf
gestiegenen Leidenschaften, Verstimmungen und Verwirrungen der Seele, 
indem besonders darin der Nutzen der psychischen Behandlung auf die 
Hebung des der Seelenstorung zugrunde liegenden leiblichen Leidens zu 
beruhen scheint, daB ein gesunder, verniinftiger Gebrauch des Seelen
organs am meisten dazu beitragen kann, dieses selbst wieder gesiinder zu 
machen, von den schadlichen Einwirkungen der iibrigen affizierten 
Systeme und Organe zu befreien und ihm eine hohere Stellung gegen diese 
wieder zu sichern." 

Arbeitstherapie in der denkbar mannigfaltigsten Weise strebte er in 
den Einrichtungen seiner Anstalt an. Zu Haus- und Okonomiearbeiten 
wurden die Kranken in weitgehendster Weise herangezogen und eine 
Schreinerei errichtet. Auch musikalische und wissenschaftliche Vortrage 
forderte er auf jede Weise. Durch allerlei kleine Feste suchte er seinen 
Kranken Freude zu bereiten. Er betont immer wieder den giinstigen 
EinfluB, den haufig die Kranken gegenseitig aufeinander ausiiben; es 
ist daher sehr verstandlich, daB er sich immer bemiihte, Winnental eine 
Heilanstalt sein zu lassen und lebhafte Anstrengungen machte, unheil
bare Faile in die Pflegeanstalt abzuschieben. 

Besonders groBen Wert in der Behandlung seiner Kranken legte er 
auf die Pflege des religiosen Lebens. Er selbst war eine durchaus religios 
gerichtete Natur, dabei frei von jeder Enge oder Intoleranz. Auch seinen 
arztlichen Beruf betrachtete er lediglich als Gottesdienst. Seinem Vater 
schreibt er dariiber im Jahre 1842 folgendes: ,Du sagst die Liebe sei das 
Hochste in der Religion. Das sage ich auch und habe es zum Panier meines 
Lebens gemacht. Ich wiirde einem Feueranbeter, wenn er uns zugefiihrt 
wiirde, mit gleichem Eifer und Treue zu dienen suchen, wie einem Christen. 
Vor uns Arzten gilt ja ohnedies kein Ansehen der Person und allen gilt 
unser Beruf gleich, dem der sich um die Welt im groBen und kleinen 
verdient gemacht hat wie dem, der morgen sein gerechtes Todesurteil 
erwartet. Auch glaube ich mir Miihe gegeben zu haben, allen alles zu sein, 
unsern Juden ein Jude, unsern Christen ein Christ. Meine Auffassung des 
Christentums schlieBt nichts echt Menschliches aus. All mein Wissen und 
Erkennen findet in ihm seinen SchluBstein und ebenso die tiefste und 
innerste Sehnsucht meines Herzens. Aus dieser QueUe kann ich auch allein 
Trost und Hilfe fiir andere in meinem seelsorgerischen Beruf schopfen, 
fiir alles Weh, welches 'Obel und Boses iiber das Leben meiner Pflege
befohlenen gebracht hat." Es ist klar, daB er aus dieser Gesinnung heraus 
das religiose Leben seiner Kranken nach Moglichkeit zu fordern suchte. 
In diesem Bestreben wurde er wirksam unterstiitzt durch eine Reihe 
trefflicher Anstaltsgeistlicher; unter ihnen war der spatere Berliner Ober
hofprediger WILHELM HoFFMANN und sein N achfolger, der bekannte 
spatere Inspektor der Missionsanstalt in Basel, JosENHANS. 
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ZELLERS Bestreben ging dahin, die ganze Ordnung und alle Einrich
tungen seiner Anstalt so zu treffen, daB alles zusammen den wohltuendsten 
EinfluB auf den Kranken ausiibte, daB das Gesunde in ihm angeregt 
wiirde, er in den Stand gesetzt wiirde, das Kranke zu unterdriicken und 
schlieBlich wieder ein niitzliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft 
aus ihm wiirde. ZwangsmaBregeln wandte er nur in bescheidenem Umfang 
an, wie iiberhaupt sein ganzes arztliches Tun von der hochsten Humanitat 
getragen war, wenn er auch im Verkehr mit seinen Kranken die Milde 
mit weiser Strenge zu paaren wuBte1). 

Die praktische Ausiibung der Psychiatrie war es, worin ZELLER seine 
eigentliche Lebensaufgabe erblickte. Wissenschaftliche Abhandlungen 
hater nur wenig veroffentlicht. AuBer dem schon besprochenen Jugend
werk, dem ,Verschleierten Bild von Sais", dem Vorwort und Zusatzen 
zu der Verdeutschung von GurSLAINS ,Abhandl ungen iiber die 
Phrenopathien" durch WuNDERLICH, und zwei Artikeln in der all
gemeinen Enzyklopadie der Wissenschaften und Kiinste iiber ,lrre, 
Irren, Irrereden und lrrehandeln" und iiber ,Irrenanstalten 
und Irrenha user" sind es vor allem die Berichte iiber die Wirk
samkeit der Heilanstalt Winnental im Wiirttembergischen Medi
zinischen Korrespondenzblatt Bd. 7, 10, 13, 18, 24, worin er seine wissen
schaftlichen "'Oberzeugungen niedergelegt hat. 

Korperliches und geistiges Leben waren fiir ihn nur die heiden ver
schiedenen Seiten einer dem Menschen innewohnenden Lebenskraft, die 
sich wohl gesondert betrachten lassen, wahrend des Lebens aber unzer
trennlich verbunden und in stetiger gegenseitiger Wechselwirkung bleiben. 
Wenn er auch der Fortdauer der Seele iiber das leibliche Dasein hin· 
a us durchaus gewiB war, so betont er doch immer wieder wie alle 
seelische Tatigkeit an die Organe des Korpers gebunden ist. Dabei ist 
ihm das Gehirn nicht Sitz der Seele, nicht lediglich in Veranderungen des 
Zentralnervensystems sieht er die Ursache der Geisteskrankheiten, sondern 
wie sein Lehrer JACOBI betont er die Bedeutung aller Organe und ihrer 
Storungen fiir das Seelenleben; doch sei diese Beeinflussung der seelischen 
Funktionen von den Organen aus im wesentlichen durch das ganze Nerven
system zu denken. Besonders ist es das sympathische System, dem er eine 
Bedeutung fiir das Zustandekommen der Geisteskrankheiten zuspricht. 
Verfolgt man seine Veroffentlichungen, so kann man sich aber doch dem 
Eindruck nicht verschlieBen, daB er dem Zentralnervensystem eine immer 
groBere Bedeutung zuschreibt, wenn er auch immer eine ausschlieBliche 

1) WILHELM OsTWALD hat inseinerSchrift ,Gro.6e Manner", die im Jahre 1909 
erschien, in der Lebensbeschreibung RoBERT MAYERS ZELLER aufs heftigste ange
griffen, dem er vorwirft, daLl er MAYER, ohne daLl dieser geisteskrank gewesen sei, 
iiber ein J ahr lang mit korperlichen ZwangsmaLlregeln auf das roheste miLlhandelt 
habe. Aus OsTWALDs beinahe kindlich-naiver Schilderung von MAYERS Zustand 
geht fiir den Fachkundigen aber schon mit geniigender Klarheit hervor, was ich 
auf Grund einwandfreier miindlicher Dberlieferungen bestiitigen kann, daLl MAYER 
an manischen Erregungszustiinden schwersten Grades gelitten hat. Was wir von 
ZELLERS Behandlung dieses Falles zu denken haben, ergibt das oben Gesagte. 

Der Verfasser. 
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Lokalisation der psychopathologischen Prozesse im Gehirn verworfen 
hat, wie auch die allgemeine Voraussetzung, daB sie auf intrakraniellen 
Entziindungen beruhen miiBten. Spezielle Krankheitsprozesse fiir die 
einzelnen Formen geistiger Storung hat er nicht angenommen, und der 
speziellen Formenlehre vermochte er nur eine untergeordnete Bedeutung 
zuzuerkennen. Schwermut (Melancholie), Tollheit (Manie), Verriicktheit 
(partieller Wahnsinn, Paraphrenie, Paranoia) und Blodsinn beschreibt 
er wahl als die vier Grundformen der Seelenstorung, doch sieht er in ihnen 
mehr Zustandsbilder, Stadien eines und desselben Prozesses, die auf
einander folgen, sich ablosen und in verschiedenerlei Weise kombinieren. 
Als haufigste Primarform hat er die Melancholie angesehen, ein primares 
Vorkommen der Manie hielt er fiir seltener, die primare Verriicktheit fiir 
die Ausnahme, primaren Blodsinn kennt er nicht. Auf die schlechte Pro
gnose der Verriicktheit und des partiellen W ahnsins kommt er immer 
wieder zuriick. In prognostischer Hinsicht enthalten seine Darstellungen 
iiberhaupt sehr viel Beachtenswertes. Die nahe Verwandtschaft der rein 
affektiven Storungen hat er schon ausgesprochen. Die Paralyse, die er 
wahl a.uch nicht haufig zu beobachten Gelegenheit hatte, will er nicht als 
Krankheit eigener Art anerkennen, doch gibt er ein geradezu meisterhaftes 
Bild der ,Mania paralytika" und betont ihre schlechte Prognose im 
Gegensatz zu der einfachen Manie. 

Trotz dem geringen Umfang seiner Veroffentlichungen hat seine Lehre 
weite Kreise gezogen durch die Darstellung, die sein Schiller GRIESINGER 
ihr zu geben ·wuBte, und hat fiir eine lange Reihe von J ahren die Psychiatrie 
beherrscht. 

ZELLERs ganzes Streben war immer gerichtet auf eine moglichst exakte 
Fundierung seiner Wissenschaft. Seine philosophische Einstellung wurde 
ihm dabei nicht zum Hindernis. Die groBte Sorgfalt wendet er einer objek
tiven Beobachtung seiner Kranken, einer sorgfaltigen Erforschung der 
Pathogenese jedes einzelnen Krankheitsfalles zu, ebenso wie auch der 
Ausfiihrung sorgfaltiger Obduktionen. Auch den Resultaten seiner Heil
methode steht er mit volliger Objektivitat gegeniiber, von Heilungen 
berichtet er nie, sondern nur von Genesungen. Sein Grundsatz ist, daB 
die Natur und nicht der Arzt heile. Das mangelnde Verstandnis fiir die 
Aufgaben der Psychiatrie bei den Laien wie auch bei den Arzten seiner 
Zeit war ihm ein steter Schmerz. Immer wieder tritt er mit dem groBten 
Nachdruck dafiir ein, die Kranken doch moglichst bald der Heilanstalt 
zuzufiihren und nicht erst zu warten, his sie fiir diese ,reif" geworden 
seien. Ebenso weist er auf die N otwendigkeit hin, zur Beurteilung des 
Geisteszustandes von Verbrechern Facharzte zuzuziehen und die psychi
atrische Ausbildung der Arzte durch die Errichtung einer Irrenklinik zu 
fordern. 

Die Heilanstalt Winnental ist in einer auBerst reizvollen landschaft
lichen Umgebung gelegen. Nicht mit Unrecht betont ZELLER in warmen 
Worten die hygienischen Vorziige ihrer Lage. Die prachtigen Garten, 
die sie heute umschlieBen, sind zum graBen Teil von ihm angelegt worden. 
Die sanften Hiigel und ausgedehnten Walder der weiteren Umgebung 
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niitzte er reichlich aus zu Ausfliigen mit seinen Kranken. Mit ihnen lebte 
er, ihnen lebte er vor. Sein iiberragender Verstand, sein warmes Herz 
und eine bewundernswerte Willenskraft fiihrten dazu, daB er seine Um
gebung, Kranke und Gesunde, beherrschte. Sein EinfluB wuchs mit den 
J ahren und erstreckte sich auf immer weitere Kreise. Besonders bei seinen 
friiheren Kranken und ihren Angehorigen wurde er oft zum schlechthin 
ausschlaggebenden Berater, ohne den man keine wichtige Entscheidung 
zu treffen wagte. Seine reich veranlagte Natur zeigte sich vor allem auch 
in seinen Dichtungen. In ihnen fand er formvollendeten Ausdruck fiir 
alles, was sein Herz bewegte. Seine innige Frommigkeit, sein offener Blick 
fiir die Schonheiten der Natur, seine treue Liebe fiir Freunde und Ver
wandte, alles dies sprach er hier aus. Als im Jahre r847 ihm der Tod die 
Gattin entriB, mit der ihn die innigste Gemeinschaft der Herzen verbunden 
hatte, da verbitterte ihn dieser schwere Verlust nicht, und sein frommer 
Sinn fand den schonsten Ausdruck fiir seinen Schmerz in den Liedern 
des Leids. Urspriinglich ein schmales Bandchen, nur 24 Lieder ent
haltend, ist es allmahlich in acht Auflagen, vermehrt durch zahlreiche, 
auch bei anderer Gelegenheit gedichtete Lieder, zu einem stattlichen 
Gedichtsband angewachsen, der ZELLER unter den Dichtern seiner engeren 
Heimat einen beachtenswerten Platz sichert. Auch in das Gesangbuch 
der evangelischen Kirche Wiirttembergs sind vier seiner Lieder auf
genommen worden. So wirkt seine seelsorgerliche Tatigkeit auch heute 
noch fort, und mancher hat in seinen Liedern Trost und Rat gefunden 
wie in der, erst lange nach seinem Tode (I90I) aus miindlicher und schrift
licher 'Oberlieferung zusammengestellten Sammlung seiner Ausspriiche, 
die eben diesen Titel tragt. 

An auBeren Ereignissen ist ZELLERs Leben nun nicht mehr reich. In 
steter liebevollster Sorge um seine Kranken und seine acht Kinder- eine 
Tochter und sieben Sohne hatte seine Frau ihm hinterlassen - gingen die 
J ahrzehnte dahin. An innerem Gehalt war dieses Leben reich, und auch 
mit manchem fiihrenden Geiste seiner Zeit brachte ihn sein Beruf in 
Beriihrung, wie auch mit Menschen jeden Standes und jeder Art. Wie 
graB das Vertrauen war, das er sich in immer weiteren Kreisen zu erwerben 
verstand, zeigte sich an den reichlichen Ehrungen, die ihm besonders aus 
AnlaB seines 25jahrigen Direktorjubilaums im Jahre r858, wie seines 
5ojahrigen Doktorjubilaums zuteil wurden. Am 24. Dezember I877, 
73 Jahre alt, ereilte den Rastlosen der Tod. Trotz der schweren Myo
karditis, die ihn hinraffte, hat er noch his in die letzten Monate seines 
Lebens seine berufliche Tatigkeit ausgeiibt und ist selbst ihren anstren
gendsten Anforderungen gerecht geworden. In den letzten IS J ahren 
seines Lebens stand ihm dabei sein altester Sohn ERNsT zur Seite, der 
dann nach seinem Tode im Geiste des Vaters die Anstalt leitete. 

Blicken wir zuriick auf das Leben und Wirken ALBERT ZELLERs, so 
werden wir uns dem Eindruck nicht verschlieBen konnen, einen seltenen 
Mann vor uns zu haben. Ausgezeichnet ebenso durch Gaben des Ver
standes wie des Gemiites, erfiillt von bewundernswerter Willenskraft 
und doch eine Anima candida, getragen von echter kindlicher Frommigkeit. 
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Der Arzt wird zumeist nach seinen Erfolgen beurteilt, und die waren 
ZELLER in reichem MaBe beschieden. In der individualisierenden Kranken
behandlung war er vollendeter Meister, und was er mit ihr erreichte, das 
fand die Anerkennung auch derjenigen seiner Fachgenossen, die seinen 
wissenschaftlichen Standpunkt nicht teilen zu konnen glaubten. 

Seine wissenschaftlichen Ansichten muBten wohl noch zu seinen 
Lebzeiten neueren Auffassungen Platz machen. Aber es ist nicht zu 
leugnen, daB sie die Grundlagen fiir die Weiterentwicklung seiner Wissen
schaft wurden. J a, manches, was ZELLER in Obereinstimmung mit JACOBI 
immer wieder betont, so vor allem der EinfluB der verschiedensten Organe 
des Korpers auf die seelischen Funktionen, erinnert geradezu an neueste 
Theorien iiber die Bedeutung der innern Sekretion. Alles in allem wird 
man sagen diirfen, daB ZELLER nicht nur ein hervorragender Charakter 
und sein Leben und seine Lehre von groBem EinfluB auf seine Zeitgenossen 
war, vielmehr wird sein Name in der Geschichte der Psychiatrie auch fiir 
die Nachwelt stets einen guten Klang behalten. 

Literatur: Dr. ALBERT ZELLER, Blatter der Erinnerung von G. M. (GusTAV 
l\:lEURET). Stuttgart 1879. - Zu ALBERT ZELLERS Gediichtnis, von Medizinalrat 
Dr. KREUSER, Wiirtt. l\Iediz. Korrespondenzblatt 1904. 

ZELLER (Cannstatt). 

Ernst Freiherr von Feuchtersleben 
1806-1849 

ERNST FREIHERR VON FEUCHTERSLEBEN entstammte einer alten 
Adelsfamilie Thiiringens und wurde am 29. April 1806 in Wien geboren, 
woselbst er sich nach seiner Ausbildung am Theresianum seit 1825 dem 
Studium der Medizin widmete. Nachdem er 1834 den Doktorgrad er
worben hatte, iibte er in seiner Vaterstadt die arztliche Praxis aus und 
erlangte unter den Fachgenossen hohes Ansehen durch kritische Arbeiten 
und lehrreiche Vortrage, was namentlich in der Wahl zum Sekretar der 
,Gesellschaft der Arzte" Ausdruck fand. In weiteren Kreisen machte 
er sich schon friih durch eine Anzahl von feinsinnigen Aufsatzen iiber 
philosophische, historische und kiinstlerische Themen, namentlich aber 
durch seine Gedichte bekannt, von denen eines, ,Es ist bestimmt in Gottes 
Rat", von Mendelssohn-Bartholdy vertont, zum Volkslied geworden ist. 
Die groBte Verbreitung unter allen seinen Schriften, die spater gesammelt 
erschienen, fand das noch heute unveraltete Biichlein ,Zur Diatetik 
der Seele"; es gehort zum Feinsten und Erlesensten, was die deutsche 
Literatur besitzt; es ist seit 1838 in fast 50 Auflagen erschienen. Im Gegen
satz zu HUFELANDS ,Makrobiotik" lehrt FEUCHTERSLEBEN darin eine 
,Kalobiotik", d. h. die Kunst, sich die Harmonie des Lebens zu bewahren. 
Aus schweren Schicksalspriifungen und langen Seelenkampfen hervor
gegangen, urspriinglich ein befreiendes Selbstbekenntnis, wurde das Buch 
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eine Mahnschrift gegen Empfindelei und Hypochondrie, wie sie beson
ders der Epoche des Dichters zu eigen war. Vermoge seiner etwas melan
cholischen Veranlagung, seiner philosophischen Bildung und infolge seiner 
Erlebnisse hatte FEUCHTERSLEBEN die Neigung, den verschlungenen Wegen 
des eigenen Ich nachzuspiiren und mit dem psychologischen Ahnungs
vermogen des Dichters alles Seelische his in die Tiefen zu analysieren. 
Von friihester Jugend ein Selbstdenker, ein Mensch von reichstem Innen-

leben, Vertrauter und Freund von hochtalentierten, aber mehr oder 
minder neuropathischen Personen, war er gewohnt, die Ratsel der Psyche 
in ihren merkwiirdigen Regungen zu beobachten. Der arztliche Beruf 
gab zwar dem sublimen Idealismus FEUCHTERSLEBENs das notwendige 
Gegengewicht, die Erfahrung am Krankenbette zog seinen Geist herab 
in die Region des praktischen Handelns, die medizinische Wissenschaft 
wurde zum Heilmittel fiir die Hypochondrie des Dichterarztes - doch 
dem Schiller eines HARTMANN, der der ,dynamischen" Seite des Organis
mus stets das Augenmerk zugewandt hatte, war es langst nicht entgangen, 
daB dem Psychischen im Komplex der Lebens- und Krankheitsphanomene 
eine Hauptrolle zufiillt, daB das Psychische in der arztlichen Tatigkeit 
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den Erfolg oft mehr determiniert als die Mixturen des Apothekers. Und 
so fiihlte sich FEUCHTERSLEBEN gerade in der eben anbrechenden Epoche 
des krassesten Materialismus, des eisigen therapeutischen Nihilismus 
dazu berufen, den Gedanken der arztlichen Seelenforschung, den Gedanken 
der psychischen Therapie zu vertreten. Am Schlusse eines 1841 publi
zierten Aufsatzes sagt er ausdriicklich: ,Wie unsere Wissenschaft den 
menschlichen Organismus in allen seinen Gebilden und Tatigkeiten 
reprasentiert, so mul3 auch seine geistige Seite reprasentiert werden, ich 
bitte also auch diejenigen gelten zu lassen, die sich diese Aufgabe des 
Bewul3tseins gestellt haben." In der Abschiedsrede als Sekretar der Gesell
schaft der Arzte ruft er aus: ,Was die Medizin in ihren psychischen Regio
nen betrifft, so verspreche auch ich mein Scherflein zu ihrem weiteren 
Ausbau beizutragen." Zwei Jahre zuvor, im Jahre 1842 hatte FEUCHTERS
LEBEN urn die Erlaubnis angesucht, fiir Mediziner hoherer J ahrgange 
Vorlesungen iiber arztliche Seelenkunde halten zu diirfen; die Referenten 
LIPPICH und CzERMAK, besonders aber der Vizedirektor der medizinischen 
Studien, RAIMANN, befiirworteten das Ansuchen in warmster Weise und 
wiesen einerseits auf die Notwendigkeit hin, das in Osterreich arg ver
nachlassigte Fach zu pflegen, anderseits auf die besondere Fahigkeit 
des Bewerbers. Da jeder Kandidat die eigenen Kollegienhefte oder jene 
Werke vorlegen mul3te, nach welchen er die Vorlesqngen zu halten beab
sichtigte, so verzogerte sich die endgiiltige Erledigung, weil die Zensur
behorde zwar HARTM~Ns ,Geist des Menschen" billigte, aber merk
wiirdigerweise den ,Grundril3 der Seelenheilkunde" lDELERs beanstandete. 
Die Vorlesungen, welche endlich 1844 eroffnet werden konnten, wurden 
von einer iiberraschend grol3en Zuhorerschaft frequentiert, der erste 
zugewiesene Raum erwies sich bald als zu klein, und die zur gleichen 
Stunde lesenden Professoren verlangten dringend eine andere Stunden
einteilung, weil FEUCHTERSLEBEN ihnen den Horsaal zur Wiiste mache. 
Der Vortrag behandelte eben einen an der Wiener Hochschule noch nie 
gelesenen Gegenstand, er war geistvoll, fesselnd, schwungvoll, griindlich, 
ohne Pedanterie, praktisch ohne Oberflachlichkeit, und all dies verstarkte 
noch in seiner Wirkung die Personlichkeit und das wohlklingende Organ 
des Lehrers. 

Das lebendige Wort ist verhallt, doch von der Art der gehaltenen Vor
lesungen bringt noch ein Werk Kunde, das ,Lehrbuch der arztlichen 
Seelenkunde", als Skizze zu Vortragen bearbeitet von Dr. ERNST 
FREIHERR VON FEUCHTERSLEBEN, Wien 1845. In der Vorrede sagt der Ver
fasser: ,Das Buch ist mir ein Skelett, urn welches das lebendige, gespro
chene Wort Fiille und Gestalt zu giel3en hatte. Es finden sich selbst im 
Kontexte Spuren von diesem Style parle, die ich nicht verwischen wollte. 
Ich bitte, das Ganze als ein, zum Behufe meiner Vortrage bereitetes Fach
werk zu betrachten, in welches erst kiinftige Arbeiten einen reicheren 
Inhalt legen werden." 

Dieses erste, in Osterreich veroffentlichte Werk iiber medizinische 
Psychologie und iiber Psychiatrie fand bei den deutschen Fachgenossen 
Anklang, wurde ins Englische, Franzosche, Hollandische, Russische iiber·-
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setzt und nach den Intentionen des Autors in England und Holland wegen 
der vorziiglichen didaktischen Methode als Lehrbuch fiir die Studierenden 
eingefiihrt. DAMEROW schrieb eingangs einer lobenden Besprechung: ,Mit 
groBer Freude kann schon nach Verlauf eines einzigen J ahres die Au Be
rung, ein selbstandiges umfassendes Werk iiber lrrenheilkunde hat 
Osterreich noch nicht aufzuweisen, zuriickgenommen werden" 1). 

Der Standpunkt, den FEUCHTERSLEBEN in seinem Lehrbuch vertritt, 
halt ungefahr die Mitte ein zwischen den heiden Hauptrichtungen der 
damaligen Psychiatric, der somatischen und psychischen. Ausgehend von 
der ganzen Entwicklung der Psychiatric, die er historisch und kritisch 
verarbeitet, verzichtet er auf eine Erklarung des Wechselverhaltnisses 
zwischen Leib und Seele und beschreibt rein phanomenologisch die Er
scheinungen des gesunden und kranken Sedenlebens; er beriicksichtigt 
Nekroskopien Geisteskranker, legt gegeniiber der Physiognomik, Kranio
skopie und namentlich gegeniiber dem ,tierischen Magnetismus" un
gemeine Vorsicht an den Tag, ohne aber vorschnell zu negieren; neben 
der somatischen handelt er ganz besonders eingehend die psychische 
Therapie ab, welche er als zweite Erziehung auffaBt. 

,Wo psychische Erscheinungen", sagt FEUCHTERSLEBEN, ,sich abnorm 
zeigen, da ist Seelenkrankheit; sie wurzelt in der Seele, insofern diese 
durch das sinnliche Organ vermittelt wird, sie wurzelt im Leibe, insofern 
dieser das Organ der Seele ist." , ... J ede Psychose ist zugleich eine 
Neurose, weil ohne Vermittlung des Nervenlebens keine Veranderung des 
psychischen zur Erscheinung kommt; aber nicht jede Neurose ist auch 
Psychose." , ... Da die psychisch-physische Totalitat des Menschen sich 
als dessen empirische Personlichkeit manifestiert", meint FEUCHTERS
LEBEN, so ware der von RITGEN gebrauchte Ausdruck ,Personiichkeits
Krankheiten" eigentlich der sachgemaBe fiir Psychopathien. Diese sind 
ihm diejenigen zusammengesetzten Zustande, in welchen die psychisch
physische Wechselbeziehung in mehreren Richtungen erkrankt ist, so 
daB dadurch die empirische Personlichkeit des Individuums getriibt 
(verriickt) erscheint. 

Im pathologischen Abschnitt des Buches werden zuerst die abnormen 
Steigerungen der Vbergangszustande (Schlaf, Traum, Trunkenheit, 
Schwindel), Somnambulismus, Delirium und die krankhaften Verande
rungen des Gemeingefiihls, Hypochondrie, Hysterie usw. erortert, woran 
sich die Lehre von den Halluzinationen anreiht. Stets verfolgt FEUCH
TERSLEBEN dabei als Ziel, die kranken Seelenzustande aus den gesunden 
zu erklaren. Erst durch den Hinzutritt von Anomalien der Phantasie 
zu den vorgenannten krankhaft gesteigerten Vbergangszustanden wiirden 

1 ) 1844 hatte DAMEROW in der Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie gesagt: ,Die Kaiser
stadt entbehrt noch immer einer, ihrer Wiirde und der Grol3artigkeit sonstiger 
Institute irgend adaquaten lrrenheil- und Pflegeanstalt ... Wien hat zur Zeit keine 
einzige Notabilitiit im Fache der Psychiatrie, die wechselnden Primararzte der 
Irrenabteilung des grol3en k. k. allgemeinen Krankenhauses sind meist nur voriiber
gehende Irrenarzte aus Zufall, nicht aus Notwendigkeit und inneren Beruf. Ein 
selbstiindiges umfassendes Werk iiber praktische Irrenheilkunde hat Osterreich 
noch nicht aufzuweisen." 
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die eigentlicben Seelenstorungen gebildet. Nacb der Besprecbung der 
Atiologie und Patbologie der Psycbosen im allgemeinen bebandelt FEUCH
TERSLEBEN die Narrbeit, den fixen Wabn mit seinen Varietatm (z. B. 
Hocbmutswabnsinn, religioser Wabnsinn, Erotomanie, Melancbolie), die 
Manie mit den Unterabteilungen Mania sine delirio, Pyromanie, Pica 
gravidarum, Kleptomanie, Mord- und Selbstmordmanie, Mania puer
perarum, endlicb Blodsinn und Kretinismus. Atiologie, Symptomatologie, 
Prognostik der einzelnen Formen und aucb die patbologiscbe Anatomie, 
soweit sie Ergebnisse lieferte, finden auf Grund sorgfaltiger Literatur
beniitzung ihre eingebende Darstellung. Den BescbluB des Werkes macben 
die Tberapie der Geisteskrankheiten, gestiitzt auf das Prinzip, daB die 
Bebandlung immer pbysiscb und psycbiscb zugleicb sein miisse, Erorte
rungen iiber Heil- und Pflegeanstalten fiir Irre, endlicb ein Abscbnitt 
iiber forensiscbe Psycbiatrie. 

Urn Interesse fiir das Facb zu erwecken, bielt FEUCHTERSLEBEN in der 
,Gesellscbaft der Arzte" zu Wien 1845 einen geistvoll orientierenden 
Vortrag ,Dber die Wicbtigkeit und den gegenwartigen Stand der arztlicben 
Seelenkunde", aucb iibersetzte er fiir seine Rorer HARTMANNS lateiniscbe 
Rede ,Vom Leben des Geistes" (Wien 1846) und wiederbolt nabm er in 
Aufsatzen (Mediziniscbe J abrbiicber und Allg. Zeitscbrift fiir Psycbiatrie) 
Stellung zur vieldiskutierten Frage iiber die Zurecbnungsfabigkeit. In 
letzter Hinsicbt ist es bemerkenswert, daB er dem Arzt in foro nur 
bei erwiesenen Psycbopatbien Zurecbnungsunfabigkeit zu statuieren 
gestattete und die Frage der Dispositionsfabigkeit scbarf davon ab
trennte. 

Wie sebr FEUCHTERSLEBEN in der Beurteilung seiner Leistung von 
jeder Selbstiiberscbatzung fern war, beweist sein Aussprucb: ,Icb babe 
nur das Fachwerk aufgestellt, Studium, Erfabrung und die fortbildende 
Zeit miissen es ausfiillen; icb konnte nur den Weg zeigen". Leider wabrte 
es lange, his in Osterreicb wiirdige Nacbfolger den Spuren folgten. Wie 
gerne sicb FEUCHTERSLEBEN iibertroffen sah und wie unparteiiscb er 
Erweiterungen der Wissenscbaft beurteilte, aucb wenn sie mit seinen 
Prinzipien nicbt ganz iibereinstimmten, beweist seine Rezension iiber 
das umwalzende Werk des Begriinders der modernen Psycbiatrie, GRIE
SINGER, in der ,Zeitscbrift der Gesellscbaft der Arzte" (1846). 

Die vielfacbe anderweitige Inansprucbnabme im Verlaufe der fol
genden J abre - FEUCHTERSLEBEN wurde Dekan der mediziniscben Fakul
tat, sodann Vizedirektor der mediziniscben Studien, 1848 Unterstaats
sekretar im Unterricbtsministerium - entzog ibn dem uns bier inter
essierenden Arbeitsgebiete. Als ibn ein allzufriiber Tod am 3· September 
1849 dabinraffte, batte er durcb kraftige Initiative aucb auf diesem Felde, 
als Herold der Psycbiatrie in Osterreicb, scbon GroBes und Dauerndes 
geleistet! 

Liter at u r: N E1:BURGER: Der Arzt ERNST FREIHERR voN FEUCHTERSLEBEN, 

Wien, 19o6. 
NEUBURGER (Wien). 
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F amilie Engelken 
1742-1919 
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Aus der Familie ENGELKEN stammt eine ganze Reihe von Irrenarzten, 
welche die Vornamen HERMANN oder FRIEDRICH fiihren. Die heiden 
ersten waren Bruder, spater haben immer die den Vatern gleichnamigen 
Sohne die Tradition fortgesetzt, bis die Linie FRIEDRICH ENGELKEN im 
Jahre 186o durch den Tod des damaligen Reprasentanten erlosch, wahrend 
die Linie HERMANN ENGELKEN in der Psychiatrie noch heute fortbesteht. 

Am 31. Dezember 1764 griindete der aus hollandisch-indischem Militar
dienst zuriickgekehrte Chirurgus FRIEDRICH ENGELKEN in seiner Heimat 
die Privat-Irrenanstalt Blockdieck bei Rockwinkel, Dorfgemeinde Ober
neuland im Bremischen Staatsgebiet. Er hatte aus Holland die Kenntnis 
der Behandlung frischer Geistesstorungen mittels Opium mitgebracht und 
erhielt durch seine Erfolge Zuspruch auch aus weiterer Umgebung, so daB 
sich Vorkehrungen fiir die Unterbringung einiger Kranker (3-5) not
wendig machten. Da er als Chirurgus nicht zu innerlichen Kuren befugt 
war, geschah alles mit einer gewissen Heimlichkeit, und man hiitete auch 
noch spater die Behandlungsmethode als Familiengeheimnis. FRIEDRICH 
ENGELKEN starb 1815 im Alter von 73 Jahren, so daB er also 1742 geboren 
und bei Griindung der Anstalt 22 Jahre alt war. Seine Kinder bilden 
somit die zweite Generation. 

HERMANN ENGELKEN, geboren 1773 (der erste seines Namens, H. E. I.) 
studierte Medizin und erwarb zu Rinteln den Doktorgrad, doch verbot 
ihm die Medizinalbehorde beim Bremer Senat, sich in Rockwinkel als 
Arzt niederzulassen. 

Es wurde ihm viehnehr vorgeschrieben, in der Stadt zu wohnen und dort das 
Biirgerrecht zu erwerben. Man befiirchtete, er konne auf dem Lande nicht beob
achtet werden. Seine Fiihigkeiten seien noch ,ein Licht, das unter dem Scheffel 
brennt". In Rinteln scheine der Doktorgrad leichtfertig verliehen zu werden, wie 
man kiirzlich beim bremischen Chirurgus FL. erfahren, der ihn wohl ,fiir seine 
geriinderten Dukaten" erhalten habe. Es sei zu befiirchten, dai3 er ,das jus impune 
occidendi iiber die Grenzen ausdehne" und ,da/3 der Vater unter der Maske des 
Sohnes das ihm schon mehrfach gelegte Handwerk fortsetzen werde". ,Von des 
E. Fiihigkeiten kann man sich daraus, dai3 er sich begniigt, ein Bauemdoktor zu 
sein, kein groi3es Denkbild machen. Er halt sich sein eigenes Dispensatorium oder 
liii3t, was er nicht selbst hat, auf fremden Apotheken machen. Er entzieht sich also 
vollig den Augen eines jeden Kunstverstiindigen und seine Fehler deckt die Erde." 

Dr. HERMANN ENGELKEN willigte ein, in die Stadt zu ziehen, und kehrte 
erst nach ein paar J ahren nach Rockwinkel zuriick, urn nun die Anstalt 
zu iibernehmen und I.andpraxis in der Umgebung auszuiiben. Er starb 
1841. 

Sein jiingerer Bruder FRIEDRICH ENGELKEN (F. E. II.), geboren 1777, 
hatte keine Schwierigkeiten mehr, sich auf dem Lande niederzulassen, 
wo er die Praxis von 1800 an ausiibte. Im Jahre 1810 erwarb er das Gut 
Rodenberg in Oberneuland und griindete dort eine zweite Anstalt, welche, 
gr6Ber angelegt als Blockdiek: alsbald eine schnelle Entwicklung nahm. 
Er starb 1829. 
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Ein dritter Bruder, DIEDRICH ENGELKEN studierte Jura und wurde 
spater Staatsanwalt in Celle. 

In der Folgezeit arbeiteten nun die FRIEDRICH ENGELKEN auf Hode n
b erg und die HERMANN ENGELKEN auf B 1 o c k die k. Die Sohne der 
Genannten, die Vettern Dr. JoHANN LUDWIG HERMANN ENGELKEN sen. 
(H. E. II.) und FRIEDRICH (F. E. III.) bilden somit die dritte Genera
tion. Ersterer, geboren 5. Mai 1807, iibernahm am II. Oktober 1837 
die Anstalt Blockdiek. Er haute sie weiter aus und betrieb auBer seiner 
Landpraxis eine ausgedehnte konsultative Nervenpraxis, welche sich, 
wie bei seinem Vater und GroBvater, im wesentlichen auf die Opium
behandlung stiitzte. Im Jahre 1844 veroffentlichte er die bis dahin geheim 
gehaltene Methode. Er heiratete seine Cousine SusANNE ADELINE ENGEL
KEN, die Tochter des Staatsanwalts DIEDRICH ENGELKEN in Celle. 

Sein Vetter FRIEDRICH (F. E. III.), geboren Mai 1806, iibernahm 
Rodenberg bereits 1829. Er war mehrfach literarisch tatig, erganzte nach 
der Veroffentlichung seines Vetters HERMANN dessen Angaben iiber die 
Opiumbehandlung und stellte sich in einen gewissen Gegensatz zu ihm. 

Er veroffentlichte u. a . .,Beitriige zur Seelenheilkunde" 1846; .,Das pennsyl
vanische Strafsystem vom psychologisch-iirztlichen Standpunkt betrachtet" 1847; 
,.Die Psychiatrie" 1849. Er starb nach kurzer Krankheit am 14. Mai 1858. 

Sein Sohn FRIEDRICH (F. E. IV.) wurde sein Nachfolger, starb aber 
bereits im Jahre 186o. Die Anstalt Rodenberg wurde nun von Dr. JoHANN 
LUDWIG HERMANN ENGELKEN sen. (dem vorhin genannten H. E. II), 
dem Inhaber von Blockdiek, mit iibernommen und im Jahre 1861 auf
gelost. 

Seitdem war dieser letztere der alleinige psychiatrische Reprasentant 
der Familie. Seine Kinder bilden die vierte Generation. Der alteste 
Sohn, Dr. JoHANN LuDWIG HERMANN ENGELKEN jun. (H. E. III.) wurde 
nach bestandenem Physikatsexamen zunachst Mitinhaber und dann sein 
Nachfolger als Inhaber der Anstalt Blockdiek. Sein altester Sohn, Sanitats
rat Dr. HERMANN E. E. ENGELKEN (H. E. IV.), geboren 19. Dezember 
1871, seit 1899 im Anstaltsdienst der Provinz Sachsen, jetzt Oberarzt in 
Pfafferode, der Schreiber dieser Zeilen, gehort somit der fiinften Gene
ration an. 

Mein Vater, Dr. JOHANN LuDWIG HERMANN ENGELKEN jun. (H. E. III.) 
war der letzte Inhaber der Anstalt Blockdiek. Er hatte im Jahre 1890 die 
Anstalt vergroBert und modernisiert und leitete die weiter ausgebaute 
Familienpflege in Rockwinkel, welche in die Verwaltung der Stadt Bremen 
iibergegangen war jahrelang, bis sie nach Eroffnung der staatlichen Bremer 
Anstalt zu Ellen dieser angegliedert wurde. Allmahlich widmete er sich 
ganz der Anstalt sowie seiner ausgedehnten Nervenpraxis, die sich gleich
falls auf der weiterhin methodisch-kritisch ausgebauten Opiumbehandlung 
aufbaute. Er vertrat diese Methode auch mehrfach auf den Versamm
lungen der nordwestdeutschen Irrenarzte (LAEHRS Zeitschrift) und be
kannte sich zu dem Satze: ,Ohne Opium mochte ich nicht Irrenarzt sein". 
Leider war er nicht zu bewegen, in spateren J ahren seine auBerst giin
stigen Erfahrungen nochmals zu veroffentlichen. Im Jahre 1908 erlitt 



ENGELKEN 225 

er einen leichten Schlaganfall, von dem er sich zunachst gut erholte. Er 
brach die alte Tradition dadurch ab, dal3 er die Anstalt seiner Vorfahren 
im Jahre 1910 an Herrn Dr. WALTER BENNING verkaufte, urn nach 
Bremen iiberzusiedeln. Nach mehrfachen weiteren Schlaganfallen starb 
er am 2. Mai 1919. 

Bereits in der zweiten Generation (der ersten arztlichen) der 
Familie wurde die Psychiatrie nach recht modernen Grundsatzen be
trieben. Die Angaben hieriiber sind den Akten des Bremischen Staats
archives entnommen. Im Jahre 1821 genehmigte der Senat auf das Gut
achten des Dr. HERMANN ENGELKEN (H. E. I.) die Aufnahme eines harm
losen Geisteskranken als des ersten Fa mi 1i en p f1 e g 1i n gs bei einem 
Bauern in Rockwinkel. Im Jahre 1823 wurde sogar eine blodsinnige 
Kindesmorderin in Familienpflege gegeben und mit Erfolg dort gehalten. 
1824 wurde die Anstalt Rodenberg im Verfolg eines Schriftwechsels mit der 
Landdrostei Hannover revidiert und die Bremischen Physici DDres. 
HEINECKEN schrieben U. a.: 

.,Von kiinstlichen Maschinen, wie SchW1lllgmaschine usw. wird kein Gebrauch 
gemacht, und der Arzt versichert, daf3 er sie noch nie entbehrt habe. Selbst das 
Festbinden in den Betten oder auf Stiihlen wird nur h&hst selten gebraucht. von 
der Zwangsweste ist nur selten Gebrauch gemacht, da man sie nicht fiir notig hielt. 
So findet in dieser Anstalt keine besondere Bestrafung oder Ziichtigung Platz, eine 
sanfte, ernste Zurechtweisung ist alles, worauf man sich beschriinkt. Allen Wartem 
und Warterinnen wird strengste Anweisung erteilt; bei Thiitlichkeiten gegen Kranke 
werden sie sofort entlassen." 

Die Schriftwechsel der heiden Briider mit der bremischen Behorde 
lassen erkennen, dal3 FRIEDRICH federgewandter und konzilianter war 
und sich den Anforderungen, z. B. halbjahrlich ein Verzeichnis seiner 
Kranken einzureichen usw., ohne weiteres fiigte, wahrend HERMANN ein 
bei weitem schwierigerer Herr gewesen zu sein scheint, der bei dieser 
Gelegenheit erklarte, er konne sich nicht denken, dal3 ein Arzt verpflichtet 
sei, der Polizei halbjahrlich iiber das Ergehen seiner Kranken zu berichten. 
Seine moglichst kurzen Schriftsatze enthalten manche drastischen Wen
dungen, und man scheint ihn dann ziemlich in Frieden gelassen zu haben. 
Rodenberg hatte 1821 32 Kranke, Blockdiek deren 8. 

Die dritte Generation, Dr. FRIEDRICH ENGELKEN (F. E. III.) auf 
Rodenberg (1829-1858) und Dr. JoHANN LUDWIG HERMANN ENGELKEN 
sen. (H. E. II.) in Rockwinkel (1837-1868) setzten die Entwicklung fort. 
Aul3er den bereits genannten Schriften des Ersteren ist zu erwahnen, dal3 
er sich in einem auf Anfrage des Senats abgefal3ten pro memoria iiber die 
gesetzliche Verhinderung unrechtmal3iger Aufnahmen in Irrenanstalten 
(1851) strikt auf den Standpunkt stellt, dal3 nur der Anstaltsleiter selbst 
wirklich zutreffend iiber die ZweckmaBigkeit oder Notwendigkeit der 
Aufnahme urteilen konne, und daB die Gefahr bedeutend iiberschatzt 
werde. 

Er schreibt: .,Ich kann die zuverliissige Versicherung geben, daf3 in meiner 
22jiihrigen Erfahrung, die mit der 3ojahrigen meines Vaters iibereinstimmt, niemals 
die Zumuthung auch nur im entferntesten an mich gestellt worden ist, zu einer der
artigen Schandthat die Hand zu bieten". Er kommt zu dem Schluf3, daJ3 die Be-

K i r c h hoff , Deutsche Irreniirzte I. 
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horde von der notwendigen Aufnahme vorher nicht iiberzeugt werden kann und seiner 
Meinung nach auch nicht soli. Er halt es fiir geniigend, wenn die Heimatsbehorde 
des Kranken bescheinigt, dal3 sie gegen die Aufnahme nichts einzuwenden hat und 
wenn die erfolgte Aufnahme dem Bremischen Medizinalamte innerhalb einer ent
sprechenden Prist mitgeteilt wird. Diese Regelung ist durch lange Jahre hin tat
sachlich hefolgt worden. 

Im Jahre 1850 wurde tiber die Revision beider Anstalten ein ausfiihrlicher 
Bericht erstattet, in welchem heiden hauptsachlich ,der Mangel an fast allen 
SicherungsmaBregeln gegen das Entweichen der Irren" zum Vorwurf ge
macht wurde. Es bestehe keine gentigende Umfriedigung der Grundstticke, 
in man chen Zimmern fehle es ganzlich an Sicherungsmitteln der Fenster. 

Die Beantwortung dieser h&hst ehrenvollen Riige fiihrt aus, dal3 bei Vorhanden
sein geniigenden, geschulten Personals ,der Mangel gegen Entweichung sichernder 
Befriedigungen ein Vorzug zu nennen" sei, ,weil damit nicht allein der stets blei
hende Eindruck eines Gefiingnisses vermieden wird -, sondern selbstredend dem 
einzelnen Patienten eine grol3ere und bedeutendere Aufmerksamkeit seitens des 
Arztes und Warterpersonales zu gute kommen mul3- als wenn tote, hohe Mauern 
usw. die lehendige und helfende Sorge gegen Entweichungen ersetzen". An den 
ungeschiitzten Fenstern einiger Krankenzimmer konnten iibrigens im Bedarfsfalle 
hesondere Gitter aus verziertem Schmiedeeisen angebracht werden, die ein unbehin
dertes Offnen der Fenster selbst gestatteten. 

Auf die Veroffentlichung der Opiumbehandlung ist hereits ohen kurz hin
gewiesen worden. ERLENMEYER schildert die Beteiligung der heiden Vettern ENGEL
KEN in seiner gekronten Preisschrift iiher die Verwendung des Opiums (Archiv I86o, 
I. Semester): ,,Vor allem gebiihrt Dr. HERMANN E. das grol3e Verdienst, daJ3 er 
zuerst das Geheimnis gebrochen hat. Auf der Naturforscherversammlung zu Bremen 
(I 844) teilte er die von ihm selbst befolgte Methode der Opiumbehandlung zuerst mit, 
machte dann in Kiel I 846 niihere Angaben und zuletzt in Gottingen I 8 54 prazisierte 
er die Indikationen immer mehr. Die ersten Angahen erregten mehr Erstaunen, 
als sie Anerkennung fanden und zur Nachahmung aufforderten. FRIEDRICH E., der 
his dahin ganz iiher sein und seines Vaters Geheimnis geschwiegen hatte, henutzte 
nun diesen Umstand und trat mit einem Aufsatze hervor, wo er in diplomatischer 
Weise die Methode etwas modifizierte, den Psychiatrikern mehr mundgerecht machte 
und gegen die grol3en Dosen, die sein Vater HERMANN empfohlen hatte, etwas loszog, 
obgleich in seiner Anstalt gerade so verfahren wurde, als in der Anstalt des Dr. HER
MANN E". Typisch fiir die heiden Personlichkeiten ist, dal3 (ehenda): ,Dr. HER
MANN E. die Methode veroffentlichte, mehrere Vortrage dariiher hielt, aher nie 
etwas dariiher geschriehen hat, wahrend von Dr. FRIEDRICH E. mehrere Aufsatze 
dariiher veroffentlicht sind". Beide zeigen sich in dieser Eigentiimlichkeit als die 
treuen Erhen ihrer Vater. 

Trotz seiner Abneigung gegen das schriftliche Verfahren dtirfte somit 
doch wohl Dr. JoHANN LUDWIG HERMANN ENGELKEN sen. (H. E. II, 
geboren 5· Mai r8o7, gestorben 31. Juli r88r) als der ftir die Zukunft 
maBgebende das groBere Interesse beanspruchen konnen, und ich dad 
die Personlichkeit dieses meines GroBvaters, dessen Ztige das beigeftigte 
Bild wiedergibt, noch mit einigen Worten schildern. 

Seine Examinatoren rtihmten ihm gute arztliche Anlagen und ein 
liebreiches, teilnehmendes Benehmen am Krankenbette nach. Er war 
ein groBer, kraftig gebauter, gesunderMann, der noch imAlter von 70 Jah
ren die Haselniisse in unserem Garten mit den Zahnen aufbiB. Ein von 
ihm hinterlassenes, leider nur tiber ganz kurze Zeit reichendes Tagebuch 
zeigt den DreiBigjahrigen so, wie ich ihn als alten Herrn noch deutlich 
in der Erinnerung habe: Aufrecht, gtitig, hilfsbereit und fromm, wenn 
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auch nicht eben kirchlich. Als ein Mann der tatigen Nachstenliebe, der 
ohne viel Redensarten mit seinen kurzen, oft freundlich humoristischen 
Worten von den Leuten das erreichte, was er fiir sie notwendig fand, war 
er unter dem Namen ,Hem mann- Dokter", der sich auch auf Sohn 
und Enkel forterbte, eine auBerst volkstiimliche und beliebte Personlich
keit der ganzen Bremer Gegend. Die Opiumbehandlung, welche fiir die 
Bekampfung der angstlich-melancholischen Verstimmungen ein uniiber-
treffliches Riist- einen giinstigen 
zeug bildet, gab Ausgang herbei-
ihm das vor- fiihren. Die Sor-
nehmste Mittel, gen fiir seine An-
vielen seiner stalt teilte er mit 

Kranken im Be- seiner Frau, die 
ginnedesLeidens er in spateren 
auf das wirk- J ahren als sein 
samste zu helfen. ,treues Seiten-
Gerade unter gewehr"bezeich-
der schwerbliiti- nete, und auf 
gen BevOlkerung deren Schultern 
Niedersachsens naturgemaB ein 

konnte er die groBer Teil der 
segensreichste Verantwortung 

Tatigkeit ent- ruhte. 
fatten, vielfach Meine Mutter 
der Entwicklung schrieb mir iiber 
schwererStorun- ihn: ,.Es klingt 

gen zuvorkom- vielleicht merk-
men und in ande- ~ wiirdig, aber ich 
ren Fallen den wii.13te mich iiber-

hauptkeinerSchat-
Verlauf mildern tenseite seines We-
und oft schnell sens oder Charak-
ters zu erinnern. Mit gro.l3er Klugheit und Lebensweisheit waren bei ihm absolute Ge
rechtigkeit und Giite vereint. Nichts deuchte seiner Beach tung zu gering. Und neben 
dem tiefen sittlichen Ernst der k&tlichste, herzerfrischendste Humor, der niemals an 
Sarkasmus streifte, und der ihn eigentlich zum Herrn jeder Situation machte. So 
konnte er auf die Psyche des Menschen einen gro.l3en und guten Einflu.l3 gewinnen, 
so da.l3 seine Patienten mit gro.l3er Liebe und Verehrung, ja Begeisterung an ihm 
hingen. Wer ihn wirklich kannte, hatte ihn lieb. Wollte er sehr ernst, liebevoll und 
eindringlich etwas sagen oder klar machen, so bediente er sich unwillkiirlich der platt
deutschen Sprache, und dann hatte er eine Art die Menschen mit seinen guten klugen 
Augen anzusehen, da.13 keiner ihm hiitte etwas verhehlen konnen. Ein Kindergemiith 
und trotzdem eine feine gro.13e Seele". 

In voller korperlicher und geistiger Riistigkeit befiel den 74jahrigen 
bei einem leichten Darmkatarrh ein Herzschlag und bereitete seinem 
segensreichen Leben ein schmerzloses Ende. Seinen Grabstein schmiickt 
sein auBerst lebenswahres Bildnis als Bronzemedaillon und der treffendste 
und erschopfendste Nachruf, der fiir ihn ersonnen werden konnte, das Wort 

Multis multum. 
ENGELKEN (Pfafferode). 
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Karl Hergt 
!807-!889 

KARL HERGT, geboren am 2. November 1807 in Tauberbischofsheim, 
unternahm nach dem medizinischen Examen eine tangere arztliche Aus
bildungsreise, die ihn zuerst nach Miinchen und Wien, dann nach Paris, 
Montpellier und schlieBlich nach Marseille fiihrte, wo er sich zum iirztlichen 
Dienst bei der gerade ausgebrochenen Choleraepidemie meldete; spiiter 
schrieb er iiber die Epidemie eine damals beachtete Monographie. Von 
Marseille zog es den Forscher nach Italien, wo er die bekanntesten Stiidte 
und Universitiiten, aber auch die Irrenanstalten des Landes besuchte, 
Mailand, Pavia, Bologna, Florenz und zuletzt Rom und Neapel. Nach 
vollen zwei Wanderjahren traf HERGT reich an innerem Gewinne wieder 
in der Heimat ein. Hier erging der Ruf seines Freundes ROLLER an ihn 
zu gemeinsamer Wirksamkeit an dem damals in Heidelberg befindlichen 
badischen Irrenasyle. Am 18. Oktober 1835 trat HERGT dort ein. Zuerst 
in Heidelberg und von 1842 ab in der neu eroffneten Heil- und Pflege
anstalt Illenau ging sein ganzes Wesen im Dienste der Kranken auf. Er 
war und blieb die kriiftigste und treueste Stiitze fiir ROLLERs Wirken bei 
der Neugestaltung Illenaus. Washier erreicht wurde, ist dem kongenialen 
Zusammenwirken dieser heiden Manner zu verdanken. 

Im iirztlichen Dienst wurde HERGT die Seele und das Vorbild alles 
Schaffens. Seine in den Krankheitsgeschichten niedergelegten griindlichen, 
die korperlichen wie die geistigen Symptome gleich eingehend wiirdigen
den Detailbeobachtungen wurden die Grundlage fiir die klinische Auf
fassung der Fiille und fiir die Einteilung der Psychosen vom Standpunkt 
der Illenauer Schule aus, die in HERGT ihren geistigen Begriinder hatte. 
Der klinischen Beobachtung ebenbiirtig war bei HERGT seine therapeu
tische Begabung, die ans Geniale streifte. Sowohl auf dem eigentlich 
psychischen Gebiete wie auf dem somatischen war er Meister; nie vergaB 
er das eine iiber das andere. Unterstiitzt durch hervorragende pharma
kologische Kenntnisse war HERGT unerschopflich in immer neuen Ver
suchen und Vorschliigen. So wurde er der anerkannte Ratgeber des ganzen 
Kollegiums. 

Seine Tatigkeit an den Kranken- er war von morgens friih his in die 
Nacht hinein und, wie oft, auch wahrend derselben auf den Abteilungen
nahm HERGT so in Anspruch, daB er zur literarischen Verwertung seines 
groBen Beobachtungsmaterials und seiner therapeutischen Erfolge kaum 
Zeit und MuBe fand. Vom Standpunkt der Wissenschaft aus ist dies 
auf das tiefste zu beklagen, wie wir aus den wenigen, aber meisterhaften 
Veroffentlichungen, die er sich auf Driingen seiner Freunde abrang, zu 
erkennen vermogen. HERGTs klinische und therapeutische Arbeit ging 
trotzdem der \Vissenschaft nicht verloren; denn die a us Illenau stammen
den Veroffentlichungen seiner Kollegen und Schiller aus jener Zeit fuBen 
nicht zum wenigsten auf HERGTs Beobachtungen, Behandlungsfortschrit
ten und immer selbstlos gegebenen Lehren. 
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So wirkte HERGT neben und mit ROLLER jahrzehntelang als der alteste 
Arzt und Consiliarius im Illenauer Arztekollegium, ohne jean Urlaub oder 
Erholung zu denken, bis sein Direktor und Freund starb. Darnach ging 
dessen Amt auf ihn selbst iiber. Es wird fiir immer eine Seltenheit bleiben, 
daB ein Mann im Greisenalter mit 71 J ahren den leitenden Posten an 
einer Irrenanstalt iibernimmt. HERGT durfte es wagen das Lebenswerk 
seines Freundes fortzusetzen; denn er war damit auf das engste ver
wachsen, er kannte die Erfordernisse der Aufgabe am besten von allen, 
er war der wiir- Alten auch den 
digste Nachfol- veranderten 
ger. AuBerdem neuen Ansprii-
war er aber von chen und wichtl-
einer solchen Ju- genFortschritten 
gendlichkeit und imAnstaltswesen 

Beweglichkeit durchaus Rech-
des Korpers und nung getragen 
Geistes geblie- wurde. Die Ein-
ben, daB ihn die fiihrungderBett-
auch in der behandlung, die 
Psychiatrie ge- Erstellung von 
waltig einstro- Wachstationen, 
mend en Forde- technische Ande-
rungen der neuen rungen an Tiiren 
Zeit nicht zu und Fenstern, 

schrecken ganzlicher Um-
brauchten. Inder bau der Abort-
Tat zeichnet sich anlagen, Gewin-
HERGTs Direk- nung von Tag-
torium dadurch /:??. salen fiir die Ab-
aus, daB neben teilungenderUn-
der Bewahrung ruhigen, Erstel-
des erprobten lung eines neuen 
Frauenpavillons (Rollerbau), zweier Baracken fiir korperlich Kranke und 
schlieBlich als wichtigst~ Errungenschaft die elektrische Beleuchtung, 
alle diese Neuerungen sind der elfjahrigen Amtstatigkeit HERGTS als 
Direktor zu verdanken. 

In der inneren Leitung der Anstalt blieb er der unablassig fiirsorgende 
Hausgeist. Auch als Direktor besuchte HERGT taglich samtliche Ab
teilungen der Anstalt, manche doppelt, ihn interessierende Fane noch 
ofters, auch spat a bends und in der N acht, und zwar bis in sein letztes 
Lebensjahr und bis in die todliche Krankheit hinein. Er wuBte es nicht 
anders und der geringste Abbruch daran ware ibm wie ein Verrat an seinem 
Amte und an den Kranken vorgekommen. Gegeniiber dieser unermiid
lichen Tatigkeit mochte es vorkommen, daB die ihm weniger wichtige 
Berichterstattung an die Behorde zu leiden hatte. Monitorien nahm er 
mit Worten wie: ,Die Herren sind woW wieder nervos, sind urlaubs
bediirftig" gelassen entgegen und lieB sie weiter beruhen. 
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AuBere Ehren hat HERGT in der Bescheidenheit seines Herzens nie 
erstrebt, sie sind ihm trotzdem beinahe so reichlich zuteil geworden wie 
seinem Vorganger. Titel, Orden und Ehrenzeichen schmiickten ihn. 
Die Universitat Freiburg verlieh ihm schon im Jahre r856 den Ehren
doktor. Am r8. Oktober r885 konnte er, wie acht Jahre zuvor ROLLER, 
sein sojahriges Dienstjubilaum begehen, wobei der Landesfiirst ihn mit 
einer besonderen Ehrung bedachte. Zwei Jahre spater feierte er seinen 
8o. Geburtstag. Im Dezember r889 ergriff den Greis die Influenza, die 
damals seit langem zum ersten :M:ale ihren verheerenden Zug unternahm, 
und dieser erlag er, der sich bereits fiebernd trotz seiner 82 Jahre nicht 
schonte, nachdem sich eine Lungenentziindung dazu gesellt hatte, als 
eines der ersten Opfer am 23. Dezember r889. 

Ein iiber 82jahriges Leben, ein mehr als 54 Jahre langes arztliches 
Wirken im Dienste der Geisteskranken, davon iiber 47 Jahre - die letzten 
elf Jahre als Anstaltsleiter- in Illenau selbst, fand damit seinen AbschluB. 
GewiB ein Beispiel seltener Treue im Berufe und an derselben Wirkungs
statte, sicher ein Beweis aber auch fiir die groBe innere Kraft und Gesund
heit dieses Mannes. Einer seltenen Hohe des sittlichen Fiihlens und 
Wollens entsprang einerseits die bewundernswerte Gabe des wirksamen 
Zuspruchs und Trostes und der unerschopfliche Drang zu helfen wie auch 
anderseits seine sanfte und doch so bezwingende :M:acht iiber die Gemiiter; 
er gehorte zu den ,Genies der Humanitat". Dabei war ihm eine groBe 
:M:enschenerfahrung und sichere :M:enschenkenntnis eigen, so daB bei ihm 
in der Beurteilung wie in der Behandlung der :M:enschen die ausgleichende 
Gerechtigkeit und die verstehende, verzeihende :M:enschlichkeit stets 
zu ihrem Rechte kam. Abgeklarte :M:ilde, Giite und Weisheit sind die 
Hauptwesensziige des zweiten Direktors von Illenau; sie . mach ten ihn 
zum Vater der Kranken wie der Gesunden, seiner Beam ten und des Wart
personals, zum ehrwiirdigen und allverehrten Patriarchen Illenaus. 

Literatur: .,Illenau", 1852, 1865, 1903.- H. ScHC"LE, Nekrolog auf HERGT. 
Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie (1891), Bd. 47, S. 199. - Festschrift zur Feier des 
sojahrigen Jubilaums der Anstalt Illenau 1892. - L. OsTER, .,KARL HERGT", zu 
seinem 100. Geburtstage. Karlsr. Zeitung vom 2. Nov. 1907. 

:M:AX FISCHER {Wiesloch). 

Karl Spurzheim 
1809-1872 

KARL SPURZHEIM ist r8o9 geboren zu Wien als Sohn wohlhabender 
biirgerlicher Eltern. Er ist ein Neffe des bekannten Kraniologen SPURZ
HEIM. Nach Absolvierung seiner Studien in Wien erlangte er 1835 die 
Wiirde eines Doktors der :M:edizin, unternahm dann zwei Jahre lang Reisen 
in Deutschland, Belgien und Frankreich zum Besuche von Irren- und 
anderen Humanitatsanstalten. Zuerst durch drei Jahre in der Konzepts-
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praxis bei der niederosterreichischen Landesregierung tatig, wurde er 
1840 Sekundararzt im ,Lazarethe", 1841 provisorischer Primararzt einer 
Filiale des allgemeinen Krankenhauses, 1842 provisorischer Primararzt 
der Irrenabteilung des Ybbser Versorgungshauses. Er nahm sofort den 
Kampf gegen die wahrhaft trostlosen Verhaltnisse, die er in dieser Anstalt 
vorfand, mit aller Energie auf und strebte auch von Anfang an die Tren
nung der Irrenanstalt von der ,Versorgung" an, die er aber erst nach 
Iangen Miihen durchsetzte. Spater erweiterte er die Irrenanstalt auf die ganze 
friihere Versor- soweit als nur 

gungsanstalt moglich vermied 
unter gleichzei- und so den 'Ober-
tiger Vornahme gang zum moder-

weitgehender nen System ein-
baulicher Adap- leitete. Nament-
tierungen. Seine lich aus diesem 

Hauptleistung Grunde muB 
ist aber darin zu SPURZHEIM als 
erblicken, daB er Reformator des 
einem durchaus Irrenwesens in 
humanen Geiste Osterreich neben 
Eingang in die RIEDEL genannt 

Anstalt ver- werden. Seit 1859 
schaffte, in der Direktor der An-
his dahin Roheit stalt in Ybbs, 
und Verstandnis- wurde er r869 
losigkeit ihr Un- als Nachfolger 
wesen getrieben RrEDELS zum 
hatten, und daB Direktor der 
er vor allem an Wiener Anstalt 
die Stelle des ~~ ernannt. Er trug 
Zwangssystems - - sich mit vielen 

einSystemsetzte, Projekten, die er 
das den Zwang nur zum gering-
sten Teile zur Durchfiihrung bringen konnte; denn schon drei Jahre 
nach seinem Dienstantritte in Wien, 7· Oktober 1872, ereilte ihn der Tad. 

Gleich RIEDEL hat auch SPURZHEIM eine reiche Gutachtertatigkeit 
entfaltet, hat weiter wahrend seinerTatigkeit in Ybbs eine Reihe von Elabo
raten in niederosterreichischen Irrenangelegenheiten geliefert und nament
lich auch an den Beratungen iiber die neue Wiener Anstalt rege teilge
nommen. Eine groBere literarische Tatigkeit war ihm daher unmoglich 
gemacht. Immerhin sind aber einige interessante Arbeiten von ihm zu 
nennen: 

a) Referat iiber einen Tractatus generalis de vesaniis in der osterrei
chischen Wochenschrift der Gesellschaft der Arzte 1843; 

b) interessante Rezension iiber ,LEURET, du traitement moral de la 
folie" in welcher er sich mit groBer Entschiedenheit gegen LEURET auf 
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den somatischen Standpunkt stellt (osterreichische J ahrbiicher der Ge
sellschaft der Arzte 1843); 

c) einige Worte und Wiinsche, die Trunksiichtigen in den Humanitats
anstalten betreffend (osterreichische Wochenschrift der Gesellschaft der 
Arzte 1846); 

d) Riickblicke auf die offentlichen Irrenanstalten der Provinz Nieder
osterreich (ebenda !847). 

Erwahnt sei, daB SPURZHEIM ins Frankfurter Parlament gewahlt 
wurde, bald aber seinen Aufenthalt wieder abbrach und zu seinem Berufe 
zur_iickkehrte. In Fachkreisen fand sein Wirken Anerkennung. Im J anuar 
1871 wurde er zum Prasidenten des Vereines fiir Psychiatrie und Neuro
logie gewahlt. 

Literatur: WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaisertums Osterreich, 
27. Teil (Wien I874).- GuRLT-HIRSCH, Biographisches Lexikon der hervorragenden 
Arzte aller Zeiten und Volker. Wien und Leipzig 1887. - 0BERSTEINER, Grund
ziige einer Geschichte des Vereines fiir Psychiatrie und Neurologie in Wien in den 
ersten fiinfzig J ahren seines Bestehens ( 1 868-I 9 I 8 ). J ahrbiicher fiir Psychia trie 
und Neurologie, 39· Bd. 

August von Solbrig 
r8og-r872 

BERZE (Steinhof). 

Zu den feurigsten und erfolgreichsten Vorkampfern fiir die Gleich
stellung der Psychiatrie mit den anderen medizinischen Fachern und zu 
den bedeutendsten akademischen Lehrern seines Faches in Deutschland 
urn die Mitte des vorigen J ahrhunderts zahlt AuGusT v. SoLBRIG. Ge
boren am 17. September r8og zu Fiirth in Bayern als der Sohn eines Ge
richtsarztes, studierte er nach dem Besuche des Ansbacher Gymnasiums 
in Erlangen und Miinchen und zeichnete sich in allen Priifungen aus. 
Schon auf der Universitat entstand in ihm die Neigung zu der damals 
noch vernachlassigten Psychiatrie, und nach kurzer Tatigkeit als Assistent 
und Landarzt gab ihm im Jahre I834/35 ein Reisestipendium Gelegenheit, 
in Deutschland, Belgien und Frankreich psychiatrische Anstalten und 
Lehrstatten zu besuchen. Das Ergebnis dieser einjahrigen Studienreise, 
wahrend welcher er ein halbes J ahr unter IDELER in Berlin arbeitete, 
war ein Reisebericht mit programmatischen Vorschlagen fiir die Gestal
tung der offentlichen Irrenfiirsorge und die Einrichtung eines psychiatri
schen Unterrichtes in Bayern, der im Ministerium Aufsehen erregte und 
bedeutungsvoll fiir seinen spateren Werdegang wurde. 

Der Mangel an Mitteln verzogerte damals die Errichtung der in Bayern 
geplanten Kreisanstalten und die Verwirklichung von SOLBRIGs Hoff
nung, an einer solchen recht bald Assistent zu werden. So muBte er zehn 
Jahre lang als praktischer Arzt in seiner Vaterstadt tatig sein, bis 1845 
auf Vorschlag des Ministeriums der Ruf an ihn erging, die innere Ein
richtung und Organisation der inzwischen erbauten Kreisirrenanstalt 
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Erlangen zu ubernehmen. Er rechtfertigte das in ibn gesetzte Vertrauen 
gUinzend und konnte am r. August 1846 als Direktor die Anstalt eroffnen, 
welche er in den 13 J ahren seiner Lei tung zu grof3em Ansehen brachte. 
Bayern hatte in jener Zeit noch keine Lehrstatte fiir Psychiatrie, und es 
ist SoLBRIGs ausgezeichneter Denkschrift vom Jahre 1847 und seinem 
Einflusse bei dem in Regierungskreisen ausschlaggebenden Professor 
RINGSEIS zuzuschreiben, dem er als Schuler besonders nahegetreten war, 
daf3 1848 der Internist MARCUS in Wurzburg nebenamtlich und SoLBRIG 
1849 als Honorarprofessor in Erlangen einen Lehrauftrag fiir Psychiatrie 
erhielt. 1852 er- erbaute, von in-
stattete SoLBRIG und auslandi-
einGutachten fur schen Fachge-
denNeubaueiner nossen undKom-
Kreisirrenanstalt missionen seiner-

in Munchen. zeit vielbesuchte 
Seine klaren, Anstalt eroffnet 

selbstsicheren werden. SOLBRIG 
und uberzeugen- siedeltealsDirek-
den Ausfiihrun- tor derselben 
gen wurden aus- nach Munchen 
schlaggebend fiir uber und eroff-
die Kreisvertre- nete auch bier 
tung, welche dar- im Sommer 1861 
aufhin 1854 die eine Klinik, wo-
fiir die damalige durchBayern mit 
Zeit gewaltige psychiatrischen 

Summe von Kliniken an allen 
soo ooo Gulden drei Landesuni-
bewilligte. 1859 versitaten eine 
konnte die nach 0/~ _' fiihrende Stel-

seinem Pro- V ~'z lung erlangte. 
gramm und sei- 1864 wurde er 
nen Planskizzen Ordinarius, und 
Auszeichnungen aller Art wurden ibm in der Folgezeit zuteil, bis eine 
Typhuspneumonie nach kurzem Krankenlager den noch in der Vollkraft 
des Schaffens stehenden Mann am 31. Mai 1872 hinwegraffte. 

In Eingaben, Denkschriften, Veroffentlichungen und Vortragen 
kampfte SOLBRIG wie kaum ein Zweiter seiner Zeit anderthalb Dezennien 
lang unentwegt dafiir, daf3 die Psychiatrie Gemeingut der Arzte, obligato
rischer Lehr- und Priifungsgegenstand werden musse als ,ein unabweis
bares Postulat der Humanitat, des medizinischen FortschrittE.:S und vor 
allem auch der Rechtspflege". Ihm, dem dieser Kampf nicht nur eine 
personliche oder Herzensangelegenheit, sondern ,eine heiligt Mission'' 
war, wurde deshalb auch von der Vereinigung deutscher Irrenarzte das 
Referat in dieser Sache fiir die J ahresversammlung 1861 iibertragen, und 
wenn die dort gefaf3te Resolution zunachst auch nur lokale Erfolge 
zeitigte, so erreichte es doch SOLBRIG wiederum, daf3 Bayern 1862 die 
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Psychiatrie m die Priifungsfacher des medizinischen Staatskonkurses 
aufnahm. 

Dem Nekrologe seines Schillers LACHNER (Miinchner Arztliches Intel
ligenzblatt r872) ist zu entnehmen, wie er sich urn alle graBen und kleinen 
Interessen des Dienstes und seiner Schiitzlinge mit Hingabe und nie 
versagender Geduld annahm, wie ihm die arztliche Tatigkeit Haupt
sache war,'bei deren Ausiibung ihn seine ragende Gestalt, sein imponieren
des Auftreten, seine stets heitere Ruhe, .gepaart mit selbstbewuBter Be
stimmtheit, unterstiitzten. Daneben iibte er eine ausgedehnte Sachver
standigentatigkeit bei Gericht aus, war ein begehrter Konsiliarius, er
stattete zahlreiche fiir Anstaltsneubauten maBgebende Gutachten (so 
fiir Karthaus-Priill, Irsee, Bayreuth, Deggendorf, Braunschweig, Han
nover) und wendete sich wiederholt aufklarend und anregend mit glan
zend geschriebenen Artikelreihen in einer angesehenen Tageszeitung 
(Augsburger Allgemeine Zeitung r858 und r87o) an die gebildeten Kreise 
der Laien. Seine innigste Liebe gehorte aber seiner Lehrtatigkeit, nach 
welcher ,er sich sehnte wie der Wanderer in der Wiiste nach einem Trunk 
aus frischer Felsenquelle", als er sie fiir einige Zeit wegen der Organisation 
der Miinchener Anstalt unterbrechen muBte, und von der er an anderer 
Stelle schreibt, wie er gerade als akademischer Lehrer ,taglich mit neuer 
Liebe an sein Tagewerk gehe, begierig in dessen Erfiillung sein eigenes 
Wissen wie das der anderen zu erweitern". 

,Die Befreiung von der ausschlieBlich psychologischen Methode, die 
sorgfaltigste Untersuchung aller pathologischen Zustande am Lebenden 
und an der Leiche unter Zuhilfenahme aller wissenschaftlichen Hilfsmittel" 
war ihm und seinen Schillern ,die erste und hauptsachlichste Grundlage 
psychiatrischen Handelns und Forschens". Diese stete Verbindung seiner 
Lehrmethode mit anderen Disziplinen der Medizin und Wissenschaft 
iiberhaupt nebst der anregenden Form des Vortrages fesselten seine 
Schiller besonders. Literarisch betatigte er sich schon als junger prak
tischer Arzt fast alljahrlich, seine griindlichen Anstaltsberichte enthalten 
eine Fiille von interessanten klinischen und nekroskopischen Mitteilungen, 
die der weiteren Offentlichkeit wohl aus Mangel an Zeit vorenthalten 
blieben; sein Plan, ein Lehrbuch der Psychiatrie zu schreiben auf der 
Grundlage seiner Vorlesungen, kam nicht mehr zur Verwirklichung. So 
gibt die Zahl seiner fachwissenschaftlichen Veroffentlichungen kein 
richtiges Bild seiner Tatigkeit als Lehrer und Forscher, allein 
neben der in fremde Sprachen iibersetzten Monographie ,Verbrechen 
und Wahnsinn'' (Miinchen r867 bei CoTTA) zeugen seine Arbeiten, 
insbesondere ,SprachstOrung bei Rindenatrophie", ,Geisteskrankheit 
bei Basedow", ,Muskeltonus und psychische Erkrankungen" (AUg. 
Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 25, 27, 28), von seiner umfassenden Belesen
heit, seiner scharfen Beobachtungsgabe und didaktischen Darstellungs
kunst. Umsomehr erhellt seine Bedeutung und Wertung aus der Tatsache, 
daB er r864 an erster Stelle einen Ruf nach Berlin als Nachfolger lDELERs 
erhielt. Fakultat, Senat, Ministerium und seine Schiller setzten sich nun 
dafiir ein, daB SOLBRIGs ,vorziigliche Lehrkraft" der Miinchener Universi-
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tat erhalten werde durch Verleihung eines Ordinariates und eine andere 
Auszeichnung. Dies geschah und SOLBRIG blieb seinem engeren Vater
lande treu. 

Zur Kennzeichnung seiner harmonischen Personlichkeit, die es als 
einen Vorzug der psychiatrischen Tatigkeit pries, daB man nicht nur die 
Menschen, ,sondern auch sich taglich besser kennen und ziigeln lerne", 
sei noch erwahnt, daB er edle Geselligkeit liebte, ein feiner Kenner und 
begeisterter Anhanger der Musik und ein Liebhaber der bildenden Kiinste 
war. Am Tage bei der Arbeit, his in die spate Nacht am Schreibtisch, 
hielt er am Sonntag den Nachmittag sich frei und offenes Haus. Um ihn 
und seine feingebildete Lebensgefahrtin versammelte sich dann eine 
erlesene Gesellschaft aus Kiinstler- und Gelehrtenkreisen, wobei die 
MusikgroBen Miinchens und musikalische Geniisse hester Art nie 
fehlten. 

Heinrich Hoffmann 
1809-1894 

VoCKE (Eglfing}. 

Am 13. J uni 1809 wurde HEINRICH HoFFMANN als Sohn des Archi
tekten PHILIPP JAKOB HoFFMANN in Frankfurt a. M. geboren. Er stu
dierte in Heidelberg und Halle Medizin und promovierte in Halle am 
10. August 1833. Zur weiteren arztlichen Ausbildung verbrachte er ein 
J ahr in Paris. Darauf lieB er sich in Frankfurt als praktischer Arzt nieder 
und griindete mit fiinf Freunden die Armenklinik. Im Jahre 1835 fiel 
ihm die Stelle des Leicheninspektors in Sachsenhausen zu, und im Jahre 
1844 wurde er zum Lehrer der Anatomie am Senckenbergianum ernannt. 
Ein J ahr spater rief er mit mehreren Kollegen den Arztlichen Verein ins 
Leben. Am 12. Juni 1851 legte er seine allgemeine arztliche Praxis nieder 
und iibernahm als Nachfolger des Physikus Dr. VARRENTRAPP die Stelle 
des Arztes an der Frankfurter Anstalt fiir Irre und Epileptische. Die 
damalige Anstalt in der Kastenhospitalgasse war in einem unglaublichen 
Zustande, und HoFFMANN setzte alles daran, die Mittel zu dem Neubau 
einer Anstalt aufzubringen. Die Schwierigkeiten, die dabei zu iiberwinden 
waren, waren sehr groB, aber es gelang, und im Jahre 1864 konnte er in 
die von dem Architekten PICHLER in der FeldstraBe 78 erbaute neue 
Anstalt ziehen, die er his zum Jahre 1888leitete. Noch sechs Jahre konnte 
er procul negotiis seiner Familie leben. Am 20. September 1894 erlag er 
einem Schlaganfall. Wenige Stunden zuvor war er erst aus seiner Sommer
frische in Thiiringen zuriickgekehrt. 

Zu seinem sojahrigen Doktoratsfeste hat er sich selbst ein Gedicht 
gewidmet, in dem er aus seinem Leben ein ,Extractum vitae" gibt. Dort 
heiBt es u. a. : 
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,.\Vas man will, kann man erstreiten; 
Schritt vor Schritt heil3t sicher schreiten, 
Und das Ziel wird doch erreicht. 
Schwerste Last ist schon zu tragen; 
:\Ian mu/3 sie in Stiicke schlagen, 
Stiick vor Stiick dann tragt sich leicht." 

In diesem Sinne bandelte er, der Optimist, under erreicbte sein Ziel. Mit 
welcber Unermiidlicbkeit sucbte er die Gelder fiir die neue Irrenanstalt 
durcb Spenden zusammenzubringen und aucb Senat und Biirgerver
tretung fiir seinen Plan zu gewinnen. Er erzablte selbst: ,Wenn icb in 
die Mainlust kam und micb ein Senator von weitem sab, trank er seinen 
Scboppen a us arzt miisse, wenn 
und ging, denn er er auf dem recb-
abnte, daB icb ten Platz steben 
mit ibm tiber die soll, die Seele der 
neue Irrenanstalt Anstalt sein. 
sprecben wollte." HEINRICH HOFF-
Als die notigen MANN wurde die 
:Mittel aufge- Seele der Frank-
bracbt waren, be- furter Anstalt, er 
sucbte er mit bandelte nacb 
dem Arcbitekten dem Satz: ,Was 
PICHLER die ver- du nicbt durcb 
scbiedensten An- dein Wissen und 
stalten, und klug deine Kunst dem 
macbteersicbdie Kranken leisten 
jeweiligen besten kannst, das gib 

Einricbtungen ibm durcb Teil-
der verscbiede- nabmeundLiebe. 
nenAnstalten fiir Und, beim Him-
den Frankfurter mel, es wird der 
Bau zunutze. Oft LiebedergroBere 
spracb er sich da- Teil deiner Auf-
binaus,derlrren- gabe zufallen." 
Fiir HoFFMANN waren seine Kranken seine Kinder. Mit welcber Liebe 
sorgte er selbst fiir die Anstaltsfestlicbkeiten, er verfaBte Gedicbte und 
kleine Stiicke fiir die Kranken, iibte sie mit ibnen ein und wirkte 
selbst bei den Auffiibrungen mit. 

Von seinen wissenscbaftlicben Arbeiten sind neben kleinen Arbeiten 
zu erwabnen : Die Pbysiologie der Sinnesballuzinationen (r8sr) und Beob
achtungen iiber Seelenstorung und Epilepsie (1859). Einige Satze aus 
dem Vorwort der zweiten Arbeit illustrieren uns am besten die wissen
scbaftliche Denkweise HoFFMANNs. , ... icb babe micb streng nur an 
dasjenige gebalten, was icb an meinen Kranken geseben habe, oder hocb
stens an das, was ich in ihnen zu sehen glaubte. Es ware ein Leichtes ge
wesen, das kleine Bucb durcb Zitate und durcb Kritiken fremder Ansichten 
zu einem umfangreicben zu iiberfiittern: icb babe dies nicht getan; icb 
babe micb ferner auf dem Wege, den icb zuriickzulegen batte, moglicbst 
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aller psychologischen Seitenpromenaden enthalten, Ausfliige, die oft 
wohl ganz annehrnlich sind dem, der sie freiwillig macht, meist aber sehr 
nutzlos und langweilig aber dem, der sie mitmachen muB. Es ist so Ieicht, 
in psychologischen Paraphrasen Bogen vollzuschreiben, und so schwer 
nur eine Zeile kondensierter Wahrheit zu sagen; ich bin aber zu ehrlich 
und zu bescheiden, urn den koketten Faltenwurf der Floskel iiber das 
diirre Knochengeriiste der Wissensarmut schlagen zu wollen." 

Man wiirde der Pers6nlichkeit HEINRICH HoFFMANNs nicht gerecht 
werden, wenn man nicht - hier ganz kurz - auch den Dichter HEINRICH 
HoFFMANN beriicksichtigte. Er selbst sagt: 

,.Ein jeder hat fiir freie Stnnden 
Noch so ein Lieblingssteckenpferd." 

In seinen freien Stunden schuf er Werke, die die Kinder der ganzen Welt 
erfreuten. Der Struwwelpeter, der zuerst nur fiir die eigenen Kinder 
gedacht war, hat in Deutschland allein seit 1844 iiber 400 Auflagen 
erlebt. Aber nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt kennen und 
lieben die Kinder das Buch. Mit diesem Buche ist HoFFMANN der Klas
siker der Kinderstube geworden. Seine spateren Kinderbiicher haben 
nicht den Erfolg gehabt, wenn auch sie manchem Kinde viel Freude be
reitet haben. Seine Gedichte sind vergessen, obschon manche mehr als 
bloBe Gelegenheitsreimerei sind. Seine Satiren iiber die politischen 
Zustande und iiber das Badeleben mit seinen Hazardspielen (der Badeort 
Salzloch) konnten auch in heutigen Tagen geschrieben sein. GewiB, HEIN
RICH HoFFMANN geh6rt nicht zu den Klassikern der Psychiatrie, non cui vis 
homini contingit adire Corinth urn, aber auf ihn trifft das Schillerwort zu: 

.. Wer den Besten seiner Zeit genug 
Getan, der hat gelebt fiir aile Zeiten." 

WEICHBRODT (Frankfurt). 

Bernhard Georg Eschenburg 
1811-1886 

Unter den ruteren Irrenarzten, denen die moderne Entwicklung des 
Irrenwesens in Deutschland, wenn auch nur in dem beschrankten Kreise 
eines Kleinstaates zu danken ist, verdient Dr. BERNHARD GEORG EsCHEN
BURG, der Leiter der Liibecker Irrenanstalt von 1838-1886, mit hoher 
Anerkennung genannt zu werden. 

Geboren am 19. J anuar 1811 als Sohn des Predigers an der dortigen 
St. Jakobi-Kirche BERNHARD EsCHENBURG empfing er seine'Schulbildung 
auf dem Katharineum daselbst, studierte in Heidelberg und G6ttingen 
und erwarb auf der letzteren Universitat die akademische Doktorwiirde. 
Nach einem langeren Besuch auswartiger Krankenhauser, insbesondere 
in Paris, wo die Pers6nlichkeit EsQUIROLS seine spatere Berufswahl nach
haltig beeinfluBte, lieB er nach bestandenem Staatsexamen sich in seiner 
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Vaterstadt als praktischer Arzt nieder und wurde im November 1838 zum 
Hausarzt des Irrenhauses erwahlt. 

Diese im Volksmunde bezeichnenderweise ,die Toilkiste" genannte 
Anstalt hat er in seiner 1844 erschienenen Schrift ,Geschichte unserer 
Irrenanstalt und Bericht iiber die Wirksamkeit derselben wahrend der 
letzten fiinf Jahre" geschildert. Die Schrift entha.J.t nicht nur einen wert
voilen Beitrag zur Kenntnis der Irrenpflege friiherer Zeiten in Deutsch
land, sondem gibt auch ein deutliches Bild der Reformen, die der neue 
Leiter der Anstalt begonnen hatte und durchzufiihren entschlossen war. 
Wie unvoilkommen die im Irrenhause von ihm vorgefundene Einrichtung 
und wie ernst die Bestrebungen des jungen Arztes waren, sie zu verbessem, 
Hi.Bt bereits ein friiherer Bericht, den er nach einjahriger Tatigkeit der 
Offentlichkeit erstattete, erkennen. Aus den aus Eichenholzbohlen ge
fiigten gefangnisahnlichen Zellen verschwanden die Ketten, aus einer 
groBeren Anzahl wurden die eisemen Fenstergitter sowie die Abtritte 
entfemt, an Stelle der steinemen FuBbOden wurden teilweise holzeme 
gelegt und durch den Bau eines Badezimmers der Schatz der Heilmittel 
wesentlich vergroBert. Die Heilbaren und Gebesserten wurden von den 
Unheilbaren, BlOdsinnigen und Unruhigen strenger als friiher geschieden. 
Vor allem aber wurde die Notwendigkeit einer passenden Beschaftigung 
und Unterhaltung betont und der den Kranken bisher verschlossene 
schone Garten ihnen geoffnet. · 

,Es besteht jetzt", so schreibt EsCHENBURG in dem erwahnten Bericht, 
,ein Verha.J.tnis, wie es in jedem Krankenhause bestehen soil. Durch Giite 
und Sanftmut, durch Aufmerksamkeit auf kleine Bediirfnisse und N achsicht 
gegen leichte Vergehen ist es gelungen, den Irren die friiher gehegten Gefiihle 
der Furcht und Angst zu nehmen, ja sogar bei vielen der Ungliicklichen Zu
neigung und Vertrauen zu erwecken." N ur zweimal wahrend des Zeitraums 
von 1839-1844 kam mechanische Beschrankung in Anwendung. Bei der 
Fiirsorge fiir die Kranken standen dem Arzt der Inspektor und dessen Frau 
in verstandnisvoiler geschickter und warmherziger Weise zur Seite. 

In seinem Bericht vom Jahre 1854 iiber ,Unsere Irrenanstalt und ihre 
Bediirfnisse" hebt EsCHENBURG hervor, daB die Hauptsache in einer Heil
anstalt immer die Beaufsichtigung und Pflege der Kranken durch geschultes 
Wartepersonal sei. Er bedauert, daB er solches nicht geniigend zur Ver
fiigung hat und immer noch gezwungen sei, die der Storung verdachtigen 
Kranken einzusperren, um die anderen vor Verletzungen zu schiitzen. 

EsCHENBURG, der, wie fast aile Irrenarzte der damaligen Zeit, Auto
didakt war, war Irrenarzt mit Leib und Seele. Seinem ganzen Wesen nach 
besaB er eine gliickliche Veranlagung fiir seinen Beruf, und die Worte, die er 
seinem zur Ehrung eines verdienten Koilegen bestimmten Bildnis hinzu
fiigte, ,man muB seine Kranken nur lieb haben", waren ihm aus dem 
Herzen geschrieben. Eine nicht zu umfangreiche Allgemeinpraxis erlaubte 
ihm den groBten Teil seiner Kraft und Zeit der Irrenanstalt zu widmen. 
Es war sicherlich nicht leicht, in jener ersten Zeit, die als dringend notig 
erkannten Verbesserungen in die Tat umzusetzen. EsCHENBURG ver
offentlichte in den Liibecker Tageszeitungen, besonders in den von der 
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Gesellschaft zur Beforderung gemeinniitziger Tatigkeit herausgegebenen 
,Liibeckischen Blattern" eine Reihe von Berichten und Vorschlagen, 
welche dazu dienen sollten, der Anstalt Freunde zu gewinnen, und zwar 
zu einer Zeit, in der man noch weniger als heute geneigt war, fiir die Irren
anstalt groBere Summen aufzuwenden. Erst im Jahre 1857 gelang es, 
den Betrag von M. 43 ooo zu einem groBeren Umbau des alten Hauses 
fliissig zu machen, wahrend regelmaBige Zuschiisse des Staates zu den 
Kosten der Verwaltung erst von Beginn der achtziger Jahre an geleistet 
wurden. Die Anstalt war auBer auf die Kostgeldeinnahme auf die Zinsen 
ihres von alters- wicht legte, daB 
her angesammel- er spater, als ihm 
ten Kapitals und die Wahl zwi-
besonders auf die schen 1hr und 
nie versagende einer Gehaltsauf-
offentliche Wohl- besserung gelas-
tatigkeit ange- sen wurde, sieder 
wiesen. letzteren vorzog. 

Zugleich mit Im Jahre 1858 
dem Umbau wur- wurde das bisher 
de ein Regulativ von ihm bezo-
erlassen, welches gene bescheidene 
dem Hausarzt GehaltvonM.360 
Sitz und Stimme aufM.6ooerhoht. 
in der V orsteher- Der Kranken-
schaft der Irren- hestand der An-
anstalt - eine stalt, der sich 
damals seltene 1838 auf drei 
Berechtigung - Manner und 24 
einraumte. Es ist Frauen belief, 
bezeichnend fiir hatte sich nun-

EsCHENBURGs ~ mehr auf 16 
Denkart, daB er / t:# ,. • L ~.8.~-. . Manner und 31 
auf diese Berech- Frauen erhoht. 
tigung ein so ent- Das Vertrauen zu 
scheidendes Ge- dem Leiter der 
Anstalt wuchs, die Aufnahme von Kranken hoherer Stan de wurde haufiger 
begehrt und schon in den J ahren 186o und 1869 muBten Geldmittel zu 
weiteren baulichen Verbesserungen bewilligt werden. 

Ein lange gehegter Wunsch EsCHENBURGs, der Anstalt eine landwirt
schaftliche Kolonie anzugliedern, ging 1870 in Erfiillung, indem es gelang, 
das ihr nahe gelegene etwa 100 Ar umfassende Gehoft Ruhleben zu er
werben. Das darauf befindliche Wohnhaus wurde zum Aufenthalt von 
16 ruhigen Kranken eingerichtet. 

Die letzte Erweiterung bei Lebzeiten EsCHENBURGs erfuhr die Anstalt 
in den Jahren 1881-1882 durch die Herstellung zweier je zwei Stockwerke 
hoher Anbauten, die fiir Unheilbare bestimmt waren und Raum fiir etwa so 
Kranke gewahrten. Auch wurde der Anstaltsgarten von neuem vergroBert. 
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Als der verdiente Arzt am 2I. Dezember r883 die Wiederkehr des 
Tages feierte, an dem ihm vor so J ahren die Universitat GOttingen die 
akademische Doktorwiirde verlieh, und der arztliche Verein zu Liibeck 
seinem beliebten Mitgliede die Erneuerung des Doktortitels und eine 
Gliickwunschadresse durch eine Deputation iiberreichen lieB, der auch sein 
jiingster Sohn angehorte, war er mit fast 73 J ahren der Leiter einer Heil
anstalt von mehr als roo Kranken und erfreute sich der allseitigen An
erkennung seiner Tatigkeit. Er hatte zu dieser Zeit seine Privatpraxis 
bereits niedergelegt und dadurch Zeit und MuBe gewonnen, die er seinem 
Lebensberufe widmen konnte. 

In der Folgezeit brachen seine Krafte merklich ab. Sein reich geseg
netes Leben, das er mit feinem Verstandnis fiir alles Schone und Gute 
zu schmiicken verstan.d, fand in seiner Berufsarbeit einen begliickenden 
AbschluB. Des innigsten Familienlebens sich erfreuend, wurde er nach 
kurzem Krankenlager am 6. Februar r886 durch einen sanften Tod aus 
dem Kreise der Seinen hinweggenommen. 

Literatur: Nach Protokollen der Irrenanstalt, Berichten in den Liib. Blii.ttern 
1851, 54, 55 und personlichen Mitteilungen der SOhne des Verstorbenen, des Senator 
Dr. GEORG EscHENBURG und des Dr. med. 'fliEODOR EscHENBURG. 

WATTENBERG (Liibeck). 

Karl Friedrich Stahl 
r8rr-r873 

STAHL wurde am 23. Marz r8rr in Miinchen als Sohn eines Ban
kiers geboren. Er studierte Medizin in Erlangen, Freiburg und Wiirzburg, 
promovierte r833 an letztgenannter Universitat und war dann drei Jahre 
klinischer Assistent in Erlangen. Entscheidend fiir seine weitere Laufbahn 
war die Wahl des Ortes seiner Niederlassung als Arzt: In Sulzheim (Unter
franken) erweckte das gehaufte Vorkommen von Kretinismus in dortiger 
Gegend sein Interesse und veranlaBte ihn zu eingehenden Studien iiber 
dieses Krankheitsbild. Das Ergebnis: Abhandlungen iiber Idiotia ende
mica, erwarb ihm reiche Anerkennung. Von c;ler Pariser Akademie erhielt 
er den Prix de Month yon zuerkannt; Kaiser ALEXANDER I. von RuBland 
ehrte ihn durch Verleihung des Stanislausordens in Gold; mit einem gna
digen Handschreiben des Konigs LuDWIG I. erkannte ihm das Ministerium 
ein reiches Reisestipendium zu, behufs Erforschung des Kretinismus im 
Auslande. Die Forschungsreise durch Wiirttemberg, Schweiz und Oster
reich trug reiche literarische Friichte. Bald darauf erfolgte seine Ernennung 
zum Direktor des ,Tollhauses" St. Georgen bei Bayreuth; den Auftrag, 
die genannte Anstalt in modern psychiatrischem Sinne zu reformieren, 
erfiillte STAHL in vorbildlicher Weise. Im J anuar r86o wurde er zum Leiter 
der Oberpfalzischen Kreisirrenanstalt Karthaus-Priill auserkoren als 
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Nachfolger KIDERLES. In dieser Stellung wirkte er segensvoll dreizehn 
valle Jahre. 

Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind zum groBten Teile in Fachzeit
schriften veroffentlicht. Ein Teil seiner physiognomischen Studien ist 
in unserem Archive aufbewahrt. Seine Zeichnungen zeugen von hoher 
kiinstlerischer Begabung. Neben zahlreichen forensen Begutachtungen 
besitzen wir von ibm auch eine Abhandlung iiber allgemeine Psychiatrie. 
I. Die Seele und ihre Erkrankung, II. Therapie. 30 Seiten. Endlich noch 
ein Manuskript: Psychiatrische Skizzen aus der Irrenanstalt St. Georgen, 
welche hauptsachlich pathologisch-anatomische Beobachtungen aus den 
J ahren 1852 his Reformderlrren· 
1858 enthalten. anstalt St. Gear-

Seine verof- gen bei Bayreuth 
fentlichten wis- in den J ahren 
senschaftlichen 1853 u. 1854. Zur 

Arbeiten sind Lehre iiber die 
folgende: organischen An-

NeueBeitrage lagen zum Irre-
zur Physiogno- sein.Schadelkon-
mik und patho- figuration und 
logischen Anato- Intelligenz. Ein 
mie der Idiotia BeitragzurKasu-
endemica (ge- istik der Eno-
nannt Kretinis- stosen des Clivus 
mus). Mit zehn bei Geisteskran-
Stahlstichenzum ken. Endlich ver-
Gebrauche fiir faBteSTAHL wert-
klinische Vorle- valle Beitrage fiir 
sungen. die ,Allgemeine 

Einige klini- deutsche Biogra-
scheStudien iiber J;;;D phie", u. a. iiber 
Schadeldifformi- AMELUNG, BERG-
taten. Amtlicher MANN, BIRD und 
Bericht iiber die BLUMRODER. 

Direktor STAHL starb am 19. l\Iai 1873 an Zungenkrebs. Bis in 
seine letzte Leidenszeit war er unermiidlich wissenschaftlich und beruf
lich tatig. 

BROSIUS ruft seinem verstorbenen Freunde nach: In dem Grabe zu 
Bayreuth ruht die Asche eines braven und liebenswiirdigen Mannes, eines 
gelehrten, gebildeten Irrenarztes, eines aufrichtigen Freundes. Nicht ohne 
Stolz auf den Namen, den er trug, hat er diesem Namen Ehre gemacht 
durch eine edle einfache Lebensweise, durch Aufrichtigkeit seiner Ge
sinnungen, durch vielfache Studien in seinem Fache, in welchen er als 
Kraniologe unbestritten eine der ersten Stellen einnahm, durch sein hu
manes und segensreiches Wirken als Irren- und Anstaltsarzt valle 20 Jahre 
hindurch. 

Kirchhoff, Deutsche Irrenarzte I. 

KARL EISEN (Regensburg). 
16 



LESSING 

Friedrich Hermann Lessing 
I8II-I887 

FRIEDRICH HERMANN LESSING, ein GroBneffe GoTTHOLD EPHRAIM 
LESSINGs, geboren am 8. Mai I8II zu Miinchenfrei als Sohn eines Ritter
gutspachters, studierte in Leipzig Medizin und war dann einige J ahrt 
Assistenzarzt bei dem angesehenen Professor Dr. CLARUS am J akobshospital 
in Leipzig. 1838 wurde er mit 300 Talern jahrlicher Besoldung, freier 
Kost, Wohnung, Heizung, Geleuchte und freier Medizin fiir seine Person 
an der Kgl. sachsischen Heil- und Verpflegungsanstalt fiir Geisteskranke 
zu Son nenstei n angestellt, der er wahrend seiner ganzen aktiven Dienst
zeit angehort hat. Wahrend die Anstalt friiher einen besonderen Wund
arzt hatte, wurden LESSING auch die wundarztlichen Funktionen iiber
tragen. Schon als Hilfsarzt fiihrte er eine straffe Dienstfiihrung ein. Das 
war notig, denn Direktor PIENITZ war schon betagt, leitete nebenamtlich 
eine Privatanstalt in Pirna und wohnte auBerhalb der Staatsanstalt. 1844 
wurde LESSING dritter Hausarzt. Schon in jungen Jahren war er in 
Sonnenstein der tatsachliche Dirigent. Er war eine groBe, kraftige, 
achtunggebietende Erscheinung, verfiigte iiber gesunden Menschenver
stand und scharfen Blick, war praktisch und besaB natiirliches organisa
torisches Geschick. Sein Temperament war lebhaft, seine Willensenergie 
groB; sicheres Handeln wurde durch unerschiitterliches Selbstvertrauen 
begiinstigt. Theoretische Konstruktionen waren ihm fremd, die Neigung, 
sich aus Biichern Rat zu holen, war nicht sehr groB. Es war ihm von Natur 
gegeben, zu imponieren und zu herrschen; aber er gewann seine Mit
menschen auch durch Liebenswiirdigkeit, Teilnahme und Herzensgiite. 
Die meisten Patienten liebten ihn, Widerstrebende muBten sich ihm 
unterordnen. Nicht nur sich, sondern auch seine Familie stellte er mit 
Verzicht auf alle Privatinteressen ausschlieBlich in den Dienst der Irren
pflege; die sog. Pensionare der Anstalt speisten wahrend seiner gesamten 
Amtsfiihrung an seinem Familientisch, wenn es ihr Zustand irgend erlaubte. 
Nachdem seine erste Frau, die er 1840 geheiratet hatte, 1847 gestorben 
war, widmete sich auch seine zweite Gattin, die er 1849 heimfiihrte, diesen 
Pensionaren, fiir deren gesamte Bekostigung der Staat anfangs 12, spater 
15 Taler pro Kopf und Monat zahlte. 1851 wurde LESSING Direktor, erster 
Hausarzt und Bezirks- und Gerichtsarzt fiir den Anstaltsbereich. Politisch 
und kirchlich war LESSING streng konservativ. Unbegrenzt war sein 
Respekt vor seiner vorgesetzten Behorde, unduldsam war er gegen den 
mindesten Einbruch in seine eigene Autoritat. Die kleinsten Einzelheiten 
behielt er mit seltener Arbeitskraft in der Hand. Es war sprichwortlich, 
daB ohne seine Genehmigung kein Nagel eingeschlagen und kein Pfennig 
verausgabt werden durfte. Unermiidlich war er in der Sorge fiir seine 
Kranken, ungemein gewissenhaft in der Verwaltung der Anstalt. Dberall 
war er personlich zur Stelle. Zu jeder Stunde wurden Beamte und Be
dienstete scharf kontrolliert. Oft hat LESSING den Grundsatz vertreten, 
daB in der Irrenanstalt eine einheitliche arztliche Direktion bestehen, daB 
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die Leitung des Ganzen dem Direktor selbstandig und unmittelbar unter
stellt sein muB, daB ihm iiber alle Beamten ein und allemal die Pflicht 
und das Recht der Kontrolle bleibt und er in allen arztlichen und admini
strativen Angelegenheiten zu entscheiden hat, daB aber die Ressortbeamten 
z. B. fiir die Berechnung der Ausgaben und Einnahmen und die Richtigkeit 
der Bestande selbst verantwortlich sind. Fiir die Beschaftigung der 
Kranken war er sehr interessiert, auch zu Feldarbeiten schickte er sie gern; 
daB aber die Irrenpflege auf dem Boden umfassenden landwirtschaftlichen 
Betriebs aufge- Einen ehrenvol-
baut werde, hielt len Ruf der Kgl. 
er nicht fiir hannoverani-
zweckmi:iBig - schen Staats-
in der Befiirch- regierung, die 
tung, daB dann ihm dieDirektion 
der Okonom den der Anstalt in 
Arzt in den Hin- Hildesheimunter 
tergrund dran
gen wiirde. Ge
legentlich seines 
Sommerurlaubs 
besuchte LEs-

sehr giinstigen 
Bedingungen an
bot, lehnte er 
1855 ab; er konn
te sich nicht ent-

SING wiederholt schlieBen, sein 
auswartigelrren- geliebtes engeres 
anstalten, 1852 Vaterlandzuver-
Roda und Prag, lassen. Diese Be-
1854 Wien, 1855 rufung brachte 
Halle, 186onord- ihm heiden sach-
deutsche, 1861 sischenBehorden 
siiddeutsche An- einen wesent-

stalten, 1862 ~ lichen Zuwachs 
Leu bus, 1866 ~ an Autoritat, wo-
Neustadt-Ebers- durch es ihm ge-
walde, Zehlen- lang,einegroBere 
dorf und Halle. bauliche Umge-
staltung des alten Sonnensteins von 1856 an durchzufiihren. Immer
hin behielt die Anstalt nach diesen Bauten den Charakter eines 
Schlosses. Es ware vielleicht damals moglich gewesen, statt einer 
Ergiinzung des Vorhandenen einen groBziigigen Neubau durchzusetzen, 
der im Konigreich Sachsen dann erst nach vielen J ahrzehnten moglich 
war, LESSINGs sparsamer Sinn war aber weitaussehenden und kostspie
ligen Neuerungen abgeneigt. Innerhalb der selbstgezogenen Grenzen 
jedoch war er mit nie ermiidendem Eifer und seltener Tatkraft fiir die 
Entwicklung der Irrenanstalten des Landes tatig. Bis zuletzt verhielt 
er sich zwar ablehnend gegen die prinzipielle Einfiihrung des no restraint, 
dagegen verbesserte er Ernahrung und Unterkunft der Kranken, brach 
bei den Behorden der Auffassung der Anstalt als eines wirklichen Kranken
hauses Bahn, erleichterte Aufnahmen und Entlassungen und hob die 

r6• 



244 RINECKER 

Stellung des Pflegepersonals. Als bevorzugter Berater seiner Ministerial
behorde gab er AnstoB fiir die Einrichtung einer Irrenstation beim Zucht
haus Waldheim. i:>ringend, aber damals ohne den gewiinschten Erfolg 
wirkte er fiir die Einrichtung einer psychiatrischen Klinik an der Landes
universitat Leipzig. r86r hielt er in Speier einen Vortrag iiber die Frage, 
ob Charakter und Form der Seelenstorungen im Laufe der Zeit Verande
rungen unterworfen sind (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. r8, S. 838). 
r864 veroffentlichte er im 21. Band, S. 333 derselben Zeitschrift eine 
statistische Arbeit iiber die Ergebnisse der Irrenbehandlung mit inter
essanten prognostischen Bemerkungen. Als Vertrauensmann des Vereins 
der deutschen Irrenarzte war er r863 erst in Schwerin, dann in Stettin. 
r865 wurde er ins Landesmedizinalkollegium berufen, wo ihm eine umfang
reiche gutachtliche Tatigkeit zufiel. 1870 wurde er zum Geheimen Medi
zinalrat ernannt, einige Jahre spater erhielt er das Komturkreuz des Kgl. 
sachsischen Albrechtsordens. Nach und nach hatte sich bei LESSING 
eine Arteriosklerose ausgebildet, die ihn bereits 1879 durch Schwindel
erscheinungen belastigte. Nach 45jahriger, aufopferungsvoller Dienstzeit 
ging er r883 in den Ruhestand; bei dieser Gelegenheit wurde ihm das 
Komturkreuz des Kgl. sachsischen Verdienstordens verliehen. Seinen 
Ruhesitz nahm er in Dresden. Zwei Jahre nach seiner Emeritierung erlitt 
er einen Schlaganfall, nach dem er geistig schwacher wurde. Am 23. Sep
tember r887 wurde er nach einem Iangen, arbeitsreichen Leben in die 
Ewigkeit abberufen. Auf seinen Wunsch wurden seine irdischen Reste 
in die Familiengruft zu Kamenz iiberfiihrt. 

Literatur: Mit Hilfe des Nekrologs LESSINGS im 44· Bd. der Allg. Zeitschr. f. 
Psychiatrie, S. 6o8 ff. 

GEORG lLBERG (Sonnenstein). 

Franz von Rinecker 
r8n-r883 

FRANZ VON RINECKER wurde am 3· J anuar r8n in ScheBlitz als Sohn 
des dortigen Landrichters, spateren Ministerialrates HEINRICH VON 
RINECKER geboren. Er besuchte die Schute zunachst in Bamberg, dann 
in Miinchen, urn schon im Winter 1826, noch nicht ganz r6 Jahre alt, die 
Hochschule in Miinchen zu beziehen. Vor AbschluB seiner medizinischen 
Studien, die ihn zuletzt fiir ein Semester nach Wiirzburg gefiihrt hatten, 
entschloB er sich Ostern 1831 plotzlich, mit seinem Freunde MAHIR als 
Regimentsarzt mit Majorsrang in das Heer des aufstandigen Polen ein
zutreten. Hier erwarb er sich das polnische Ehrenkreuz, wurde aber 
unmittelbar darauf in Warschau russischer Kriegsgefangener. Es gelang, 
seine Freilassung im November zu erwirken, so daB er nach einem mehr
monatigen Aufenthalte in Wien heimkehren konnte, urn seine Hochschul
ausbildung im Juli 1832 mit der Note ,ausgezeichnet" zu beendigen. Am 
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3· August promovierte er mit einer Arbeit: ,Die Entziindung der GefaB-, 
Nerven- und Glashaut des Auges und ihre Ausgange." Die vorgeschrie
benen zwei praktischen Jahre brachte er zum Teil im Miinchener all
gemeinen Krankenhause, namentlich aber im Wiirzburger Juliusspitale 
zu, wo er im Mai Assistent bei dem damaligen Psychiater MARCUS wurde, 
im iibrigen jedoch in der inneren Medizin und in der Chirurgie tatig war. 
Die arztliche AbschluBpriifung hestand er als erster unter 58 Priiflingen. 

Im]ahre1836 Paris) und Eng-
habilitierte sich land (London, 
RINECKER m Dublin, Edin-
Wiirzburg fiir burgh) an, wo er 
innere Medizin, eine Fiille von 
wurde schon 9 Anregungen in 
Monate spater, sich aufnahm 
am31.MarZI837, und zahlreiche 

auBerordent- wissenschaftliche 
licher und am Beziehungen an-
4· August 1838 kniipfte. Vor 
ordentlicher Pro- allem hatte sich 
fessor mit dem ibm die Wichtig-
Lehrfache der keit der Mikro-

Arzneimittel- skopie und der 
lehre und Poli- Physiologie auf-
klinik. AuBer- gedrangt. Er be-
dem las er bald gann daher als-
auch noch ii ber bald selbst Vor-
Kinderheilkunde lesungen iiber 
und Hautkrank- diese Facher zu 
heiten.ImAugust hal ten, errichtete 
1840 trat er eine unter LEYDIGs 
groBe wissen- Beistand ein 
schaftliche Reise physiologisches 
nach Frankreich Institut und war 
(Siidfrankreich, eifrig bestrebt, 

bei Berufungen hervorragende Vertreter der naturwissenschaftlichen Rich
tung in der Medizin fiir die Wiirzburger Hochschule zu gewinnen. Seinem 
immer mehr steigenden Einflusse und seiner Gewandtheit war es wesent
lich zu danken, daB durch die Berufung von KIWISCH, KOLLIKER, spater 
VIRCHOW u. a. die medizinische Fakultat eine Zeit hoher Bliite erleben 
durfte. 

Ein wichtiger Lebensabschnitt begann fiir RINECKER mit dem 1863 
erfolgten Eintritt in das Juliusspital, wo er zunachst die psychiatrische 
Klinik, 1872 auch die Klinik fiir Syphilis und Hautkrankheiten iibernahm. 
Er entfaltete eine auBerordentlich umfangreiche Lehrtatigkeit, indem er 
unter 79 Semestern nur 17 mal weniger als 10 Stunden, 31 mal aber 15 
bis 17 Stunden in der Woche Vorlesung hielt. AuBerdem aber war er 
unermiidlich tatig, den Ausbau des medizinischen Unterrichts zu fordern, 
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die Einrichtungen der ihm anvertrauten Kliniken zu verbessern und den 
Kampf gegen die in vielen Stiicken riickstandige und engherzige geistliche 
Verwaltung des Juliusspitals zu fiihren. Im Jahre 1843 vermahlte er 
sich mit Frau MAGDALENE MAYER, geb. KRATZER; aps der Ehe gingen 
ein Sohn und zwei Tochter hervor, die beide als gliickliche junge Frauen 
r88o kurz nacheinander starben. Nicht sehr lange nachher entdeckte 
RINECKER bei sich selbst die Anzeichen einer Lebergeschwulst, der er 
am 21. Februar 1883 erlag, nachdem er am 5. zum letzten Male Klinik 
gehalten hatte. 

RINECKER erweckte sofort den Eindruck einer ganz ungewohnlichen 
Personlichkeit. Die hohe, kraftige, Ieicht gebeugte Gestalt, das machtige, 
von dichtem Haar und Bart umrahmte Haupt, der forschende Blick der 
klugen, lebhaften Augen, die eigentiimlich ausdrucksvolle, mit kiihnen 
Wendungen und witzigen Einfallen gewiirzte Redeweise lieBen keinen 
Zweifel dariiber, daB manes mit einem Manne von iiberragender geistiger 
Bedeutung zu tun hatte. Er war auBerordentlich geschaftskundig, besaB 
hervorragende Menschenkenntnis und verstand es, seine weit gesteckten 
Ziele mit groBem Geschick und nachhaltiger Zahigkeit zu verfolgen. In 
seinen Papieren herrschte musterhafte Ordnung; seine Handschrift war 
uniibertrefflich sauber und zierlich. Gegen seine Kranken war er giitig 
und hilfsbereit; seinen jungen Mitarbeitern brachte er ein groBherziges 
Wohlwollen entgegen und suchte sie· auf alle Weise zu fOrdern. Bei seinen 
Fachgenossen stand er wegen seines klaren, das Wesentliche erfassenden 
Verstandes, wegen seiner geistreichen Lebendigkeit und wegen seines 
zielbewuBten Willens in hohem Ansehen. 

Ein Mann von RINECKERs Eigenart war selbstverstandlich ein ungemein 
anregender und beliebter Lehrer. Die Vielseitigkeit seiner wissenschaft
lichen Tatigkeit brachte es mit sich, daB er auf dem Gebiete der Psychiatrie, 
die ohnedies damals noch in den Kinderschuhen steckte, nur eine sehr un
zulangliche Ausbildung besaB. Er hatte indessen die natiirliche Begabung, 
die klinischen Vorstellungen Geisteskranker derart zu beleben, daB er 
seine Zuhorer, hinter denen noch kein Priifungszwang stand, in hohem 
Grade zu fesseln vermochte. Dagegen entschloB er sich nur schwer und 
nach Iangen, mit auBerster Sorgfalt durchgefiihrten Vorarbeiten zur 
Niederschrift seiner wissenschaftlichen Erfahrungen. Da sich seine Ver
offentlichungen zudem vorzugsweise auf den Gebieten der inneren Medizin 
und der Syphilidologie bewegten, so waren es nur einige kleinere Auf
satze und Vortrage, in denen er die psychiatrische Erkenntnis zu fordern 
gesucht hat. Dennoch ist sein Wirken fiir unsere Wissenschaft von weit
reichender Bedeutung gewesen. Er war nicht nur erfolgreich bemiiht, 
das Los der Geisteskranken in der veralteten Abteilung des J uliusspitals 
zu verbessern und die bald nach seinem Tode erfolgte Griindung einer 
neuen Klinik vorzubereiten, sondern er hat auch in einer Iangen Reihe 
arztlicher Geschlechter Verstandnis und lebhaftes Interesse fiir psychia
trische Fragen geweckt. Vor allem aber hat er es in iiberraschender 
Weise verstanden, seine jungen l\Iitarbeiter fiir die wissenschaftlichen 
Aufgaben der Seelenheilkunde zu begeistern. Es war gewiB kein Zufall, 
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daB aus der kleinen Wiirzburger K.linik unter RrNECKERs Leitung eine 
fast ununterbrochene Reihe spiiterer akademischer Lehrer hervorgegangen 
ist, GRASHEY, JOLLY, GANSER, RrEGER und der Unterzeichnete; auBerdem 
wurden noch drei weitere Assistenten der psychiatrischen K.linik, BOHM, 
BUMM und GErGEL, Professoren der Medizin. Diese Tatsache ist vielleicht 
kennzeichnender fiir RrNECKERs Eigenart, als alles, was seine Feder 
uns hinterlassen hat. 

Liter at u r: . Biographisches Lexikon der Arzte von GuRLT und HIRSCH ; 
CALLISEN, Medizinisches Schriftstellerlexikon XXXI, 467; Allgemeine Deutsche 
Biographie XXVIII, 628; GERHARDT, Sitzungsberichte der physikalisch-medizi
nischen Gesellschaft in Wiirzburg I 883, I 20; RIEGER, Hundert Jahre bayrisch, S. 332. 

E. KRAEPELIN (Miinchen). 

Friedrich August Hermann Voppel 
1813-1885 

Der iiuBere Lebensgang FRIEDRICH AUGUST HERMANN VOPPELS verlief 
denkbar einfach. 

Er wurde am 25. November 1813 in Dresden als Sohn eines einfachen 
Hofbeamten geboren und besuchte dort die Kreuzschule, darauf eine 
Zeitlang die damals bestehende chirurgisch-medizinische Akademie. Dann 
studierte er in J ena und Leipzig und promovierte hier auch im Jahre 1841 
zum Doktor der Medizin. 

Noch wahrend der Vorbereitung zur Promotion bewarb er sich urn 
die Stelle eines Hilfsarztes an der ,Landesversorganstalt fiir seelengestorte 
Manner" in Colditz, der er seine Lebensarbeit gewidmet hat. Unter zwei 
Chefiirzten war er erst vier Jahre als Hilfsarzt, nach seiner Anstellung als 
Beamter als zweiter Hausarzt 17 Jahre tiitig, his er im Jahre 1862 selbst 
zum ii.rztlichen Direktor ernannt wurde. 

Schon 1844 hatte er geheiratet. In dieser Ehe wurden ihm 12 Kinder 
geboren, von denen ihn aber nur sechs iiberlebten. Ehe er in die leitende 
Stellung kam, hatte er mit wirtschaftlichen Sorgen zu kii.mpfen, da das 
Gehalt sehr knapp bemessen war. Es wurde damit gerechnet, daB der 
Arzt Einkiinfte aus Privatpraxis habe. Fiir die Ausiibung derselben 
gebrach es aber an Zeit. 

Nachdem er 18 Jahre als Direktor (1862-r88o) die Anstalt geleitet 
hatte, trat er in den wohlverdienten Ruhestand und siedelte nach Leipzig 
iiber, wo er friihere Studiengenossen traf, eifrig die K.liniken besuchte, 
medizinische Vorlesungen horte und medizinisch -schriftstellerisch tiitig 
war. 

Im Friihjahr 1885 zog er sich, nachdem er viele schwere Schicksals
schlii.ge erlebt, auch einen Sohn als Geisteskranken in seine friihere Anstalt 
bringen und hier hatte begraben miissen, in die kleine Stadt Nossen zuriick, 
wo er nach kurzer Krankheit am 19. Dezember 1885 an Herzlii.hmung star b. 
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Dber die Jugendzeit stehen mir nahere Angaben nicht zur Ver
fiigung. 

Als Arzt zeigte er sich vom Anfang seiner Tatigkeit in Colditz an auBer
ordentlich eifrig urn das Wohl der Kranken und seine eigene wissenschaft
liche Fortbildung bemiiht. Mehrfach findet man erwahnt, daB er im 
Dienste der Anstalt so aufging, daB ihm keine oder nur sehr wenig Zeit 
fiir Privatpraxis blieb, auf die er mit seinem Einkommen eigentlich 
angewiesen war. Wenn seine Starke auch auf dem Gebiete der praktischen 
Irrenpflege lag, so hat er sich doch auch wissenschaftlich-literarisch be
tatigt, und man muB seinen, wenn auch nicht immer erfolgreichen Arbei
ten nachriihmen, daB sie auf einem sehr fleiBig zusammengetragenen 
Material beruhen. 

DaB er durch Reisen nach anderen deutschen Irrenanstalten praktisch 
mit dem groBten Erfolge an sich gearbeitet hat, beweist die Entwicklung 
der Anstalt, die unter seiner Leitung in der mannigfaltigsten Weise um
und ausgestaltet und den neueren Anschauungen angepaBt wurde. Dabei 
scheint er einen regen, zum Teil herzlichen Verkehr mit auswartigen 
Psychiatern gepflegt zu haben, die ahnlichen Anschauungen wie er hul
digten. Das geht a us dem herzlichen Tone des Nekrologs fUr SIEBERT-J ena 
hervor, in dem er schrieb: 

,SIEBERT hielt fest daran, ein Vater der Irren im wahren Sinne des 
Wortes zu sein, so sehr auch eine gewisse Richtung die Bezeichnung 
patriarchalische Verfassung fUr Irrenanstalten des jetzigen Umfanges 
zu bemangeln und lacherlich zu mach en gesucht hat." 

Patriarchalische Verhaltnisse herrschten allerdings unter VoPPELS 
Direktorat. Da er im strengsten Sinne des Wortes seine ganze Person 
in den Dienst der Anstalt stellte, konnte er gleiches auch von den ihm 
unterstellten Beamten verlangen, und weil er sich seinen Kranken auf
opferte, konnte er auch tiber diese ein straffes Regiment fiihren, ohne 
ihr Vertrauen zu verlieren. DaB er seiner Sorge fiir jene nicht nur in 
seinen Worten Ausdruck verlieh, sondern sie erfolgreich betatigte, geht 
daraus hervor, daB er trotz seiner Strenge und Genauigkeit bei Kranken 
und Beamten gleich beliebt war. 

Den alten Leu ten in Colditz ist er noch als ,SchloBgott" in Erinnerung. 
Dabei war er aber als Arzt auch auBerhalb der Anstalt hochangesehen, 
wurde neben den praktischen A.rzten bei schwierigeren Fallen gern kon
sultiert und durfte sich sogar erlauben, ungerufen Kranke aufzusuchen. 
Er soll in spateren J ahren nie liquidiert haben. 

In der praktischen Irrenfiirsorge, in der Organisation des Anstalts
dienstes ist sein Hauptverdienst zu suchen. Trotzdem die Anstalt unter 
seiner Lei tung his zu einem Bestande von 840 Kranken gewachsen war, 
war er his ins einzelne mit allen Vorgangen vertraut. Dies erreichte er 
durch eine vierfache Kontrolle: I. Rundgang, 2. geheimer Rapport des 
Oberpflegers, 3· Anschlagtafeln vor seinem Dienstzimmer, auf die alles 
Wesentliche, was geschah, von den Unterbeamten aufgeschrieben und 
von ihm eigenhandig geloscht wurde, 4· Krankengeschichten, die samtlich 
jeden Abend dem Direktor eingereicht werden muBten. 
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Mit seinem unermiidlichen Streben und Sorgen fiir die ibm anver
trauten Kranken verband VoPPEL den seiner Energie entsprechenden 
Trieb, alle Faden der von ibm geleiteten Anstalt fest in der Hand zu be
halten. Das zeigt sich auch in der Art, wie er spater die Kolonie ZschadraB 
von der Mutteranstalt aus leitete. 

Seinen Anschauungen entsprach es auch, daB im Jahre 1863 die Koordi
nation von Arzt und Hausverwalter aufhorte, und ibm die oberste Leitung 

der Anstalt allein iibertragen wurde. Mehrfach hat er in Berichten die 
Notwendigkeit dieser Einrichtung betont mit der Begriindung, daB nur 
hierdurch das Wohl der Kranken als oberstes Gesetz in der Irrenanstalt 
voll zur Geltung komme. Und mit Recht verwahrte er sich im BewuBtsein 
seines von Liebe zu den Kranken geleiteten Handelns gegen die Tatigkeit 
der Geistlichen an den Anstalten, soweit sie gedacht war zur Wahrung 
der Humanitat und ,Milderung des Regimes" bei der Behandlung der 
Kranken und sich nicht auf die Befriedigung des religiosen Bediirfnisses 
derselben beschrankte. 
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Unter seiner Leitung entstanden die heiden groBen Gebaude der 
Anstalt, die als Krankenhauser aufgefiihrt worden, wahrend man sich 
bis dahin mit den Raumen des alten Schlosses hatte abfinden miissen, 
die trotz Um- und Einbauten nur notdiirftig ihren Zweck erfiillten. Der 
sog. Neubau ist auch jetzt noch mit seinen schonen Raumen und der 
iibersichtlichen Gliederung a1s auBerordentlich zweckmaBig anzusehen. 

Ein Hauptgewicht legte VOPPEL, was bei der Art seiner Anstalt als 
Pflegeanstalt natiirlich ist, auf die Beschaftigung der Kranken. Er er
weiterte die alten Arbeitsbetriebe und fiihrte die Tischlerei, das Rohr
und Weidenflechten ein und richtete eine Schneider- und eine Schuh
macherwerkstatt ein. 

Wahrend die Anstalt so nach innen ausgebaut wurde und die Kopf
zahl der Insassen immermehr stieg, kam VoPPEL a1s einer der ersten 
gerade bei seinem Suchen nach einer hygienisch und therapeutisch giin
stigen Beschaftigungsart fiir seine Kranken, die aile jahrelang in der 
Anstalt aushalten muBte.n, auf die Landwirtschaft. 

Noch ehe er Direktor wurde, suchte er in einer bei LAEHR r86r ver
offentlichten Arbeit der 'Obervolkerung der Pfleganstalten durch den 
Vorschlag abzuhelfen, daB er die Einrichtung der Familienpflege und den 
Bau von Bezirkswohnhausern fiir lrre und Pfleger empfahl, von denen 
aus dazu geeignete Kranke in der Umgegend in privaten Betrieben Arbeit 
finden konnten. 

Als erster nach SNELL hat er dann in Deutschland eine ,agrikole 
Kolonie" seiner Anstalt angliedern konnen, indem er in dem Jahre r868, 
in dem GRIESINGERs epochemachende Arbeit iiber die Kolonisationsfrage 
erschien, bereits die ersten 64 Kranken auf einem von der Anstalt erwor
benen Gute in ZschadraB, einem 20 Minuten von der Colditzer Anstalt 
entfernten Dorfe, unterbringen konnte. 

In der Einrichtung und dem Ausbau der Kolonie, aus der 1894 die 
selbstandige Heil- und Pfleganstalt ZschadraB sich entwickelte, zeigte 
VOPPEL so recht sein Organisationstalent. Er paBte sich den sachsischen 
Verha.Itnissen an, indem er im Gegensatz zu KOPPE, der 1874 mit Alt
scherbitz unter ganz anderen Verhaltnissen anfing, keinen GroBbetrieb 
einrichtete, sondern zunachst auf einem kleinen eigenen Gute Arbeits
gelegenheit fiir seine Kranken schuf, andere in der Nachbarschaft unter
brachte, sie aber aile im engsten Aufsichts- und Wirtschaftsverha.Itnisse 
mit der Mutteranstalt in Colditz hielt, von der sie die arztliche Versorgung 
und auch die Bekostigung erhielten. Noch r88o spricht er den Wunsch 
aus, die (schon in der Minderzahl befindlichen) Bauernhauser von Zscha
draB alle mit kleinen Trupps von lrren zu besetzen, dadurch den land
lichen Charakter noch mehr hervorzukehren und nur zur Vermeidung 
von Riickversetzungen in die Hauptanstalt eine kleine Zentralanstalt 
zu bauen. VoPPEL hat sich also frei gehalten von den Einfliissen, die be
sanders anfangs der sechziger Jahre dahin trieben, in Gheel das Ideal 
einer lrrenkolonie zu sehen, aber er hat das Gute, was Gheel bot: die 
Beschaftigung in der Landwirtschaft, vereint mit dem Aufenthalt · der 
Kranken in einem Dorfe mit Gesunden und moglichst unter gleichen 
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auBeren Verhaltnissen, wie sie gesunden landwirtschaftlichen Arbeitem 
geboten wurden, angenommen. Dagegen vermied er die O'bertreibungen 
und Fehler, wie sie in Gheel vorkamen, indem er nur wirklich geeignete 
Kranke herausgab und eine scharfe arztliche Kontrolle ausiibte, so daB 
die Arbeit wie bisher in der geschlossenen Anstalt auch wirklich ein Teil 
der Behandlung der Kranken blieb. Von vomherein wurde auBerdem 
durch Bau von groBeren Tagesraumen dafiir gesorgt, daB auch in der 
Kolonie leichte Werkstattenarbeit verrichtet werden konnte. O'ber die 
Entwicklung der Kolonie hat VOPPEL in der Allgemeinen Zeitschrift fiir 
Psychiatrie in Band 22, 29, 36 und 39 eingehend berichtet. Er fordert 
von ihr, daB sie I. den Irren eine dienliche, weitmogliche Freiheit schaffe, 
2. ihnen Landluft und iibende und fesselnde Beschiiftigung biete, 3· die 
ohne Zwang erfolgte Zuriickdrangung ungeordneter Bestrebungen unter 
die Herrschaft gemeinniitziger Tatigkeit praktisch erweise und 4· den 
Aufwand der Anstalt namhaft ermaBige. 

Was den letzten Punkt anbetrifft, so berichtet er, daB im Jahre 1875 
in ZschadraB ein Warter auf 22 Kranke kam (die allerdings wohl mehr 
als acht Stunden taglich Dienst tun muBten); trotzdem konnten dort 
iiber 26% des Krankenbestandes der Anstalt Colditz untergebracht sein, 
der 845 Kopfe betrug. Besonders giinstig war auch der Umstand, daB 
es sich bei der Anstalt Colditz damals nur um Manner handelte, daB also 
von vomherein die Schwierigkeit wegfiel, vor der GuNTZ bei der Kritik 
von Gheel und etwaigen Nachahmungen wamte, namlich die freie Be
wegung von Kranken beiderlei Geschlechts in einem Dorfe. 

Wahrend VOPPEL die Arbeitsverteilung straff in seiner Hand hielt, 
indem der diensttuende Oberpfleger zu diesem Zwecke taglich vor ihm 
zu erscheinen hatte, begniigte er sich anfangs mit einer zweimaligen 
wochentlichen arztlichen Visite in der Kolonie wahrend des Winters; im 
Sommer ist der Arzt allerdings von vornherein viel haufiger dort gewesen. 
Das liegt wohl in der Hauptsache daran, daB eben die landwirtschaftliche 
Arbeit als therapeutisches Mittel arztlich genau iiberwacht werden sollte, 
andererseits das chronische Krankenmaterial in der Zeit, wo weniger 
AuBenarbeit moglich war, geringere arztliche Versorgung beanspruchte .. 
Spater verlangte auch VOPPEL, daB ein Arzt in der wachsenden Kolonie 
wohne. 

Nachst der Sorge um die Arbeitstherapie war VoPPEL darauf bedacht, 
durch Unterhaltung, Belehrung und Spiel die Kranken zu beeinflussen. 
Unter ihm wurde erstmalig ein Lehrer fiir die Kranken angestellt. Wah
render sich schon als Hilfsarzt dagegen wehrte, mit den Kranken oberer 
Klassen, wie es bis dahin iiblich war, die Mahlzeiten einzunehmen, hat 
cr sonst den Verkehr auch bei den gesellschaftlichen Veranstaltungen 
cifrig gepflogen. Seine Gartenfeste in Colditz und das Erntefest in Zscha
draB waren Ereignisse, die das einformige Anstaltsleben in der gliick
lichsten Weise unterbrachen und bei denen er auch die Beriihrung der 
Kranken mit den Einwohnern des Ortes begiinstigte. Zur Unterhaltung 
seiner Kranken spielte er auch selbst bei Theaterauffiihrungen mit und 
:;oll ein guter Darsteller gewesen sein. 
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Seine Fiirsorge fiir die Kranken erstreckte sich auch iiber die Anstalts
zeit hinaus. Unter ihm wurde der Verein zur Fiirsorge fiir entlassene 
Geisteskranke der Anstalt Colditz begriindet und konnte es auf erhebliche 
Erfolge bringen. 

VOPPEL hat die ganze lange Zeit seiner arztlichen Tatigkeit an einer 
Pflegeanstalt zugebracht. Damals war nur die Anstalt Sonnenstein im 
Konigreich Sachsen berechtigt, Geisteskranke aufzunehmen, die Aussicht 
auf Heilung boten. Schon bevor er Leiter der Anstalt Colditz wurde, 
empfand VoPPEL schmerzlich, daB die Tatigkeit an praktischen medi
zinischen Erfolgen auBerordentlich arm war. Mehrfach betont er, daB 
zwar das Studium des Verlaufes der chronischen Krankheitsformen und 
der Endstadien' wissenschaftlich wertvoll sei, daB aber die vollige Trennung 
von Heil- und Pflegeanstalten weder praktisch moglich, noch fiir die Arzte 
und Kranken der Pflegeanstalten vorteilhaft sei. Auch die letzteren 
litten zum Teil unter dem BewuBtsein, daB nur selten ein Verpflegter 
wieder in die Freiheit zuriickkehrte; und diese Erfahrung brachte natur
gemaB den Widerwillen der Angehorigen gegen die Unterbringung ihrer 
Kranken in der Pflegeanstalt hervor. Erst ein Menschenalter nach 
VoPPELS Abgang ist sein dahingehender Wunsch fiir die Anstalt Colditz 
in Erfiillung gegangen. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten VOPPELS sind im wesentlichen in 
der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie erschienen. Darunter befinden 
sich J ahresberichte (Bd.12 und 21), von denen der erste sich sehr eingehend 
mit den Krankheitsformen befaBt, aber wenig iibersichtlich ist, wahrend 
an heiden Stellen die therapeutischen Versuche des Praktikers zum Aus
druck kommen. 

In einer sehr fleiBigen Zusammenstellung kraniometrischer Tabellen 
im 14. Bande derselben Zeitschrift zieht der Autor Schliisse auf den ur
sachlichen Zusammenhang zwischen Schadelform und einzelhen Krank
heitssymptomen, die uns heute eigentiimlich anmuten, wahrend er in 
einer anderen Arbeit im 19. Bande in seinen Folgerungen vorsichtiger ist. 
Aus seinen Berichten und mehreren kasuistischen Beitragen erhellt, daB 
er das Sektionsmaterial eifrig benutzt hat. Aber vielfach hat man den 
Eindruck, daB ihm die Fiihlung mit anderen wissenschaftlich Arbeitenden 
gefehlt hat. Sonst ware er wohl auch nicht mit jener Arbeit iiber die 
,Harnbeschaffenheit bei Irren" (die mir leider nicht zuganglich ist) 
hervorgetreten, die ihm eine anscheinend nicht unberechtigte, scharfe 
Kritik (Bd. 19) zugezogen hat. 

Zu sehr hat er in seinen Arbeiten der Spekulation die Ziigel schieBen 
lassen. DaB er die strenge Selbstkritik der methodisch arbeitenden Wissen
schaftler nicht besessen hat, liegt vielleicht an der Art seiner Ausbildung, 
die er teilweise auf der chirurgisch-medizinischen Akademie und nur 
teilweise auf der Universitat empfangen hat. 

Spater hat sich VoPPEL ganz auf die Veroffentlichungen iiber die 
Kolonie ZschadraB beschrankt, aus denen die oben gemachten Angaben 
entnommen sind. Einen breiten Raum nehmen darin die Ausfiihrungen 
iiber die Wirtschaft ein, da VOPPEL durch die Einrichtung der kolonialen 
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Verpflegung besonders auch eine Verminderung der Kosten herbeifiihren 
wollte und erreicht hat. Den AbschluB bringt nach einem Berichte iiber 
die 50 Jahre bestehende Pfleganstalt Colditz im Jahre 188o eine kritische 
Zusammenfassung und Wiirdigung der Irrenkolonien, worin er mit Recht 
betont, daB er nach SNELL, dessen Kolonie Einum bei Hildesheim 1864 
(nicht 1866, wie er schreibt) ins Leben gerufen worden ist, der Erste in 
Deutschland war, der eine landwirtschaftliche Kolonie einrichtete. 

Der gute Arzt, der energische Organisator VoPPEL hat sich mit der 
Griindung der ,agrikolen Kolonie" ZschadraB einen Ehrenplatz in der 
Geschichte der Psychiatrie gesichert. 

Auf3er den Akten der Landesheil- und Pfleganstalt Colditz i. Sa. und miindlichen 
Berichten haben als Unterlage fiir diesen Aufsatz die Arbeiten VoPPELS gedient, 
die in der Allg. 7.eitschr. f. Psychiatrie, Bd. 12 his 39 enthalten sind, und der von 
PIERSON in derselben Zeitschrift, Bd. 39. veroffentlichte Nekrolog. 

VOLKMANN (Colditz). 

Friedrich Wilhelm Hagen 
1814-1888 

FRIEDRICH WILHELM HAGEN wurde geboren zu Dottenheim in Mittel
franken am 16. J uni 1814 als Sohn des dortigen Geistlichen, eines friiheren 
Erlanger auBerordentlichen Theologieprofessors. Den ersten Unterricht 
erhielt er vom Vater, einem begeisterten Pestalozzianhanger, dann be
suchte er das Ansbacher Gymnasium und bezog im Herbst 1832 die Uni
versitat Erlangen. Er hatte gerne Theologie studiert, allein die damals 
mit der politischen Reaktion Hand in Hand gehende kirchliche Riick
wartsbewegung veranlaBte ihn, die Theologie aufzugeben und Mediziner 
zu werden. Bei diesem EntschluB redete in ihm schon der kiinftige Psy
chiater mit, denn es lockte ihn u. a. die Hoffnung, durch das medizinische 
Studium Mittel und Wege zur Erkenntnis des Zusammenhangs der gei
stigen mit der physischen Natur zu gewinnen. In solchem Bestreben 
fand er in Erlangen Anregung bei LEUPOLDT und RUDOLF WAGNER. Nach 
seiner im Sommer 1836 erfolgten Universitatspriifung hatte er nunmehr 
das damals in Bayern vorgeschriebene Biennium practicum abzulegen. 
Da war es wiederum die wissenschaftliche Psychiatrie, die ihn bei der 
dem jungen Praktikanten iiberlassenen Wahl des Ortes und der Person
lichkeit seiner ferneren Ausbildung leitete. Er meldete sich zu dem be
kannten Professor J. B. FRIEDREICH nach WeiBenburg in Mittelfranken, 
der einige Jahre zuvor als politisch verdachtig seiner Wiirzburger Pro
fessur enthoben und als Gerichtsarzt zunachst nach Straubing, spater 
nach WeiBenburg versetzt worden war. Hier fand HAGEN, was er gesucht 
hatte: mangels eigener psychiatrischer Erfahrung eine reichhaltige Fach
bibliothek. Er wahlte sich als Dissertationsthema das Gebiet der Sinnes
tauschungen, die er an der Hand der damals neuen Ergebnisse der Sinnes-
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physiologie erkHi.ren zu konnen hoffte. Es wurde ein ganzes Buch daraus. 
das im Jahre 1837 unter dem Titel: ,Die Sinnestauschungen in bezug 
auf Physiologie, Heilkunde und Rechtspflege" erschienen ist. Gleich 
dieses Erstlingswerk des jungen Arztes war ein guter Wurf und zeigt schon 
alle Vorziige der HAGENschen Gelehrsamkeit. Nach AbschluB des Bien
niums, dessen Rest er in Miinchen und Erlangen verbracht hatte, ware 
er geme Anstaltsarzt geworden, wozu er wie kaum ein anderer geeignet 
war; allein in Bayem gab es damals auBer einigen Irrenhausem mit kiimmer
licher arztlicher Versorgung noch weiter keine psychiatrischen Anstalten 
und so muBte er denn die ibm nach den damaligen Bestimmungen seiten~ 
der Kreisregierung iibertragene Stelle eines praktischen Arztes in Velden. 
einem anmutig an der Pegnitz gelegenen Landstadtchen, antreten. Da 
ibm die dortige Praxis Zeit genug zu wissenschaftlicher Arbeit lieB, warf 
er sich wieder auf sein Lieblingsfach, die Psychiatrie, wobei ibn Erlanger 
Freunde, besonders LEUPOLDT mit Literatur versahen. Die Friichte dieser 
Studien waren einige Abhandlungen iiber die psychische Bedeutung der 
Him- und Nervenorgane, iiber Konstitution und Temperament und iiber 
die Wechselwirkung der Gemiitsbewegungen mit dem physischen Leben. 
Sie sind gesammelt r84r unter dem Titel ,Beitrage zur Anthropologie" 
erschienen. So kuhn es fiir den jungen Arzt war, sich gleich an solche 
Probleme zu wagen, er hatte Gliick damit. Das Biichlein fand giinstige 
Aufnahme und wurde entscheidend fiir seine spatere Laufbahn, indem es 
ibm die mehr als platonische GOnnerschaft seines ehemaligen Erlanger 
Lehrers RUDOLF WAGNER, der inzwischen nach GOttingen iibergesiedelt 
war, eintrug. WAGNER bot ibm die Mitarbeiterschaft an seinem damals 
im Erscheinen begriffenen, auch die Pathologie mit beriicksichtigenden 
Handworterbuch der Physiologie an und HAGEN iibemahm das Kapitel: 
Psychologie und Psychiatrie. So war mit einmal der junge Landarzt 
in die literarische Nahe eines LoTzE, VOLKMANN, PURKINJE u. a. auf
geriickt. Die ziemlich umfangreiche und namentlich in ihrem groBeren 
psychologischen Teil heute noch lesenswerte Arbeit HAGENS ist 1846 im 
II. Band des Handworterbuches erschienen und fand wieder viel Aner
kennung. Aber HAGEN sah beruflich auch jetzt noch kein rechtes Fort
kommen. Da griff R. WAGNER wieder hilfsbereit ein und verschaffte 
ihm durch seine Miinchener Beziehungen ein staatliches Reisestipendium. 
Damit war ein mehrjahriger Wunsch HAGENs erfiillt. Er ging alsbald 
im Sommer 1844 auf die wissenschaftliche Wanderschaft, kehrte zuerst 
beim alten JACOBI in Siegburg, dann bei GuiSLAIN in Gent ein, besuchte 
darauf die Londoner, damach die Pariser Anstalten und hielt sich, nach 
Deutschland zuriickgekehrt, je einige Wochen bei ROLLER in Illenau, 
hemach in Heidelberg und schlieBlich bei ZELLER in Winnental auf. In 
der Heimat trat dann fiir ibn zunachst wieder eine Wartezeit ein, his 
er im Sommer r846 zum Assistenzarzt der neu eroffneten Erlanger Irren
anstalt emannt wurde. Als solcher hatte er zu allererst die Oberfiihrung 
der in dem alten, 1780 gegriindeten, Schwabacher Irrenhaus untergebrach
ten Kranken nach Erlangen zu leiten. Es waren ihrer 140, und HAGEN 
konnte sich bei deren Obernahme in der Rolle PINELS fiihlen, denn auch 
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er muBte dort einem Teil der Kranken erst die Ketten abnehmen, Nackte 
bekleiden und vom Strohlager aufheben. Nach dem gliicklich vollzogenen 
Umzug wurde dann am I. August 1846 die unter SoLBRIGs Leitung ge
stellte Erlanger Anstalt feierlich eroffnet. Nun in gesicherter Stellung 
konnte sich HAGEN im nachsten J ahr verheiraten, welcher Ehe drei Sohne 
und eine Tochter entsprossen sind. Wahrend der folgenden Assistenten
jahre veroffentlichte er unter dem Titel: ,Psychologische Untersuchungen, 
Studien im Gebiet der physiologischen Psychologie" einige Abhandlungen 
iiber den Begriff der physiologischen Psychologie, iiber das Weinen, die 
Schamrote, den Schmerz und Ideen zur Begriindung einer neuen Kranio
skopie. Auch diese Untersuchungen, alle sehr geistreich und auf dem 
richtigen Weg zur LOsung solcher Fragen, wurden von der wissenschaft
lichen Kritik hoch eingeschatzt. Neuerdings mit einem Reisestipendium 
bedacht, besuchte er im Winter 1847/48 Wien und Prag, wurde aber an 
dem geplanten Besuch der sachsischen und preuBischen Anstalten durch 
den Ausbruch der 48er revolutionaren Bewegung gehindert. Bereits im 
folgenden J ahr erhielt er die Ernennung zum Direktor der bayrisch
schwabischen Kreisanstalt Irsee. Nachdem er im Mai zu der Vollendung 
der inner en Einrichtung dorthin iibergesiedelt war, erfolgte am I. September 
1849 die Eroffnung der Anstalt mit einem Kranken. Bei dem verhaltnis
maBig raschen Wachstum des Krankenzugangs hatte HAGEN nun prak
tisch reichlich zu tun. Er veroffentlichte dabei Anstaltsberichte und eine 
bemerkenswerte Denkschrift iiber das bayeriche Irrenwesen, die in dem 
Ieider unerfiillt gebliebenen Vorschlag zur Verstaatlichung der Irren
anstalten gipfelte. DaB HAGEN sich aber auch damals die Zeit ausgespart 
hat zu streng wissenschaftlicher Arbeit, zeigt sein im J ahr 1857 erschie
nenes Buch iiber den ,Goldenen Schnitt", dem zahlreiche Korper- und 
Schadelmessungen und Wagungen von Gehirn und Riickenmark zu
grunde liegen. Er hatte gehofft, einen in Zahlen ausdriickbaren Typus 
zu finden, von dem bei Anlage zu Geistesstorung auffallende Abwei
chungen vorkamen; allein es wollte sich a us seinen Ergebnissen kein be
stimmtes Gesetz ableiten lassen. Da stieB er auf eine im Jahre 1855 in 
der Beilage zur Allgemeinen Zeitung veroffentlichte Abhandlung ZEISINGs, 
des Begriinders der mathematischen Asthetik, aus dem HAGEN mit dessen 
die ganze Natur und Kunst durchdringenden asthetisch-morphologischen 
Proportionalgesetz bekannt wurde. Nun kam zu HAGENs freudigster 
Oberraschung Ordnung in seine Zahlen, und er konnte mit Befriedigung 
an die Veroffentlichung gehen. Allein diese Arbeit war sein Schmerzens
kind und ist es his an sein Lebensende geblieben. Sie wurde nach seinem 
Erscheinen wohl anerkennend gewiirdigt, jedoch hat man nicht weiter 
davon gesprochen. HAGEN aber blieb iiberzeugt, daB sich die Wahrheit 
beziiglich seines Fundes noch einmal Bahn brechen werde und noch wenige 
Jahre vor seinem Tode sagte er bei feierlicher Gelegenheit, fiir ihn sei die 
Sache so gewiB, wie zweimal zwei vier ist. 

Allmahlich lieBen ihn dann seine wissenschaftlichen Bediirfnisse eine 
Ortsveranderung ersehnen und das Geschick, iiber dessen Fiigungen er 
sich iiberhaupt seit dem Eingreifen RuDOLF WAGNERs nicht mehr zu 
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beklagen hatte, war ihm wiederum giinstig. Im J ahr 1859 wurde SOLBRIG 
Yon Erlangen nach Miinchen berufen und HAGEN zu dessen N achfolger 
in Erlangen ernannt. Hier wurden mit seinem Dienstantritt die Be
ziehungen der Irrenanstalt zur Universitat gleich viel inniger, als sie es 
vorher gewesen. HAGEN kam als Mann von anerkannt wissenschaftlicher 
Bedeutung und suchte alsbald um die Erlaubnis nach, sich habilitieren 
zu diirfen. Nun lieB die Fakultat seinem Fach moglichste Forderung 
zuteil werden und schon wenige Jahre spater (1864) wurde HAGEN zum 
Extraordinarius befordert. DaB er weiterhin nie Ordinarius geworden, 
lag an den besonderen Verhaltnissen. Zunachst lebte und lehrte noch, 
wenn auch ohne Klinik, aber als Ordinarius der Psychiatrie der alte LEU
POLDT. Als dann nach dessen im Jahre 1874 erfolgten Tod die Fakultat 
HAGEN zum Ordinarius vorschlug, muBte der Senat bei aller Anerkennung 
der wissenschaftlichen Leistungen HAGENs Bedenken erheben, da ihm 
die Bekleidung eines Ordinariats im Nebenamt untunlich erschien; hatte 
sich doch HAGEN selbst wenige Jahre zuvor dahin geauBert, daB nach 
Lage der Dinge eine Vereinigung der Anstaltsdirektion mit einem Ordi
nariat nicht moglich sei. So blieb er denn bis zu seinem Riicktritt vom 
.\mt Extraordinarius, aber seinem wissenschaftlichen Ansehen hat das 
nicht im geringsten geschadet. Was zunachst seine direktoriale Tatigkeit 
in Erlangen betrifft, so wurde diese reichlich in Anspruch genommen 
durch die viele Jahre sich hinziehenden Erweiterungsbauten; hat sich 
doch unter ihm die Zahl der Aufnahmen und der durchschnittliche Hestand 
nahezu verdreifacht, was schlieBlich den Anbau einer ganz neuen Anstalt 
notig gemacht hatte. Es war das ein Werk, das, wenn es in seiner urspriing
lichen Anlage hatte erhalten werden konnen, noch heute seinen Meister 
loben wiirde. Aber bei all dieser praktischen Arbeit kamen seine wissen
schaftlichen Veroffentlichungen nicht ins Stocken. Neben eingehenderen 
kritischen Referaten in der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie er
schienen ebenda kasuistische und allgemein-psychopathologische Aufsatze, 
unter ihnen (im Band 25, 1868) die heute noch vielgenannte Abhandlung 
,Zur Theorie der Halluzinationen", in der er unter Sauberung seines das 
gleiche Thema behandelnden Erstlingswerkes von mancherlei Unvoll
kommenheiten und Riickstandigkeiten seine urspriingliche Lehre fest
halten konnte. Diese hat auch noch neuerdings die Feuerprobe der Kritik 
bestanden; denn daB den echten Sinnestauschungen Erregungszustande 
im Sinnenhirn zugrunde liegen miissen, an denen sich einerseits die Vor
stellungstatigkeit formend beteiligen kann und die andererseits durch 
periphere Reize ausgelost werden konnen - diese Annahme gilt auch jetzt 
noch als die bestbegriindete. Im J ahr 1870 gab er dann eine Sammlung 
von Vortragen als ,Studien auf dem Gebiet der arztlichen Seelenkunde" 
heraus. Es sind popular gehaltene geistreiche Platidereien iiber verschie
dene dem Stoffgebiet der Psychiatrie entnommene Themata. Zwei von 
ihnen gehen unsere Fachwissenschaft ganz besonders an. Der erste (eine 
erweiterte akademische Antrittsvorlesung a us dem J ahr 186o) handelt 
von der Bedeutung der Psychologie als Erfahrungswissenschaft fiir die 
Deutung der seelischen Krankheitserscheinungen. So, wie HAGEN dieses 
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Qrundproblem unserer Disziplin herausarbeitet und vor den damals 
ziemlich machtigen Gegenstromungen verteidigt, hatte es nie vergessen 
werden diirfen. Erst in neuerer Zeit geht man wieder auf diesen Wegen. 
Das gleiche gilt auch von dem zweiten Aufsatz ,Dber fixe Ideen", in 
dem er in feiner Seelenanalyse den affektiven Bestandteilen der Wahn
ideen nachgeht. Vielleicht ist das Kriegsjahr des Erscheinens und die 
Verbindung mit den anderen Vortragen daran schuld, daB die hier ent
wickelten Gedanken nicht alsbald in die Fachliteratur iibergegangen und 
damit Gemeingut der Psychiatrie geworden sind. Es waren uns manche 
lrr- und Umwege zur richtigen Deutung der paranoischen Krankheits
bilder erspart geblieben. Zwei Jahre spater veroffentlichte er seinen 
,Chorinsky", einen Kriminalfall a us der hohen Aristokratie, der 1868 
u. a. auch deshalb peinliches Aufsehen erregt hatte, weil iiber dessen 
psychiatrische Begutachtung vor Gericht fiinf der angesehensten Irren
arzte sich nicht hatten einigen konnen. Nachdem er 1871 in der Erlanger 
Irrenanstalt seinen tragischen AbschluB gefunden hatte, hielt sich HAGEN 
fiir verpflichtet, ibn in einer eingehenden Epikrise vor der Fachwelt zu 
besprechen. Man wird nicht Ieicht in der gerichtlich-psychiatrischen 
Literatur einen Fall finden, der mit gleicher Griindlichkeit, Sachkritik 
und psychologischer Vertiefung unter Einbeziehung aller einschlagigen 
Fragen behandelt ist wie dieser. Fur die Geschichte unserer Fachwissen
schaft ist es nicht uninteressant zu sehen, wie sich bei der Besprechung 
dieses Buches die damalige Scheidung der Geister offenbarte. Die Ber
liner Richtung (im Archiv fiir Psychiatrie) konnte bei aller Anerkennung, 
die sie der ,sehr interessanten Schrift" des gelehrten Verfassers zollte, 
der ,weitlaufigen" Darstellung der Charakterentwicklung des spater 
paralytisch gewordenen CHoRINSKY so wenig Geschmack abgewinnen, 
daB sie vor Nachahmung geradezu warnte. Ganz anders DICK, der in 
der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie dieser Schrift ein 12 Seiten 
langes Referat voll des Lobes widmete und gerade der psychologischen 
Feinarbeit des Autors seine besondere Bewunderung entgegenbrachte. 
Heutzutage wird man wissen, wem Recht zu geben ist. Im J ahr 1876 
erschienen als Bericht iiber die ersten 25 Jahre der Erlanger Anstalt die 
,,Statistischen Untersuchungen iiber Geisteskrankheiten", woran die 
heiden Anstaltsarzte KARRER und ULRICH als Bearbeiter zweier Abschnitte 
mitbeteiligt waren. Das Buch erhebt sich an Umfang und Inhalt hoch 
iiber die sonst iiblichen J ahresberichte. Wenn auch manche Kapitel 
jetzt durch den Fortschritt unserer Wissenschaft iiberholt sind, so haben 
doch andere Dauerwert behalten. Dazu gehort gleich die einleitende Ab
handlung, in der HAGEN die medizinische Statistik iiberhaupt und die 
Irrenstatistik insbesondere einer umsichtigen und klaren Kritik unter
zieht, um dann die Grenzen ihrer Leistungsf&.higkeit genau abzustecken 
und der kiinftigen Methodik ihre Wege zu weisen. Der SchluBabschnitt 
des ganzen Buches tragt die Oberschrift ,Katamnese". Damit fiihrte 
HAGEN als erster diesen Namen und Begriff, der jetzt mit zu einem Grund
pfeiler unserer klinischen Forschung geworden ist, in die psychiatrische 
Praxis ein. Dem 25jahrigen Bericht folgte noch ein einfach statistischer 

K I r c h h o f f , Deutsche Irreuirzte I. 
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5jahriger und diesem im Jahr 1885 ein 7jahriger, der nochmals an einige 
der wichtigsten Ergebnisse des 25jahrigen Berichts ankniipft und diese 
in mancher Hinsicht erweitert. Es war dies die letzte Veroffentlichung 
HAGENs, der damals die Siebziger bereits iiberschritten hatte. Im fol
genden J ahr trat noch die traurige Aufgabe an ihn heran, an der psychi
atrischen Begutachtung des ungliicklichen Bayernkonigs LUDWIG II. 
mitzuwirken, und im Spatherbst 1887 legte er Anstaltsdirektion und Lehr
amt nieder. Er tat es nicht als geistesmiider Greis. Man durfte gegenteils 
noch auf manche Gabe seiner abgeklarten Lebensanschauung, seines viel
seitigen Wissens und seiner feinen Geistigkeit hoffen. Tatsachlich hat 
er dann auch schon wenige Monate nach seinem Riicktritt im Februar 
1888 vor einer erlesenen Zuhorerschaft einen offentlichen Vortrag ,"'ber 
Theoretiker und Praktiker" gehalten, in dem er auf Grund seiner Be
gabungsanschauungen groBziigige padagogische Zukunftsgedanken mit 
frohem Ausblick auf einen begliickenden VOlkerfriihling kundgab. Aber 
schon lag in ihm der Todeskeim. Der kommende Lenz konnte ihm die 
erhoffte Befreiung von mancherlei Darmbeschwerden nicht bringen; 
er krankelte weiter und ist am 13. Juni 1888 einem Krebsleiden erlegen. 

HAGEN war eine markante Personlichkeit unter den lrrenarzten aus 
der Zeit des wissenschaftlichen Aufbliihens der deutschen Psychiatrie. 
Wie geboren zum psychiatrischen Gelehrten, war sein Gelehrtentum nicht 
bloB das der Studierstube, denn mit seiner feinen Beobachtungsgabe 
und seiner Freude an der Wirklichkeit, zumal der psychischen, verfiigte 
er auch in hervorragendem MaBe iiber die unerlaBlichen Gaben des natur
forschenden Psychiaters. Zu seiner Zeit des Werdens, des Tastens, des "'ber
gangs und der dadurch bedingten wissenschaftlichen Gegensatze war er 
ein Vermittler, aber das nicht, weil er schwachliche Kompromisse liebte, 
sondern weil er mit seinem umfassenden Wissen und seinem scharfen 
kritischen Vermogen das Brauchbare der verschiedenen Richtungen zu 
verwerten wuBte. In seiner schlichten Religiositat und als Bekenner einer 
spiritualistischen Seelenlehre hat er ohne Bruch mit diesen Lebensan
schauungsfragen von Anbeginn seiner wissenschaftlichen Tatigkeit als 
Grundlage der Psychiatrie eine physiologische Psychologie gefordert 
und selbst mit auszubauen gesucht, wobei er in klarem Erfassen der 
Grenzen und Ziele unserer fachwissenschaftlichen Erkenntnis den Schwer
punkt auf die seelische Seite unserer Doppelnatur verlegte. Der empi
rischen Psychologie in der Psychiatrie zu ihrem Recht zu verhelfen, war 
er dauernd bemiiht. DaB er dabei den anatomisch-physiologischen Boden 
nicht unter den FiiBen verlor, dafiir zeugen seine eigenen auf diesem Ge
biet sich bewegenden sorgfaltigen Arbeiten. Wie geschatzt schon gleich 
seine ersten Publikationen waren, ersieht man aus den schmeichelhaften 
Besprechungen·, die sie seitens erster Fachmanner gefunden haben. Schon 
in den vierziger J ahren hat man ihn fiir berufen erachtet, eine medizi
nische Psychologie zu schreiben. Ratte er seinen Aufsatz dariiber in 
W AGNERs Handworterbuch nach seinem spateren gereiften Wissen um
gearbeitet, er wiirde wohl heute noch bestehen konnen, heute erst recht, 
woman in Psychiaterkreisen vielfach unbefriedigt von den etwas diirren 
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Ergebnissen einer gewissen Experimentalpsychologie gerne auf altere 
Darstellungen zuriickgreift. Seine Arbeiten aus der allgemeinen Psycho
therapie, die tiber die Sinnestauschungen und fixen Ideen, sind ja ohnehin 
nicht veraltet und werden, wie schon erwahnt, immer noch in die neuesten 
Untersuchungen mit einbezogen. Beziiglich der klinischen Formenlehre 
war er anHinglich geneigt, sich der Anschauung anzuschlieBen, daB viel
leicht die einzelnen Formen als Stadien desselben Prozesses aufgefaBt 

werden konnten, wobei es jedoch moglich sei, daB die Krankheit auf jedem 
dieser Stadien Halt machen und selbst auf ein einziges Stadium beschrankt 
bleiben konne. Nachdem er jedoch aus der vollen praktischen Erfahrung 
hatte schopfen konnen, hat er diese Hypothese fallen lassen und sich die 
iibliche Einteilung seiner Zeit zu eigen gemacht. Eine zusammenhangende 
Darstellung dariiber aus seinen spateren J ahren liegt nicht vor, doch kann 
man unschwer aus verschiedenen seiner Publikationen eine durch das 
Zustandsbild hindurchschimmernde klinische Betrachtungsweise erkennen. 
In diesem Sinn sind auch seine charakterologischen Studien einerseits 
und die Einfiihrung der katamnestischen Erhebungen andererseits zu 
verstehen. 
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Als praktischer Anstaltspsychiater wird HAGEN zwar nicht unter 
den deutschen Vorkampfem des No-restraint genannt, aber trotzdem 
waren seine Erlanger Kranken mindestens ebenso gut daran wie die 
damaligen Insassen von Hanwell unter CoNOLLYS Leitung. Ein iiberaus 
warmer Ton familiarer Behaglichkeit zog durch das ganze Haus; dabei 
klappte alles, auch ging es stetig vorwarts, ohne daB man viel von Erlassen 
und Verfiigungen zu horen bekam und mit Vielgeschaftigkeit behelligt 
wurde. Wem es je beschieden war, mit und unter ihm zu arbeiten, dem 
wird sicher diese Zeit beruflichen Wirkens als seine gliicklichste in Er
innerung stehen. Fiir weitere Kreise bilden die schon genannten Anstalts
berichte und die Abhandlung iiber das bayrische Irrenwesen noch die 
Spuren seiner segensreichen praktischen Tatigkeit. 

HAGENs AuBeres hatte auf den ersten Blick nicht gerade etwas Impo
nierendes. Er war von untermittelgroBer, gedrungener Gestalt und hatte 
infolge rhachitischer Verkriimmung der Beine einen etwas schwerfalligen 
Gang. Aber der Kopf! Die hohe und breite Denkerstime, die etwas tief
liegenden, kleinen, aber ungemein klugen Augen, die auch unter der graBen 
Starbrille ihre Leuchtkraft nicht verloren, der milde Schnitt des durch 
keinen Schnurrbart verdeckten Mundes, dafiir das Kinn bedeckt und die 
Wangen umrahmt von einem schneeweiBen Bart, das Haupthaar nach 
hinten leicht gelockt - das alles zur physiognomischen Einheit zusammen
gefiigt gab einen Charakterkopf, der durch den sprechenden Ausdruck 
hoher Geistigkeit und Giite jedermann gefangen nehmen muBte, aber 
auch in den Augenblicken, wo er den Zorn des Jupiter tonans zeigen 
muBte, seine Wirkung nicht versagte. Im privaten wie im offentlichen 
Auftreten war ihm eine riihrende Bescheidenheit eigen. Nie kames vor, 
daB er auch nur dem jiingsten Arzt gegeniiber seine geistige 'Oberlegenheit 
herauskehrte. Er war iiberhaupt das gerade Gegenteil eines aufdring
lichen Sprechers, dafiir in seiner stillen sinnenden Art ein vorbildlich 
geduldiger Zuhorer; um so mehr war man gespannt, wenn er zu sprechen 
begann. Auch im offentlichen Vortrag hing alles lauschend an den Lippen 
dieses Mannes, dem die Gabe des lauten Brusttons nicht verliehen war. 
Nach alledem ist es zu verstehen, daB er in jenem offentlichen Wirken, 
wo es ohne gewisse AuBerlichkeiten nicht geht, nicht recht zur Gel tung kam; 
aber er trug es mit Gelassenheit, daB er von der durchschnittlichen zeit
genossischen Psychiatrie der siebziger und achtziger Jahre nicht mehr 
nach Verdienst gewiirdigt wurde, bot ihm doch die aufrichtige Wert
schatzung, die ihm Manner vom Schlage LAHRS, ScHth.Es u. a. bis zum 
Lebensabende entgegenbrachten, voile Genugtuung. Inzwischen hat 
unsere Wissenschaft mancherlei Schwenkungen durchgemacht. Heute 
aber ist in einigen Hauptrichtungen der Psychiatrie wieder viel von dem 
Geist zu spiiren, in dem HAGEN zu arbeiten bestrebt war und dem v.ir 
nicht nur seine zeitlichen Anregungen, sondem auch die jetzt noch giil
tigen Ergebnisse seiner Forschertatigkeit verdanken. 

G. SPECHT (Erlangen). 
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Heinrich Neumann 
r8q-r884 

Unter deiJ. rutesten Vertretern der psychiatrischen Wissenschaft, 
unter den ,Irrenvatern", wie sie die Jiingeren halb scherzhaft genannt 
haben, ist HEINRICH NEUMANN entschieden einer der interessantesten. 

Die Anschauungen, die er sich iiber das Wesen der Geisteskrankheit 
gebildet hatte, waren durchaus originell und, um seine Meinung, es gabe 
nicht Formen von Geisteskrankheiten, sondern nur e in e Geisteskrankheit, 
zu verteidigen, machte er Ausfiihrungen, die die naheste Beriihrung mit 
modernsten Anschauungen iiber das Wesen der Seelenstorungen haben. 

Der auBere Lebensgang, in welchem sich seine gedankliche Arbeit 
abspielte, war folgender: 

HEINRICH NEUMANN wurde am 17. J anuar 1814 zu Breslau geboren. 
Er stammt aus einer Gelehrtenfamilie. Der Philosoph BRANISS und der 
Chemiker FISCHER, welche an der Breslauer Hochschule wirkten, waren 
ihm nahe verwandt. Sein Vater, Israelit von Geburt, fungierte als Lehrer 
an der zum Zwecke der J udenemanzipation daselbst gegriindeten, jetzt 
langst aufgehobenen Wilhelmschule. Ungefahr in den zwanziger Jahren 
des vorigen J ahrhunderts hatte eine englische Missionsgesellschaft den 
Plan gefaBt, zu Bekehrungsversuchen das Neue Testament ins Hebraische 
iibersetzen zu lassen. Von einem namhaften Orientalisten wurde der 
wissenschaftlich bereits bekannte, altere NEUMANN als der einzig Taug
liche zu solchem Unternehmen bezeichnet. Er wurde nach England be
rufen, trat schlieBlich mit seiner Familie zum Christentum iiber und lebte 
dann als Privatgelehrter, ganz mit der ihm iibertragenen Arbeit beschaf
tigt, in Breslau. 

Die Gelehrsamkeit des Vaters und die allgemeine Bildung, welche 
derselbe sich durch seine Reisen und die Beriihrung mit der Aristokratie 
des Geistes und der Geburt erworben hatte, waren auf den Bildungsgang 
HEINRICH NEUMANNs von unverkennbarem EinfluB. Nicht nur, daB er 
mit erstaunlicher Fassungskraft sich Gymnasia!- und medizinische Fach
kenntnisse aneignete, so daB er schon in dem fiir damalige Verhrutnisse 
geringen Alter von 22 J ahren multa cum laude zum Doctor med. promo
viert wurde, nein, er erwarb sich auch eine umfassende schongeistige 
Bildung und vollendete weltmannische Formen, welche ihn im Verein 
mit einer anspruchslosen Verbindlichkeit zu einer sofort fiir sich einneh
menden Erscheinung machten. So beherrschte er neben anderem die 
englische Sprache und Literatur vollstandig und war ein weit iiber das 
Niveau der MittelmaBigkeit ragender Musikdilettant. 

Nach Absolvierung seiner Studien trat er beim I. schlesischen Kiiras
sierregiment als Regimentschirurgus ein, fungierte als solcher mehrere 
Jahre und erhielt dann den Auftrag, einen kranken hoheren russischen 
Militar auf Reisen zu begleiten. Nachdem sein Klient in Kissingen ge
storben war, brachte er die Leiche nach Petersburg und kehrte als Ritter 
des Stanislausordens nach Deutschland zuriick. In Breslau wurde er 
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Assistent an der geburtshilflichen Klinik des Professors BETSCHLER, lei
tete vertretungsweise dieselbe ein bis zwei Semester selbstandig und habi
litierte sich dann als Dozent fiir innere Medizin. Als solcher war er ein 
Hauptvertreter der damals modernen SCHONLEINschen Richtung und 
hatte von seiten der Fachprofessoren mannigfache Anfechtungen zu er
dulden. Deshalb gab er seine Dozentur freiwillig auf und ging im Mai 1846 
als Assistenzarzt an die Provinzialirrenheilanstalt Leubus, wo MARTINI 
damals das Zepter fiihrte und durch den guten Ruf seiner Personlichkeit 
dem mit der Anstalt verbundenen Pensionate Caste aus aller Herren Lan
der, namentlich aus Osteuropa, zufiihrte. Einem spekulativen Geiste, 
wie er NEUMANN zu eigen war, muBte die Beobachtung der psychisch 
Kranken dauernd das weitgehendste Interesse erwecken, doch der bureau
kratische Sinn, welcher die Signatur der Anstaltsverhaltnisse bildete, 
die Sturm- und Drangperiode der politischen Umwalzungen in damaliger 
Zeit, welche nicht ohne Einwirkung auf alle anderen Verwaltungsver
haltnisse blieb, r: -.nche Hemmnisse beseitigte, aber auch manche taube 
Bliiten trieb un:~ debt wenig die feurige Natur NEUMANNS beeinfluBte 
- er wollte z. B. die einheitliche Leitung der Anstalten umgeschaffen 
wissen - fiihrte Kollisionen mit den gegebenen Verhaltnissen herbei 
und veranlaBte ihn, aus dieser ihm unbehaglich gewordenen Stellung 
Ende 1849 zu scheiden. Er wurde noch einmall\Iilitararzt in einem schle
sischen Infanterie-Regiment. Als solcher war er wahrend des polnischen 
Aufstandes und in der Choleraepidemie 1850 tatig, doch drangte es ihn, 
wieder Seelenheilkunde zu treiben, und so griindete er 1852 in einem an 
Breslau unmittelbar angrenzenden Dorfe, Popelwitz, eine Privatirren
anstalt. Sie war die erste in Ostdeutschland und half einem langst vor
handenen Bediirfnis ab. Ihre Einrichtung war von vornherein einfach, 
aber nicht unzweckmaBig. Wenn NEUMANN trotz dessen stets mit den 
groBten materiellen Sorgen zu kampfen hatte, so lag dies nicht bloB daran, 
daB er sein Unternehmen ohne eigene Mittel begonnen hatte, sondern 
weil ihm, was man oft bei genialen Naturen findet, wirtschaftliche Be
gabung und auch Erfahrungen vollstandig fehlten. 

In den fiinfziger J ahren habilitierte er sich zum zweiten Male und zwar 
fiir Psychiatrie, ohne zunachst die Moglichkeit zu haben, iiber ein Demon
strationsmaterial verfiigen zu konnen. 1862 wurde er Professor extra
ordinarius und kam neben GRIESINGER und SOLBRIG bei Besetzung der 
Berliner Professur in Frage. Als im Jahre 1867 die Irrenabteilung des 
Allerheiligen-Hospitals von der stadtischen Hospitalabteilung fiir innere 
Kranke abgezweigt wurde, erhielt er die Stelle des Primararztes derselben. 
J etzt beniitzte er, freilich unter Schwierigkeiten, die seiner Behandlung 
anvertrauten Kranken zu klinischen Zwecken, bis 1874 durch Vertrag 
des Staates mit der Stadt in der Irrenstation eine offizielle psychiatrische 
Klinik geschaffen und NEUMANN zu deren Direktor ernannt wurde. Be
sonders in den letzten J ahren seines Wirkens stieg die Zahl der Zuhorer, 
trotz der damals fakultativen Behandlung unserer Fachwissenschaft 
bei der Staatspriifung, in erfreulicher Weise. Ein ausreichendes Material 
war bei einem Bestande von 160 bis 200 Kranken und einer jahrlichen Auf-
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nahmeziffer, welche von 400 his auf iiber 700 in den letzten Jahren ge
stiegen war, stets vorhanden. Auch sollte sich damals in nachster Zukunft 
XEUMANNs Lieblingsplan, der notwendige Bau einer neuen stadtischen 
Irrenanstalt auBerhalb des Rayons des allgemeinen Hospitals, verwirk
lichen, doch wurde seine Freude auBer durch stetc materielle Sorgen 
durch eine seit 1881 auffallend fortschreitende Hinfalligkeit beeintrachtigt. 
Da NEUMANN jede physikalische korperliche Untersuchung verweigerte, 
stellte erst eine Anfang 1884 auftretende Karbunkulose die Diagnose des 
Diabetes sicher. Im Laufe des Sommers erholte sich der Patient soweit, 
daB er mit reger geistiger Frische noch am 6. September 1884 die Ver-
sammlung des d. h. seit 1881, 
Yereinsderlrren- dort nicht mehr, 
arzte Schlesiens sondern in Bres-
und Posens in lau wohnte. 
Owinsk leiten NEUMANNS li-
konnte;dochver- terarische Tatig-
schied er nach keit ist, im Ver-
kurzen Vorboten gleich zu der 
am ; 10. Oktober Fruchtbarkeit 
1884nachmittags moderner geisti-
51/4 Uhr im dia- gerProduzenten, 
betischen Coma. keine umfang-

Seine Rube- reiche gewesen. 
statte fand er Abgesehen von 
nach seinem einigen friiheren, 
Wunsch aui dem nicht psychiatri-
Kirchhofe · zu schen Veroffent-
Popelwitz, trotz- lichungen, be-
dem er nach dem griindetenhaupt-
Verkauf seiner HEINRICH NEL'"MANN sachlich seine 

Privatanstalt, Werke iiber das 
Entmiindigungsverfahren ( , Der Arzt und die Blodsinnigkeitserklarung", 
Breslau 184 7, , Theorie und Praxis der Blodsinnigkei tserklarung'', Erlangen 
I86o) und sein ,Lehrbuch der Psychiatrie", Erlangen 1859, seinen Ruf. 
Gleichsam als sein psychiatrisches Vermachtnis hinterlieB er zwei kom
pendiose Bearbeitungen der gleichen Materien, namlich seinen ,Katechis
mus der gerichtlichen Psychiatrie" (Breslau 1884) und seinen ,Leitfaden 
der Psychiatrie fiir Mediziner und Juristen" (Breslau 1883). AuBerdem 
sind noch zu nennen seine gerichtsarztlichen Reflexionen iiber den ProzeB 
KULLMANN (Berlin 1875) und ein wissenschaftlicher Rechenschaftsbericht 
iiber die Privatanstalt Popelwitz, sowie kleinere Essays und Gutachten, 
welche in der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie zum Abdruck kamen. 

In seinen Lehrbiichern hat sich NEUMANN, abhold jedem Autoritats
glauben, meist eigene Anschauungen iiber das Wesen und den Verlauf 
der Seelenstorungen aus scharfsinniger Deutung minutioser Beobachtungen 
konstruiert, und gipfelt das Resume derselben darin, daB er aus der moder
nen anatomischen Richtung kein gedeihliches Fortschreiten der Psychi-
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atrie erhofft, sondern dem Wesen des psychischen Krankheitsprozesses 
nur auf dem Boden der psychologischen Deduktion naherzutreten glaubt. 
Diese Ansicht erschiitterten die neueren Fortschritte in der Erkenntnis 
der Gehirnfunktion nicht, trotzdem er nicht etwa wie mancher alternde 
Gelehrte aus Lassigkeit oder Voreingenommenheit es versaumte, von 
denselben genaue Kenntnis zu nehmen, nein, weil er an dieselben mit einer 
Skeptik herantrat, welcher man mit Riicksicht auf den gegenwartigen 
Stand der Frage nicht ganz die Berechtigung absprechen kann. Er half 
sich damit, daB er die hervorstechenderen Symptomenkomplexe als Sta
dien einer Krankheitsform hinstellte und bei jeder geistigen Storung, ein
schlicBlich der Pat;alyse, hauptsachlich drei Perioden, namlich eine solche 
der Produktion pathologischer Geisteserzeugnisse, eine zweite der Locke rung 
des Zusammenhanges der Vorstellungen und eine dritte des ganzlichen gei
stigen Zerfalles unterschied. Diesen typischen Verlauf unterbrachen nach 
seiner Meinung nur Genesung und Tod. Es entspricht nicht der Art und 
dem Umfange dieses Aufsatzes, Kritik iiber diese Theorie zu iiben, sonst 
wiirde ein Eingehen auf den Symptomenkomplex der primaren Verriickt
heit, welcher im personlichen wissenschaftlichen Verkehr iiber dieses Them a 
oft gegen ihn ins Feld gefiihrt wurde, allein schon geniigen, um dieselbe 
zu erschiittern. Es diirfte sich auch dariiber streiten lassen, ob der Mangel 
eines jeden Schematismus, wie er aus solchen Ansichten hervorgehen muB, 
seine Lehrbiicher praktisch fiir Anfanger bzw. Studierende erscheinen 
laBt. Dieselben werden ihren unbestrittenen Wert behalten wegen der 
klaren, formvollendeten Art und der geschickten Gruppierung, in welchen 
NEUMANN seinen Gedanken Ausdruck zu verleihen weiB, wegen der 
Lebenswahrheit und knappen Umgrenzung, mit welcher er psychische 
Symptomenkomplexe schildert, wegen der Fillle von eigenem Gedanken
material, mit welchem er die Produkte der Erfahrungstatsachen durch
webt. Infolgedessen erkannte man in fast allen neuen Lehrbiichern der 
damaligen Zeit seinen EinfluB, namentlich in den psychologischen Ein
leitungen derselben. Manche seiner bezeichnenden Ausdriicke, wie z. B. 
die ,geistigen Invaliden", sind Gemeingut geworden. 

Mehr fiir die Bediirfnisse der Praxis sind seine gerichtsarztlichen 
Veroffentlichungen eingerichtet; sie sollen und konnen dem praktischen 
Arzte wesentlich dazu helfen, vor Gericht einen psychischen Krankheits
zustand in einer fiir Richter, also fiir medizinische Laien, iiberzeugenden 
Weise zu demonstrieren. Hier stimmt der Verfasser auch vollig mit den 
allgemeinen Anschauungen iiberein, wenn er eine moglichst freie und ein
fache Form des Entmiindigungsverfahrens und eine Ausmerzung der 
unwissenschaftlichen Begriffe ,Wahnsinn und Blodsinn" fordert. Die 
Verdienste NEUMANNS sind gerade von seinen Fachgenossen nicht ge
niigend gewiirdigt worden. Ein gutes Teil der Sicherheit und der Bedeu
tung der Stellung, wie sie der deutsche Gelehrte gerade in der Psychiatrie 
hat, verdankt er der Klarheit und Folgerichtigkeit der Ausfiihrungen, 
mit denen NEUMANN an die Gesetzesausdeutung heranging. 

Ahnlichen Grundsatzen wie in seinen schriftlichen Veroffentlichungen 
huldigte er als klinischer Lehrer. Die Studenten waren zwar beim jewei-
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ligen Beginn der klinischen Vortrage durch den Mangel der Abgrenzung 
bestimmter Krankheitsschemata, welche sie aus den iibrigen Disziplinen 
gewohnt waren, und durch das Frondieren gegen die pathologische Ana
tomie betroffen, doch machten NEUMANN die anregende und erschopfende 
Erorterung des Einzelfalles und die Art, wie er im AnschluB an das Demon
strationsobjekt seine Zuhorer mit Gedanken durchtrankte, zu einem der 
beliebtesten klinischen Lehrer. 

Erwahnenswert ist auch noch seine popular-wissenschaftliche Tatigkeit. 
Seine Vorlesungen iiber SHAKESPEARES Dramen, welche zum Teil im 
Druck erschienen sind (z. B. iiber Lear und Ophelia, Breslau r866), gehoren 
zu den besten Proben volkstiimlicher Asthetik, und ihre Lektiire wird auch 
heutzutage jedem Gebildeten ein wahrer GenuB sein. 

Neben diesen wissenschaftlichen Vorziigen besaB aber NEUMANN ein 
edles, fiir fremdes Leid und das offentliche Wohl warmfiihlendes Herz. 
Den Armen gab er oft iiber seine Krafte, und ohne Riicksicht auf seine 
eigenen Interessen fiihrte ihn der Drang zu helfen r866 auf die Schlacht
felder Bohmens und r870/71 in die heimischen Lazarette. Auch war er, 
trotz seiner zum Polemisieren geneigten Natur, ein wohlwollender, ja 
iiberaus milder Beurteiler des Tuns anderer. 

Als QueUe ist nur mein eigener Nachruf iiber NEUMANN beniitzt. 

ARTHUR LEPPMANN t. 

Karl Ferdinand Kern 
I814-1868 

Soll sich in der Schwachsinnigenfiirsorge das Ideal einer leitenden 
Personlichkeit verwirklichen, so wird es immer darin bestehen, daB diese 
Personlichkeit in sich das notwendige medizinische und padagogische 
Wissen und Konnen vereint. Es miiBten also Arzte auch Padagogen oder 
Padagogen auch Arzte werden, um dieses Ideal zu erreichen. 

Den letzteren Weg haben in der Geschichte des deutschen Schwach
sinnigenwesens drei fiir ihr Fach begeisterte Manner beschritten: KERN, 
KIND und HEYER.- Sie sind zugleich die Vertreter der ersten Bliitezeit 
der medizinisch-padagogischen Schwachsinnigenfiirsorge in Deutschland, 
etwa um das J ahr r8so. - Unsere Zeit lenkt wieder in diesel ben Bahnen 
ein, und diese Manner bleiben vorbildlich fiir Arzte, die an Schwachsin
nigen-, an Fiirsorgeerziehungs- oder Taubstummenanstalten oder an Hilfs
schulen erfolgreich und mit griindlichem Verstandnis der Erscheinungen, 
Zusammenhange und Grenzgebiete wirken wollen. 

KARL FERDINAND KERN war geboren am 7. J uni 1814 zu Eisenach, wo 
er zunachst die Biirgerschule beuchte. Friih schon fiel seine padagogische 
Begabung auf, so daB er schon als Lehrer seiner Mitschiiler verwendet wer
den konnte. Er absolvierte das heimische Gymnasium und Seminar, trat 
a her dann noch nicht in den Volksschuldienst ein, sondern unterrichtete von 
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1834 his 1836 auf Anregung des Oherkonsistorialrates ToPFER in Eisenach 
mehrere hlOdsinnige und tauhstumme Kinder. 1836 trat er zur weiteren 
Aushildung in den Lehrkorper der Tauhstummenanstalt in Eisenach ein, 
nachher an .der Tauhstummenanstalt in Leipzig, wo Direktor REICH, der 
Schwiegersohn HEINICKEs (des Begriinders der deutschen Tauhstummen
Bildungsmethode) sein Studium wohlwollend forderte. Er wurde nach 
einiger Zeit durch Vermittelung REICHs als ordentlicher Lehrer an der 
Leipziger Anstalt angestellt und wirkte dort his 1839. Um diese Zeit trat 
FR. FROBEL mit dem System seines ,Kindergartens" und der psycho
logisch-padagogischen Kleinkinderpflege erstmalig an die Offentlichkeit. 
KERN machte auch hierin einen Studiengang_ durch, um das Neue fiir 
seine Ziele praktisch verwerten zu konnen. Im Jahre 1839 wurde er in 
seine Vaterstadt Eisenach zuriickherufen zur Leitung einer kleinen Tauh
stummenanstalt, worin aher auch Schwachsinnige (meist solche mit er
hehlichen Sprachgehrechen) Aufnahme fanden. Die guten Erfolge seines 
technisch vorziiglichen Unterrichtes veranlaBten das GroBherzogliche 
Schulkollegium durch Reskript vom 2. Marz 1839 das KERNsche Institut 
ausdriicklich zur Bildung von Geistesschwachen zuzulassen, die ihm 
nun in groBerer Anzahl vom Staate zugeschickt wurden. 1843 verheiratete 
er sich mit KAROLINE KoHLER. Seine Anstalt wuchs stetig durch Zuzug. 
Medizinalrat Dr. v. FRORIEP hefiirwortete eine angemessene Erweiterung 
derselhen, so daB sich KERN veranlaBt sah, die Erziehung und Bildung 
der Tauhstummen ganz aufzugehen und auch die hisher hetriehene Ein
fiihrung von Schulamtskandidaten in Theorie und Praxis des Unterrichts 
der tauhstummen und sprachkranken Kinder einzustellen, um sich ganz 
den Schwachsinnigen zu widmen. Damals (1846) erschien das Werk 
SXGERTs, des Direktors der Koniglichen Tauhstummenanstalt in Berlin: 
,Oher die Heilung des Blodsinns auf intellektuellem Wege", das viel Auf
sehen in den Fachkreisen erregte. SXGERT hatte am I. April 1845 auch 
ein privates Institut fiir Schwachsinnigenhildung in Berlin eroffnet. 
KERN ging nach Berlin, um sich personlich und eingehend von den S.AGERT
schen Methoden und ihren Erfolgen zu iiherzeugen. Das Resultat war, 
daB er die S.AGERTschen Ansichten von angehlichen Heilungen, die er fiir 
unmoglich erklarte, in ziemlich scharfer Kritik zuriickwies. Immerhin 
erkannte er die S.AGERTsche Forderung an, daB der Schwachsinnigen
padagoge, vor allem der Direktor einer Anstalt, eine arztliche Aushildung 
hahen miisse, Kenntnisse der Anatomie, des Hirn- und Nervensystems usw. 
wenn er seine Pflichten recht erfiillen wolle. Mit dieser Erkenntnis ver
hand sich hei KERN sofort der heroische EntschluB, trotz der entgegen
stehenden groBen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, den Weg zum hoheren 
Ziele personlicher Vervollkommnung zu gehen. Mit Genehmigung des 
Kultusministers verlegte er sein Institut nach Leipzig und lieB sich im 
Fehruar 1847 als Stud. med. inskrihieren. Am r6. Marz 1852 erwarh er 
sich mit der Dissertation: ,De fatuitatis cura medica et paedagogica 
consocianda '', den medizinischen Doktor. So hoffte er, allen Anforderungen 
des Schwachsinnigenwesens gerecht zu werden. Seine Anstalt nahm 
standig an Zoglingen zu. Er verlegte sie r854 nach Gohlis und r859 nach 
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Mockern, wo sie noch besteht. Er gliederte sie in drei Abteilungen, eine 
Versuchsaufnahmeabteilung, eine Schulabteilung und ein Pflegeasyl fiir 
Erwachsene. KERN besaB in hohem MaBe die Eigenschaften als Arzt 
und Erzieher, um eine derartige Krankenanstalt erfolgreich zu lei ten. 
Vielerlei Anregungen gingen von ihm aus in alle Lande, auch zur Griin
dung gleicher und ahnlicher Anstalten. KERN wirkte viel Gutes als Arzt 
und Menschenfreund. Er war Mitglied zahlreicher werktatiger Gesell
schaften und wissenschaftlicher Vereinigungen. Er starb am 9· Dezember 
1868. Nach seinem Tode fiihrte seine hervorragend tiichtige Frau das 
Institut in seinem Geiste weiter unter Assistenz seines Sohnes Dr. HER-
MANN KERN. nachdemAbend-
Ihrer hilfreichen berge, der An-
und verstandigen stalt Dr. Guc-
::\Iitarbeit bei GENBUHLSimBer-
seiner Bahnbre- ner Oberlande. 
chertatigkeit ge- Die Einrichtun-
dachte KERN im gen undheilerzie-
Curriculum vitae herischen MaG-
seiner Doktor- nahmen in den 
arbeit. meisten Anstal-

Zu schriftstel- ten seiner Zeit 
lerischer Betati- fanden vor seinen 
gung blieb KERN Augen wenig 
im allgemeinen Gnaoe, besonders 
wenig Zeit iibrig. seitdem er die 
Doch unternahm medizinischen 
er weite Reisen Gesichtspunkte 
zur Information mehr werten ge-
und Fortbildung lernt hatte. Er 
in seinem Fach, schrieb selbst 
sou. a. nach Siid- KARL FERDINAND KERN ein vortreffliches 
deutschland und Werkchen: ,Pa-
dagogisch-diatetische Behandlung Schwach- und Blodsinniger", Leipzig 
1847, dessen versprochene Fortsetzung leider nicht erfolgte. In der ,Allge
meinen Zeitschrift fiir Psychiatric" veroffentlichte er auBer zahlreichen 
Biicherrezensionen und gelegentlichen Notizen die groBere Arbeit: ,Gegen
wart und Zukunft der Blodsinnigenbildung", XII. Bd., Heft 4, 1855, wo er 
gewissermaBen das Programm derselben entwickelte: zweckmaBige diateti
sche Behandlung, Korperpflege, Leibesiibungen, einen auf planmaBiger 
Sinnesentwicklung, besonders auf dem Tastsinn aufgebauten Unterricht bei 
groBtmoglichster Individualisierung. Urn die Mitarbeiter weiterer Kreise 
der Fachinteressenten zu organisieren, betrieb er r865 auf der deutschen 
Lehrerversammlung in Leipzig die Einrichtung einer heilpadagogischen 
Sektion: ,die Gesellschaft zur Forderung der Schwach- und Blodsinnigen
bildung", die noch in demselben Jahre in Hannover zum ersten (und leider 
zum letzten!) Male tagte. Auf einer friiheren Versammlung der deutschen 
Irrenarzte zu Eisenach r86o hatte er iiber das Thema referiert: ,Die 
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Staatsregierungen sind verpflichtet, fiir Erziehung und Unterricht der 
Blodsinnigen zu sorgen". Zwar hatte schon 40 Jahre friiher (1821) 
der Psychiater VERING in seiner ,Psychischen Heilkunde" die Frage in 
bestimmter Form beantwortet, als erster Herold zugunsten der Einrich
tung von Hilfsschulen! 

In KERNs Bahnen traten KIND und HEYER ein; beide waren auch 
erst Lehrer und wurden daneben Arzte, Psychiater und Fachmanner fiir 
Schwachsinnigenbildung. Der erstere war an KERNs Anstalt tatig, wurde 
sein Schwiegersohn und hernach Direktor der Schwachsinnigenanstalt 
Langenhagen bei Hannover. HEYER iibernahm die SXGERTsche Idioten
anstalt in Berlin. - KERNS Lebenslauf und Lebensarbeit ist ein spre
chender Beweis fiir die Bedeutung medizinisch-psychiatrischen Denkens 
in der Schwachsinnigenfiirsorge und -bildung, anderseits aber auch dafiir, 
daB nur padagogisch beanlagte Psychiater in dieses Grenzgebiet de~ 
Psychiatrie und Heilpadagogik hineingehoren! 

Literatur: MEISSNER, Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 25, S. 261 ff. - GER
HARDT, Zur Geschichte und Literatur des Idiotenwesens, S. 97ff. - KIRMSSE, 
Artikel ,.KERN" im Handbuch der Heilpiidagogik. Marhold, Halle 1911. 

Ludwig Snell 
(I817-1892) 

K. KLEEFISCH {Essen). 

LUDWIG SNELL wurde geboren am 18. Oktober 1817 zu Nauheim bei 
Diez im Herzogtum Nassau. Sein Vater, JoHANN FRmDRICH SNELL .. 
war dort Pfarrer und Dr. phil. Dessen Vater (1755-1834) war Dr. phiL. 
Oberschulrat und Direktor des Gymnasiums zu W eilburg und verfaBte 
gemeinsam mit seinem Bruder, der Professor der Philosophie in GieBen 
war, ein Handbuch der Philosophie, das zahlreiche Auflagen erlebte. 
Der Pfarrer J. Fr. SNELL wurde 1825 nach Laufenselden versetzt, wo er 
1839 starb. In Laufenselden im Taunus verlebte LuDWIG SNELL seine 
Jugend; er besuchte keine Schute, sondem wurde von seinem Vater 
unterrichtet, his er 1834 die Universitat GieBen bezog, wo er zunachst 
das Abiturientenexamen ablegte. Weiter studierte er dann in Heidelberg 
und Wiirzburg, wo er am 30. November 1839 zum Dr. med. promovierte. 
Die arztliche Priifung fiir das Herzogtum Nassau hestand er im Sommer 
1839. Damals waren in Nassau aile Arzte Staatsbeamte mit festem 
Gehalt, die ihren Wohnsitz zugewiesen bekamen. SNELL \\<Urde zum 
:Medizinalakzessisten in Hochheim emannt und iibte dort die arztliche 
Praxis bis zum Jahre 1844 aus. Zu dieser Zeit beschloB die Nassauische 
Regierung eine wiirdige Versorgung der Geisteskranken einzurichten, die 
bis dahin, wie in den meisten Landem, in einer Strafanstalt untergebracht 
waren, und zwar in Eberbach, einem friiheren Zisterzienserkloster, noch 
jetzt beriihmt durch die dort im Friihjahr stattfindenden Weinversteige
rungen. Als Irrenarzte fiir die geplante Irrenanstalt wurden SNELL und 
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GRASER in Aussicht genommen. Beide machten im Auftrage der Regie
rung 1846 und 1847 ausgedehnte Studienreisen. Er wurde dann Arzt 
der Korrektions- und Irrenanstalt Eberbach, his die ganz in der Nahe 
gelegene Irrenanstalt Eichberg gebaut war. Im Jahre 1849 wurde die 
neue Irrenanstalt Eichberg mit 220 Kranken eroffnet und SNELL wurde 
ihr Direktor. Eichberg ist wohl noch jetzt die schOnstgelegene Irren
anstalt Deutschlands, an der Stelle, wo die Weinberge des Rheingaues 

IJ..i . ./~. 
aufhoren und die Eichenwalder des Taunus beginnen, mit dem Blick auf 
den Rhein von Mainz his zum Niederwald tiber Riidesheim. 1852 ver
heiratete SNELL sich mit einer Tochter des Generalmajors ALEFELD in 
Wiesbaden. Im Jahre 1856 trat der Direktor der damals groBten deutschen 
Irrenanstalt, Hildesheim, die mehr als 6oo Kranke beherbergte, der 
Obermedizinalrat BERGMANN, in den Ruhestand. Die Hannoversche 
Regierung beschloB, einen auswartigen Irrenarzt von bewahrter Tiichtig
keit zu seinem Nachfolger zu berufen. ROLLER in Illenau lehnte den Ruf 
ab. Als zweiter wurde SNELL in Aussicht genommen, der dem Rufe Folge 
leistete. Die Hildesheimer Anstalt hestand seit dem Jahre 1827. Sie war 
in zwei leerstehenden Klostern, dem Michaelis- und Magdalenenkloster, 
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innerhalh der Stadt untergehracht und durch einen Neuhau auf dem 
Grund und Boden eines friiheren Klosters, des Siilteklosters, entfernt von 
den heiden anderen Klostern, erweitert worden. Aile Riiume waren he
reits im Jahre 1856 unzureichend und stark iiherfiillt, so daB sich a us der 
zerrissenen Lage innerhalh der Stadt und der Unmoglichkeit der not
wendigen Erweiterung Schwierigkeiten ergahen. Trotzdem wurden einige 
Umhauten und Erweiterungshauten vorgenommen. Die Anregungen 
dazu erwarh sich SNELL zum Teil durch eine Studienreise, die er im Jahre 
1862 nach Holland, Belgien und Frankreich unternahm. Es ergah sich 
jedoch die Notwendigkeit, durch den Bau einer neuen Anstalt der stetig 
wachsenden Dherfiillung griindlich zu hegegnen. Fiir den Bau der neuen 
Irrenanstalt kamen zwei Stiidte in Frage: Osnahriick und Gottingen. 
Fiir Gottingen sprach der Wunsch, den akademischen Unterricht in der 
Psychiatrie zu ermoglichen, wiihrend die exzentrische Lage im iiuBersten 
Siiden des Konigreiches unerwiinscht erschien. SchlieBlich entschied der 
Konig GEORG V., der groBes Interesse an dem · Bau der neuen Anstalt 
zeigte, den Streit dahin, daB zwei Anstalten zu gleicher Zeit gehaut werden 
sollten. Fiir die Notwendigkeit des klinischen Unterrichtes in der Psy
chiatrie war SNELL schon friiher eingetreten under hatte selhst in Hildes
heim seit dem Jahre 1857 Kurse fiir praktische Arzte ahgehalten, die 
2 Monate dauerten und guten Zuspruch fanden. J ede der heiden neuen 
Anstalten wurde zuniichst fiir 200 Kranke erhaut. Ihre Grundrisse 
waren sehr iihnlich; selhstverstiindlich hielten sie streng an dem damals 
herrschenden Korridorsystem fest. Im Jahre 1862 wurden die Kosten 
fiir die Erhauung der heiden neuen Anstalten von den Standen des Konig
reichs Hannover hewilligt, 1863 wurde der Bau an heiden Orten hegonnen. 

Inzwischen stieg die Dherfiillung in Hildesheim mehr und mehr. Am 
31. Dezemher 1864 waren 856 Kranke in der Anstalt, 495 Manner und 
361 Frauen. Es wurde ein Haus in der Stadt gemietet und mit weihlichen 
Kranken helegt; es wurde ein harackenartiges Gehaude in dem Garten 
des Magdalenenklosters errichtet, das nach Eroffnung der neuen Anstalten 
ahgehrochen werden sollte, aher heute noch steht und henutzt wird. 
Ferner schlug SNELL vor, eine Gartenhaukolonie auBerhalh der Stadt 
zu griinden. Die Anregung dazu hatte er durch seine wiederholten Reisen 
in Frankreich erhalten, durch die er die Kolonie FrTz-JAMES der Gehriider 
LABITTE kennengelernt hatte. Im AnschluB an ihre groBe Privatanstalt 
von rooo Betten in Clermont (Departement de l'Oise) verpflegten diese in 
einem henachharten Dorfe 300 Geisteskranke und heschaftigten sie mit 
landwirtschaftlichen Arheiten. Die Kolonie hestand schon seit dem 
Jahre 1847 mid hatte auch wirtschaftlich glanzende Erfolge, so daB man 
den Gehriidern LABITTE nachsagte, sie seien durch ihre Irrenpflege 
Millionare geworden. Die Kolonie FrTz-JAMES enthielt jedoch nicht nur 
eine Landwirtschaft mit ausgedehnter Viehzucht, z. B. 6oo Schafen, 
sondern auch Schlosserei, Tischlerei und andere Werkstiitten, die Wiischerei 
fiir die Zentralanstalt und eine Ahteilung fiir Pensionare. Es wurde nun 
von der Hannoverschen Regierung heschlossen, eine ahnliche Kolonie 
im kleinen im AnschluB an die Hildesheimer Anstalt zu griinden. In 
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Einum, einem etwa 4 Kilometer von Hildesheim entfernt liegenden Dorfe, 
hatte die Konigliche Klosterkammer im Dezember r863 ein urspriing
lich aus zwei Bauernhofen zusammengesetztes adeliges Gut gekauft. Von 
diesem Gute wurden die Gebiiude und 6o Morgen Land gepachtet und zu 
einer ,Gartenbaukolonie" fiir 40 miinnliche Geisteskranke eingerichtet. 
Am r. April r864 bezogen diese Kranken die vorhandenen drei Wohnhiiuser 
,ohne alle an Irrenanstalten erinnernde Vorrichtungen". Das Personal 
hestand aus einem Arzte, einem verheirateten Okonomieverwalter mit 
hoherer landwirtschaftlicher Ausbildung, einer Haushiilterin mit zwei 
Dienstmadchen, 5 Krankenwartern und einem Knecht. Unseren jetzigen 
Anschauungen driingt sich sogleich die Einsicht auf, daB dieses Personal 
fiir eine Abteilung von 40 ruhigen Kranken viel zu groB war; damals 
glaubte man aber den neuen kiihnen Schritt nur unter Zuhilfenahme einer 
allen Moglichkeiten gewachsenen Anzahl von Beamten und Bediensteten 
wagen zu diirfen. Der Viehstand war vorlaufig 2 Pferde, 9 Kiihe, einige 
Schweine und Federvieh. AuBer dem zur Erhaltung des geringen Vieh
bestandes notwendigen Futterbau wurde hauptsachlich Spatenkultur 
mit Gemiisebau betrieben, weil man erwartete, daB auf diese Weise bei 
dem kleinen Umfange der Liindereien die Arbeitskraft der Kranken am 
zweckmiiBigsten und lohnendsten zur Anwendung kame. Vom iirzt
lichen Standpunkte bewahrte sich die neue Einrichtung vom ersten Tage 
an vollkommen. SNELL hatte die Vorsicht gebraucht, daB bereits vor 
der Eroffnung der Kolonie Abteilungen von Kranken unter Fiihrung 
von Wartern in dem landwirtschaftlichen Betriebe einer ganz nahe bei 
Hildesheim gelegenen Domane beschaftigt wurden. Schon bei diesem 
Versuche zeigte sich die giinstige Wirkung der Beschaftigung mit land
wirtschaftlichen Arbeiten auf die Kranken und bei Eroffnung der Kolonie 
Einum stand sogleich ein Stamm von bereits eingearbeiteten Kranken 
mit dem erforderlichen Pflegepersonale zur Verfiigung. Dagegen waren 
die wirtschaftlichen Ergebnisse zunachst Schlecht. Fiir die geringe Zahl 
von 40 Kranken waren allein drei Beamte mit freier Station der ersten 
Verpflegungsklasse angestellt. Das fiihrte zu dem Ergebnis, daB z. B. 
die Gefliigelzucht, besonders die der Puter und Enten, bliihte, daB aber 
das geziichtete Gefliigel im wesentlichen durch die Bekostigung der Be
amten aufgebraucht wurde. Wegen der erheblichen Zuschiisse, die der 
Betrieb erforderte, fand das ganze Unternehmen eine ungiinstige Be
urteilung und es wurde ernstlich in Erwagung gezogen, ob nicht der 
ganze Versuch als miBlungen aufgegeben werden miisse. Ja, es fehlte 
nicht an Stimmen, die es fiir ziemlich selbstverstiindlich erklarten, daB 
der wunderliche Versuch, geisteskranke Menschen mit Landwirtschaft 
beschaftigen zu wollen, zu keinem Erfolg fiihren konnte. Nur den dringen
den Vorstellungen, wegen der giinstigen iirztlichen Ergebnisse den Versuch 
fortzusetzen, gelang es, Einum zu retten. Zugleich wurde energisch an 
die Vereinfachung des Verwaltungsapparates herangegangen. Der Arzt, 
der bei 40 ruhigen Kranken fast nichts zu tun hatte, wurde nach 2 J ahren 
aufgegeben. Seitdem fahrt in der Woche 2 mal ein Arzt von Hildesheim 
nach Einum. Nach 5 Jahren wurde auch der leitende Landwirt fort-
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gelassen und der Oberwarter versah neben der Aufsicht iiber die Kranken 
auch die Landwirtschaft, seine Frau besorgte die Kiiche und die Milch
wirtschaft. Durch diese Entwicklungsschwierigkeiten wurde die Ver
groBerung der Kolonie verzogert, so daB sie selbst nach mjahrigem Be
stehen noch nicht imstande war, den ganzen Milchbedarf der Haupt
anstalt zu decken. In den spateren J ahren entwickelte sich jedoch der 
landwirtschaftliche Betrieb in Einum gHi.nzend, so daB bei SNELLS Tode 
die bebaute FHi.che sich auf mehr als das Zehnfache ihres anfanglichen 
Umfanges vergroBert hatte und die wirtschaftlichen Ergebnisse vortreff
lich waren. Die Erfahrungen von Einum fanden denn auch alJmahlich in 
Deutschlandmehrund mehrNachahmung, undjetztkonnen wirunsschwer 
eine groBere Irrenanstalt ohne landwirtschaftlichen Betrieb vorstellen. 

Ungefahr zu derselben Zeit, als SNELL durch die Begriindung der 
ersten deutschen Landwirtschaftskolonie einen Schritt tat, der fiir die 
Entwicklung der Irrenpflege in Deutschland von groBer Bedeutung wurde, 
wagte er in der rein wissenschaftlichen Psychiatrie einen Schritt, der eben
falls groBe Folgen hatte. Es herrschte damals in Deutschland durchaus 
die Lehre GRIESINGERS, der zwei groBe Gruppen von Geisteskrankheiten 
unterschied, die heilbaren, primitiven, affektartigen Anomalien, zu denen 
hauptsachlich Manie und Melancholie gehorten, und die unheilbaren 
sekundaren Storungen, zu denen er Verriicktheit und Blodsinn rechnete. 
:Man nahm also an, daB die Wahnideen als sekundarer Zustand nach dem 
Erloschen oder der bedeutenden Abnahme eines urspriinglich vorhandenen 
krankhaften Affektes entstanden. Im Widerspruch zu diesen damals 
herrschenden Anschauungen stellte SNELL in einem Vortrage, den er in 
der psychiatrischen Sektion der Naturforscherversammlung zu Hannover 
im September 1865 hielt, die Behauptung auf, es gebe eine primare Form 
der Seelenstorung, die sich in W ahnideen auBern. 

Er erklarte: ,Ich verstehe unter Wahnsinn oder Monomanie die
jenige Form der psychischen Erkrankung, welche sich durch das Hervor
treten einzelner Reihen von Wahnideen mit Halluzinationen charakteri
siert, welche sich auf der einen Seite durch gehobenes Selbstgefiihl von 
der Melancholie, auf der anderen Seite durch den Mangel der Ideenflucht 
und des allgemeinen Ergriffenseins von der Manie abgrenzt, welche end
lich die Gesamtheit des geistigen Lebens weniger ergreift, als die iibrigen 
Formen der Geistesstorung, weshalb die Bezeichnung Monomanie (ab
gesehen von den bekannten MiBdeutungen) nicht unpassend fiir diese 
Krankheit ist." Die mitgeteilten Krankengeschichten entsprachen der 
Paranoia im engsten Sinne nach der heutigen Ausdrucksweise. Die Richtig
keit der Behauptung, daB eine solche Krankheit ohne vorausgehende 
Melancholie oder Manie entstehen konnte, wurde rasch von allen Seiten 
anerkannt, aber zugleich setzten Besserungsversuche ein, indem andere 
Namen (Verriicktheit, Paranoia) vorgeschlagen wurden und indem man 
den Rahmen der neu aufgestellten Krankheit erweiterte. So entstand 
eine groBe Verwirrung, die erst in neuester Zeit dadurch gemindert wird, 
daB man die Paranoia, wie die jetzt allgemein angenommene Bezeichnung 
ist, wieder mehr auf ihre urspriinglichen Grenzen einschrankt. Die Auf-
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stellung der Paranoia als besondere Art von Geisteskrankheit war der 
erste Versuch, eine Psychose nach ihrem inneren Wesen von anderen 
Geistesstorungen abzugrenzen, wahrend man bis dahin im wesentlichen 
mit zusammenfassenden Bezeichnungen fiir die auffallendsten Symptome 
(Tobsucht, BlOdsinn usw.) zufrieden gewesen war. Es geschah damit 
ein grundlegender Schritt zu einer Systematik der Psychosen. 

Im August I868 lud SNELL zu einer Versammlung in Hannover ein, 
,um eine nii.here Vereinigwng und fortdauemde Verbindung der Irren
arzte Niedersachsens und Westfalens anzubahnen." Der Erfolg war eine 
von I7 Arzten besuchte Versammlung, die am IS. Oktober I868 zu der 
Griindung des Vereins der Irrenarzte Niedersachsens und Westfalens 
fiihrte. Der § I der Satzungen, die beschlossen wurden, erklarte: ,Der 
Zweck des Vereins ist Forderung der wissenschaftlichen und praktischen 
Psychiatrie durch personlichen Verkehr der Fachgenossen". Der so be
griindete Verein, dessen Vorsitzender SNELL wurde, bliiht heute noch. 
Seine Versammlungen finden jetzt regelmaBig in Hannover am ersten 
Sonnabend im Mai statt. SNELL blieb Vorsitzender des Vereins und nahm 
im Mai I8gi zum letztenmal an seiner Versammlung teil. Die meisten 
Veroffentlichungen SNELLS sind in der Form von Vortragen in den Mai
versammlungen zu Hannover erfolgt. Die meisten brachten sehr genaue 
klinische Beobachtungen iiber die verschiedenen Geistesstorungen. 

Nicht nur bei dem Bau der beiden Hannoverschen Irrenanstalten zu 
GOttingen und Osnabriick hat SNELL als psychiatrischer Sachverstandiger 
mitgewirkt, sondem auch die Rheinprovinz zog ihn als Berater heran zu 
den umfangreichen Neubauten in den siebziger Jahren. Insbesondere 
bei dem Bau der Irrenanstalt zu Andemach, die im Oktober I876 eroffnet 
wurde, hater mitgewirkt. In seinem Wohnorte Hildesheim beteiligte sich 
SNELL eifrig an allen Bestrebungen zur Forderung von Kunst und Wissen
schaft. Er war viele Jahre ein eifriges Mitglied in dem Vorstande des 
stadtischen Museums, das jetzt nach seinem Begriinder, dem Senator 
HERMANN RoMER, den Namen RoMER-Museum fiihrt. Gemeinsam mit 
RoMER griindete er im Jahre I87I den Verein fiir Kunst und Wissen
schaft, der noch jetzt von groBer Bedeutung fiir Hildesheim ist, und hielt 
den ersten Vortrag in diesem Verein, in dem er die Ziele und Bestrebungen 
d€s neuen Vereins darlegte. 

SNELL war von kraftiger Konstitution und bis in seine letzten Lebens
jahre von groBer Riistigkeit. In seiner Jugend war er ein unermiidlicher 
FuBganger und Bergsteiger und besonders ein ausgezeichneter Schwimmer. 
Bis in sein hochstes Alter fing er den Tag um 6 Uhr mit einem Spazier
gang auf den Wallen von Hildesheim an. In den letzten J ahren seines 
Lebens litt er an Emphysem, und im J anuar I892 erkrankte er an einer 
Influenza, von der er sich nicht wied~r recht erholte. Er hatte um seine 
Pensionierung zum I. April I892 gebeten und zu diesem Termin eine 
Wohnung in Wiesbaden gemietet. Auf Wunsch des Landesdirektoriums 
zu Hannover verschob er seinen Austritt aus dem Dienste auf den I. Juli. 
Aber am I2. J uni I892 starb er in den Raumen, in denen er 36 Jahre lang 
die Hildesheimer Anstalt geleitet hatte. Von seinen 4 Kindem sind die 

K i r c h h o ff , Deutsche Irrenllrzte I. 
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heiden Sohne Psychiater geworden, die eine Tochter ist an einen Psychiater, 
JULIUS BARTELS, verheiratet. 

LUDWIG SNELL hatte in ungewohnlich hohem MaBe die Eigenschaft, 
ohne die es keinen wirklich guten Irrenarzt geben kann: ein warmes 
Herz fiir seine Kranken. Dabei ging seine Uneigenniitzigkeit so weit, 
daB er selbst fiir gerichtliche Gutachten kein Honorar forderte. Seine 
Starke war die genaueste klinische Beobachtung mit Beriicksichtigung 
der unscheinbarsten Nebenumstande. Dementsprechend behandelt die 
Mehrzahl seiner Veroffentlichungen die Klinik der verschiedenen Geistes
storungen. 

LuDWIG SNELLS Veroffentlichungen sind: T1Wiesbadens-Heilquellen. Inaugural
Dissertation. Wiirzburg. BECKERsche Universitiits-Buchdruckerei. 30 S. Es 
folgen dann niehrere Veroffentlichungen in den Medizinischen Jahrbiichem des 
Herzogtums Nassau: .. Ober Geisteskrankheiten", ,Beitriige zur pathologischen 
Anatomie der Geisteskranken" und ,Beitrag zur Beurteilung der Gefiihr
lichkeit Geisteskranker". In dem von BROSIUS herausgegebenen ,Irren
freund" schrieb er ,auf Wunsch der Redaktion" (Bd. x8, Nr. 8, S. 121) ,Ober 
Querulantensucht". Aile anderen Veroffentlichungen, die meistens in Vortriigen 
bestanden, finden sich in der Allgemeinen Zeitschrift fiir Psychiatrie: ,Die neu
erbaute Heil- und Pflegeanstalt Eichberg im Herzogtum Nassau", Bd. 8, S. 8o, 
,Reiseerinnerungen aus der Schweiz", Bd. 9, S. 200. .. Ober Aniisthesie der Haut 
bei Geisteskranken", Bd. 10, S. 213. ,Ober die veranderte Sprechweise und die 
Bildung neuer Worte und Ausdriicke im Wahnsinn", Bd. 9, S. 11. ,Ober Simu
lation von Geistesstorung", Bd. 13, S. I; Bd. 37, S. 257; Bd. 44, S. 479· ,Merk
wiirdige Genesungsfiille aus der psychiatrischen Praxis", Bd. 13, S. 537· ,Die 
Personenverwechslung a1s Symptom der Geistesstorung", Bd. 17, S. 545· ,Cysti
cercus im Gehim", Bd. 18, S. 66. ,Ist eine besondere Anstalt fiir in der Unter
suchung oder wiihrend der Strafhaft irre gewordene Kranke eine Anforderung der 
Gegenwart?" Bd. 18, S. 841. ,Ober Monomanie als primiire Form der Seelen
storung", Bd. 22, S. 368. ,Mitteilungen iiber eine psychiatrische Reise in Holland, 
Belgien und Frankreich", Bd. 21, Suppl.-H. S. 17. ,Mitteilungen iibereine in Hildes
heim eingerichtete Ackerbaukolonie fiir Geisteskranke", Bd. 21, Suppl.-H. S. 46 
und Bd. 31, S. 67 5· .. Ober die Formen der Melancholie", Bd. 28, S. 222. ,Zur 
Erinnerung an MAXIMILIAN JACOBI", Bd. 28, S. 41 5· .. Ober die Behandlung der 
Geisteskranken au.l3erhalb der Anstalten", Bd. 29, S. 106. .. Ober die verschiedenen 
Formen der Manie", Bd. 29, S. 441. ,Ober die verschiedenen Formen des Wahn
sinns", Bd. 30, S. 319. ,Naturwissenschaftliche und iirztliche Standpunkte dem 
Unterrichtswesen unserer Zeit gegeniiber", Bd. 30, S. 689. .. Ober eine besondere 
Art von Zwangsvorstellungen mit entsprechenden Bewegungen und Handlungen bei 
Geisteskranken", Bd. 30, S. 64I. ,Zur pathologischen Anatomie der Epilepsie", 
Bd. 32, S. 636. ,Ober die Heil- und Pflegeanstalten zu Hildesheim", Bd. 33. S. 293 . 
.. Ober die falschen Sensationen bei den Geisteskranken", Bd. 34, S. 670; Bd. 41, 
S. 70. , , Ober den heilenden Einflu.l3 der Manie auf anderweitige korperliche Krank
heitszustiinde", Bd. 35, S. 446. .. Ober Oligorie (mangelnde Empfiinglichkeit der 
Geisteskranken)", Bd. 35, S. 587. ..Ein Gutachten iiber Zurechnungsfiihigkeit", 
Bd. 36, S. 450 . .,Zur Frage der Oberbiirdung der Schiller der hoheren Lehranstalten", 
Bd. 38, S. 334· .. Ober das Verhiiltnis der Dementia paralytica zur Syphilis", B. 39. 
S. ?09 . .,Dementia paralytica nach Bleivergiftung", Bd. 41, S. 400. ,Ober die 
Krankheitsformen der in den letzten 2& J ahren in der Heil- und Pflegeanstalt zu 
Hildesheim aufgenommenen Geisteskranken", Bd. 42, S. 282 ... Ober Sprachlosigkeit 
bei Geisteskranken", Bd. 43, S. 501. ,Die Oberschiitzungsideen in der Paranoia", 
Bd. 46, S. 665. ,Die Influenzaepidemie in der Hildesheimer Anstalt", Bd. 47, 
s. 418. 

OTTO SNELL (Liineburg). 
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