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Vorwort zur vierten Auflage. 
Wir haben uns bei dieser neuen Auflage der kurzen tTheraichtstabelle zur Ge

schichte der Medizin bemiiht, den Anregungen, die uns aus gedruckten Bespre
chungen und in peraonlichen Zuschriften ~gegangen sind, Rechnung zu tragen_ 
Die schnelien Fortschritte der mefuinhistorischen Forschung machten wieder 
manche Umarbeitung und die Richtigstellung mancher Jahreszahl erforderlich. 
Der Ausblick in die neueste Entwicklung der Heilkunde wurde mit besonderer 
Beriicksichtigung der deutschen Verhaltnisse erweitert, die Orientierung beim 
Nachschlagen durch ein Namen- und Sachverzeichnis erleichtert. Es stellte sich 
ferner, um Verwechslungen zu vermeiden, als notwendig heraus, die Vornamen 
auszuschreiben, soweit wir sie feststellen konnten. 

1m iibrigen blieb das Leitmotiv das Bestreben, eine tThersicht iiber den Wan
del der Grundlagen des arztlichen Denkens 14U geben und an den wich
tigsten Tatsachen der Geschichte zu illustrieren. tTher die Auswahl dieser 
Tatsachen wird man immer zweierlei Meinung sein konnen. Wir haben sie vor 
allem nach dem Gesichtspunkt des Praktikers getroffen, der die Geschichte der 
Medizin zu dem, was er jet14t handelnd erlebt, und zu seinem Alltag in Be14iehung 
set14en und gelegentlich das eine oder andere Datum nachschlagen will. Daran, 
daB der Studierende sich die Menge der Zahlen gedachtnismaBig einpragen soIl, 
denken wir natiirlich nicht. 

Wenn auch versucht wurde, die groBten Leistungen und die hervorragendsten 
Manner besonders herauszustellen, so bedeutet es durchaus niOOt einen Mangel von 
Anerkennung, wenn ein Name fehlt, oder immer eine iiberragende Leistung, wenn 
ergenannt ist. Namentlich im letzten halben Jahrhundert steht die Kleinarbeit 
so im Vordergrund, daB eS oft geradezu unmoglich ist, den Fortschritt mit einem 
bestimmten Namen 14U verkniipfen. Bezeichnend dafiir ist die Tatsache, daB man 
in den verachiedenen Landern eine Errungenschaft bald mit diesem, bald mit 
jenem Namen verbindet. Differell14en in der Datierung ergeben sich gelegentlich 
daraus, daB der eine den Zeitpunkt der eraten Konzeption einer neuen Idee oder 
der eraten Arbeit eines Forschers, einer kur14en Mitteilung oder eines Vortrl1ges 
iiber eine neue Entdeckung, der andere erst die ausfiihrliche Veroffentlichung 
dariiber fiir maBgebend halt. Uns war eS oft mehr um das Datum einer zu
sammenfassenden Darstellung als Charakteristikum der Zeit zu tun ala um die 
Datierung der sich oft iiber Jahre und Jahrzehnte erstreckenden Kleinarbeit, 
die diese Zusammenfassung moglich machte. 

Im Juni 1940. L. ASCHOFF. P. DmPGEN. 
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Europa. 

A. Primitive Medizin. 
In ihrer urspriinglichsten Form entwickelte sich 

die Heilkunde wahrscheinlich aus instinktiven, zweck
mii.Bigen Heilhandlungen der Tiere durch zielbewuBten 
Aushau der Technik mit primitiven Instrumenten 
nach Vorbildern, die die Natur bot (Beispiel: Kratzen, 
Skarifikation mit der Fischgrate), und blieb zunachst 
rein empirisch. 

Auf diesem Boden entsteht, gefordert von der Not, 
I die zum Eingreifen zwang, ein nicht unbetrachtliches 
chirurgisches Konnen (rationelle Bruchbehandlung, 
Schadeltrepanation, durch Landessitten, rituelle und 
sexuelIe Motive bedingte Operationen an den Geni
talien, wie Beschneidung, Infibulation, Mikaoperation, 
Kastration, durch aIle Bedenken zurUckstelIende Not
lage auch groBere Eingriffe, wie der Kaiserschnitt 
u. a.) und eine beachtenswerte geburtshilfliche Tech
nik. Auf Instinkt und Erfahrung gehen diatetisch
medikamentose MaBnahmen durchaus zutreffender Art 
zuriick (Unterscheidung be80nders nahrkraftiger und 
heilsamer von giftigen Pflanzen). Restbestii.nde von 
allem findet man noch in der Volksmedizin unserer 
Tage. 

Auch die erste Krankheitstheorie ist rein em
pirisch aIs VorstelIung eines in den Menschen einge
drungenen Fremdkorpers oder einer von auBen ent
standenen Einwirkung. 

Fremdkorper- und Emanationspathologie (praani
mistische Medizin). Ziel der Therapie: Entfernung des 
natiirlichen Fremdkorpers durch Austreibemittel, Be
kampfung der natiirlichen Emanation durch heilkun
dige Manner und Frauen. Sekundar daran anschlie
Bend: Per80nifikation des Fremdkorpers (Krankheits
dimon, Besessenheit) und iibernatiirliche Emanation 
aIs Zauber (Animistische Medizin). Ziel der Therapie: 
Dimonenvertreibung und Gegenzauber, empirische 
Heilhandlung in mystischer Verkleidung durch 
Dimonenbeschworer und Medizinmann. Auf hoherer 
Kulturstufe: Krankheit aIs Strafe oder Priifung 
Gottes. Theurgische Pathologie. Heilhandlung 
= Kulthandlung durch Priesterarzt. 

Ascboff-Dlepgen, "OberslcbtstabelJe. ,. Aufl. 

Zeitalter des Urmeu
schen, der prihlsto
rlschen Kulturen. 
NaturvOlker. 

ZeugnJs von guter 
Beobachtungsgabe 
erbrlngen prihisto
rlsche Hilhlen- und 
Felszelchnungen u. 
die Schnitzerelen 
prlmltlver Volks
stimme. 

Prianlmlstlsche 
Weltanschauung. 

Anlmlstlsche Welt· 
anschauung. 

Bis zu einem ge
wlssen Grade dog
matlsche Religion. 
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ca. 5000 
(4000) bls 

638 v.Ohr. 

ca. 2000 
v.Chr. 

ca. 3200 
bls 332 
v. Chr. 

Hei1kuude der antiken KulturvOlker. 

B. Heil1mnde der antiken Kulturvolker. 
1. Somerer, Babylonier, Assyrier. 

HauptqueDe: KeiIschrifttexte der Bibliothek As
surbanipals in Ninive (VII. Jahrh. v.Ohr.), deren 
Bestand bis in das 2. und 3. Jahrtausend v. Chr. zu
riickgeht. 

Die Medizin wird in ein von der Weltanschauung 
abhangiges System gebracht, ent&prechend den diese 
beherrschenden drei Grundideen: Theurgische Pa
thologie und Therapie (Gotter und Damonen aIs 
Krankheitsbringer und Heiler, Heilgebet, Opfer, Be
schworung, Amulett); Astrologische Prognose, 
Riicksicht auf den Stand der Sterne bei der Behand
lung; Bewertung der Zahl im Rezept, Unterschei
dung giinstiger und ungiinstiger Tage fiir die Behand
lung (erste Andeutung der Krisenlehre). Schlachttier
Anatomie. Teilweise gute, interne und chirurgische 
Empirie mit rationellen therapeutischen Verordnun
gen und bemerkenswerten arzneilichen Kenntnissen. 
Prognose wie auf anderen, so auch auf medizinischen 
Gebieten ausTraumen,Feuer, Rauch, Wasser, 01, Be
sonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt, vor aDem aus 
Ti~reingeweiden, spe~iell der Leber des Opfertiers und 
Mi.l3geburten und MiBbildungen, in beschranktem Um
fang auch aus den Krankheitssymptomen. Auf hygie
nischem Gabiet wichtige Leistung die Erkenntnis der 
Ansteckungsfahigkeit der Lepra und die lsolierung der 
Aussatzigen. Himatische Physiologie und Andeutung 
humoralpathologischer Anschauungen. Arzteschulen. 
Neben den Priesterarzten berufsmaBige Heiler, die 
nicht direkt zum Priesterstand gehoren. Vorlaufer 
einer arztlichen Gebiihrenordnung und Haftpflicht im 
Hammurabi-Gesetz. 

2. Agypten. 
Wichtigste Quellen: Veterinarmedizinischer und 

gynakologischer Papyrus von Kahun (um 2000 v. Ohr.), 
Kleiner Berliner Papyrus (um 1600 v. Ohr.), Papyrus 
EDWIN SMITH, EBERS, HEARST (um 1550 v. Chr.), 
Papyrus London (um 1350 v. Chr.), PapyrusBRUGSCH 
(um 1250 v. Ohr.), 

Spekulative Anatomie mit dUrftigen positiven 
Kenntnissen. Sie hat mit dem (reIigiosen) Einbalsa
mierungsverfahren wenig zu tun. Andeutung von 
Humoralphysiologie und -pathologie. Stii.rkere Bewer
tung der Atemluft aIs Lebensprinzip aIs in Babylon
Assur. Die Krankheit dringt in die GefaBe ein und 
wird in ihnen weitergeleitet. - Andeutung der em
pedoldeischen Elementenlehre, entnommen aus dem 
Bilde der Natur des Nillandes [Erde, Wasser, Luft und 
Feuer (Sonnenwarme)]. 

Dorch zibell Fest
halten am Alther
lIebrachten cbarak
terIsIerte, daher 1m 
groBen pnzen em
heltllche Kultur 1m 
ZwelstromIande. 
Kellschrlftkultur • 
StadtMnlgtiimer, 
allS denen um 2200 
daB babylouIsche 
(Babylon), um 1500 
daB assyrische Reich 
(NinJve) hervortrltt. 
WechBelnde Vor
herrschaft der bei
den. Drel Grund
Ideen der babylo
nlseh - assyrischen 
WeltanachaulIDII : 
Gesetzmilllllkeit al
Ien Gesehehens Bach 
gottlichem Willen 
(Omenlehre, Traum
deutlUlll), Herr
schaft der Sterne 
fiber die Welt, hohe 
:BewertllDll der Zahl. 

Hochstsnd der illYP
tlschen Kultur. AI
tea Reich: ca. 3200 
v. Ohr. Mittleres 
Reich: Bliite zwi
schen 2000-1800 v. 
Chr. Neues Reich: 
WeltmachtstellllDll 
1550 - 1350 v. 
Chr., friedliche Pe
rlode 1320-1220 v. 
Chr. In der Tel 
Amama-ZeIt (1400 

v.Chr.)lebhafterpo
litlscher und kuI
tureller Verkehr mit 
dem Zweistromlan
de. Von da an Still
stand der igyp
tlschen Kultur, be-



ca. 1000 
bls 300 v. 

Chr. 

ca. 1220 
v. Chr. bis 

70 naeh 
Chr. 

ca. 1500 
v.Chr.(?) bis 
ca. 800 v. 
Chr. Zeit 

der vedi
schen Kul

tur. 

Altindien. 

Wurm, der aus verdorbenen Sii.ften hervorgeht, 
haufige Krankheitsursache. Hochentwickelte Dia
gnostik. Manches sprichtfiir Kenntnis der Abhangig
keit des Symptoms von der Krankheit im Gegensatz 
zur mesopotamischen Omenlehre. Vielleicht erste An
fange der Auskultation. Reichhaltige medikamentose 
Therapie. Tiichtige praktische Chirurgen. Gute Be
handlung der Unfall- und Kriegsverletzungen. Wie in 
Mesopotamien engste Verbindung von magisch
theurgischer und empirisch-rationeller Medizin. Arzte
standesverhaltnisse ganz ahnlich wie im Zweistrom
lande. Ausgesprochenes Spezialistentum. Unterrichts
verhaltnisse in alterer Zeit dunkel. Spater Schulen, 
die mit den Tempeln in Verbindung stehen. 

3. Die Medizin der sIten Perser. 
Quellen: Avesta, die heilige Schriftensammlung, 

etwa 600-500 v.Chr. 
Vollig im Religiosen verankerte medizinische Theo

rie: Die Krankheit ist das Werk des hOsen Prinzips, 
unrein, wie die Leiche und die Ausscheidungen des 
Korpers. Die Therapie kombiniert theurgische und 
medikamentose Methoden. Die Unreinheitsvorstel
lung bedingt eine kultisch verkleidete Hygiene. DiirI
tige Chirurgie. Gesetzliche Normierung des arztlichen 
Honorars. 

4. Altjiidische Medizin. 
Quellen: Bibel, Talmud, alte Gesetzerlaute

rungen, die die Tradition bis etwa 600 n. Chr. fort
setzen. 

Die jiidische Medizin stellt eine Theurgie in mono
theistischem Gewand dar. So weit sie iiberhaupt spe
zifisch jiidisch ist, handelt es sich urn Volksmedizin 
ohne charakteristisches Geprage. Damonistisches ist 
von Babylon eingewandert. Die Frage der Beeinflus
sung durch Persien ist ungelost. In der talmudischen 
Medizin ist der EinfluB der griechisch-romischen An
tike deutlich. Dem alten Judentum gilt die Krankheit 
als seelische und korperliche Lauterung des Menschen. 
Soziale Hygiene in kultischer Fassung. Gesundheits
polizei in der Hand der Priester. Laienarzte. Heil
kundige zweiter Klasse nach Art unserer Heilgehilfen. 

o. Altindien. 
1. Periode der vedischen Medizin. Volkstiimlich

primitive und theurgische Medizin mit leisen, wissen
schaftlichenAnsatzen ohne charakteristisches Gepriige. 
Sympathische 1Thertragung von Krankheiten auf fiir die 
betr. Krankheit vermoge ihrer Korperbeschaffenheit 
als besonders disponiert geltende Tiere. In der Arznei-

3 

scheideneNachbliite 
unter den Saiten 
(663-526 v. Chr.) 
Auch hier trotz des 
gewaltigcn Zeitrau
mes im groBen und 
ganzen einheitliche 
Kultur. 

332 v. Chr. Einnah
me Agyptens durch 
Alexander d. Gr. 

In der ersten Halfte 
des zweiten Jahr
tausendsv.Chr.Ein
wanderung ariseher 
Stamme in das per
Bische Land. Etwa 
zvnschen 1000 und 
700 v. Chr. Lebens
zeit desZarathustra. 

645-550 v. Chr. 
Kiinigreieh Medien. 

559-529 v. Chr. 
Griindung des Per
serrelebs durch Ky
rOB. 

ca. 1000 v. Chr. Bliite 
des Reiches der 
Stamme Israel. 

948 v. Chr. Tempel
bau Salomons. 

586-536 v. Chr. ba-
bylonisches Exi!. 

Ab etwa 300 v. Chr. 
helienistiseheDureh
dringung desJuden
tums. 

Etwa 63 v.Chr. Ju
daa wird riimisehe 
Kolonie. 

70n. Chr.Zerstiirung 
des Tempels. Be
ginn der Weltzer
streuung der Juden. 

Urn 1500 v. Chr. (?) 
Einwandernng der 
ArierlnIndien. Kul
tur spiegelt sieh wi
der in den vor 800 
v.Chr.entstandenen 
heiligen Sehriften, 
den Vedas. 
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ca. 800 v. 
Chr. bill ca. 
1000 nach 
Ohf. Zeit der 

brahmani
schen 

Kultur. 

ca. 1800 
v. Chr. 

einigerma
lien sicherer 
Anfang der 
chinesischen 
Geschichte 

mit der 
Hla-Dyna

sMe. 

Heilkunde der antiken Kulturvolker. 

behandlung primitive Romoopathie. Ahnlichkeitl 
indischer und altgermanischer WundheiIsegen. 

2. Periode der brahmaniscben Medizin. Verstarkung! Triger d. Knltur BInd 

des wissenschaftlichen Charakters der Medizin. Wich-I die Brabmanen. 800 
t · t S hriftt 1m .. ft d· N n...,- I v. Chr. R6hepunkt 19s es c um up an Ie amen von '-'AARAKA, der Jlrahmareligion 
SUSRUTA und VAGBHATA an; die unter ihrem Na.men 600 v. Chr. Griin: 
gehenden medizinisch-chirnrgischen Sammlungen sind dung des Buddhls

in der zweiten Ralfte des eraten Jahrtausends n. ehr. mus. 

niedergeschrieben. Spekulative Anatomie, Physiologie ~!~::~::. 
und Pathologie von der sog. Trido~alehre beherrscht. 8en nach Indien. 
Danach beruht die Krankheit auf einer SWrung von Zwischen 998 u. 1030 

3 "Saften" (doSa), Galle, Schleim und "Wind" n. Chr. Eroberung 
• des Landes durch 

oder, besser gesagt, des Gleichgewichts der in ihnen. die Amber. 

enthaltenen Krafte. ! 
Man findet manche Anklange an die Griechen.! 

Vielleicht Erkennung des Dia bete s. Hochentwickelte 
Diagnostik. Ohrendoskopie mit rohrenformigem 
Speculum. Quecksilberkuren. Hervorragende Chi
rur~e (Rhinoplastik). 

Arztestand gehort der Mischkaste der Ambasta an 
Rohe Anforderungen an die sittliche Seite des arzt· 
lichen Berufes. Gleichzeitige medizinische und chi
rurgische Ausbildung wird verlangt. 

6. Altchina. 
Unsichere, mit verschiedenen mythischen Kaisem, 

die bis 3700 v.Chr. heraufreichen sollen, in Zusammen
hang gebrachte Anfange des medizinischen Schrift
tums. Die eigentliche Blute der chinesischen Medizin 
beginnt erst mit der Zeit der Han-Dynastie (206 v. Chr. 
bis 220 n. Chr.). Rein spekulative Anatomie und 
Physiologie,letztere stark pneumatisch beeinfluBt mit 
"Oberwiegen der Fiinfzahl. Bausteine des mensch
lichen Organismus sind 5 Elemente (Holz, Feuer, Erde, 
Metall, Wasser). Jedes Element ist in einem sog. 
Hauptorgan (Leber, Herz, MUz, Lunge, Niere), dem 
bestimmte Hilfsorgane (Gallenblase, Diinndarm, Ma
gen, Dickdarm, Harnblase) zur Seite stehen, in beson
derem Grade vertreten. Lebensprinzip ist ein Gegen
satz von weiblichen, leidenden und mii.nnlichen, 
tatigen Kraften, Yin und Yang. Kra.nkheit beruht 
auf Vorherrschen von Yang oder Yin mit konse
kutivem MiBverhaltnis der Elemente. Gute Krank
heitsbeschreibungen (Masern, Ruhr, Pocken, Cholera). 
"Obertriebene Pulsbewertung. MedikamenWse Poly
pragmasie. Signaturenlehre. Primitive Schutzpocken
impfung. Friihzeitige Gesundheitsstatistik und ge
richtliche Medizin. Hervorragende Massagetechnik. 
Vemachlassigung der Chirurgie. Besondere Vorliebe 
fiir die Moxibustion und Akupunktur. Wenig ange
sehene Stellung des Durchschnittsarztes. Stark ent-

Rohe BMte der chi
neslschen Kultur, 
beeintlichtigtdurch 
den Abschiu8 gegen 
daa Neue und von 
au8en Kommende. 
Friihe Versuchewelt
sichtiger Kailler, eu
ropilsche Medizln 
einzufiihren, schel
terodaran. 



Xlteste 
Zeit. 

96 v. Chr. 
bis 709 
n. Chr. 

710-784 
n. Chr. 

784-1186 
n. Chr. 

1187-1333 
n. Chr. 

1334- 1568 
n. Chr. 

1569-1615 
n. Chr. 

1616-1867 
n.Chr. 

8elt 1867 
n. Chr. 

Vor 1500 
n. Chr. 

Kulturvlilker Altamerikas 

wickeltes Spezialistentum. Private Form des Unter
richts in der Heilkunde. 

7. Japan. 
Mythische Periode der Heilkunde mit stark em

pirischem Einschlag. Vorliebe fUr AderlaLl, Mineral
bader, Wasseranwendungen aller Art und Heilkriiuter
a pplika tionen. 

Importierung der chinesischen Medizin iiber Korea. 

Begriindung der ersten Krankenhiiuser fiir Arme. 
Einrichtung medizinischer Hochschulen. 

Wissenschaftliches, vom Geist des Chinesentum 
durchtriinktes medizinisches Schrifttum. Kodifizie
rung der japanisch-chinesischen Medizin. 

5 

Elnfiihrung des Bud· 
dhismus in Japan. 

Residenz der Kaiser 
in Nata. 

Residenz der Kaiser 
in Helan (Kyoto). 

Leise VorstoLle gegen die chinesische 
Riickgreifen auf altjapanische Empirie. 

Tradition, Mllitarregierung der 
Kamakurazeit, 

starkes japanisches 
N atlonalgefiihl. 

Stillstand der Medizin. 

Erstarken der Eigenmedizin Japans. Auffallende 
"Obereinstimmung zwischen den Prinzipien der hippo
kratischen Medizin und den therapeutischen Grund
siitzen der Arzte DOSAN MANASE und TOKUHON 
NAGATA. Historischer Zusammenhang zwischen beiden 
unsicher. EinfluLl portugiesischer Missionarsmedizin. 

Erneut stiirkeres Hervortreten chinesischer Speku
lation. Seit dem Ende des XVII. und Anfang des XVIII. 
Jahrh. entscheidender EinfluB der Holliinder. All
miihlicher 'Obergang zur europiiischen Medizin. 

Deutsche Medizin in Japan. 

8. KulturvOlker Alt&merikas. 
Medizin fiir abschlieLlende Beurteilung noch nicht 

geniigend durchforscht. Am besten ist die der Azteken 
und Inka bekannt. Bei der Ahnlichkeit ilirer Kultur 
mit der der Maja und Chibcha diirften bei diesen iihn
liche Verhiiltnisse geherrscht haben. Die Grundlagen 
der aztekischen Medizin stimmen in vielenZiigen mit 
der Heilkunde der asiatischen Volker iiberein. An
deutungen humoraler Vorstellungen. Astrolo
gische Prognostik und Diagnostik iihnlich der babylo
nischen, aber im ganzen geringer Einschlag abergliiu
bischer Vorstellungen. Erstaunliche anatomische 
Kenntnisse, gute Symptombeschreibungen (Syphilis). 
Reicher interner Heilschatz. Gut entwickelte Chirur
gie und Geburtshilfe. Einfache Rezeptur. Hochste
hende Korperkultur. Sorgfiiltige Zahnpflege, gedie-

Zeit derBiirgerkriegf. 

Azushl-],Iomoya
Zeit. 

Jedoperiode, Konfu· 
zianismus in Japan. 
Spliter allmahliche 
"Obemahme euro
paischer KuItur. 
Handelsmonopol d. 
Hollander. 

Erstarken des deut
schen Einflusses in 
der japanischen Kul
tur. 

Hohe Kulturstufeam 
Ende des XV. Jahr· 
hunderts n. Chr. 
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Von ca. 
1000 bis 
ca. 600 
v. Cm. 

Von ca. 600 
bis ca. 450 

v. Cm. 

Heilkunde der antiken Kulturv6lker. 

gene Fiirsorge fUr Mutter und Kind. Der Arzteberuf 
vererbt sich vom Vater auf den Sohn. 

Auch bei den Inka neben vielem Aberglaubischen 
und Theurgischen beachtliche Kenntnisse von den 
Krankheitssymptomen, Achten auf die Abhangigkeit 
der Krankheit von klimatischen Einfliissen, vielseitige 
arzneiliche Therapie und Chirurgie (hii.ufige Schadel. 
trepanation). Kauen der getrockneten Blatter des 
Kokastrauches als GenuB· und Anregungsmittel (fiibrt 
spater durch die Vermittlung von Forschungsreisen 
zur Einfiihrung des Kokains in den europaischen Heil. 
schatz). Charakteristische Krankheitsdarstellungen 
in der tonplastischen Kunst. 

9. Griechen. 
1. Periode: Zeitalter der VoIksmedizin (homerische 

Heilkunde). Erst rein empirisch, bekommt 
sie sekundar ein animistisch.religiOses Ge· 
prage. Herausbildung des Asklepioskultus; aIs 
Nachkommen des Heilgottes Asklepios geben sich die 
Arzte, die in Verbindung mit den Priestern bei den 
Heiligtiimern des Gottes Kranke theurgisch.em. 
pirisch behandeIn und ihren Nachwuchs schulmaBig 
heranbilden. TempeIschlaf. Asklepiadensehulen, unter 
denen die Schulen von Rhodos, Kroton, Kyrene, 
Knidos zu besonderem Ansehen gelangen. Friihe Be· 
ziehungen zum Orient, speziell zu agyptischer Heil· 
kunde. Allmahliche Befreiung vom ReligiOsen. 
Es bildet sich neben der Priesterschaft ein freier 
Arztestand aus. 

2. Periode: Zeitalter der Naturphilosophie. Auf· 
bau der Medizin auf einer naturwissen· 
schaftlich basierten Philosophie. 

Die Philosophen sind zum Teil selbst Arzte. 
PYTB:A.GORAS (wichtiger EinfluB seiner Lehre von 

der Zahl auf die spatere Krisenlehre): Beitrage zur 
Lehre vom Bau des Korpers, von der Sinnesfunktion, 
Zeugung und Entwicklung. 

.ALK:MA.:rON von Kroton: Tiersektionen, Entdeckung 
des Sehnerven (?), Gehirnlehre, Lehre von den 
Stoffqualitaten, deren Mischung im Korper aIs 
Krasis bezeichnet wild. 

EMPEDOXLES von Agrigent: Begriindung der 

2000-1400 v. Chr. 
MykenlschePeriode. 
Besiedelung Grie· 
ehenIands durch ari· 
sehe Stimme. All· 
mlihllehe Aufnahme 
von Bestandteilen 
babylonlseher, phD
nlziseher u. &gyp. 
tlseher KuItur. 

Um 1200 v. Chr. die 
doriseheWanderung 

1100-900 v. Chr. die 
grieehische Koloni· 
sation an den Kii· 
sten von Kleinasien, 
Afrika, Unteritalien 
usw. 

900-800 v. Chr. ent· 
stehen in J onien die 
homerisehen Ge· 
singe in ihrer heu· 
tigen FaBBung. 

ca. 600 v. Cm. SAP, 
PRo. 

Zeitalter der Natur· 
philo80phen: THA· 
LEa von Xilet, et· 
wa 625-545 v.Chr. 
ANAXIMBNBS, 
ANAXDUlmBB. 

XENOl'HANES 
von Kolophon. 

PABMBNIDES aUS 

EIea • 
PYTHAGORAS in 
Kroton, um 5S0 
his 500 v. Chr. 

EMl'BDOKLES von 
Agrigent, etwa 490 
bls 430 v. Cm. 



ca. 450 bis 
ca. 300 
v. ehr. 

Grieehen. 

Theorie von den 4 Elementen: Feuer, Wasser, Erde, 
Luft (entsprechend den 4 Primarqualitaten: 
Ritze, Feuchtigkeit, Trockenheit und Kii.lte), aus denen 
alles besteht, Theorie der Sinnesempfindung, Ohr
labyrinth. Anfange des chemischen Denkens. 

DIOGENES von Apollonia: GefaBsystem. 
LEUKIPP und DEMoKIUT: Begriindung der 

atomistischen Weltanschauung. Die Materie besteht 
aus unteilbaren, sich durch Gestalt und Anordnung 
unterscheidenden Atomen. Anfange des physika
lischen Denkens. 

3. Periode: Hippokratiker. Die Wurzeln des Hip
pokratismus, dessen groBter Vertreter HIPPOKRATES 
von Kos (um 460-377 v. Chr. 1) ist, liegen in den 

I Asklepiadenschulen von Kos, Knidos und Sizilien 
(EMPEDOKLEs), deren empirische Ergebnisse durch 
naturphilosophische Erfassung wissenschaftlich ver
tieft werden und in der Schriftensammlung desC or pu S 

Hippocraticum niedergelegt sind. Man kann von 
keinem einzigen dieser Biicher mit Sicherheit den Ver
fasser nennen, geschweige denn sagen, welche von 
HIPPOKRATES selbst geschrieben sind. 

Rein natUrliche Begriindung der Medizin unter Ablehnung 
transzendenter Krankheitsursachen und des pfuscherisch€ll 
Krankheitszaubers, ohne das Gottliche im biologischen und 
pathologischen Geschehen und in der Heilung zu verleugnen. 
Betonung der Selbstandigkeit der medizinischen Forschung. 
Geisteswissenschaftliche Durchdringung der praktischen Heil
kunde. Verschmelzung von Empirie und naturwissenschaft
licher Theorie am Krankenbett. Diese Theorie ist in der Haupt
sache das Ergebnis naturphilosophischer Deduktion, doch zieht 
sie gelegentlich auch den bewuBt gesetzten Versuch und die 
Induktion heran. Erste Versuche einer allgemeinen 
Krankhei tslehre. 

Die SMte sind, entsprechend den Elementen des EMPE
DOKLES, wirkend durch die Qualitaten, auf die ALKMAION zu
erst den Blick gelenkt hatte, die Elementarbestandteile des 
menschlichen Korpers und fUr die meisten hippokratischen 
Autoren die eigentlichen Trager des Lebens und der Krank
heit, wobei mehrfache Variationen vorkommen: Hnmoral
bioiogie nnd -pa'hologie. Sie selbst sind ein Produkt des 
Stoffwechsels aus der aufgenommenen Nahrung. Die Gesund
heit ist von ihrer normalen Mischung abhangig. Das Wesen der 
Krankheit bemht in letzter Linie in einer fehlerhaften Mischung 
dieser Safte (Dyskrasie) bzw. in einem ungeniigenden Ausgleich 
ihrer Qualitaten. In anderen, namentlich in den von der 
sizilischen Schule beeinfluBten Schriften steht in der Physio
logie und Pathologie das in der Atemluft enthaltene Lebens
prinzip im Vordergrund, das Pneuma. Mit der Atmung ein
gesogen, dient es gewissermaBen als Brennmaterial der ein
gepflanzten Warme (lfVPU'lov (}Efl,wv), die im Herzen haust, 
durch eine Art von KochungsprozeB den Stoffwechsel bewirkt 
und die bei der Krankheit gebildete dyskrasische Materie unter 

HERAKLIT von 
Ephesos. 

7 

ANAXAGORAS von 
Klazomenae. 

DIOGENES von 
Apollonia. 

DEMOKRlT aus 
Abdera. 

500-400 Bliite der 
Dichtkunst, Tra
gQdie(AlSOHYLOS, 
SOPHOKLES, EU
RIPIDES). 

Bliite der Geschicht
schreibung (HERO
DOT, THUKYDI
DES). 

SOKRATES (469 bis 
399 v. Ohr.). 

444 - 429 Bliitezeit 
Athens unter PE
RlKLES. 

430 - 425 Pest des 
THUKYDIDES in 
Athen. 

Zeitalter der griechi
schen Aufkliirung. 
PROTAGORAS macht 
den Menschen zum 
MaB aller Dinge und 
bezweifelt die Exi
stenz der Glitter. 
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ea. 450-300 
v Chr. 

-t. Jamh. v. 
Chr. 

Um 300 v. 
Chr. 

Heilkunde der antikm KulturvoJker. 

ErhOhung der Korpertemperatur im Fieber durch K.ochung 
fiir die Ausscheidung ihrer Schlacken reif macht. 

Die Bedeutung der festen Korperteile tritt zuriick. Ziem
lich sparliche anatomische Kenntnisse. Ganzheitsbetrachtung 
des Menscben. Erkenntnis der Bedeutung der Konstitution 
und der in ihr liegenden Abwehr- und HeiIkrii.fte (Physis). 

Ala Krankheitsursachen kommen in Betracht: Ernahrungs-
und Verdauungsstorungen, tellurische, klimatische Einfliis8e, 

I Erblichkeitusw. Versuch der Einteilung der Krankhei
tenin Organkrankheiten, epidemische Krankheiten, 
Fie berarten usw. Ausgebildete Semiotik. Sehr getreue Be
schreibungen der Krankheitssymptome. Unter den diagnosti-
schen Hilfsmitteln bereits eine Art von Au s kul t a tion. Wert 
der Prognose besonders betont. Einteilung des Krankheitsver
laufes in drei Stadien (Rohheit, Kochung, Ausscheidung der 
Krankheitsmaterie)_ Lehre von den kritischen Tagen. -
Therapie: Sehr vemiinftige Anschauungen. Behandlung des 
ganzen Menschen_ Der Schwerpunkt liegt in der Erhaltung 
und Stii.rkung der natiirlichen Korperkrii.fte durch richtige 
Diii.t_ Prinzip der Behandlung: Beseitigung der Dyskrasien 
dumh AderlaB, Abfiihrmittel, BrecbmitteJ, Schwitzmittel, 
d_ h_ durch zweckmii.1lig das Naturheilbestreben unterstiitzende 
und unspezifische Mittel. Beriicksichtigung der Einfliisse der 
Umgebung. Prophylaxe. 

Auch emstere Eingriffe (Thoracozentese, Drainage bei 
Empyem) bekannt. Hohe Ausbildung der Chirurgie_ 
Hoohste ethische Ausbildung des StandesbewuBtBeins. - Askle
piadeneid_ -

4. Periode: Die Medizin unter dem Einfin8 der an
stotelisehen Philosophie und Natnrwissensehalt. Schon 
unter den Zeitgenossen, noch mehr unter den Nach
folgern des Hippokrates tritt die Neigung hervor, 
die Lehre des Meisters spekulativ-dogmatisch auszu
bauen. Charakteristisch fUr diese "dogmatische 
Medizin" ist die von Polybos, dem Schwiegersohn 
des Hippokrates, in der Schrift nElll tpvuwr; dvtiQWnotJ ge
pragteundinder Heilkunde derfoIgenden Jahrtausende 
7;um Dauerbestand gewordene Viersaftelehre: die 
grundlegenden normalen und krankhaften Lebensvor
gange volWehen sich in vier Sii.ften, die den vier Ele
menten des Empedokles entsprechen: Cholera 
(Feuer), Phlegma (Wasser), Melancholie (Erde) , 
Haima (Blut im engeren Sinne; Luft). Auch in dieser 
Zeit bei aller Spekulation tiichtige Arzte, wie Chry
sippos von Knidos, FUhrer der knidischen Richtung 
(Verwerfung von AderlaB und iibertriebenen Ab
fiihrkuren). 

Bald gewinnt die Philosophie und Naturlehre des 
Aristoteles (t 322 v. Chr.) den groBten EinfluB auf 
die Gestaltung der Medizin. Aus seiner Schule gehen 
hervorragende Xrzte und Naturforscher hervor . .Als 
bedeutendster Ant unter seinen Schiilern ist der von 
bestem hippokratischen Geist und Wissen erfiUlte 
Diokles von Karystos aD7;usehen (Forderung der 
Zeugungsphysiologie, Hygiene, Pflanzenkunde, Ph&!'
makologie und Toxikologie, der arztlichen Grundauf
fassungen). Sein Schuler war der etwas jiingere Pra-

338 v. em. Verlost 
der grlechfschen 
8elbstAndigkeit.Be
ginn der mazedonl
schen HegemoDie. 



ea. 300 bis 
ea. 50 
v. om. 

ea. 300 bis 
250v. om. 

Griechen. 

xagoras von Kos (Verdienste um den Ausbau der 
Lehre vom PuIs), hervorragend femer als Aristoteles
schiller Theophrast von Eresos (Botanik, Mine
ralogie) und MENON (Geschichte der Med~in). 

Neben AmSTOTELES wird sein Lehrer PLATON (t 347 
v. Chr.; Idealismus, ethisch gefarbte Entwicklungs
lehre und Physiologie, eugenische Gedanken) von Be
deutung fiir die Mefuin. 

Die Seelenformen PLATONS werden spater in der Phy
siologie die Trager der vitalen Krafte, die naturwissen· 
schaftlichen Errungenschaften des AruSTOTELES die 
Grundlagen der vergleichendenAnatomie, der Entwick· 
lungsgeschichte und zahlreicher physiologischer An· 
schauungen. Das von letzterem eingefiihrte funfte 
Element (der "Ather" im idealistischen Weltbilde 
PLATONS) arbeitet den astrologischen Entgleisungen 
vor. 

Durch "Oberwindung der magischen Weltanschau· 
ung, welche Korper und Seele auch nach dem Tode I noch in magischer Verbindung gelassenhatte, durch die 
klare Trennung von Leib und Seele (SOKRATES, PLA
TON) und durch die Erschutterung des Analogiebewei
ses, wodurch es nicht mehr ohne weiteres erlaubt war, 
Befunde am Tier auf den Menschen zu ubertragen, 
wurde die Moglichkeit und Aufgabe fiir die Anatomie 
an der menschlichen Leiche geschaffen und deren 
Blute in Alexandrien vorbereitet. 

I 
5. Periode: .Alexandrinische Medizin. Sammlung I 

wissenschaftlicher Schriften in groBen Bibliotheken 
unter den Konigen von Pergamon, den Ptolemaern in 
Agypten usw. 

9 

Alexandrien Mittelpunkt griechischer Kultur und 333 Griindnng von 

Wissenschaft. Morgenlandische und abendlandische I Alexandria. 

Elemente verschmelzen unter dem Primat des Grie. EUKLID, AROHI· MEDES, ARI-
chentums zu einer einheitlichen Weltmedizin. STAROH. 

Begrundung der anatomischen Studien an mensch
lichen Leichen durch HEROPHILOS und ERASISTRATOS. 
Hauptsachlich Anatomie der Korperh6hlen, besonders 
des Gehirns (Torcular Herophili, Calamus scriptorius 
Herophili). Bis dahin war von den meisten das Herz 
ala Hauptzentrum des Lebens und Sitz des Empfin
dens angesehen, jetzt wird Denken und Empfinden 
definitiv in das Gehirn verlegt. Bessere Kenntnis der 
Nerven. Genauere Untersuchung uber das GefiiB
system; scharfere Trennung zwischen Arterien und 
Venen. Erste Anfange der Lehre, daB in den Arterien 
nicht nur Pneuma, sondern auch Blut flieBt. Anasto
mosen des Erasistratos. Weitere Versuche der Puls
erkliirung. Erste pathologisch-anatomische Be· 
funde. 

Unter den Schulem reiner Dogmatismus. Die 
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ca. ISO 
v. Chr. 

2. Jahrh. 
v. Chr. 

Aiteste Zeit 
bls Ins 

1. Jahrh. 
v.Ohr. 

Heilkunde der antiken KulturvoJker. 

I Erasistrateer bekii.mpfen die Herophileer. Beide 
vernachliissigen die praktische Heilkunde nicht, ver
lieren sich jedoch in der Theorie. Die anatomischen 
Studien schlafen ein. 

Als Reaktion. entsteht in Alexandrien die em- Philosophie des 

pirische Schule. Die Erfahrung allein macht den Arzt. Skeptizlsmus. 

146 v. Cbr. Beginn 
der riimischen Herr
schaft iiber Grie-

Empirischer DreifuB des GLAlJX1AS: Auf Beob
achtu~ gestiitzte eigene Erfahrung, '"Oberlieferung 
der Erfahrungssatze ii.lterer Arzte, AnaloaieschluB bei 

0& chenland. 
neuen Krankheiten, iiber die noch keine Erfahrungen 
vorliegen, aus Beobachtungen bei iihnlichen Krank-
heiten sind die einzig zuliissige iirztliche Methode. \ 

Nachteile der Schule: Vernachliissigung von Ana
tomie, Physiologie und Pathologie. Vorziige: Gute 
Krankheitsbeschreibungen, gute chirurgische Technik 
(Steinschnitt, Lithotrypsie, Starstich), Forderung der 
Arzneimittellehre(Ahnlichkeiten mit der Homoeopathie 
Hahnemanns), Medizinisches Lehrgedicht des NIKAN-I 
DROS, Schriften des Rhizotomen KRATEUAS. Besonde:"s Interesse 

Archiatertitel fiir Leibiir74te und spiiter fiir beam- von Fiirsten (MI-

Arz" A Ar h' . k I . h d d THRIDATES VI. tete teo us c later entWlc e t SIC as eutsche EUPATOBVOnPon-

Wort Arzt. tus [120-63 v. 

Mit der beginnenden Weltherrschaft der ROmer Chr.], LYSIMA-

wird der Schwerpunkt der iirztlichen Praxis nach Rom CHOS von Thra· 
zien, ANTIOCH US 

verlegt. VIII. EPIPHANES 

10. Romer. 
Griechisch-romische Medizin. 

1. Periode: AIteste Zeit. 
Der friihen Rezeption griechischer Heilkunde in 

Altitalien geht die etruskische Medizin voraus. Nach 
dem wenigen, was dariiber bekannt ist, entspricht sie 
in ihrem theurgisch-empirischen Charakter dem, was 
man gewohnlich bei den £rUben Kulturvolkern findet. 
Besonderheit: Deutung der Zukunft auf allen mog
lichen Gebieten iihnlich wie in Babylon-Assur aus der 
Leber des Opfertieres. Fiir die Geschichte der Zahn
heilkunde bemerkenswert: in altetrurischem Boden 
gefundene, rein dekorativ gedachte Zahnersa tzarbeiten 
mit goldenen Briicken. 

Spiiter verehrt man iihnlich wie in Altgriechenland 
verschiedene Heilgotter (Dea salus, Dea febris, Merkur, 
Askulap). Daneben gibt es eine Art empirischer Haus
medizin. Als Beispiel M. PORCIUS CATO (t 46 V. Chr.). 
Abwehrstellung des Nationalromers gegen die fremden 

von Syrien, ATTA' 
L US TIL PHILO
METOB von Perga
mon, NIKOMEDES 
v.Bitbynlen,KLEO
PATBA von Agyp
ten) fiir Arznei- u. 
Giftknnde. 

Altetrusklsche Kul
tur in ItaUen. 

510-2Mv.Cbr. Un
terweriung ItaUens 
nnter riimischeHerr
schaft. 264-146 v. 
Cbr. Entwicldung 
der riimischen Welt
berrschaft. 



Uml00 
v.ehr. 

Um Christl 
Geburt 

Mitte des 
1. Jahrh. 
n.ehr. 

P.omer. 

griechischen Arzte, die schon im 4. Jahrhundert ver· 
einzelt nach Rom kommen (ARCHAGATHOS ca. 218 
v. Chr.). 

2. Periode. Endgiiltige Einbiirgerung der 
griechischen Medizin in Rom. Die Methodiker. 
"Obergang von der Humoral· zur Solidarpatho. 
logie, vom chemischen zum physikalischen 
Denken. 

ASKLEPIADES kommt (91 v. Chr.) nach Rom, ein phi. 
losophisch gebildeter Arzt mit anziehenden Umgangs. 
formen. Auf der Basis der atomistischen Philosophie 
von DEMOKRIT und EPIKUR begriindet er die Theorie, 
daB der Mensch ein Gebilde ausAtomen ist, die sich im 
Korper teils zu feinen Porengangenzusammengeschlos. 
sen haben, teils in diesen Porengangen frei bewegen. 
Auf dem normalen Ablauf dieser Bewegung beruht 
das Leben, auf ihrer Soorung die Krankheit. Mecha· 
nistische Auffassung des Lebens. und Krank· 
heitsprozesses. ASKLEPIADESeifertgegendie Safte· 
theorie und die "Obertreibungen der Humoralpatho
logen mit ihren Aderlassen, Brech., Abfiihr., Schwitz
mitteln. Verschii.rfung des Gegensatzes zwi· 
schen "chemi scher" und "physikalischer" 
Auffassung des Lebens und der Krankheit. 
Verniinftige, heute sog. Naturheilmethode, vor 
allem Kaltwasserkuren, Massage, Diat, wodurch auf 
die festen Bestandteile und die Atombewegung ein
gewirkt werden solI; denn die Krankheiten beruhen 
auf MiBverhii.ltnissen der Weite der Poren und der 
GroBe der Atome. Wissenschaftliche Begriindung und 
methodischer Ausbau der physikalisch.diate
tischen Therapie. 

Seine Nachfo1ger (THEMISON u. a.) griinden die 
Schule der Methodiker. FUr sie kommt es nur 
auf den Zustand der Porenwande, also der festen Kor· 
perbestandteile an (Zusammenziehung, Erschl8Hung, 
gemischterZustand, die sog. communitates, xOt'P(h:rJ1:e;). 
Solidarpathologie. 

Die Therapie sucht die Zusammenziehung bzw. 
Erschlaffung der Porenwande durch entgegengesetzt 
wirkende Applikationen umzuandem. 

Laienmedizin in den eine allgemeine Bildung an
strebenden Werken der Enzyklopadisten. CORNELIUS 
CELSUS, beriihmt wegen der geschichtlichen Einleitung 
zu seinem Buche "de medicina", in welchem sich 
groBe Unparteilichkeit und ein sehr praktischer Sinn 
offenbart und sich Mitteilungen iiber medizinische 
Kenntnisse finden, die die Hippokratiker noch nicht 
besaBen (Blutstillung). 

THESSALOS von Tralles trennt zum ersten Male 
scharf die akuten von den chronischen Krankheiten. 

PLmIUS DEB ALTERE (t 79 n. Chr.), bekannt wegen 
AschoH-Diepgen. "Obersichtstabelle. 4. Aufl. 
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146 -31 v. Chr. feste 
Begriindungd.Welt
herrschaft. Zuneh
mender Wohlstand. 
Rom wird Mittel
punkt des geistlgen 
Lebens. Biirgerkrie
ge. Die atomistische 
Philosophie EPI· 
KURS ist in Rom 
besonders ange
sehen. 

46 v. Chr. CAESAR 
beglnnt die Neuord
nung des romischen 
Staatswesens. 

Verbesserung des Ka
lenders. 

31 v. Chr. Das rom!
sche Kaisertum. 

2 
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1. Jahrh. 
n.ehr. 

1. u. 2. 
Jahrh. 
n.ehr. 

1. Jahrh. 
n.Chr. 

Heilkunde der antiken Kulturv6lker. 

seiner kritischen Betrachtung der Schulmedizin. Seine 
Naturgeschichte ist die wichtigste QueUe zur Kenntnis 
der antiken Volksheilkunde. 

ca. 60 n. ehr. Aus
breitung d. Christen
tums fiber die Gren-

Aufschwung der Pharmakologie. DIOSKURIDES, 
dessen runf Bucher vA.txa bis in die Neuzeit hinein, be
sonders von den Arabern benutztwurden; sehr genaue 
Pflanzenbeschreibungen. 

Bliitezeit der Methodiker. SORANOS ihr Hauptver
treter. Sehr tiichtiger Kenner der Geburtshille und 
Gynakologie. Seine beriihmte Schrift rV1'a"'Eia. Ein 
anderes Werk desselben nEel oel.wlI "at xe01ll{J)1l :n.aIHiJ" 
(im 4./5. Jahrhundert von CAELIUS AURELIANUS la
teinisch iibersetzt und kommentiert) zeigt die von den 
Methodikern angewandte Einteilung der Krankheiten. 

3. Periode. Pnenmatiker und Eklektiker. A b
schluB der antiken Medizin durch GALEN. 
Neben der Humoral- und Solidarbiologie und -patho
logie tritt in der pneumatischen Schule das 
dynamische Denken starker als bisher in den Vorder
grund. Unter dem EinfluB der stoischen Philosophie 
bringen die Pneumatiker Kraft und Stoff in engsten 
Zusammenhang. Das Mittelding, in dem beide zu
gleich wirken, ist das Pneuma, das gleichzeitig Gott 
und der Welt, der Seele und dem Korper angehOrt. 
Dem Menschen ange boren und mit der Atmung stets 
erneuert, durchdringt es mit demBlut aIle Organe und 
Gewebe, gibt dem Korper das vegetative und ani
malische Leben und triigt auch die seelischen Funktio
nen. Es ist das eigentlich Wirkende in den Siiften und 
Qualitiiten. Die Krankheiten bestehen letzten Endes 
in Anomalien des Pneumas. Sein Versagen bewirkt 
den Tod. Begriinder der pneumatischen Schule ist 
ATHENAIOS aus Attaleia. 

Die Bestrebungen, die reine Erfahrungsmedizin mit 
der wissenschaftlichenMedizinzu versOhnen, fiihren um 
dieselbe Zeit zu einem Eklektizismus, der aus den ver
schiedenen Anschauungender Humoralpathologen, So
lidarpathologen undPneumatikerGeeignetesauswii.hlt, 

I um daraus ein.~lIen passendes System aufzubauen. 
Beriihmte Arzte dieser Periode sind: ARcmGENES, 

I RUFUS (beriihmter Anatom, besonderes Werk iiber 
den PuIs), ARETAIOS, ein ethisch besonders hoch-
stehender Arzt (musterhafte klinische Krankheits
beschreibungen, pathologisch-anatomische Bemerkun
gen, Kenntnis der gekreuzten Uhmungen). 

Bliite der Chirurgie. ANTYLLOS (Blutstillung durch 
Torsion, Ligatur bzw. Gliiheisen. Trepanation, Hernio
tomie, Laryngotomie, Behandlung des Aneurysmas 
durch Unterbindung der Arterie oberhalb und unter
halb des Sackes und seine Eroffnung und Ausriu
mung. Resektion des Unterkiefers, von Teilen des 
Oberkiefers, Amputatio mammae wegen Krebs, Star-

zen Palistinas. 

ElnfluB der stoischen 
Philosophie auf die 
Medizin. 

98-117 TRAJAN. 

117 -138 HADRIAN 



2. Jabrh. 
n.Om. 

Romer. 13 

stich mit Depression der Linse, Intubation des Kehl-I 
kopfs). Sporthygiene. 

Das umfassendste und griindlichste, aber auch viel- 138-161 ANTONI· 

seitigste System, welches langer als ein Jahrtausend NUS PIus. 
die Welt beherrschen sollte, schuf GALENOS (129 bis 
201 n.Chr.), geb. zu Pergamon, Arzt an der dortigen 
Gladiatorenschule, spater in Rom. Sehr belesen und 
schriftstellerisch ungemein fruchtbar (gegen 500 Schrif- 161-1S0 MARO 

ten). Der Wert und Nutzen seines Systems wird we- AUBEL. 

sentlich beeintrachtigt durch eine zu stark hervor-
tretende Teleologie. Er verbindet mit derselbenmono-
theistische Ideen. Das erleichterte seine Rezeption 
durch das christliche Mittelalter. 

Er erklart die Anatomie und Physiologie fiir die Grund
pfeiler der Medizin und hat die experimentelle Physiologie und 
Pathologie (Nervendurchtrennungen, Beobachtung der At
mung und des Herzschlages am lebenden Tier) wesentlich ge
fOrdert. Sektionen menschlicher Leichen wurden um diese Zeit 
nur ganz ausnahmsweise gemacht, waren aber, wie einzelne 
pathologische Befunde (Zottenherz) zeigen, nicht ganz aus der 
Mode gekommen. GALEN hat die Anatomie nur an Tieren 
studiert, besonders an Schweinen und Affen. Trotzdem ist I 
vieles fortschrittlich, vor allem in der Kenntnis des Nerven
systems (Hirnnerven). Die Anschauung, daB in den Arterien I 
auch Blut flieBt und nicht nur Pneuma enthalten ist, wird zur 
definitiven Anerkennung gebracht. Die von GALEN formulierte 
Lehre von der Blutbewegung und den drei Digesti· 
onen sollte bis ins 17. JahrhunderthineinmaBgebend bleiben: 

Aus der aufgenommenen Nahrung entsteht im Magendarm. 
Kana! bei der sog. ersten Digestion zunachst der Speisebrei 
(der Chylus); dieser gelangt durch das Pfortadersystem zur 
Leber. Rier gebt, nachdem die Milz die verunreinigenden Be· 
standteile an sich gezogen und zu schwarzer Galle verarbeitet 
hat, unter Vermittlung des vegetativen Pneumas die zweite 
Digestion vor sich, d.h. die Umwandlung des Chylus in Blut 
als Gemisch samtlicher Kardinalsii.fte. Das Blut gelangt als
dann zum Teil direkt in den Korper, zum Teil in das rechte 
Herz. Rier wird es unter dem EinfluB der eingepflanzten 
Warme gereinigt und gibt seine Riickstande als "RuB" durch 
die Lungenschlagader an die Lungen und damit bei der Aus
atmung an die AuBenluft abo Gleichzeitig geht ein Teil des 
Blutes durch dasselbe GefaB zu den Lungen und dient zur 
Emahrung derselben. Der andere Teil dringt durch feine 
Poren, von denen sich GALEN die Herzscheidewand durch· 
bohrt dachte, in das linke Herz heriiber. Rier wird das Blut 

I mit dem Pneuma vermischt, welches mit der Einatmung aus 
der AuBenluft aufgenommen und durch die Lungenvenen in 

I das linke Herz transportiert wird. Von dort aus wird das mit 
dem Pneuma gemischte Blut durch die Hauptschlagader in den 
ganzen Korper getrieben. In den Organen und Geweben voll
zieht sich alsdann die sog. dritte Digestion, bei der aus dem 
Blut die geformten Gebilde des Korpers entstehen. Bei 
jeder der drei Digestionen bildet sich ein iiberschiissiges Ex· 
kret, welches den Korper verlaBt, bei der ersten der Stubl, bei 
der zweiten der Ham, bei der dritten der SchweiB. 

Der Korper besteht, wie bei den Rippokratikem, aus den 
vier Elementen, welche die festen Bestandteile und die vier 
Salte aufbauen. Er wird belebt von der Seele. Sie auBert 
sich in den drei Arten des Pneumas (meiiJLa tp11XI.XOV, CwrI.XOV, 
qNUI.XOV mit dem Sitz im Gehlm, im Herz und der Leber), 
alB Trager der seelischen, animalischen, vegetativen Funk
tionen. Daneben besitzen die Organe ihre speziellen Krii.fte. 

2* 



14 Das Mittelalter. 

Die krankhaften Verandernngen sind nur swkere Abwei
chungen von der physiologischen Norm, wie me in geringem 
Grade bereits in den verschiedenen Temperamenten des Men
schen (durch Vorwiegen eines Saftes) bestehen_ In del' Tem
peramentenlehre (Begriff des Sanguinikers, Phlegmatikers, 
Cholerikers, Melancholikers) birgt sich die Lehre von del' 
Krankheitsdisposition. Die Kl'ankheiten bestehen im 
Vberwiegen diesel' odeI' jener Elementarqualitat, in quantita
tiven und qualitativen Vel'andernngen del' Satte (darunter del' 
Fau1nis, S ep sis) im Sinne del' hippokratischen Humoralpatho
logie, in Soorungen del' Spannungen in den Geweben im 8inne 
del' Methodiker, in Stornngen des Pneumas im Sinne del' 
Pneumatiker, in primaren korperlichen und seelischen funktio
nellen Storungen, in Abweichungen der Organe beziiglich Lage, 
Umfang, Bau,Zahlusw. 

GroBe Verdienste um die Arzneimittellehre durch den Ver
such, die theoretischen Grundlagen ihrer Wirkung und ihrer 
Dosierung zu finden. Prinzip: Behandlung mit Mitteln, die 
am Korper andere Erscheinungen hervorrufen, als me in den 
Symptomen del' Krankheit gegeben sind. SpiteI' "Ano
pathie" genannt. Dogmatismus kombiniert mit hoher, 
individualisierender arztlicher Kunst. Hochstehende Diatetik 
und Hygiene. Scharfe logische Durchdenkung del' Heilkunde. 
Hochste Verehrnng fiir lJIpPOKBATES. BewuBte Hippo
kratesrenaissance. Bei allen Vorziigen finden mch im 
Ethischen und auch sonst leichte Anzeichen del' Dekadenz 
(astrologischer Einschlag). 

Bunte Zusammenwiirfelung des iirzUicben Standes in del' Die romantlsche 
Weltstadt Rom .. Sklavenarzte. Hebung dersozialen 8tellung Weltanschauung 
der griechischenArzte durch Verleihung des Biirgerrechts an die des Neuplatonlsmus 

I 
(griechischen) Auslander durch JULIUS CAESAR (46 v. Chr.). und Neupythagora
Das alte Vorurteil des romischen Vollbiirgers gegen den arzt- ismus verwlscht die 
lichen Beruf wird aufgegeben. GALEN hii.lt fUr die Vorbildung Grenze zwischen 

I 
des wirklichen Arztes die "freien" Kiinste (artes liberales) fiir der slnnlichen und 
notwendig. Einseitiges Spezialistentum. Viel unlautere Ele- iiberslnnIichen Welt 
mente und Kurpfuscher. Keine soziale Medizin. Fehlen del' und eroffnet der 
arztlichen Versorgung des unbemittelten Biirgers in offent- Unkritik uferlose 
lichen Krankenhausern. Unterricht in der Medizin Privat- Moglichkeiten. 
sache; daneben staatlich privilegierte Lehrer del' Heilkunde Astrologie, Magieu. 
mitoffentlichenHorsalen. Anfange des Universitats- Traumdeutungme
we sen s. Keine Examina, abel' amtliche Anerkennung tiich- dizinisch verwertet. 

I tiger Fachvertreter als Gemeindearzte (Archiatri populares), 
Hofarzte (Archiatri palatini), Militar- und Flottenarzte, die 
das arztliche Beamtentum reprasentieren. 

Angesehene Stellung del' tiichtigen Hebammen, deren Wir
kungskreis dem unserer .Arztinnen entspricht, und die ge- \ 
legentlich auch als solche bezeichnet werden (iaT(!;;"W, femi
nae medicae). 

c. Das Mittelalter 
ca. 400-1500. 

Allgemeine Charakteristik der mittelalterlichen Medizin: GleichmaBigkeit der 
tragenden Ideen ohne wesentliche nationaleFarbung, wie sie dieMedizin der Neu
zeit zeigt. Starke Durchdringung von Volks- und wissenschaftlicher Medizin. 
Starke Abhangigkeit vom Weltanschaulichen, speziell von der religiosen Welt
anschauung. Besondere Zahigkeit der Tradition. tTherwiegendes Interesse der 
Gelehrten fUr den geisteswissenschaftlichen Antell der Medizin. Erst in den 
spateren Jahrhunderten Erwachen des Verstandnisses fiir die induktive For
schung aus der Erfahrung und dem Experiment. Wichtigste selbstandige 
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Leistungen: Erste Anfange der modernen anatomischen Forschung an der 
menschlichen Leiche. Klare Erfassung der Infektion als Krankheitsursache und 
neuer Krankheitsbilder (Syphilis). Systematische Bekampfung der Epidemien 
und andere groBe Fortschritte in der privaten und offentlichen Hygiene. Neue 
Medikamente, darunter der Alkohol. Bedeutsame Entwicklung der Chirurgie. 
Erste Konstruktion der Brille. Schaffung des modernen Krankenhauses. An
fange einer sozialen Medizin fiir alle Bevolkerungsschichten, wahrend die antiken 
Arzte nur fiir die oberen Klassen wirkten und lehrten. Weiterentwicklung der 
arztlichen Ethik. Einfiihrung eines systematischen Unterrichts und von behord
lichen Priifungen. Schaffung eines vom Staat anerkannten, vom Piuscher streng 
geschiedenen Arztestandes aus der germanischen Staatsauffassung. 

ca. 
400-1453 

370-379 

1163 

325-403 
361-363 
6. Jabrh. 

Erste Halite 
des 7. Jahrh. 

13. Jabr
hundert 

1. Das byzantinische Reich. 
Allgemeine Charakteristik der byzantini

schen Medizin: Nach dem heutigen Stand der For
schung wesentlich konservativ ohne neue Gedanken. 
Hauptvorzug: Erhaltung der wichtigsten antiken Quel
len durch die griechische Muttersprache, systematische 
Ordnung des iiberlieferten Stoffes, hervorragende 
Krankenhauser. Vorbildlich die von dem Bischof 
BASILIUS in Caesarea gegriindete groBe Anstalt mit 
universalen Aufgaben (Pilege von Armen, Pilgern, 
Siechen, Kranken, Wochnerinnen) und das in Betrieb 
und Einrichtung (50 Betten, spezialisierte Abteilungen, 
Ambulanz) ganz moderne Krankenhaus des Klosters 
des P ANTOKRATOR in Konstantinopel. In den besten 
Zeiten theoretischer Unterricht in Akademien, die die 
antike Tradition fortsetzen. 

Am wichtigsten fiir die wissenschaftliche Uber
lieferung sind: der Enzyklopadist OREIBASIOS, der 
Leibarzt des Kaisers J ULIANOS ApOSTATA, ferner 
AETIOS von Amida und ALEXANDER von Tralles, er
sterer als vielseitiger Enzyklopadist, letzterer als 
Praktiker mit selbstandigen Beobachtungen bemer
kenswert. In der medizinischen Literatur setzt sich 
allmahlich der christliche Gedanke durch. 

Rechtliche Regelung der Belange der Medizin und 
des ar7;tlichen Standes in den Rechtssammlungen und 
Gesetzen JUSTINIANS (Romisches Recht). 

PAULOS von Aegina, hervorragend als Chirurg und 
Geburtshelfer, Zeitgenosse Kaiser HERAKLIUS 1., 
wichtig fiir die Uberleitung der griechischen Medizin, 
namentlich der Geburtshilfe, an die Muslime. 

Von jetzt an zunehmende Durchdringung der by-
7;antinischen Medizin mit arabischen Elementen. 

Versandung der autochthonen byzantinischen Me-

I dizin. Von den meist ganzlich unbedeutenden Autoren 
sind bemerkenswert: NnwLAos MYREPSOS (Pharma
kologie) und IOANNEs AKTUARIOS (Urologie). 

323 - 337KONSTAN
TIN. Das Christen
tum wird Staatsre
Iigion. In den nach
sten Jahrhunderten 
politische Orientie
rung nach dem We
sten mit der Ten
denz der Wiederver
einigung des 395 
zerfallenen romisch. 

Weltreichs. 

527 -565 Kaiser 
JUSTINIAN 1. 
Blute von Byzanz. 
Pest des Justinian. 

610 -641 Kaiser HE
RAKLIUS 1. Notge
drnngene Verlegung 
des Schwerpunktes 
derPolitik nach dem 
Osten. Innerer und 
iiu6erer Zerfall von 
Byzanz. Siegreiches 
Vordringen der Ara
ber. 

641 Alexandria 
faUt in die Hande 
derMuslime. 

1453 EinnahmeKon
stantinopels durch 
die Tiirken. 
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ca. 
600-1(92 

ca. 700--900 

DaB Mittelalter. 

2. Die Araber. 
Allgemeine Charakterisierung der arabi

schen Medizin: Sie ist fUr ein abschlieBendes Urteil 
noch ungeniigend, da zum groBen Teil nur nach kor
rumpierten, lateinischen ttbersetzungen, durchforscht. 
Keine grundlegend neuen Theorien und TatBachen. 
In Einzelheiten der Physik, Chemie, Arzneimittel
lehre, vielleicht auch auf anderen Gebieten (z. B. 
Embryologie bei AVIOENNA, Lehre vom kleinen BIut
kreislauf bei IBN AN-NAFis, VerbeBBerung der Star
operationstechnik durch Ansaugen der Linse) selb
stiindige Leistungen. Ihre wichtigste Rolle in der 
Medizingeschichte ist die Erhaltung des Erbes der 
Aiten zu einer Zeit, in der das Abendland dazu nicht 
imstande war. Hauptieistung: hervorragende syste
matische Ordnung des Materials in logisch scharier 
Durchdenkung. In der Lehrdarstellung sogar den 
Griechen manchmal iiberlegen. Nachteil: die V"berbe
wertung der dialektischen Spekulation vor der Erfah
rung fiihrt gelegentlich zu ungiinstiger Beeinflussung, 
z.B. der Urologie, der Pulslehre u. ii. 

Wurzein der arabischen Medizin: Nach der 
Eroberung persischen und syrischen Bodens Aufnahme 
urspriinglich griechischer Heilkunde, vor allem aus 
syrischen "Obersetzungen in den christlich-persischen 
Schulen von Nisibis und Gondisapur. Sie empfingen 
besonders starke Einfliisse von der aus dem byzan
tinischen Reich vertriebenen und von denPersernauf
genommenen christlichenSekte der Nestorianer, welche 
vorher unter anderem bis 489 in Edessa gewirkt hatte 
und ihre Missionen spiiter bis in den femsten Osten 
ausdehnte, was eine Rezeption der griechischen Medi
zin in China zur Folge gehabt haben diirfte. Auch jiidi
sche Schulen und jiidische Gelehrte wirken als "Ober
setzer mit. Spiiter werden auch indische und agyptische 
Elemente in die arabische Medizin aufgenommen. 

1. Periode : Rezeption der griechischen Medizin. 
1m jungen arabischen Reich werden Damaskus, die 

Hauptstadt der Omaijaden, Basra und Kufa im aiten 
Tigrisgebiet, spater Antiochien, wohin die alte Schule 
von Alexandria verlegt wird, und im IX. Jahrhundert 
Harran in Obermesopotamien, endlich Bagdad selbst 

I die Hauptzentren der "Obersetzertiitigkeit, des wissen
schaftlichen Lebens und der medizinisch-philosophi
schen Schulen, denen vielfach gut ausgestattete Kran
kenhauser fiir die praktische Seite des Unterrichts zur 
Verfiigung stehen. 

Die wichtigsten Autoren als tThersetzer und Ver
fasser selbstiindiger Werke aus dieser Zeit sind die 
Christen DSomBRA'ir., IBN BAXHTisOHU', Leibarzt 
HABUN ALRASOBIDS, rUHANNAIBNMASAWAIH(JORAN
NES MEsUE d. Altere} (t 857), HUNAINIBN IsRAQ (Jo-

226 Griindung des 
neupersischen Rei
ohes durch die Bas
saniden. 

571 MUHAMMED 
geboren. 

622 Flucht des Pro
pheten von Mekka 
nach Medina. 

634-114( OMARS 
KALIFAT. Ausdeh
nung der arabischen 
Herrschaft liber 
Per.ien, Syrien, Pa
li.tina u. Xgypten. 

711 Errichtung der 
arabi.chen Herr
schaft In Spanien. 
Arabisches Welt
reich. 

763 Bagdad Haupt
stadt 1m Osten des 
Relches unter den 
Abbaslliden. 

786-809 glinzcnde 
Regierung HABUN 
AL RASCHIDS. 



ea. 900 
bls 1150 

ea. 1150 
bis 1492 

Die Araber. 

HANNITIUS) (t 873) und der Muslim ABU JUSUF JA'
QUB IBN ISHAQ AL KIND! (ALKINDUS) (t nach 870). 

2. Periode: GroBere Selbstandigkeit und Bliite der 
arabischen Medizin. 

1m Osten des Reiches: ABU BEKR MUlIA.MMED 
mN ZAKARIA (RAZES) (t 925), der "groBte :iruniker 
des Mittelalters". Gute Krankengeschichten mit ei
genen Beobachtungen. Spezialschrift iiber Masern und 
Pocken. 'ALl 'ABBAs (X. Jahrhundert), Verfasser des 
al MalikI in 10 theoretischen und 10 praktischen Bii
chern, fortschrittliche, spater als Dispositio regalis ins 
Latein iibersetzte, viel benutzte Gesamtdarstellung der 
Medizin. 'ALl mN SmA (A VIOENNA) (t 1038), Verfasser 
des weltberiihmten Kanon der Medizin, einer in der 
Hauptsache an GALEN angelehnten, groBartig konzi
pierten Gesamtdarstellungder Heilkunde, die iiber 'ALi 
'ABBAs hinausgeht und inlateinischer tThersetzung die 
medizinische Literatur des Mittelalters und der ersten 
Jahrhunderte der Neuzeit autoritativ beherrscht. 

Auf agyptisch-afrikanischem Boden: ABU 
JA'QUB ISHAQ IBN SULA.IMAN AL IsRi'iLI (ISAAK 
JUDAEUS) <t Ende des X. Jahrhunderts). Wichtige 
Schriften iiber Diat, Fieberlehre, Urin. 

In Spanien: ABU'L QAsIM (ABULKASIM) (t 1013 
oder spater). Fiihrender Chirurg. Verfasser des AI
tasru. Die blutscheue arabische Wundarzneikunst mit 
&vorzugung des Gliiheisens, stiitzt sich vorwiegend 
auf PAULOS von Aegina, gibt auch selbstandige Be
obachtungen. 

3. Peri ode: Allmahlicher Niedergang der arabi
schen Medizin. 

Auf spanischem Boden bzw. im spanischen Kul
turkreis wirken noch bedeutende Autoren: 

ABU MARWAN mN ZUHR (Avenzoar) (t 1162). 
Selbstandiger Praktiker. Gute Krankheitsbeschrei
bungen. Hippokratische Therapie. 

IBN RUSOHD (Averroes) (t 1198). Philosophische 
Durchdringung der Medizin. GroBte Bedeutung fiir 
die Tradition des ARIsTOTELES. 

Rabbi MUSA BEN MArMUN (Maimonides) (t1204). 
Hervorragender Praktiker und Theoretiker. Gift
lehre. Diatetik. Hygiene. 

IBN AL BAITAR (t 1248). Neue Beitrage zur Arznei
mittellehre. 

IBN AN-NAFIS (t 1288). Erste Erwahnungdes kleinen 
Kreislaufs. (Bewegung des Blutes vomrechten Herzen 
durch die Lunge zum linken Herzen beschrieben.) 

Der Historiker der arabischen Medizin ist IBN ABI 
US.AIBI'A aus Damaskus (t 1296). 

17 

Neben dem allmiih
lich in selnem Glanz 
verblassenden Bag
dad bUden sich im
mermehrnach Selb
stindigkeit ringende 
Statthalterschaften 
und Nebenkalifate 
aus, deren Inhaber 
sieh bemiihen, es in 
der Forderung der 
Wissenschaft und 
Kunst den Haupt
kalifen gleichzutun. 
So erwachsen auch 
der Medizin in der 
Mitte und im We
sten neue Zentren 
der Forschung und 
des Unterrichts. 

93S-1080 Sultan 
MA~UD. Indien 
kommt nnter ara
blsche Herrschaft. 

969 Kalifat der Fati
miden in Agypten. 
Hauptstadt Kairo. 

X.JahrhundertBliite 
von Cordoba unter 
dem Kalifat der 
Omaijaden. 

Langsam einsetzen
der, dann schnell 
fortschreitender po
litischer und kultu
reller Zerfall des 
ambischen Weltrei
ches. 1m Osten 
frUber als im We
sten. 

125S Eroberung Bag
dadsdurchdie Mon
golen_ 

1492 Erobemng des 
letzten maurischen 
Reiches (Gmnada) 
durch die christ
lichen Spanier. 
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Alteste 
Zeit bis ca. 
400 n. Chr. 

ca. 400 
bis 1050 

ca. 400 
bis 800 

Das Mittelalter. 

3. Das Abendland. 
Die Heilkonde der alten Germanen ist im wesent

lichen charakterisiert durch eine auf Beobachtung ge
stiitzte arztliche Erfahrung in kultischer Fassung, wie 
sie der Medizin der Friihkultur des Altertums ent
spricht. Bemerkenswert ist die Kenntnis der heimat
lichen Heilpflanzen, der gesunde Blick fiir einzelne, be
sonders hervorstechende Krankbeitssymptome und der 
beachtliche Stand der Chirurgie, charakteristisch die 
therapeutische Verwendung von Runenzeichen und die 
Vorliebe fiir die Benutzung von warmen und anderen 
heilkrii.ftigen Quellen. 

Die kultische Medizin liegt in den Handen der 
Priester. Die am Kult beteiligten Frauen sind ala 
Heilerlnnen sehr angesehen. Danebengabes Empiriker 
ala frei praktizierende Arzte. 

Bei den Ke I te n bietet die Medizin ein ahnliches 
Bild. Bei ihnen gilt die Mistel als Panazee. 

Die Bekanntschaft mit der antiken Medizin wird 
den Germanen und Gallokelten von den romischen 
Militararzten, die auf den Eroberungsziigen nach dem 
Norden kamen, und spater durch das eigene, siegreiche 
Betreten des italienischen Bodens vermittelt. 

a) Das friihe Mittelalter. 
Wenn auch das Laienelement nie ganz ausstirbt, 

iiberwiegen doch die Priester und Monche sowohl in 
der arztlichen Praxis, wo die rein empirisch gebildeten 
"Volksarzte" mit ihnen kaum konkurrieren konnen, 
aIs in der wissenschaftlichen Arbeit der Tradition und 
im Lehramt. Betonung der Notwendigkeit der Pflege 
der Medizin im Benediktinerorden. (CASSIODOR, 
[t 575].) 

1. Periode: Ausklang der ant iken Medizin 
in meist diirftigen lateinischen "Obersetzungen und Be
arbeitungen. Rezeption dieser Reste griechisch-romi
scher Heilkunde durch das germanische und gallo
keltische Abendland. 

Hervorragend der erwahnte Bearbeiter des Soran, 
CAELIUS AURELIANUS. Um dieselbe Zeit etwa das 
spater viel benutzte Krauterbuch des angeblichen 
ApULEIUS. 

Aus den Restbestanden dieser und anderer antiker 
Autoren werden unter Aufnahme volksmedizinischer 
Anschauungen der eigenen Heimat kurze, fiir den 
praktischen Gebrauch bestimmte Schriften (Rezepta
rien und Antidotarien) zusammengestellt. 

MARCELLUS EMPIRIC us aus Bordeaux (de medica
mentis; urn 410), ANTHIMUS (Nahrungsdiatetik; um 
515). 

Bohe Kultur des 
germanischen Ban
emvolkes. 

Ahnlicbe kulturelle 
ZuBtinde bei den 
Kelten. 

410 Erobemng Roms 
durcb die West
goten. 

Einheitlicbkeit der 
mittelalterlicben 
Weltanscbauung. 
Gleichformigkeit des 
in erster Linie nnter 
dem Einflu/3 der 
Tbeologie steben
den Lebensgefiihls. 
Fiihrend iiberall der 
Klerus uud die KlO
ster. 

476 Odoaker wlrd 
Berrscber in Itallen. 

493 -526 Tbeoderlcb 
griindet das Oat
gotenreicb InItalien. 
Banptstadt Raven
na. Sorge fiir die 
Erhaltung der rO
miscben Knltnr ond 



Um 600 

ca. 800 bis 
ca. 1050 

ca. 1050 
bis 1300 

ca. 1050 bis 
ca. 1200 

Das Abendland. Rohes Mittelalter. 

Auf Anregung germanischer Stamme entstehen bei 
den Goten und vor allem in Siiditalien lateinische 
tJbersetzungen alterer (HIrPOKRATES, GALEN u. a., 
auch pseudohippokratischer Schriften) und jiingerer 
(OREIBASIOS, ALEXANDER yon Tralles) griechischer 
Autoren; ferner als wichtige Grundlage des Reb
ammenunterrichts eine unter dem Namen Muscio 
gehende lateinische Bearbeitung der Gynakologie So
RANS, Sammelwerke, wie die "Concordantia Ippocratis, 
Galieni et Suriani" und der "Passionarius Galeni" 
unter dem latinisierten langobardischen Namen Ga
riopontus (Ende des VII. oder Anfang des VIII. Jahr
hunderts). 

Medizinisches in den eine allgemeine Bildung ver
mittelnden Enzyklopadien (IsIDoR von Sevilla). Be
rUcksichtigung arztlicher Gesichtspunkte und Standes
fragen in den altgermanischen Stammesrechten. 

2. Periode: Karolingische Medizin. Die medi
zinischen Werke geben in der Hauptsache zwar fast 
nur yorhandenes Wissen weiter, gewinnen aber an 
innerem Gehalt und tragen zum Teil einen Hauch yon 
Selbstandigkeit an sich. 

Die Medizin erscheint als Teilgebiet der "Physica" 
in den Enzyklopadien z. B. bei HRABANUS MAURUS 
(t 856). Lehrgedicht des W ALAFRID STRABO (t 849) 
iiber die Heilkrauter seines Klostergartens. 

Entstehung der abendlandischen Form des 
Krankenhauses im Zusammenhang mit kloster
lichen Instituten. Priesterarzte und empirisch ge
bildete "Volksarzte". 
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friedliches Zusam
menleben von Ro· 
mem Dud Goten. 

Um 673 - 754 Boni
fazius, Apostel der 
Deutschen. 

768 -814 Karl der 
GroBe. 

919-936 Heinrich!. 
Begriindung des 
Deuts~hen Reiches. 

962 Emeuerung der 
romischen Kaiser
wiirde durch Otto 
d. GroBen (Heiliges 
romisches Reich 
deutscher Nation). 
Karolingjsche Re
naissance. Ausge
dehnte Kopistenta
tigkeit. Wertvolle 
Handschriften. Be
deutung der KIo
sterschulen (Fulda, 
Reichenau, St. Gal
Ien, Chartres, Tours 
usw.) fiir die allge
meine und medi
zinische Bildung. 
Anbau von Medizi
nalpflanzen in den 
Klostergarten. 

b) Das hohe MittelaIter. 
Das Laienelement iibernimmt die Fiihrung in der I Das Laienelement 

T adit' d d W't twi kl d H ilk d tritt als knlturber Ion un er eI eren c ung er e un e, bestimmender Fak-
wenn auch bei beiden Geistliche noch liinger mit- tor vor allem seit 
wirken und der religiose Einschlag der Medizin sich der Mitte des XII. 

erhalt. Gelehrtes medizinisches Schrifttum der hI. Jahrhnndertsneben 
HILDEGARD von Binl1en (t 1179), bemerkenswert die Geistliehkeit . ......", Das Bildnngsideal 
durch seine deutschen volksmedizinischen Elemente. isterstmehrein hO-

I Papstliche Verbote der praktischen Ausiibung der fisehritterliehes, 
Medizin durch Geistliche. nachher auch biir-

1. Periode: Hauptbildungsstatten der kiinftigen gerliches. Starkere Differenzierung im 
Arzte sind medizinische Hochschulen, an denen die Geistesleben als im 
Praxis im Vordergrund des Unterrichts und der fruhen Mittelalter. 
literarischen Produktion steht. 
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om 1060 

1140 

urn 1300 

ca. 1150bis 
1300 

Dall Mittela.lter. 

Salernische Heilkunde, charakterisiert durch 
eine literarische Produktion, der die schon im. Anfang 
des X. Jahrhunderts angesehene medizinische Schule 
von Salerno Namen und Einheitlichkeit gibt. Un
mittelbare Ankniipfung dieser Literatur an antikes 
Wissen, das sich gerade in Unteritalien erhalten hatte. 
Hippokratische Auffassung. Gesunde Empirie. Er
neute Pflege der Anatomie und Chirurgie. 

KONSTANTIN von Afrika (t 1087) vermittelt den 
Salernern die Kenntnis der arabischen Medizin. 

Erstmalige Destillation des reinen Alkohols in 
Italien. 

Einfiihrung der arztlichen Priifung durch Konig 
ROGER von Sizilien. 

Hochste Bliite von Salerno im XII. Jahrhundert. 
Echte medizinische Wissenschaft in Vereinigung von 
Theorie und Praxis. Zu nennen vor allem: JOHANNES 
AFFLATIUS, der Schiller KONSTANTINS, PETRuS Mu
SANDINUS (Krankendiat), die anonyme Pharmakologie 
Circa instans, die feinen Kopfe MAURUS und URSO, 
der Chirurg ROGER FRUOARDI. 

Gesundheitslehre in Versen als sog. Regimen Sa
lernitanum zusammengefaJ3t. 

Heilkunde von Montpellier. Erste Erwah
nung der dortigen Hochschule 1137. Erst an der Wende 
des XIII. zum XIV. Jahrhundert erreicht die Schule 
ihre Glanzzeit und zahlt beriihmte Namen zu ihren 
Lehrern: BERNHARD von Gordon (etwa 1285-1310). 

2. Periode: Beginn des Zeitalters der scholasti
schen Medizin. Die im Laufe des XII. Jahrhun
derts entstandenen Ubersetzersch ulen (wichtig vor 
allem Toledo mit GERHARD von Cremona; t 1187) 
hatten die mittelalterliche medizinische Welt vor ein 
kaum iibersehbares Material neu erschlossener arabi
scher und damit griechischer Quellen gestellt. Das Ver
standnis dieser Wissenschaft erschlieJ3t die schulmaJ3ig
logische, d.h. scholastische Behandlungdes Stoffes. Ver
such der spekulativen Erfassung der naturwissenschaft
lichen und medizinischenProbleme. GALENwird, durch 
AVICENNA inarabischem Gewand kodifiziert, die abso
lute medizinische Autoritat. Geisteswissenschaftliche 
Durchdringung der Medizin, aber auch Schematisie
rung am Krankenbett, besonders bei inneren Krank
heiten. Ubertriebene Harnschau, Pulsbewertung und 
Anwendung vom AderlaJ3, medikamentose Polyprag
masie. 

Tiichtige Chirurgen: 
Uoo BORGOGNONI (t vor 1258) erkennt die Bedeu

tung der prima intentio der Wundheilung; praktische 
Versuche der Narkose mit sog. Schlafschwammen. 

1096 -1270 Zeltalter 
der Kreuzziige. 

1130 Nonnannenher
zag Roger Konig 
von 8lzllien. 

Rezeption des romi
schen Rechtes. 

Die Univers\taten ge
wlnnen als Lehran
stalten allgemeine 
Verbreitungund Be
deutung. Die scho
Jastlsche Methode 
beherrscht die Ka
theder, der arabi
slerte Aristoteles die 
Philosopbie. Be
merkenswerter Uni
versallsmus und zorn 
Teil hochstebendes 
naturwissensehaft

Uehes und induktiv 
erworbenes Wissen 
der schoIastlschen 
Autoren. VINZENZ 
v. Beauvais (t1264). 
THOIIUS v. Aqnin 
(t 1274), ALBER
TUS MAGNUS von 
lIollstidt (t 1280), 
RoGER BACON 
(t um 12114). 



urn 1240 

ca. 1300 
bis ca. 1543 

urn 1300 

DaB Abendland. Renaissance. 

WlLHELM von Baliceto (t um 1280), wertvolle chirur
gische Kasuistik. LANFRANCHI (t vor 1306). 

Beit dem Anfang des 13. Jahrhunderts wird der 

I Unterricht in der Heilkunde aus seiner Isolierung an 
besonderen Bchulen herausgehoben und in die medi
zinischen Fakultaten der in den meisten Landem 
entstehenden Universitaten verlegt: Bologna (XII. Jh.), 
Padua (1222), Neapel (1224), Paris (um 1200), Oxford 
(XIII. Jh.), Prag (1348), Wien (1365), Heidelberg 
(1386), Leipzig (1409) u. a. Die Hauptlehrmethode 
ist die scholastische. 

1\ Medizinalordnung FRIEDRICH II. Anerkennung des 
anatomischen Unterrichts als unentbehrlichen Be
standteils der medizinischen Ausbildung. Einfiihrung 
eines praktischen Jahres durch die Verpflichtung, vor 
Aufnahme der selbstandigen Tatigkeit ein Jahr unter 
Leitung eines alteren, erfahrenen Arztes zu prakti
zieren. 

c) Das ausgehende Mittelalter nnd die Renaissance der 
Medizin. 
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1212-1250 FRIED· 
RICH II. 

Die Form der lehrmaBigen Darstellung, wie sie die Herbst des Mittel. 
Scholastik gegeben batte, bleibt zunachst erhalten. Es I ~!:~it:::~h::~ 
entstehen stark dialektisch gestaltete Gesamtdarstel- schen. Anfinge des 
lungen der Medizin in Form der sog. Summen, dazu HumanismusinIta· 

I weitschweifige Kommentare, Konkordanzen und Kon- lien. PETRARCA 

. ziliatoren zur Erlauterung, Ordnung und Ausgleichung (t 1374). Nationale und individuelle Re· 
des 'Oberlieferten. Aber in diesen Werken verbergen gongen setzen sich 
sich manche Ergebnisse selbstandiger Praxis, experi- gegeniiberderfriihe· 
menteller und induktiver Forschung und Auflehnung ren Uniformitit des 
gegen die autoritare Vberlieferung auf Grund besserer Denkens immer 

mehr durch. 
eigener Erfahrung. Hauptschriftsteller dieser Art sind: 

TADDEO ALDEROTTI in Bologna (t 1303), PIETRO Pfiege der Wissen· 
D'ABANO in Padua (t 1315), NrcCOLO FALCUCCI in schaftenan den Hii· fen der weltlichen 
Florenz (t 1412), MICHAEL SAVONAROLA in Ferrara und geistlichen Filr. 

(t 1462), ANTONIO BENIVIENI in Florenz (t 1502). 

Noch selbstandiger sind die z. T. von denselben, 
z. T. von anderen Autoren geschriebenen und gesam
meltenRatschlage fiireinzelneKrankheitsfalle, die sog. 

I Consilia (GENTILE DA FOLIGNO; t 1348) und indi
vidualisierenden Gesundheitsregimina. 

I Konstruktion der ersten Brillen. 
Der groBte Arzt des Mittelalters und der charakte

ristischste Vertreter dieser Medizin zwischen zwei 
Welten war der Spanier ARNALD von Villanova 
(t 1311): Enge Verbindung zwischen Volksglauben und 
Wissenschaft. Bestreben einer rationellen Gestaltung 
der Heilkunde im hippokratischen Binne. Methodische 

sten, vor aHem in 
Itallen. 

Verhiingnisvolles An· 
wachsen des Hexen· 
u. Zanbergiaubens. 

I Betonung der Notwendigkeit einerauf die klinische 

Zunehmende Bedeu
tung der Astroiogie, 
Magie nnd Traum· 
deutung im iiffent
lichen und privaten 
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1286 

1302 

1377 

Ende des 
XV. Jahr
hunderts 

Das Mittelalter. 

Erfahrung gestiitzten Behandlung. Ablehnung der 
Polypragmasie am Krankenbett_ 

Astrologische Medizin, Traumdeutung fUr die Dia
gnose verwendet. 

Aufbliihen der Anatomie: Allrnii.bliches Los
reiSen von der Tradition. Langsames Erwachen des 
anatomischen Blicks durch Schulung an der systeID8r
tisch eroffneten Leiche. 

Sektion einer menschlichen Leiche zur Klarung des 
Seuchensterbens in Oremona. 

Erste nachweisbare gerichtsarztliche Sektion in 
Bologna. Ais Sachverstandige fungieren der Arzt 
BARTOLOMMEO DA V ARIGNANA u. a. 

HENRI DE MONDEVILLE (t um 1320): bessere bild
liche Organdarstellungen, Betonung des Wertes der 
Anatomie fiir die Chirurgie. MONDINO DE LuZZI 
(t 1326): Lehrbuch der Anatomie zum Teil schon auf 
eigene Sektionsbefunde gestiitzt. 

Vorlaufer VESALS: ALESSANDRO AOHILLINI 
(t 1512), (Einmiindung des Gallenganges in das 
Duodenum, Hammer und Ambo1l im Mittelohr, 
Hymen); JACOPO BERENGARIO DA CARPI (t 1550) 
(Gie1lbeckenknorpel, Wurmfortsatz); ALESSANDRO 
BENEDETTI DA LEGNANO (t 1515), (Miindungen der 
sog. Bartholinschen DrUsen). 

Erkennung der Infektion als tJbertragungsmodus 
der epidemischen Krankheiten. Wirksame Seuchen
prophylaxe, gesteigerte Pflege des offentlichen Ge
sundheitswesens. 

Erste Quarantane in der Stadt Reggio nell' Emilia. 
Aufschwung der Chirurgie: GUY DE CHAU

LIAC (tum 1368); JEHANYPERMAN(t umI330); HEIN
RICH von Pfalzpeint (t um 1460). Bei ibm erstmalige 
Erwahnung der· SchuBwunden. 

Plastische Operationen in den italienischen Chi
rurgenfamilien BRANCA und VIANEO DI :MAmA. 

i Der gro1le Physiker NIKOLAUS VON CUES (t 1464) 
i weist auf den Nut:l;en der Bestimmung des spezifischen 

Leben. besonderes 
Interesse der N a
turiorscber und Fiir
sten fiir Alchemie 
und Okkuitismus 
unter arablschem 
EinfinB. 

Bliite der Stadte und 
des Biirgertums. 

1347-1352 schwar
zer Tod in Europa. 

1m XIV. Jahrhun
dert Einfiihrung der 
SchieJ3pulverwaffen 
im Abendiand. 

Um 1440 Erfindung 
der Buchdrucker
kuust in Europa. 

i Gewichts von Blut und Ham, der wirklich exakten \ 
I Beobachtung von PuIs und Atmung hin. 

1495-1500 I Erkennung der Syphilis als Geschlechts- und 1492 . Entdeckuna 

Volkskrankheit. Amerikas. 

1455-58 Erste selbstandige Geschichte der Medizin inBrief-
form von GIOVANNI TORTELLI. 

Am Ausgang des Mittelalters ist als AbschluJl des 
medizinischen Studiums, das 4-5 Jahre dauert 
und von der BakkalaureatsprUfung unterbrochen wird, 
eiD theoretisches Examen zur Lizenz allgemeinein
gefiihrt; dadurch unterscheidet sich der Arzt vom 
Pfuscher und handwerksmaBig ausgebildeten Empi
riker, dem "Volksarzt". Seit dem XIII. Jahrhundert 



etwa 1500 
bis 1700 

Neue Zeit. 

Einfiihrung des durch einen besonderen Promotions
akt verliehenen Doktortitels, zunachst nur fUr die 
dozierenden Arzte. Frauen spielen als "Arztinnen" 
eine untergeordnete Rolle, da sie die Universitaten 
nicht besuchen konnen. Die Chirurgie liegt fast aus
schlieBlich in den Handen handwerksmaBig ausgebil
deter, in Ziinften vereinigter Chirurgen, Bader und 
Barbiere. An den Universitaten wissenschaftlich aus
gebildete Chirurgen sind Ausnahmen, doch existiert 
in Paris eine vorziigliche Chirurgenschule nach Art 
einer medizinischen Fakultat, das College de St. 
Come. 

In der Tatigkeit der He bammen, die sich auch 
auf die Gynakologie und selbst auf operative Eingriffe 
(Kaiserschnitt an der Toten, manuelle Lokaltherapie, 
kleinere gynakologische Operationen) erstreckt und 
deren Ausbildung sich im Fortschreiten des Mittelalters 
wesentlich bessert, bereitet sich der Bernf der Arztin 
vor. 

D. Neue Zeit. 
1. Erste naturwissenschaftliche Periode der 

modernen Medizin. 
Von VESAL bis zum Ausklang der Jatrochemie 

und Jatrophysik. 
I Sie ist charakterisiert durch die erstmalige ent
I scheidende Bedeutung der Naturwissenschaften fiir 
die Entwicklung der Heilkunde. Der Aufschwung 
der N aturwissenschaften geht hervor aus dem 
schon gegen Ende des Mittelalters mehr und mehr er
wachenden Naturgefiihl, gepaart mit der aus der 
Renaissance und dem Humanismus geborenen Kritik 
auf allen Gebieten der Wissenschaft. Vorbildlich auf 
dem Ge biete der Kritik fiir die Arzte werden die 
Texteditionen der sog. philologischen Mediziner 
(LEONICENO [t 1524J, LINACRE [t 1524J, WINTHER 

VON ANDERNACH [t 1574J, HAGENBUT [t 1558J, FOES 

[t 1591J u. a.). Dazu kommt die ohne Stiitze der alten 
Autoritaten der klassischen Antike vor sich gehende 
Orientierung indemdurch die neu entdecktenErd
teile und das heliozentrische System geschaffe
nen neuen Weltbild und die Erkenntnis neu beob
achteter oder im Abendland neu auftreten
der Krankheiten (Syphilis, Flecktyphus, englischer 
SchweiB). Individualismus, auch im Suchen des 
Weges zu Gott. 

Am Anfang noch mehr biologisch orientiert und 
geisteswissenschaftlich gebunden, entartet die Medizin 
am Ende dieses Zeitabschnittes in dem engen Mecha
nismus der Jatrophysik und Jatrochemie. 
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BiIduug der Terri
torialstaateu. Im
mer stiirkeres Her
vortreten des N atio
nalgefiihls. Terri
toriale Universitii
ten und Bibliothe
ken. Haupttriiger 
des geistigen Le
bens bleiben zu-

niichst noch in 
Deutschland (bis 

znm 30jiihrigen 
Krieg) die Stadte. 
Daneben treten, vor 
aHem in den ande
ren Landern, aber 
auch in Deutsch
land, die Landes
herren als Protek
toren und Miizene 
der Wissenschaften 
hervor. Arzte, Na-

turforscher und 
Kiinstler hiiufig au 
FiirstenhOien. 

Etwa von der Mitte 
des 16. Jahrh. ent
wickelt sich aus der 
Renaissance das Ba
rock. 
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etwa 1M3 
bls 162S 

1M3 

Neue Zeit. 

Urspriinglich mehr auf italienischem Boden lokali
siert, breitet sich die geistes- und die naturwissenschaft
liche Bearbeitung der Medizin im Laufe der Zeit auch 
nach den nordischen Lindern aus. 

a) Das Zeitalter der Begriindung des modemen ana
tomischen Denkens. 

Von V ESAL bis HARVEY. 
In der Heilkunde macht sich die neue Forschungs

methode zunachst geltend auf dem Gebiete der 
Anatomie. Der Reformator derselben ist ANDREAS 
VESAL (* 1514 zu Briissel, t 1564:), von deutscher Ab
kunft (Wesel), im Alter von 23 Jahren als Professor 
der Anatomie und Chirurgie nach Padua berufen, dann 
in Basel, Briissel, endlich in Spanien tiitig. 

154:3 erscheint sein Hauptwerk: De corporis hu
mani fabrica. Es bringt eine griindliche Revision der 
Galenschen Anatomie auf Grund der Studien an 
menschlichen Leichen und eine groBe Bereicherung der 
anatomischen Kenntnisse (KnochengefiiBe, Samen
kaniilchen, Schwangerschaftsveranderungen des Uterus 
usw.). An dem Irrtum GALENS, daB Blut aus dem rech
ten Herzen durch das Septum in den linken Ventrikel 
eintritt, halt auch VESAL noch fest, obwohl Poren im 
Septum von ibm nicht nachgewiesen werden. 

Von anderen beriihmten Anatomen seien erwiilmt: 
GABRIELE FALLOPPIO (t 1562) zu Padua (Ent

wicklung der Knochen, Felsenbein, Eileiter). 
BARTOLOMMEO EUSTACCHIO (t 1574:)zu Rom (Niere, 

Gehororgan, Gehirn). 
GIULIO CESARE ARANZIO (tI589) zu Bologna (Ana

tomie des Fetus, Ductus Botalli, Ductus Aranzii). 
GmOLAMO FABRIZIO AB AQUAPENDENTE (t 1619) 

zu Padua (genauere Beschreibung der Venenklappen). 
ADRIAEN VAN DEN SPIEGHEL (t 1625) zu Padua 

(Leber). 
FELIX PLATTER (t 1614) und CASPAR BAUHIN 

(t 1624) in Basel. 
In der Pathologie Bestrebungen zur Vertiefung 

der Kenntnis von den Krankheitsprozessen durch Er
forschung der Todesursache bei der Leichenoffnung 
(VOLCHER COlTER, t 1600). JEAN FERNEL (t 1558) stellt 
den programmatischen Satz auf, daB der Arzt die Ana
tomie kennen muB, wie der Historiker den geographi
schen Schauplatz! 

In der inneren Medizin machen sich ebenfalls 
fortschrittliche Bestrebungen geltend. Der groBte Arzt 

1493-1541 des Jahrhunderts ist THEOPHRAST von Hohenheim 
(P ARAOELSUS) (* 1493 zu Einsiedeln in der Schweiz, 
t 1541 in Salzburg). 

Die anatomiBchen 
Zeichn1lDl!en von 
LlIIOJlAllDO DA YIN

CI (t 1619) iibertref· 
fen alle blsher dage
wesenen Kenntnlsse 
vom menschlichen 
Korper. • 

Begriindung der he
liozentrlschen Lehre 
durch NIKOLAUS 
KOPPBRNIGX(t1543), 
der modemen wis
senschaftliehen Bo
tanikdurchKoNRAl> 
GBSNBR (t 156li) 
und LBONlUllD 

FUCHS (t 1566), der 
Mlneralogie durch 
GIiOBG AGRIcOLA 
(BAUD) (t 1555). 



Von Vesal bis Harvey 1543-1628. 

Er wird zum Reformator der Medizin, indem er an die I 
Stelle des stofflichen Denkens der von ihm restlos abgelehnten 
Humoralbiologie und -pathologie des Mittelalters eine chemisch
biologische, dynamische Auffassung des Lebens und der Kra.nk
heit setzt. Das Leben beruht auf einem dynamischen Prin
zip, dem Archaeus, dessen normale Funktion Gesundheit, 
dessen anormale Funktion Krankheit bedeutet. Es gibt 
5 Krankheitsspharen (Entia): Ens astrorum (kosmisch-klima
tische Einflusse), Ens veneni [Vergiftungen von innen (Auto
intoxikationen) und au.Ben (lnfektionskrankheiten und eigent
liche Vergiftungen)], Ens naturale (konstitutionelle Leiden), 
Ens spirituale (psyc hisch verursachte Erkrankungen),Ens deale 
(gottliche FUgung). Forderung der Kenntnis der Gewerbe
krankheiten und Neurosen. Unter dem Begriff der tartarischen 
Krankheiten verbergen sich moderne Symptomenkomplexe der 
harnsauren und exsudativen Diathese. In jedem Arzneistoff 
steckt eine besonders wirksame Kraft (Lehre von den Arcana), 
welche spezifisch auf die Entia wirkt. Die Ergriindung der 
Arcana ist die wichtigste Aufgabe des Arztes (Lehre von den 
Signaturen). PA.RACELSUS verachtet jeden Autoritii.tenglauben, 
vertraut nur der eigenen Erfahrung, ist ein StUrmer und 
Drii.nger, der es mit den meisten Menschen verdirbt, ein rast
loser Gottsucher, der die Krankheit auch von ihrer meta
physischen Seite erfa.Bt und damit einen ungeheuer weiten 
Horizont vor dem Arzte auftut, ohne von seinen Zeitgen08sen 
verstanden zu werden. Hochste ii.rztliche Ethik. Nationale 
Erfassung der Medizin als "deutscher Philosoph und Arzt". 

Feinere klinische Unterscheidung vieler Krankheits
bilder, gute Lehrbiicher der gesamten Medizin: JAN 
VAN HEURNE (tI601) undPmTERVANFoREEST(t1597) 
in Leiden, JOH. SCHENCK VON GRAFENBERG (tI598) in 
Freiburg i. Br. Einschrii.nkung der Harndiagnose 
(CLEMENTIUS CLEMENTINUS [umI512] in Rom; BRUNO 
SEIDEL [t 1562J in Erfurt) und Pulsbewertung (Jo
SEPH STRUTHIUS; t 1568) auf das rechte MaO. 

Erste zusammenfassende Darstellung der Infek
tionskrankheiten durch GIROLAMO FRACASTORO 
(t 1553). 

Kampf zwischen Galenismus und Hippokratismus. 
Der Fraru;ose PIERRE BmssoT (t 1522), Anhanger der 
zweiten Richtung, kii.mpft gegen die iibertriebene An
wendung des Aderlasses. 

In die Chirurgie bringen die besseren anatomi
schen Kenntnisse und die Verletzungen durch die 
SchuOwaffen neues Leben. 

In Deutschland HmRoNYMUS BRUNSCHWIG (t vor 
1534) und HANNs VON GERSDORFF (um 1517) in StraO
burg. FELIX wuRTZ (t um 1574/75) in Basel. 

In Frankreich AMBRoISE PARE (1517-1590), be
riihmtester Chirurg des JahrhundertB. 

Schonende Behandlung aIIer Schu.Bwunden, die man friiher 
fUr vergiftet hielt und desha.Ib mit hei.Bem 01 ausgo.B. Haupt
verdienst ist die systematische AusbiIdung der Gefii.llunter
bindung statt der Gliiheisen- und Stypticabehandlung, die 
Betonung der durch die Gefii.llunterbindung ermoglichten 
rechtzeitigen Amputation (wii.hrend man friiher bis zur Gan
gran wartete und dann abtrennte). 
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etwa 1628 
bis 1716 

Neue Zeit. 

PIERRE FRANco (t etwa 1562) (Sectio alta und 
Sectio lateralis) in der franzosischen Schweiz. 

TAGLIACOZZI (t 1599) (Rhinoplastik) in Bologna. 
In der Geburtshilfe hii.ufiger ala frillier Betati

gung des Mannes bei der schweren Geburt. Wieder
einfiihrung der Wendung auf die FliGe durch PARE 
u. a. Erste historisch sichere Ausfiihrung des Kaiser
schnittes an der Lebenden durch franzosische 
Chirurgen, darunter PARES SchUler JACQUES GUlL
LEMEAU (t 1630). 

Forderung der Augenheilkunde durch tiichtige 
"Starstecher" wie GEORG BARTISCR (t 1606) und 
KASPAR STROMAYR (um 1559). 

Die StandesverhaItnisse andern sich nicht 
wesentlich gegeniiber dem Mittelalter. Der Doktor
titel wird von dem examinierten Arzt in der Regel als 
zum Beruf gehorendes Attribut erworben. 

Von Padua ausgehend erste Anfange des klinischen 
Unterrichts. 

Aufklarer aus dem Arztestand: GIOVANNI MA
NARDO (t 1536) aus Floren7; und ALOISIO MONDELLA 
(t um 1583) aus Brescia bekampfen die Astrologie, 
JOR. WEIER (t 1588) aus Grave steht in Diisseldorfim 
Kampfe gegen den Hexenglauben. 

b) Das Zeitalter der Begriindung des modernen 
physiologischen Denkens. 

Von HARVEY bis zum Ausklang der 
Jatrochemie und Jatrophysik. 

Obwohl die AnatoInie machtig weiter schreitet, 
durch die Hille des Mikroskops neue erfolgreiche For
schungswege betritt, und obwohl auch der Anfang der 
Neuzeit bereits Ansatze zur physiologischen Experi
mentalforschung aufwies, gibt der jetzt folgenden Ent
wicklungsphase die Physiologie das Geprage, aus
gehend und in erster Linie verkorpert von der liber
ragenden Personlichkeit WILLIAM HARVEYS. Wahrend 
die neuen Inikroskopischen Studien fiir die Praxis 
noch kaum fruchtbar werden, ist die Physiologie durch 
den auf sie gestiitzten Versuch, die Heilkunde cheInisch 
und physikalisch zu begriinden, fiir die Krankheits
auffassung und Therapie des Praktikers von ausschlag
gebender Bedeutung. 

155S Universitiit 
Jena. 

1582 Universitat 
Wiirzburg. 

Bliite Englands im 
Zeitalter ELISA
BETHs und CROM
WELLs. SHAKE
SPEARE. Der Leib
arzt der Konigin 
WILLLU! GILBERT 
(t 1603) begriindet 
experimentell die 
wissenschaftliche 
Lehre vom Magne
tismus. 

FRANcm BACON von 
Verulam (t 1626) be
tont besonders den 
Wert der induk
tiven Methode. Er
fahrungsphilosophie 
von JOlIN LOCKE (t 
1704). Hervorra
gende Flirderung d. 
Physikdurch ISAAK 
NEWTON (t 1727). 
Begriindung d. Leh
re von den chemi
schen Elementen 
durch ROBERT BOY-
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1628 

1661 

1666 

1673 

1622 

1677 

Nachdem der Araber IBN AN-NAFIS (s. 0.) und 

\ 
der Spanier MIGUEL SERVETO (t 1553) den kleinen 
Kxeislauf theoretisch behauptet hatten und der Italie
ner REALDO COLOMBO (t 1559) ihn unabhangig von 
ihnen experimentell begriindet hatte, beschreibt, ge
stiitzt auf exakte Tierversuche, Leichenbeobachtungen 
klinische Erfabrungen und mathematische Berech-
nungen, der Englander WILLIAM HARVEY (* 1578 zu 
FoIkstone, t 1657) den groBen und kleinen Blutkreis
lauf (Exercitatio anatomica de motu cordis et san
guinis in animalibus) an Stelle der herrschenden gale
nischen Auffassung, nach der das Blut in der Leber 
gebildet, durch die Herzscheidewand, die poros ge
dacht war, durchgeleitet, im linken Herzen mit den 
aus der AtemluftstammendenLebensgeistern (Pneuma, 
spiritus) vermischt und schlieBlich zum Aufbau der 
Organe und Gewebe verbraucht werden sollte. 

Der Kapillarkreislauf wird durch den Italiener 
MARCELLO M.ALPrGID (t 1694) unter dem Mikroskop 
beobachtet und damit die Beweiskette HARVEYS ge
schlossen. 

Entdeckung der roten Blutkorperchen durch ihn. 
Ihre genaue Beschreibung durch ANTHONY VAN 
LEEUWENHOEK (t 1723). 

GASPARE ASELL! (t 1626) entdeckt die Chylus
gefaBe. 

Bliite der Anatomie in England, Holland und 
Frankreich. 

Tiichtige englische Anatomen: FRANCIS GIJSSON 
(t 1677), THOMAS WHARTON (t 1623), NATHANAEL 
HIGHMORE (t 1685), RICHARD LOWER(tI691), WILLIAM 
COWPER (t 1709), THOMAS WILLIS (t 1675). 

In Holland besondere Forderung der mikro
skopischen Anatomie durch VAN LEEUWENHOEK 
(Infusionstierchen), REIGNIER DE GRAA]' (t 1693) 
(Eierstocksfollikel) . 

Entdeckung der Spermatozoen durch J OHAN 
HAM (t 1723). 

JAN SWAMMERDAM (t 1680) fordert die Lehre von 
der Embryonalentwicklung. 

FREDERIK RUYSCH.(t 1731) (Injektionsverfahren). 
Weitere angesehene Anatomen NICOLAAS TULP (t 1674) 
und ANTON NUCK (t 1692) (Diverticulum Nuckii). 

Tiichtige fr anz 0 si s ch e Anatomen : JEAN RIOLAN 
Asehoff-Diepgen, O'bersichtstabeUe. 4. Auf!. 

LE (t 1691). 1667 
erste Beschreibung 
der PflanzenzeUe 
durch den Mikro
skopiker ROBERT 
HOOD (t 1703). 
Hervorragender Bo
taniker: NEHE
MIAH GREW(t1711). 

GALILEO GALILEI (t 
1642). Akademie d. 
Experimentes in 
Florenz, gegr. 1657. 
BORELLIS stu
dien zur Kapillari
tit. 

Barometer durch 
EVANGELISTA TORI
CELLI (t 1647) er
funden. PIERRE 
GASSENDI (t 1655) 
fiihrt im AnschluLl 
an die Atomistik 
EPlKURS aUes Ge
schehen auf ato
mistische Krafte 
und Bewegungen 
zuriick. 

In Spanien VELAS
QUEZ. 

Bliite Hollands. 
REMBRANDT VAN 
RYN. Erfindung 
des Mikroskops und 
der Vorstufen des 
Thermometers in 
Italien und HoI
land (GALILEI, SAN
TORIO, DREBBEL, 
JANSSEN, DIVINI). 
CHEISTIAN HUY
GENS (t 1695; Pen
deluhr ,Wellentheo
rie des Lichtes). 

DreiBigjihriger Krieg 
1618-164S. JOR. 
KEPLER (t 1630) 
schafft die Grund
lagen der physiolo
gischen Optik. 
SOHEINERscher Ak
kommodationsver
such (1619). 

BOYLE-MARIoTTE
Behes Gesetz (1679). 

Erfindung der Luft· 
pumpe und der elek
trisehen .. Sehwefel
kugel" durch OTTO 
VON GUERIOKE (t 

1686). 
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Neue Zeit. 

(tI657), REYMOND VIEUSSENS (t 1715; Gehirn), JEAN 
PECQUET (t 1674; Ductus thoracicus), TmroPHILE Bo
NET (t 1682). 

Die Physiologie schHigt unter dem Eindruck der 
groBen Fortschritte der Physik und Chemie einseitige 
Wege ein. !bre Vertreter zerfallen in zwei Parteien. 
Die Jatrophysiker wollen aIle biologischen und 
pathologischen Phanomene rein physikalisch, die 
Jatrochemiker rein chemisch deuten. Die iatrophysi
kalische Richtung ist hauptsachlich in Italien, die 
iatrochemische mehr in den nordischen Landem zu 
Hause. Der Gegensat7f ist mehr auBerlich als innerlich, 
das Ganze mehr ein Versuch, die arztliche Erfahrung 
aus den modemen Ergebnissen der Naturwissenschaf
ten zu erklaren. Weder der Konstitutionsgedanke noch 
das hippokratische Anttum gehen verloren. 

In der Pathologie: 
Andeutung von Bakterienfunden bei ATHANASIUS 

KmCHER (t 1680). 
1683 Bakterien von LEEUWENHOEK beschrieben und ab-

gebildet. 
1650 Beschreibung der tuberkulosen Knoten in der 

Lunge durch FRANz DE LE BOE gen. SYLVIUS (t 1672) 
in Leiden (Fossa Sylvii). 

1679 Erste Zusammenstellung der vorliegenden Ergeb-
nisse der Leichenoffnung fur die Pathologie von BONET 
als Vorlaufer MORGAGNIS im "Sepulchretum". 

Die Griinder bzw. Hauptvertreter der Jatrophy
sik sind: SANTORlO SANTORIO (t 1636), DANIEL SEN
NERT (t 1637), ALFONSO BORELLI (t 1679), LORENZO 
BELLINI (t 1704), GIORGIO BAGLlVI (t 1707); der Ja
trochemie: DE LE BOE mit derLehre von den sauren 
und alkalischen Scharfen des Blutes und der Englander 
WILLIS. 

Eine biologischeLebens- undKrankheitsauffassung, 
die der Briisseler Arzt und Philosoph JOHANN BAl'TIST 
VAN HELMONT (t 164;4) inder Weiterentwicklungpara
zelsischer Gedanken vertrat, konnte neben diesem me
chanistischen Denken nicht aufkommen. Dagegen 
fiihrt THOMAS SYDENHAM (t 1689), der groBte Prak
tiker des XVII. Jahrhunderts, die Medizin zu den 
Grundsatzen eines den Fortschritten der Natur
wissenschaft und der Medizin Rechnung tragenden 
Hippokratismus zuriick. GroBe Verdienste um die 
Epidemiologie. (Das im Boden verborgeneMiasma 
verursacht die Beuchen; ihren Zyklus, Verlauf und 
Charakter bestimmt der Genius epidemicus loci.) 

Neue Ergebnisse der ii.rztlichen Beo bach
tung: 

1650 Erstmalige Beschreibung der Rachitis durch 
GLISSON. 

Gro8er Einflu8 der 
Philosophie RBmi 
DBSCARTIIS (t 1650). 
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1673 WILLIS erkennt den charakteristischen Zuckerge-
schmack des Hams bei dem von ihm als Blutkrankheit 
gedeuteten Diabetes mellitus. 

Beobachtung der Triibung des (eiweiBhaltigen) 
Urins nach Kochen und Sii.ure~usatz als schlechtes 
prognostisches Zeichen bei Schwindsiichtigen durch 
FREDERIK DEKKER (t 1730). 

1683 Beschreibung der Gicht durch SYDENHAM. 
1686 Beschreibung der Chorea minor durch SYDENHAM. 
1700 Erste Monographie iiber Gewerbekrankheiten von 

BERNARDINO RAMAZZINI (t 1714). 
Von groBer Bedeutung wurde fiir das ii.rztliche 

um 1640 Denken der Import der Chinarinde als Specificum 
gegen Malaria durch JUAN DEL VEGA mit der Erkennt
nis einer spezifischen Wirkung, die sich in keinem der 
herrschenden Systeme unterbringen lieB. 

Bereicherung der Arzneimittellehre durch die 
Deutschen RAIMUND MmDERER (t 1631; Spiritus 
Mindereri), WILHELM HOMBERG (t 1715; Borsaure). 
JOR. DANIEL MAJOR (t 1693) und JOR. SIGISMUND 
ELsROLTZ (t 1688). Nachweis des Katarrhs als lokale 
Nasenschleimhauterkrankung durch VIKTOR SCHNEI
DER (t 1680), Pathologia animata begriindet durch 
AUGUST HAUl'TMANN (t 1674), CHRISTIAN LANGE 
(t 1701), AUG. Qunmms RIVINUS (t 1723): Fast 
aile Krankheiten beruhen auf Wiirmern und Milben. 

1665 JOHANN ELSHOLTZ macht als einer der ersten 
am Menschen intravenose Injektionen von Medika
menten. 

In der Chirurgie (JEAN MERY, t 1722; PIERRE Zeitalter LUDWIG 

E. llioNIS, t 1718; JACQUES BEAULIEU, t 1714) und XIV. 

Ge burtshilfe (FRANCOIS MAumCEAU, t 1709; PAUL 
PORTAL, t 1703; GUlLLAUMEMAuQUESTE DE LA MOTTE, 
t 1737) ist Frankreich fiihrend. In Deutschland hervor
ragend als Wundarzt FABRICIUS VON HILDEN (t 1634). 

1857 Erste mit Erfolg durchgefiihrte Bluttransfusion 
von Tier zu Tier durch R. LOWER. 

1667 Erste Bluttransfusion vom Schaf auf den Menschen 
durch JEAN DENIS (t 1704). 

vor 1843 In der Augenheilkunde Entdeckung des rich-
tigen Sitzes der Katarakt durch die Chirurgen FRAN
COIS QUARBE und REMY LASNIER, derenAngabendurch 

1656 WERNER ROLl!'lNOK (t 1673) in Jena anatomisch be
stii.tigt werden. 

In den Standesverhaltnissen: Forderung des 
chemischen Unterrichtes an den Universitaten (Labo
ratorien), stii.ndige Einfiihrung des klinischen Unter
richts. Beginn der Ausbildung des militii.rarztlichen 
Standes im Kurfiirstentum Brandenburg und jungen 
Konigreich PreuBen. 1713 Erofinung des Theatrum 
anatomicum zu Berlin durch Friedrich Wilhelm I. "in 
exercitus populique salutem". 
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ca. 1700 
bis 1830 

ca. 1700 
bis 1750 

Neue Zeit. 

2. Das Zeitalter stirksten Einflusses der Philo- I 
sophie auf die Medizin. 

Von LEmNIZ bis zum Ausklang der Romantik. I 
1m groBten Teil des XVIII. und im ersten Drittel 

des XIX. JahrhundertB ist das Denken der Arzte durch 
den dominierenden EinfluB der Philosophie charak
terisiert. Er geht von LEmNIZ aus und endet in der 
Naturphilosophie del: Romantik, nachdem er durch die 
AufkHirung hindurchgegangen war. Die groBenNatur
forscher, welche in dieser Zeit leben, vor allem HALLER 
und MORGAGNI, bedeuten zwar tiefe Einschnitte in die 
Entwicklung der Physiologie und Pathologie ,zahlreiche 
Mediziner betreiben, vor allem seit dem letzten Drittel 
des XVIII. Jahrhunderts, eifrig die induktive und ex· 
perimentelle Methode, vemachlassigen die Beobach
tung am Krankenbett und auf dem Seziertisch nicht 
und legen die Wurzeln zu der spater kommenden 
groBen zweiten naturwissenschaftlichen Periode der 
modemen Medizin. Aber ihre Ergebnisse werden in
folge des V orherrschens der Spekulation fiir die zeit
genossische Praxis noch nicht fruchtbar, sondem 
dienen z. T. geradezu dem Ausbau philosophisch
spekulativer Lebens- und KJ:ankheitstheorien. 

Die Hauptschauplatze dieser Medizin sind 
Frankreich und England, in der ersten HaUte des 
XVIII. Jahrhunderts auch noch Holland, spater treten 
neben den ersteren Deutschland und Osterreich hervor. 
In Italien ist der groBe MORGAGNI zu Hause. 

a) Die Zeit der sog. Systematiker. 
Von den Systematikern bis zu den Anfa,ngen 

von ALBRECHT VON HALLER. 
Die Versuche, die physiologischen, physikalischen 

und chemischen Errungenschaften des vorigen Jahr
hunderts mit der praktischen Medizin in Einklang zu 
bringen, fiihren unter dem EinfluB der zeitgenossi
schen Philo sophie zur Aufstellung neuer Systeme, in 
welchen eine einheitliche "gelehrte" Erfassung aller 
Probleme der Krankheitsatiologie, Diagnose, Thera
pie und Prophylaxe angestrebt wird. 

Nach FRIEDRICH HOFFMANN (t 1742) in Halle besteht 
das Leben letzten Endes in Tonusveranderungen der 
Korperfaser, des letzten Formelementes, aus dem man 
sich damals (analog unseren Zellen) den Korper zusam
mengesetzt dachte. Diese Fahigkeit der Faser, sich zu
sammenzuziehen und zu erschlaffen, ist ihrerseits ab
hangig von einem Fluidum hoherer Art, das, dem 
Pneuma der Antike verwandt, die ganze Welt erfiillt 
und im Korper als Nervenather verteilt ist. Die Krank
heiten beruhen (ahnlich den Kommunitaten der antiken 
Methodiker) auf Spasmus (Krampf) oder Atonie (Er-

1646-1716 GOTT

I'RIBD WJLHJiLJl 

LBIBNIZ. 

169~ Griindung der 
U niversitit Halle. 
Monadenlebre der 
Phllosophle von 
LEmNIZ und Cmu
STUN WOLD (t 

1754). 
1701 ProuDen Konig
reich. 
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Zeitalter der Systematiker. 1700-1750. 

schlaffung) der Faser, die zu chemischen und mecha
nischen Saftestorungen, Entzundungen usw. fiihren. 
Verdienste um die Chemie der Arzneimittel. Die 
Therapie ist praktisch-empirisch (beruhigende, star
kende, erleichternde, urostimmende usw. Mittel, Hoff
manns Tropfen). Studium der Mineralwasser und Be
miihung um ihre Verwertung in der Therapie. 

In dem System von ERNST GEORG STAHL, eben
falls Professor in Halle (t 1734), sind Leben und 
Krankheit in letzter Linie von der unsterblichen Seele 
abhangig (Animismus). Sie bedingt ihrerseits die 
mechanischen und chemischen Veranderungen' der 
Krankheitsprozesse. Den Hauptbeweis sieht STAHL in 
der Vberzeugung, daB mit dem Ausscheiden der Seele 
aus dem Korper Tod und Faulnis eintritt. Hervor
ragender Forscher, Beobachter und Arzt. Verdienste 
um die Forderung der Psychiatrie. Seine Schule 
bliiht hauptsachlich in Montpellier, aus dem spater 
der Vitalismus hervorgeht. Hier begriindet (1763) 
FRANCOIS BOISSIER SAUVAGES DE LACROIX (t 1767) 
das sog. natiirliche nosologische System, wel
ches die Krankheiten nach dero Vorbild der Botaniker, 

t wie die Pflanzen, durch Einteilung in Klassen, Ord
nungen, Familien, Gattungen und Arlen ubersichtlich 
darstellen und in ihrem Wesen erkennen will. Die 
Richtung, welche bis zu SCHOENLEIN und seinen An
hangern viele Nachfolger findet, birgt die Gefahr in 
sich, iiber dem ontologischen Krankheitsbegriff den 
kranken Menschen zu ubersehen. 

HERMANNBoERHAAVE,Professor inLeiden (tI738), 
gehort in gewissem Sinne nicht zu den Systematikern, 
da er unter Verzicht auf eine einheitliche Erfassung 
der Medizin einen eklektischen Standpunkt vertritt. 
Das Einheitliche und damit seine GroBe gibt ihm das 
aile Theorie durchdringende Arzttum. Er verbindet 
die iatrophysikalischen und iatrochemischen Anschau
ungen, steht auf dero Boden der alten hippokratischen 
Lehre von der Heilkraft der Natur und dem Werte 
einer exspektativen diatetischen Therapie unter voll
ster Wurdigung der neugewonnenen anatomischen, 
physiologischen Kenntnisse, sowie der physikalischen 
und chemischen KrMte. Ausgezeichneter Lehrer und 
hervorragender Arzt und Mensch. Erkenntnis der 
Bedeutung roedizinhistorischer Studien. Seinem 
hohen Arzttum verdankt er die Bedeutung seiner 
Schule (s. weiter unten). 

Der groBte seiner Schuler in der Theorie wurde 
ALBRECHT VON lIALLEB (t 1777), ein Universalgenie, 
der Begrunder der modernen Physiologie, dessen 
Hauptwirkung von GOttingen ausgeht. 

Bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts, mit der 
etwa die Wirkung lIALLEBS in die Breite und darnit 
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STAHLS Lehre vom 
Phlogiston. 

Der groBe Botaniker 
KARL LINNE (I 707 
bis 1778). 

Holland noch immer 
bedeutend als Han
delsmacht. 

1737 Griindung der 
Universitat Gottin
gen durch das Hans 
Hannover. 

In der Musik bliihen 
JOH. SER. BACH (t 

1750) und GEORG 
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1715 

1728 

1735 

1746 

1741 

1721 

1728 

Neue Zeit. 

, eine neue Epoche in der Entwicklung der anatomisch
physiologischen Grundlagen der Medizin beginnt, sind 
die wichtigsten Leistungen von folgenden Anatomen 
zu verzeichnen: 

in Italien: ANTONIO VALSALVA (t 1723; GebOr), 
GIOV. DOMENICO SANTORINI (t 1737; Gehim, 
Kehlkopf), 

in Frankreich: FRANcoIS POURFOUR DU PETrr 
(t 1741; Gehirnanatomie), 

in England: JAMES DOUGLAS (t 1742; Bauchfell), 
in Deutschland: JOR. ZINN (t 1759; Auge), NA

THANAEL LIEBEBKUHN (t 1756; DrUsen der 
Darmschleimhaut) . 

Neue p athologische und klinische Erkennt
nisse: 

Exakte Beschreibung und Abbildung der Mitral-
stenose dUTCh VIEUSSENS. I 

Beschreibung einesMediastinaltumors durch BOER
HAAVE. 

Beschreibung der Purpura haemorrhagica durch 
PAUL GoTTFBlED WERLHOF (t 1767). 

JOHN ATKINS (geb. Ende des 17. Jahrh.s) beob
achtet die Schlafkrankheit in Guinea. 

Beschreibung der Alveolarpyorrhoe durch PIERRE 
FAUCHARD (t 1762). 

Die bedeutendsten Chirurgen um diese Zeit 
sind: 

in Frankreich: JEAN LOUIS PETIT (t 1750), der 
den pathologisch-anatomischen Standpunkt in der 
Chirurgie !nit Nachdruck vertritt, HENRY LE DRAN 
(t 1720), der 1718 die erste Exartikulation des Hu
merus vornimmt. 

NICOLAS ANDRY (t 1742) pragt das Wort Ortho
padie fUr die Prophylaxe und konservative Be
handlung korperlicher Deformitiiten bei Kindem. 

in Deutschland: LORENZ HEISTER (t 1758), der 
ein grundlegendes, in aIle europaischen Sprachen 
iibersetztes Lehrbuch der Chirurgie verfaBte. 

In der Ge burtshilfe falIt als wichtigstes Ereignis 
in diese Zeit die Erfindung der Zange durch JEAN 
PALFIJN(tI730) aus Kortrijk. (Schonfriiher, ungefahr 
seit 1660, existierte die Geburtszange ala Geheimnis 
in der Chirurgenfamilie CHAMBERLEN in England.) 

Man beginnt !nit der Errichtung eigener geburts
hilflicher Anstalten. Nach dem Beispiele StraBburgs I 
(1727) wird eine solche in Gottingen durch JOR. ROE
DERER (t 1763), den ersten deutschen Professor der 
Geburtshilfe, gegriindet. 

Dorch FAUCHARD wird die Zahnheilkunde 
ala Fach geschaffen. 

FImIDR. R1.NDlIL (. 
1769). 



etwa 1750 
bis 1830 

1757 

1774 

Zeita.lter des Vita.lismus. 1750---1830. 

b) Das Zeitalter des Vitalismus. 
Von ALBRECHT VON IiALLER bis zum Ausklang 

der Romantik. 
Mit der von HALLER geschaffenen oder vielmehr 

neu begriindeten Experimentalphysiologie beginnt 
eine neue Epoche in der physiologischen For
schung. 

Er steUt die Begriffe Irritabilitat und Sensibilitat 
fest und weist experimentell nach, daB die erste eine 
besondere Eigenschaft der Muskulatur, die letztere eine 
so1che des Nervensystems ist. Zum ersten Male wird 
dadurch die Abhangigkeit der Funktion von der Struk
tur im modernen Sinne biologisch erfaBt. 

HALLER ist Verfasser einer systematischen Physio
logie (Elementa physio1ogiae) mit den Ergebnissen 
zahlreicher eigener Untersuchungen uber GefaB
system, Herzklappenmechanismus, Blutstromung, Re
sorption der LymphgefaBe und des Venensystems, 
Atmungsmechanismus, Stimmbildung usw. 

Grundlage ist fiir ihn die Anatomie. Die Physiologie 
ist die Anatomia animata. GroBer Botaniker und 
Systematiker. Verfasser der Bibliotheca botanica, 
anatomica, chirurgica, medicinae practicae. - HALLER 
war zugleich ein bedeutender deutscher Dichter. 

Die HAT.ToERSche Lehre von der Irritabilitii.t und 
Sensibilitat wurde fUr die Mehrzahl der philosophisch 
eingestellten und spekulationsfrohen Mediziner der 
zweiten Halite des XVIII. Jahrhunderts weniger ein 
Vorbild methodischer Naturforschung als der Aus
gangspunkt von neuen Systemen mit der Tendenz der 
einheitlichen Erfassung der gesamten Heilkunde. Den 
Mittelpunkt bildet ein dynamisches Prinzip, fur das 
FRrEDR. KASIMIR MEDICUS (t 1809) in Mannheim den 
Begriff Le benskraft pragte. 

1. Neuropathologie von WILLIAM CULLEN (tI790). Der 
Tonus der Fasern im Sinne HOFFMANNS ist abhangig von der 
Nervenkraft. Spasmus und Atonie entstehen, wenn die 
Nervenkraft durch Reize gesteigert oder herabgesetzt ist. 

2. Reizlehre von JOHN BROWN (tI788). Er stellt die Reize 
noch mehr in den Vordergrund ala aein Lehrer CULLEN. Die 
Erhaltung des Lebens und der Gesundheit ist abhangig von 
der normalen Erregbarkeit der Korperteile und der richtigen 
Zufuhr von Reizen, wclche eine normale Erregung zur Folge 
haben. Die Krankheiten bestehen in iibergroBer Erregung 
(Sthenie) oder zu geriuger Erregung (Asthenie). DieTherapie 
besteht hauptsii.chlich in beruhigenden oder erregenden Mitteln 
(z. B. Wii.rme, Opium, Alkohol). Anklange an die moderne 
Reizlehre. 

3. Vitalismus, Lehre voneinerLebenskraft, die allen 
Organen undGeweben zukommt, deren normales Funktionieren 
Gesundheit, deren Versagen Krankheit und Tod bedeutet, als 
letztes Prinzip des Lebens. 

33 

Zeitalter der Auf
klarung (von rund 
1700 bis in den An
fang des XIX. Jahr
hunderts) von Eng
land ausgehend. 

Erkenntnistheorie 
BONNOT DE CON' 

DILLACS (t 1780). 
Materialistische Phi
losophie der Fran· 
zosen (D'ALEM-
BERT, DIDEROT, 

LA METTRIE). 



34 

Um 1815 

Neue Zeit. 

Er wird, an STAHL und HALLER ankniipfend, in Montpellier 
durch TrioPHILE BORDEU (t 1776) begriindet und erobert 
schnell, vor aHem in Deutschland, die wissenschaftIiche Welt. 
Dadurch wird eine Zeit ausgesprochen dynamischen Den
kens der Arzte eingeleitet. Fiihrende Vitalisten in Deutsch
land: JOR. FRIEDR. BLUMENJUCH (t 1840); JOH. CHRISTIAN 
REIL (t 1813); CHRISTOPH WILK. HUFELAND (t 1836). 

4. Mesmerismus. Die durch die Storung der Lebenskraft 
verursachte Krankheit kann nach FRANz ANTON MESMER 
(t 1815) durch den tierischen Magnetismus geheilt werden, 
d. h. durch Krii.fte, die, dem Magnetismus verwandt, allen 
Gebilden der Welt, vor aHem aber den Organismen eigen sind 
und durch ein unsichtbares Fluidum iibertragen werden. Der 
Behandler bringt sie durch Bestreichen des Kranken und 
ii.hnliche Methoden zur Anwendung. (Modeme Suggestiv. 
behandlung.) 

Der Mesmerismus, dessen Begriinder durchaus 
naturwissenschaftlich dachte, nahm vor allem in 
Deutschland eine Entwicklung, die nicht mehr zwi
schen Physik und Metaphysik unterschied und zu den 
Stromungen gehort, die man als Romantische Medi
zin bezeichnet. Sie ist charakterisiert durch den Ver
such, die Ergebnisse der Naturwissenschaft und die 
Probleme des Lebens und der Krankheit aus ihrem 
metaphysischen Sinn zu erklaren. Dadurch wird 
die Naturphilosophie ihre Hauptstutze. Daneben 
sucht sie aus der Reaktion gegen den ubertriebenen 
Rationalismus und Materialismus des ausgehenden 
XVIII. Jahrhunderts eine Basis im Irrationalen und 
Religiosen. 

Naturhistorische Schule. Auffassungder Krankheitals 
Parasitismus (KARL WILHELM STARK; t 1845). 

Extreme: UJ,"sprung der Krankheit aus der Sunde. 
Diagnose aus der "Clairvoyance" (Hellsehen). Theur
gische Therapie. KARL JOSEPH HIERON. WINDISCH
MANN (t 1839), JOH. NEPOMUK RINGSEIS (t 1880). 

Vorziige: GaIlZheitsbetrachtung der Medizin. Star
kere Berucksichtigung der Umwelteinfliisse auf den 
Menschen. Forderung des Entwicklungsgedankens (s. 
weiter unten). Historischer Sinn. Volksverbundenheit 
der Heilkunde. 

Eine zweite Richtung, die sich um die Mitte des 
Jahrhunderts an HALLER reiht, ist nicht philosophisch-
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spekulativ, sondern naturwissenschaftlich-expe
rimentell orientiert. Sie spielt nach auBen zuniichst 
nicht die gro.Be Rolle wie die blendenden, alles um
fassen wollenden Theorien, ist aber um so fruchtbarer 
fiir die Grundlegung der Zukunft. 

Neben HALLER ist als hervorragender Physiologe 
der Italiener LAzZARO SPALLANZANl (t 1799) zu nennen. 
(Untersuchungen iiber die Lehre von der Urzeugung, 
kiinstliche Befruchtung des Froscheies, Verdauung.) 

In der Entwicklungsgeschichte fiihrtder Phy
siologe Lsp AR FmEDRICH WOLFF (t 1794) durch seine 
Dissertation: Theoria generationis die Epigenesis zum 
Siege iiber die Evolution (das Wachstum geschieht 
durch Vermehrung von B1iischen oder Kiigelchen) und 
stellt mit seiner Schrift liber die Entwichlung des 
Darmkanals im bebriiteten Hiihnchen die ersten An
f8.nge einer Keimblii.ttertheorie auf. OKEN fordert die 
Entwichlungsgeschichte nach der theoretischen Seite 
und weist die Entstehung des Darms aus dem Nabel
blaschen nacho 

Namhafte Anatomen: 
in Holland: BERNIlARD SIEGFRIED ALBIN US (t 

1770; beriihmter anatomischer Atlas), PIETER CAMPER 
(t 1789; Bestimmung der Intelligenzstufen der Tier
und Menschenrassen nach dem Gesichtswinkel), 

in Frankreich: JOSEPH LIEUTAUD (t 1783; Bla
sendreieck zwischen Harnleiter- und Harnrohrenmiin
dung), 

in England: WILLIAM HUNTER (t 1783; klassische 
Beschreibung des schwangeren Uterus, Studien iiber 
die Decidua) undJoHNHUNTER (t 1793; Gubernacu
lum Hunteri), 

in Deutschland: SAMUEL THOMAS SOEMMER
RING (t 1830; Sinnesorgane, Gehirn), HEINRICH 
AUG UST WmSBERG (t 1808; Nervensystem, Kehlkopf), 
FRIEDRICH MECKEL d. A.. (t 1774; Darm). 

Entdeckung des Saugetiereies durch KARL ERNST 
V. BAER (t 1876). 

Keimblattertheorie von CHRISTIAN PANDER (t 1865) 
und V.BAER. 

Experimentelle Physiologie in England und 
Frankreich: 

Bellsches Gesetz entdeckt durch CHARLES BELL 
(t 1842). Reflexstudien von MARsHALL HALL (t 1857). 
Hervorragendster Experimentalphysiologe am Anfang 
des XIX. Jahrhunderts FRANCOIS MAGENDIE (t 1855). 

Entdeckung des Point vital durch MARIE JEAN 
PIERRE FLoURENS (t 1867). 

Fiir die Pathologie schlagt die Geburtsstunde 
ihrer modernen anatoInischen Begriindung mit der 
Veroffentlichung des Werkes: de sedibus et causis I 
morborum von GIOVANNIBATTISTAMoRGAGNI(t 1771). 
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Auf Grund zahlreicher streng wissenschaftlich be
arbeiteter klinischer Falle mit Obduktionsbefunden 
betont er den anatomischen Sitz der Krankheit und 
zwar in den Organen. Er ist der Vater einer neuen 
wissenschaftlichen Disziplin, der pathologischen 
Anatomie. 

Erste Anfiinge der Zellen- und Gewebslehre. 
FRANCOIS XAVIER BICHAT (t 1802), Professor in 
Paris, begriindet in seiner 1801 erschienenenAnatomie 
generale die allgemeine Gewe belehre (allgemeine, 
in allen Organen vorkommende Gewebe, z. B. Binde
gewebe, GefaBe, und besondere Gewebe, wie Knochen, 
Knorpel, Muskel, Driisengewebe). Er verlegtden Sitz 
der Krankheit aus den Organen in die Gewebe: das 
gleiche Gewebe erkrankt in den verschiedenen Organen 
auch gleichartig. 

An diese Pathologen reihen sich in Frankreich und 
England zahlreiche Manner, die als Kliniker die ana
tomische Kenntnis der verschiedensten Krankheits
bilder durch die klinische Sektion fordem: 

RENE THEOPHU..E HYACINTHE LAENNEC (t 1826; 
Tuberkulose), LEON JEAN BAl'TISTE CBUVEU.HTER 
(t 1874-; Tabes dorsalis), GASPARD BAYLE (t 1816; 
Tuberkulose), RIClIABD BRIGHT (t 1858; Nierenkrank
heiten), WILLIAM ADDISON (t 1866; Bronzehautkrank
heit), THOMAS HODGKIN (t 1866; Lymphogranuloma
tose). 

Wie das Lebenswerk dieser Manner zeigt, verdankt 
die klinische Medizinseit der Mitte desXVIII.Jahr
hunderts ihren Hauptaufschwung der zunehmenden 
Kontrolle der arztlichen Erfahrung und Beobachtung 
am Krankenbett durch die pathologische Anatomie. 

In ()sterreich wird sie durch die dorthin ver
pflanzte Schule BOERIIAA YEs reprii.sentiert. Bliite der 
alteren Wiener Schule: GERHARD VAN SWIETEN 
(t 1772), ANTON DE HAEN (t 1776); MAXIMILIAN 
STOLL (t 1788), JOH. PETER FRANK (t 1821). 

1789 P1an~be 

Revolution. 

Zeitalter MARlA 
THERESIAS und 
JOSEPHS II. 

Die deutsche Klinik ist um diese Zeit ebenfalls Rokoko.InderMusik 
stark, wennauchindirekt, von BoERHA.A.YE bzw.Leiden, CHRISTOPH w. VON 

aber auch von England undFrankreich beeinfluBt, da- GLUCK (t 1787). 

neben von der Hoffmannschen und Stahlschen Schule. WOLYiUNG AIIA.-
DEUS MOZART (t 

Ihr Niederschlag zeigt sich auch bei den fiihrenden 1791), JOSBPH 

Arzten der Berliner Charite. Sie entwickelt sichseitder HA.YDN (t 1809), 

Mitte des XVIII. Jahrhunderts immer selbstandiger LUDWIG VAN BEET

zu einer hervorragenden arztlichen Schule und stellt HOVEN (t 1827). 
Bliite Pren8ens nnt.er 

seit seinem letzten Drittel dem EinfluB der spekulativ- FlUIDRlCH DlIll 

romantischen Richtung der deutschen Medizin ein GBOSSBN. 

schweres Gegengewicht gegeniiber. Zeitalter der dent-
Hervorragende klinische Lehrer, z. Tl. Militarii.rzte: ~bc;::r:~:G, 

JOH. THEoDOR ELLER (t 1760), JOH. FBIEDRlCHFBlTZE SClIILLBB, GoETHE. 
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(t IS07), CmuSTIAN LUDWIG MURSINNA (t IS23), 
ERNST HORN (t 184S), HUFELAND. 

FUr die klinische Medizin von Mchster Bedeutung, 
aber lange Zeit unbeachtet ist die Erfindung der 

1761 Per kussion durch LEOPOLD AUENBRUGGER (t IS09) 
in Wien. Ihr tritt als wichtigste Erganzung die Ein-

1819 fiihrung der Auskultation durch LAENNEO in Paris 
an die Seite. 

1768 Klassische Beschreibung der Angina pectoris durch 
WILLIAM HEBERDEN (t 1801). 

1773 Beschreibung der Trigeminusneuralgie durch JOHN 
FOTHERGILL (t 1780). 

1775 Beschreibung des Skrotalkarzinoms der Schorn-
steinfeger durch PERCIVAL POTT (t 1788). 

179-1 Klassische Bearbeitung der Lehre von der Ent-
ziindung durch JOHN HUNTER. 

Unterscheidung des Diabetes insipidus vom Dia
betes mellitus durch J. P. FRANK. 

1795 Beschreibung der Endocarditis durch MATTHEW 
BAILLIE (t 1823). 

1801 BENJAMIN RUSH (t lS13) erkennt den Zusammen-
hang von Zabnerkrankungen mit anderen Krankheits
herden (jm Sinne der spateren Lehre von der Fokal
infektion. ) 

1817 JAMES PARKINSON (t IS35) beschreibt die Para-
lysis agitans. 

1826 Klassische Beschreibung der Diphtherie durch 
PIERRE BRETONNEAU (t 1862). 

Der Versuch von FRANCOIS JOSEPH VICTOR 
BROUSSAIS (t IS3S), im Gefolge BIOHATS mit seiner 
Lehre von der Gastroenterite die Klinik einseitig 
auf den pathologischen Befund zu stiitzen und die 
Blutentziehung zur allherrschenden Therapie zu ma
chen, schlagt feh!. 

Irritationspathologie von BENJAMIN TRAVERS 
(t 185S) in Engl~nd. 

1834 Die tTherzeugung von der Unmoglichkeit einer 
theoretischen Begriindung der praktischen Medizin 
fiihrt manche Arzte zu einem rein empirischen Stand
punkt. Aus ibm entsteht: 

1797 1. DieHomoopo.thie, begriindetvon SAMUELHAHNEMANN 
(t 1843). Er beoba.chtete bei Selbstversuchen na.ch dem Ein
nehmen von Chinarinde fieberhafte Erscheinungen bei sich 
und bm zu der "Oberzeugung, daB die Arzneimittel dadurch 
heiIen, daB me eine den urspriinglichen Krankheitssymptomen 
ahnliche Arzneikra.nkheit erzeugen, wodurch die urspriingliche 
Krankheit vernichtet wird. Die urspriingliche Krankheit ist 
nichts anderes als eine Verstimmung der Lebenskraft. Durch 
die dynamisch wirkende Arzneigabe wird die Lebenskraft um
gestimmt und richtet sich nun mit groBerer Energie gegen die 
Arzneikrankheit, mit der me bald fertig wird, do. die Wirkungen 
der Arzneien nur von kurzer Dauer sind. 

Erkennbar an der Krankheit sind nur die Symptome. ('.agen 
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diese muB man Mittel anwenden, welche ihr iihnliche 
Symptome hervorbringen. (Similia. similibus, Homiiopathie.) 

Die hOchste Wirkung der Mittel wird aber erst durch die 
hocbgradigsten Verdiinnungen (dezillionenfach usw.) erreicht 
(Potenzierung durcb Scbiitteln usw.). AIle anatomischen, 
physiologiscben, pathologischen Erfahrungen werdenals:&llast 
iiber Bord geworfen. 

Lange hart bekiimpft und noch heute umstritten, hat sich 
die Hahnemannsche Lehre als Anregung zur vorsichtigen Er
probung von Arzneimitteln am Krankenbett niitzlich gezeigt 
und sich durch Anpassung an die Fortschritte der Medizin nach 
manchen Modifikationen der Gesamttherapie des Arztes ein
gegliedert. 

1842 2. Die Erfahrungsheillehre von JOH. GoTrFRIED RADE-
MACHER (t 1850). 

Es kommt nur darauf an, was die Krankheit heiIt. Mit dem 
richtigen Heilmittel, das man durch Ausprobieren sucht, hat 
man auch die Krankheitsdiagnose gefunden. (SchOllkraut-, 
BrechnuB-, Frauendistel- usw. Krankheit). 

Bereicherung der Pharmakotherapie: 
1803-1805 Morphin von FRIEDR. WILH. ADAM SERTURNER 

(t 1841) aus dem Opium isoliert. 
1819 Entdeckung des Chinins durch FRIEDLIEB FERD. 

RUNGE (t 1867), unabha.ngig davon durch JoSEPH 
PELLETIER (t 1842) und BmNAIME CAVENTOU (t 1877). 

1824 Erste Bluttransfusion von Mensch zu Mensch durch 
JAMES BLUNDELL (t 1878). 

Die Hydrotherapie, seit der ersten HiiJ.fte des 
XVIII. J ahrhunderts inDeutschland durch die schlesi
schen Arzte lLurN, Vater und Sohne, vor aDem durch 
JOH. SIEGMUND HAHN (t 1773) gefordert, wird durch 

1830 den Laien VINZENZ PRIEssNITZ (t 1851) popularisiert. 
Die Chirurgie wird in diesem Zeitabschnitt vor 

aDem nach der technischen Seite gefordert. Ihr glan
zendster Vertreter in der Theorie ist in England 
JOHN HUNTER. Neben ihm wirken in England u. a. 
POTT, BENJ. BELL (t 1806), spater ASTLEY COOPER 
(t 1841). 

In Frankreich : PIERRE DESA ULT (t 1795), FRANCOIS 
CHOPART (t 1795), DOMINIQUE JEAN LARREY (t 1842), 
GUILLAUME DupUYTREN (t 1835), JACQUES LIsFRANC 
(t 1847). 

InDeutschland: AUGUST GOTTLOBRICHTER(t 1812), 
KARL FERDINAND VON GRAEFE (t 1840), JOH. FRIED
RICH DmFFENBACH (t 1847). 

1826 Darmnaht durch ANTOINE LEMBERT (t 1851) er-
funden. 

Vorgeschichte der Allgemeinnarkose: 
Um 1795 Unter dem Eindruck der Sauerstoffentdeckung in 

England Versuche einer Inhalationstherapie !nit Sauer
stoff und anderen Gasen bei Lungen- und anderen Er
krankungen. 

1799 Der Arzt und Chemiker THoMAS BEDDOES (t 1808) 
errichtet fiir diese Therapie ein "pneumatisches In
stitut". 
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HUMPHRY DAVY (t 1829), Assistent an diesem In
stitut, empfiehlt zur Allgemeinbetaubung nach Ver
suchen an Tieren, an sich selbst und anderen Personen, 
die Inhalation des von PRIESTLEY (1776) gefundenen 
Stickoxyduls (Lachgas) und schIagt auch Versuche 
damit bei Operationen vor. 

Um dieselbe Zeit operiert der englische Chirurg 
HENRY Hrr..L HICKMANN (t 1829) Tiere schmerzIos 
nach Einatmung von Kohlensaure. Die verOffentlich
ten V orschlage zur Nachpriifung bleiben unbeachtet. 

In der Ge burtshilfe wendet man sich vor allem 
unter dem Eindruck der neu erfundenen Zange einer 
manchmal iibertriebenen operativen Therapie zu. 
Fortschritte in der Kenntnis des normalen und patho
Iogischen Geburtsmechanismus. 

Erste Symphysiotomie 1777 durch JEAN RENE 
SIGAULT (* um 1750). 

FRANz KARL NAEGELE (t 1851) iiber den Geburts
mechanismus. JEAN ALEX. LEJUMEAU DE KERGARADEC 
(t 1877) erkennt die Bedeutungder 1818 von FRANCOIS 
ISAAK MAYER (t 1855) zuerst gehOrten kindlichen 
Herztone. 

Plastische Wiederherstellung des komplett zer-
rissenen Dammes durch DIEFFENBACH. 

lnder Gynakologie: 
Ovariotomie durch EpHRAIM Mo. DOWELL (t 1830). 
Exstirpation des krebsigen Uterus auf vaginalem 

Weg durch JOH. SAUTER (t 1840). 
Aufschwung der Psychiatrie: PmLI:PPE PINEL 

(t 1826), VINCENZO CHIARUGI (t 1820), JOH. CHRIST. 
REIL, ERNST HORN. SachgemaBe Heil- und Pflege
anstalten an Stelle der bisherigen Unterbringung der 
Geisteskranken im Toll- und Zuchthause. 

Selbstandige Bearbeitung der Oph thalmologie 
durch wissenschaftlich gebildete Chirurgen. 

JACQUES DAVIEL (t 1762) setzt an die Stelle des I Starstichs die Starextraktion; JACQUES RENE TENON 
(t 1816). 

Der Chemiker JOHN DALTON (t 1844) beschreibt 
die FarbenbIindheit, der Physiker und Arzt THOMAS 
YOUNG (t 1829) den Astigmatismus. 

Die groBte Tat auf hygienischem Gebiet ist die 
Einfiihrung der Schutzimpfung gegen die Pocken. 

Schon im Anfang des Jahrhunderts ist die im 
Orient iibliche Schutzimpfung durch "Obertragung 
echter Pocken in England bekannt geworden (durch 
Lady MARy WORTLEY-MoNTAGU). Unter der Land
bevolkerung ist die Schutzwirkung der Kuhpocken. 
impfung gegen die echten Pocken ebenfalls schon Ian
gere Zeit bekannt. 

Aber erst EDWARD JENNER (t 1823) fiihrt auf 
Grund 20jahriger Beobachtung iiber Kuhpockeniiber. 
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tragungen und Impfschutz die erste absichtliche 
Schutzpockenimpfung durch Kuhpockenvakzineiiber. 
tragung aus. 

1779--1819 Zusammenfassung der gesamten hygienischen und 
sozialmedizinischen Reformbestrebungen des Zeitalters 
der Aufklarung in der vielbii.ndigen, vorbildlich ge
wordenen "Medizinischen Polizey" von J OR. PETER 
FRANK. 

IROO Vorschlage zu einer sozialhygienischen Gesetz-

etwa 1830 
bis 1918 

gebung durch FRANZ ANTON MAl (t 1814) in Heidelberg. 

Standesgeschich te: 

Spezialisierung der Lehrfacher an den Universi
taten. Gleichberechtigung der Chirurgie und inneren 
Medizin. Poliklinischer Unterricht in moderner Form. 
Beschrankung der Freiziigigkeit und allgemeinen 
Giiltigkeit von Approbation und Doktordiplom. 
Starkere Betonung der Dissertation gegeniiber der 
miindlichen Priifung bei Verleihung des Doktordiploms 
im Gegensatz zur urspriinglichen Doktorpriifung. 

3. Zweite naturwissenschaftliche Periode 
der modernen Medizin. 

Von der Begriindung der Zellenlehre bis 
zum Sieg des Konstitutionsgedankens. 

Ahnlich wie die erste naturwissenschaftliche Periode 

I 
der modernen Medizin ist diese durch die beherrschende 
SteUung der Naturwissenschaften im Denken des 
Arztes charakterisiert. Eine gewisseZeitlang glaubt die 
Mehrzahl der Arzte, die Heilkunde ausschlie13lich auf 
einer naturwissenschaftlichen Basis aufbauen 
zu k6nnen, soda13 das Kiinstlerisch-Arztliche zu kurz 
kommt und die Medizin einem reinen Rationalismus 
zu verfaUen droht. Doch hat diese extreme Richtung 
niemals den absoluten Sieg davongetragen, weil sie in 
den guten Arzten ihre naturgemaBen Gegner fand. \ 
Der oft iibertriebene Nachteil des Zeitgeistes wird um 
ein Vielfaches aufgewogen durch die ungeheueren Fort
schritte und neuen Entdeckungen der Medizin, an denen 
keine Zeit so reich war wie diese. Die durch die Er· 
weiterung der Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden not· 
wendig gewordene Spezialisierung und die gewis. 
senhafte Kleinarbeit erweist sich neben Nachteilen in 
der Hand zu engsehender Forscher und Arzte als eine 
besonders ergiebige QueUe des Fortschritts. Gegen 
Ende des Zeitabschnitts wird der Spezialismus durch 
den Konstitutionsgedanken auf das rechte MaB 
reduziert. 
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ca. 1838 
bisl858 

Erster Abschnitt: 
Von der Begriindung der Zellenlehre bis zur 

Begriindung der Zellularpathologie. 

Aufbliihen der experimentellen Chemie und Physik. 
1830-1850 Hauptstudien von MICHAEL FARADAY (t 1867) iiber I die Induktion und die elektromagnetischen Erschei

Inungen_ 
I Au6erordentliche Bereicherung der Chemie durch 

JUSTUS LIEBIG (t 1873). 
1831 Entdeckung des Chloroforms durch EUGENE SOU-

BEmAN (t 1858) und LIEBIG. 
1838 Gewiunung der Salizylsanre aus Weidenrinde durch 

RAFFAELE PmrA. (t 1865). 
1842 Gesetz von der Erhaltung der Energie durch Ro-

BERT MAYER (t 1878)_ 
I Ausbau der Atomtheorie, Begriindung der Valenz-
Ilehre, Anf8.nge der Stereochemie. 

1853 Beginn der elektrolytischen Studien von J OR. 
WILK. BiTTORF (t 1914). 

1831 Zellkern bei Orchideen durch ROBERT BROWN 
(t 1858) entdeckt. 

1838 Zelle als Formelement der Pflanze und Entwick-
lung der Pflanze aus der Zelle durch MATTHIAS SCHLEI
DEN (t 1881) erkannt. 

Zeitalter der Beak
tion und Revolu
tion. Die Philo
sophie steuert dem 
Materiallsmus zu. 

1831 Idealistische 
Philosophie mitdem 
Tod GEORGFRIEDB. 
WILK. HEGELS zu 
Grabe getragen. 

1835 Leben Jeau von 
DAVID FRIEDRICH 
STRAUSS (t 1874). 

1837 Positivismus 
von AUGUSTE COlll
TE (t 1857). 

LUDWIG FEUEBBACH 
(t 1872). Vemlch
tender Kampf von 
RUDOLF HERMANN 
LOTZE (t 1881) geg. 
den einseitigen Vi
tallsmUB. Extremer 
Materialismus von 
JAKOB MOLESCHOTT 
(t 1893), LUDWIG 
BttCItNEB (t 1899) 
und KAllL VOGT (t 
1896). 

1839 In Ankniipfung an SCHLEIDEN begriindet THEODOR 1854 Kampf urn die 
SCHWANN (t 1882) die tierische Zellenlehre und gibt gottgeschaffene 
dad h d M d··· b· I . h G dl Seele anf der Na-

1 

nrc er e lZrn erne neue 10 OglSC e run age. 1 tnrforscherver-
Damit beginnt die neue Forschung und Lehre von der sammlnng in Got
zelligen Zusammensetzung der tierischen und mensch- tingen. 
lichen Gewebe. Die nachste Zeit gehort dem Studium 1835 Eroff~ung der 
d h I . d Z II d ih "1:T b·· d ersten Elsenhahn-er Morp 0 ogle er e e un rer yer an e strecke auf deut-
im Korper. schem Boden. Die 

Maschine verdrlingt 
1837 JOH. EVANGELISTA PURKINJE (t 1867) pragt fiir dieHandarbelt.Von 

1840 

1850 

1856 

1858 

den dickfliissigen Zellkorper die Bezeichnung Proto- 1837-1849 ver
plasma. mehrtsichdleZahl 

der in Deutschland 
Verbesserung der mikroskopischen Technik durch Ver

groBerung bis zum 500 fachen. 
Chromsa.urehii.rtung durch ADOLF HANNOVER (t 1894). 

I .Begriindung der Kol1oidchemie durch FRANCESCO SELMI 
(t 1881) und THOMAS GRAHAM (t 1869). 

Einfiihrung des Mikrotoms durch HERMANN WELCKER 
(t 1897). 

.Begriindung der Carminfarbung durch JOSEPH GERLACH 
(t 1896) und CLARKE (t 1880). 

Hervorragende FOMerer der Histologie aus dieser Zeit: 
ROBERT REMAX (t 1865). ALBBRT KOLLIK1lR (t 1905). FRANZ 
LEYDIG (t 1908). RUDOLF VmCHow (t 19(2). JOHN GooDsm 
(t 1867). PURKINJE. MAX SCHULTZE (t 1874). JAKOB HENLE 
(t 1885). 

aufgestellt. Dampf
maschinen um das 
3' /,fache. 

JOHN STUART MILL 
(t 1873) nnd andere 
englische PhlloBo
phen nnd National
okonomen als Vor
lliufer DARWINS. 



42 Neue Zeit. 

Die am Ende des XVIII. und am Anfang des XIX. 
Jahrhunderts namentlich in Frankreich von zoolo
gischer Seite [GEORGE CUVIER (t 1832), JEAN B. A. 
P.LAMARCK (tI829), ETIENNE GEOFFROy-ST.HILAIBE 
(t 184;4)] geforderte vergleichende und genetische Be
trachtung der Naturgeschopfe fiihrt zur modemen 
vergleichenden Anatomie, deren bedeutendster 
Forderer in Deutschland JOH. FRIEDR. MECKEL d.J. 
(t 1833) ist, und Entwicklungsgeschichte 
[FRIEDR. TIEDEMANN (t 1861), EMIL HUSCHKE 
(t 1858), MARTIN HEINRICH RATHKE (t 1860)]. 

1856 Auffindung des Neandertalschiidels. 

Neue Entdeckungen auf anatomischem 
Gebiet: 

1845 NUHNsche oder BLANDINsche DrUse. (ANTON NUHN 
t 1889, PHILIPPE FmliDEBIC BLANDIN t 1849.) 

1852 Wagner-MeiBnersche Tastkorperchen. (RUDOLF WAGNER 
t 1864, GEORG MEISSNER t 1905.) 

1858 Stei8driise (HUBERT LusCHKA. t 1875). 
1847 Topographische Anatomie gefordert durch JOSEPH HYRTL 

(t 1894). 
1851 Remaksche Kernteilung. 

Beschreibung der feineren Anatomie des GehOrlabyrinths, 
Cortisches Organ, durch ALFONSO CORTI (t 1876). 

1867 Entdeckung der Querstreifung am Muskel durch ERNST 

1833-40 

1836 

1843 

1850 

1850-57 

1852/56 

1840 

1835 

1838 

BRUOKE (t 1892). 

Bliitezeit der deutschen Physiologie durch 
JOHANNES MULLER (t 1858) und seinen Schiilerkreis. 
In Frankreich der groCe Physiologe CLAUDE BERNARD 
<t 1878). 

Mfu..LERS Handbuch der Physiologie. 
Erste Darstellung des Magenpepsins durch TH. SOHWAHN. 
Beginn des Studiums der tierelektrischen Erscheinungen 

durch EMIL DU BOIS-REYMON» (t 1896). 
HERMANN HELMHOLTZ (t 1894) gibt den von ihm erfun

denen Augenspiegel bekannt. 
Studien von CLA.UDE BERNARD iiber Glykogen und Zucker

bildung in der Leber. 
Experimentell aufgebautes, vorbildllches Lehrbuch der 

Physiologie von KARL LUDWIG (t 1895). 

In der Pathologie suchen die franzosischen Kli
niker yom statistisch vergleichenden Standpunkt wei
ter zu kommen. Fruchtbare Arbeiten von PIERRE 
CHARLES ALEx. LOUIS (t 1829), JULES GAVARRET 
(t 1890), GABRIEL ANDRAL (t 1876). 

Genaue Beschreibung der Muskeltrichine durch 
RICHARD OWEN <t 1892). 

JOHANNES MULLER: 1Ther den feineren Bau und 
die Formen der krankhaften Geschwiilste. 

In Deutschland geht man den Problemen vor 
allem mit Hille der klinischen Sektion unter Be-

Wissenschaltliche 
Statistik (LAlIBBR'l 
ADOLPBB JACQUBB 

QutTBLBT, t 1874). 
Begriindung der So
zialstatistik. 
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reicherung der pathologischenAnatomie nacho 
Vorbildlich ist nach dieser Richtung der Kliniker 
LUKAS SCHOENLEIN (t 1864) in Wiirzburg, Ziirich und 
Berlin. In der Ostmark bricht die Zeit des Glanzes der 

1839 sog. "jiingeren Wiener Schule" an mit JOSEPH SKODA 
(t 1881), der die Befunde der Auskultation und 
Perkussion an der Leiche mit besonderer Sorgfalt kon
trolliert, und mit KARL v. ROKITANSKY (t 1878) als 
fiihrenden Pathologen der Zeit. 

1868 

1837 

1838 

ROKlTANSKY vertritt noch eine Art Humoralpathologie, 
indem er die morphologisch nachweisbaren pathologischen 
Bildungen von "Krasen" abhangig sein lii.Bt. 1m Kampf mit 
seiner Lehre wird der junge VIRCHOW groB, mit dem das 
Mikroskop das beherrschende Instrument des Pathologen 
wird. 

R. VmcHOW stellt zuerst 1852 und in umfassender 
Weise 1858 den Grundsatz auf, daB "die Zelle wirklich 
das letzte Formelement aller lebendigen Erscheinun
gen sowohl im Gesunden als im Kranken ist, von 
welchem aIle Tatigkeit des Lebens ausgeht". Damit 
wird die Krankheit, deren Sitz MORGAGNI in die Or
gane, BICHAT in die Gewebe verlegt hatten, auf Zell
veranderungen zuriickgefiihrt. 

So wird VmcHow unter Betonung der Lehre "om
nia cellula e cellula" der Vater der Zellularpathologie, 
der modernen pathologischen Histologie und der ex
perimentellen Pathologie, indem er die krankhaften 
Vorgange im Korper experimentell zu erzeugen ver
sucht (z.B. die Embolie). VmCHow trennt noch 
schiirfer ala bisher den KrankheitsprozeB (,,6ao~) von 
dem krankhaften Zustand (na{}o~). 

Von VmcHows bahnbrechenden und grundlegenden 
Arbeiten sind aIle anderen Facher der Medizin im wei
teren Laufe des Jahrhunderts befruchtet worden. 1m I 
Mittelpunkt steht iiberall die gesunde oder die kranke 
Zelle. Mit der Zellularpathologie wurden die humo-I 
ralen, solidaren, vitalistischen Theorien iiberwunden 
und die krankhaften Veranderungen ala physikalisch
chemische Veranderungen der Zellen aufgefaBt. Auch 
die Entdeckung der Zellgranula und der extrazellular 
wirkenden Fermente hat der Zellularpathologie keinen 
Abbruch getan. Die Herkunft der paraplastischen 
Substanzen aus modifiziertem Protoplasma stellt erst 
recht die Zelle in den Mittelpunkt des vitalen Ge
schehens. 

I 
Vorbereitung der bakteriologischen Ara: I 

AGOSTINO BASSI (t 1856) erkennt einen Pilz ala Ursache 
der Seidenraupenkrankheit. 

Hefepilz ala Ursache der Gimmg von CHABLESCAGNIAED DE 
LA. ToUR (t 1859) nachgewiesen. Bestii.tigung durch SCHWANN. 

CHRISTIAN EHRENBEBGS (t 1867) Werk iiber die Infusions
tierchen. 

Aschoff-Diepgen, 1l'bersichtstabelle. 4. Anfl. 

184S/49 Revolu-
tionsjahre in 
Deutschland. 

Europiische Knsen
zeit von 1848 bis 
1852. 
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1839 

1840 
1843 

1847 

1849 

1851/53 

1854 

1857 

1837 

1841 

1843 

1840/41 

1841 
1844 

1847 

1848 
1850 

1852 

1854 

1853 

1854 

Neue Zeit. 

FavuspiIz im Kopfgrindausschlag von SCHOENLEIN nach
gewiesen. 

TheOJie des Contagium vivum von HENLE. 
OLIVER WENDELL HOLMES (t 1894) sieht die Ursache des 

Kindbettfiebers in der Infektion mit Leichengift und der "Ober
tragung von einer kranken Woohnerin auf die andere. 

Definitive Entdeckung der infektiOsen Ursache des Kind
bettfiebers durch IGNAZ PHiLIPP SEJI{JI{ELWEIS (t 1865). 

ALOIS POLLENDER (t 1879) sieht zum erstenmal die Milz
brandstabchen im Blut von milzbrandkranken Tieren. 

Nachweis des Distomum haematobium als Ursache der Bil-
harziosis genanntenKrankheit durch THEODOR BILHARz(tI862). 

I WILHELM GRIESINGER (t 1868) erkennt das Ankylosto
mum duodenale als Ursache der tropischen Chlorose. 

Definitive Widerlegung der spontanen Entstehung von 
Bakterien durch LOUIS PASTEUR (t 1895). 

Innere Medizin. UnterdemEindruckdergroBen 
Erfolge, welche die naturwissenschaftliche Behandlung 
der Medizin im Ausland zu verzeichnen hat, erlebt 
SCHOENLEIN in sich die Wendung von dem naturphilo
sophischen zum naturwissenschaftlichen Arzttnm. Er 
wird der Begrfinder der modernen klinischen Methode 
in Deutschland und der fiihrende deutsche Kliniker. 

SCHOENLEIN beschreibt die Peliosis rheumatica. 
In dem Bestreben, durch die Naturwissenschaften 

fiber die naturphilosophischen und naturhistorischen 
Spekulationen, den reinen Empirismus und den vor 
allem in Wien von manchen vertretenen nihilistischen 
Standpunkt herauszukommen, begrfinden KARL 
WUNDERLICH (t 1877) und WILHELM ROSER (t 1888) 
die deutsche Richtung der physiologischen Medi
zin, HENLE und KARL PFEUFER (t 1869) die damit 
verwandte rationelle Heilkunde. 

Abzweigung der Kinde rheiIkunde: dreibandige Kin
derheilkunde von ANTOINE CHARLES ERNEST BARTHEZ (t 1891) 
und FREDERlo RILLIET (t 1861). 

Bereicherungen der Diagnostik: 
Bedeutung des Patellarreflexes durch BERNHARD BRACH 

(t 1855) und MORITZ HEINRICH ROMBERG (t 1873) erkannt. 
Zuckerprobe von KARL AUGUST TROJl{Jl{ER (t 1879). 
Zuckerprobe von JOHN MOORE und JOH. HELLER (t 1871). 
Entdeckung der Harnzylinder (nicht ohne Vorlaufer) 

durch HENLE. 
Nachweis der elastischen Fasern im Auswurf von Lungen

kranken durch JAKOB SCHROEDER VAN DER KOLK (t 1862). 
Zuckerprobe von HERMANN FEHLING (t 1885). 
Begriindung der modernen Thermometrie am Krankenbett 

durch LUDWIGTRAUBE (t 1876). 
Eiwei.Bprobe von HELLER. Ausbau der Perkussion und 

Auskultation durch ANTON WINTRIOH (t 1882), KARL GER
HARDT (tl902) u.s.. 

Erfindung des Kehlkopfspiegels durch MANUEL GARCIA 
(t 1880). 

Bereicherungen der therapeutischen Methoden: 
Subkuts.nspritze von CHARLES PnAVAZ (t 1853) zur Therapie 
verwendet. 

Lungenheilstattenbehandlung durch HERMANN BRmnom 
(t 1889) eingefiihrt. 

Zimmergymnastik durch MORITZ SCHREBER (t 1861). 
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1855 

1849 

IS51 

1800 

1842 

1844 

1846 

1847 

1839 

1848 

1852 

1851-1861 

Elektrotherapie durch GUILLAUME DUCHENNE (t 1875) 
undREMAK. 

Sonnenbaderbehandlung durch ARNOLD R1KLI (t 19:;6). 
Die medikamentose Therapie wird um diese 

Zeit relativ wenig gefordert. 
Erstes Spezialinstitut fiir experimentelle Pharntakologie in 

Dorpat von RUDOLF BUCHHEIM (t 1879) begriindet und ihr 
Forschungsprogramm aufgestellt. 

Von TRAUBES Untersuchungen ausgehend mademe Digi· 
talistherapie des Herzens. 

C h ir urg i e. Das grundlegende Ereignis diesesZeit
abschnittes, das einen tiefen Einschnitt in der Gesamt
entwicklung der Medizin darstellt, ist die Einfiihrung 
der Allgemeinnarkose: 

1m Anschlull an die Veroffentlichung von DAVY (s.o.) 
iiber die Wirkung des "Lachgases" benutzt man in Amerika 
Lachgasinhalationen zu gesellschaftlichen Belustigungen und 
lernt bei solchen Gelegenheiten ahnliche Wirkungen des 
Xthers kennen. 

Der Chirurg CRAWFORD WILLIAMSON LONG (t 1878), dem 
diese "Scherze". bekannt sind, operiert eine Riickengeschwulst 
schmerzl08 im Xtherrausch. 

Der Zahnarzt HORACE WELLS (t 1848) lallt sich selbst 
einen Zahn unter Einatmung von Stickoxydul ziehen und ex
trahiert mit derselben Methode Zahne schmerzlos bei seinen 
Patienten. Ein Milllingen der Narkose bei der Vorfiihrung vor 
einem gro1leren Auditorium treibt ihn zum Selbstmord. 

Endgiiltige Einfiihrung der Xtherinhalationsnarkose durch 
den Chemiker CHARLES JAOKSON (t 1880) und den Arzt und 
Zahnarzt WILLIAM T. G. MORTON (t 1868). 

30. 9. schmerzlose Zahnextraktion durch MORTON. 
16. 10. schmerzlose Operation einer Nackengeschwulst 

durch JOHN COLLINS WARREN (t 1856) in Boston. 
21. 12. erste Oberschenkelamputation in Xthernarkose in 

England durch ROBERT LISTON (t 1847). 
MARIE JEAN PIERRE FLOURENS (t 1867) gibt die betau

bende Wirkung des Chlorofornts nach Tierversuchen bekannt. 
Einfiihrung der Chloroforminhalationsnarkose bei Gebur

ten und Operationen durch den Englander JAMES YOUNG 
SIMPSON (t 1870). 

Zahlreiche neue Operationsverfahren. Besonders zu 
nennen: 

Operative Behandlung des Schielens durch DIEFFENBACH. 
Erste zielbewullte Appendektomie wegen Blinddarntent

ziindung zur Vernteidung der Perforation durch HENBY HAN
COCK (t 1880) in London. 

Einfiihrung dar Galvanokaustik durch GUSTAV SAMUEL 
CRUSELL (t 1858). 

Subkutane Osteotomie durch BERNHARD LANGENBECK 
(t 1887). 

Bliite der operativen Orthopadie unter LUDWIG STRO
MEYER (t 1876). 

Geburtshilfe und Gyniikologie. Die Erkennt
nis der Bedeutung der Entdeckung von SEMMELWEIS 
setzt sich nur langsam und gegen Widerstiinde durch. 

Grundlegende Arbeiten von GUSTA.V MICHAELIS 
(t 1848)und KA.m.KoNRADTHEODORLITZM.ANN(t1890) 
tiber das Becken, seine Deformitaten und den Geburts
mechanismus. Beginn einer mehr konservativen Ge
burtshilfe. Zahlreiche Forderungen auf Einzelgebieten: 

4* 
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1846 

1850 

1852 
1854 
1853 

1853-1855 

1857 

1856 

1850 

1857 

1857-1858 

Neue Zeit. 

Einfiihrung der Curette zur Beseitigung von Wucherungen 
der Uterusschleimhaut durch JOSEPH RicAMIEB. (t 1856). 

In den fiinfziger Jahren verbesserte Methoden zur Behand
lung des kompletten Dammrisses durch FRANz SCHUH 
(t 1865), LANGENlJECK u. a. 

Neue Operation der Blasenscheidenfistel durch MARION 
SIMS (t 1883) und GUSTAV SIMON (t 1876). 

Einfiihrung des Handgriffes zur Expression der Placenta 
durch KARL CrumE (t 1892). 

Amputation des fibromatosen Utems durch Laparotomie 
(BURNHAM und GILMAN KIMBALL [t 1892]). 

Hervorragende Resultate mit der Ovariotomie von 
THOMAS SPENCER WELLS (t 1897). 

I In der Psychiatrie: 
Grundlegender Fortschritt durch die Einfiihmng des No

restrain-Systems der Irrenbehandlung durch JOHN Co-
NOLLY(t 1866) u. a. 

In der Augenheilkunde: 
Der Helmholtzsche Augenspiegel schafft der Ophthalmolo

gie ein volliges Neuland. 
Behandlung des Glaukoms durch die Iridektomie, Ver

bessemng der Kataraktoperation durch ALBRECHT GRAEFE 
(t 1870). 

Auf dem Gebiet der Laryngologie: 
Verbesserte Konstmktion des Kehlkopfspiegels und Ein

fiihrung desselben in die praktische Medizin durch LUDWIG 
TURCK (t 1868) und JOH. CZERMAK (t 1873). 

Fortschritte in der Ohrenheilkunde: 
JOSEPH TOYNBEE(t 1866) stelltdie pathologische Anatomie 

des GehOrorgans auf eine exakte wissenschaftliche Basis. 
Bedeutendste Ohrenkliniker: 
in Deutschland: WILHELM KRAMER (t 1875), 
in England: WILLIAM R. W. WILDE (t 1876). 
in Frankreich: PRoSPER MENIERE (t 1862). 

In der Dermatologie: 
1838 Klare Scheidung zwischen gonorrhoischer und syphilitischer 

Erkrankung durch PHILIPPE RICORD (t 1889). 
1845 Begriindung der pathologischen Erfassung der Dermatologie 

durch FERDINAND HEJIRA (t 1880). 

1852 

1855 

Forderung der Lehre von den konstitutionellen Dermatosen 
durch PIERRE ANToINE ERNESTE BAZIN (t 1878). 

I Wich tige Veranderungen in den Standes-
verhaltnissen. Die Revolutionszeit bringt in fast 
allen europaischen Landern eine arztliche Reform
bewegung. In Deutschland zielt sie vor allem auf 
Einheitlichkeit, Niederlassungsfreiheit, freie Arztwahl 
und Selbstverwaltung abo Zunehmende Bedeutung der 
von den Arzten zur Wahrnehmung ihrer Belange ge-
griindeten Vereine. 

In PreuBen AbschaHung der verschiedenen Klassen 
von Heilkundigen, Aufhebung des Unterschiedes zwi
schen Arzt und Chirurg. Einheitlichkeit des Arzte
standes. Anpassung der Staatspriifung an die Ergeb-
nisse der naturwissenschaftlichen Medizin. 

Erste zahnarztliche K.linik zu Unterrichtszwecken 
in Deutschland auf Anregung von A. GRAEFE in Berlin 
gegriindet. 

Anwachsen des libe_ 
ralen Gedankens. 
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0&.1858 
bls 1878 

1859 

1860 

1865 

1867 

1869 

1871 
1872 

1873 
1876 
1877 

1879 

1849 

1855 
1859 

1861 

1863 

1865 

Zweiter Abschnitt: 
Vorherrschen der Zellularpathologie, des 

morphologischen Denkens, der mechanisti
schen Biologie und der Deszendenztheorie. 

Zunehmende Spezialisierung der Medizin. Ent
wicklung der europaischen Heilkunde zur Weltmedizin. 

Wichtigste Ergebnisse der Chemie und Physik 
fur die Medizin: 

Spektra.la.na.lyse von GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF (t 1887) 
und ROBERT BUNSEN (t 1899). 

Synthese der Salizylsaure durch HERMANN KOLBE (t 1884). 
Reinda.rstellung des Kokains durch ADOLF NIEMANN 

(t 1877). 
Benzolring a.la Basis der Konstitution der a.romatischen 

Verbindungen von AUGUST KEKULt VON STRADONITZ (t 1896) 
erkannt. 

GroBe Fortschritte der AniIinstoffchemie. 
Formaldehyde von AUGUST WILHELM HOFMANN (t 1892). 
Periodisches System der Elemente von LOTHAR MEYER 

(t 1895) undDIMITRLJ IWANOWITSCH MENDELEJEW (t 1907). 
Entdeckung der Kathodenstrahlen durch HITTORF. 
Herstellung des Eosins durch HEINRICH CARO (t 1910). 
Kondensatorbeleuchtungsapparat des Mikroskops von 

ERNST ABBE (t 1905) konstruiert. 
Chemische Na.tur der Ptomaine von SELMI na.chgewiesen. 
Herstellung des Methylenblau durch CABO. 

I Konstruktion des ersten Phonogra.phen durch THOMAS 
! A. EDISON (t 1931). I Konstruktion der Kohlenfadenlampe durch EDISON. 

Die biologischen Grundlagen der Medizin sind 
durch wichtige Fortschritte in der Zellenlehre, durch 
die fruchtbare Anwendung der Deszendenzlehre, der 
vergleichendenMorphologie (THOMAS HUXLEY [tI895], 
KAm.. G EGENBA UR [t 1903]) und Entwicklungsgeschich
te auf die Anatomie und durch bahnbrechende neue 
Erkenntnisse in den biochemischen und biophysi
kalischen Lebensvorgangen charakterisiert. 

Versuche von ARNOLD ADOLF BERTHOLD (t 1861) in Got
tingen an ka.strierten Hahnen mit Wiedereinpflanzung der 
Keimdriise (Vorlaufer der experimentellen Begriindung der 
Lehre von der inneren Sekretion). 

CLAUDE BERNARD pragt den Begriff "innere Sekretion". 
CHARLES DARWIN (t 1882) veroffentlicht dieLehre vom Ur

sprung der Arlen durch nattirliche Zuchtwahl. 
Beginn der tierelektrischen Studien von EDUARD PFLu-

GER (tI910): Elektrotonus. 
Zelle als Elementarorganismus (E. BRUCKE). 
Protoplasmatheorie von MAx SCHULTZE. 
Exakte Berechnung der Stoffwechselbilanz durch MAX 

PETTENKOFER (t 1901) und KARL VOIT (t 1908). 
Entdeckung des Sprachzentrums durch PAUL BROCA 

(t 1880). 
Begriindung der physika.lischen Theorie der Tonempfin

dung durch H. HELMHOLTZ. 
Nachweis der Kohlenoxydvergiftung mit der Spektral

analyse des Blutes durch FELIX HOPPE-SEYLER (t 1895). 

Imperialistlsche Polio 
tik der europilschen 
mehte. 

Rapider Aufstieg 
Amerikas. 

1868 Beginn der Eu
ropaisierung J a
pans. 

Zeit der europilschen 
Entscheidungen, die 
zur Einheit des 
Deutschen Reiches 
fiihren. 

1864 Beginn der 
Genfer Konvention 
vom Roten Kreuz 
(HENRI DUNANT 
t 1910). 

1867 Weltausstellung 
in Paris. 

Zunahme des biir
gerliehen Liberalis
mus und des demo
kratlsehen Gedan
kens. 1861 Aufbe
bung der Leibeigen
sehaft in RuBland. 
Anfange der Sozial
demokratie. Realis
mus in der Kunst 
und Literatur. ZOLA 

von dem Physiolo
gen eLA UDE BER
NARD beeinfluBt. 
Darwinismus in der 
Geschiehtschrei· 
bung und Philosc
phie (ERNST HAEK
KEL t 1919). 

Neukantianlsmus. 
Psyehologlsche Rich· 
tung der Philoso
phie. 

1860 Psyehophysik 
von GUSTAV THEO

DOR FECHNER (t 

1887). 
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1865 Erste Veroffentlichung von GREGOR MENDEL (t 1884) iiber 
seine Vererbungsgesetze. 

1865-1866 Spermatozoon und Ei als Zelle von ADOLF v. LA. VA· 
LETTE ST. GEORGE (t 1910) nachgewiesen. 

1869 Aufstellung der Vererbungsregeln durch FRANCIS GALTON 
(t 1911), der (1904) den Ausdruck Eugenik priigt. 

Nachweis des Glykogens in der Muskelfaser (unabhangig 
von CLAUDE BERNARD, der seinen Verbrauch bei der Muskel· 
arbeit 1859 erkannt hatte) durch OTTo JOR. FRIEDB. NASSE 
(t 1903) und VIKTOB HENSEN (t 1924). 

1870 Beginn der Untersuchungen iiber die motorischen Zentren 
der Hirnrinde durch GUSTAV THEODOB FBtTsCH (t 1927) 
und EDUARD HrrzIG (t 1907). 

1872 Entdeckung der Nerveneinschniirungen durch LoUIS RAN· 
VIER (t 1922). 

Biogenetisches Grundgesetz von E. HAECKEL. 
Gastraatheorie von HAECKEL. 

1874 Entdeckung des Thrypsinsdurch WILHELM KfumE (t 1900). 
1875 Befruchtungsvorgang am Seeigelei von OSCAR HERTWIG 

(t 1922) beobachtet. 
Anfange der Entwicklungsmechanik bei WILHELM HIs 

d . .!. (tI904). 
1876-1877 Entdeckung des Sehpurpurs durch FRANZ BoLL (t 1879). 

Der Patholo gie gibtnebenderZellenlehredieKlein. 
arbeit des Analytikers, das Mikroskop und der Virchow· 
sche Lokalisationsgedanke das Gepriige. Wenn auch 
VmcHOw ausdriicklich und immer wieder betont, daB 
erst die pathologische Physiologie die Losung bringen 
kann und die allgemeine Riickwirkung des lokalen 
Vorgangs nicht iibersieht, ist die Hauptmethode des 
Pathologen um diese Zeit die morphologische. Das 
Lebendige wird aus dem Zustandsbild des Statischen 
erschlossen. So versucht man nicht nur den Sitz, son· 
dern auch die Entwicklung der Krankheit, den Ablauf 
des Krankheitsprozesses pathologisch.anatomisch und 
experimentellfestzulegen. Die Pathogenese wird neben 
der Atiologie das grundlegende Einteilungsprinzip. 
Die den allgemeinen affektiven und reaktiven Ver· 
anderungen des Zellebens zugrunde liegenden mor· 
phologischen Merkmale werden auf das sorgfaltigste 
studiert, besonders die Lehre von der Entziindung und 
von den Geschwiilsten auf eine feste morphologische 
Grundlage gestellt. 

1860 Klarung der Trichinose beim Menschen durch FRIEDRICH 
ALB. ZENKER (t 1898). 

1863 Bahnbrechende Untersuchungen von FRIEDRICH RECK· 
1867 LINGHAUSEN (t 1910) und JULIUS COHNHEIM (t 1884) iiber die 

Auswanderung der sog. Wanderzellen bei der Entziindung. 

PETTENKOFERS Lehre von der ortlichen und zeit· 
lichen Gebundenheit der Seuche im Zusammenhang 
mit dem Grundwasser und dem Klima im AnschluB an 
seine seit dem Jahre 1854 erfolgten Choleraunter· 
suchungen fast allgemein anerkannt. 

Die Erforschung der Krankheitsursache bekommt 
neue Gesichtspunkte durchdasAufbliihenderBak
teriologie. 
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1863 PASTEURs Untersuchungen iiber die parasitare Erkrankung 1863-1866 
der Seidenraupe. 1m AnschluB an seine Obertragungsversuche Cholerapandemie. 
von Weinkrankheiten fiihrt CASIMIR JOSEPH DAVAlNE (t 1882) 
kiinstliche Obertragungen von Milzbrand mit dem Blut milz-
brandkranker Tiere durch. 

1871 Untersuchung der Bakterien im Gewebe durch RECK-
LINGHAUSEN. 

1873 Mitteilung der Entdeckung der Spirillen im Blut von 
Riickfallfieberkranken durch OTTO OBERMEIER (t 1873). 

1875 Neue Methoden des Nachweises von Bakterien im Gewebe 
mit Anilinfarben durch KARL WEIGERT (t 1904). 

1876 Klare Trennung der verschiedenen Bakterienarten auf 
NahrbOden durch FERDINAND COHN (t 1898). 

Entscheidende Versuche der Milzbrandiibertragung durch 
die erste Reinknltur von ROBERT KOCH (t 1910). 

1878 Wundinfektion von KOCH auf bestimmte Bakterien zuriick-
gefiihrt. 

Neue Fii.rbungsmethoden von ihm auf der Naturforscher
versammlung in Kassel demonstriert. 

EDWIN KLEBS (t 1913) will gegen VIRCHOW den Schwer
punkt der ganzen Pathologie in die Bakteriologie verlegen. 
Beginn einer kurzen kilo der "orthodoxen Bakteriologie". 

Die klinische Medizin erhiilt in der Zellular
pathologie eine einheitliche Grundlage. Dem Praktiker 
erleichtert, verfeinert und vertieft sie durch die genauere 
Erfassung der Einzelheiten des krankhaften Vorgangs 
die Beobachtung der Symptome; sie iiberwindet ent
sprechend derTendenz VmcHows, der Praxis zu dienen, 
zusammen mit der experimentellen Pharmakologie die 
reine Empirie und stellt die Therapie auf eine solide 
Basis. Dadurch f6rdert sie den Ausbau der Behand
lungsmethoden. Auch von der Physiologie her werden 
die diagnostischen und therapeutischen Methoden be
reichert. 

1873 Griindung des Archivs fiir experimentelle Pathologie und 
Pharmakologie durch den Pathologen E. KriEBS, den Kliniker 
BEBNHARD NAUNYN (t 1925) und den Pharmakologen OSWALD 
SCHMIEDEBERG (t 1921). 

Der Spezialismus nimmt zu. Die Bakteriologie ent
faltet ihre volle Wirkung auf die Praxis erst im folgen
den Zeitabschnitt. 

Bereicherungen der Diagnostik: 
1863 Schallwechsel bei der Perkussion (.ANTON BIERMER t 1892). 
1864 Graefesches Zeichen beim Basedow (A. GRAEFE). 
1867 ADOLF KUSSMAUL (t 1902) fiihrt nach alteren Vorbildern 

die Magensonde zu therapeutischen Zwecken ein, deren groBe 
Bedeutung fUr die Diagnose der Magenkrankheiten (1879) von 
WILHELM O. LEUBE (t 1922) erkannt wurde. 

1868 Erbsche Entartungsreaktion (WILHELM ERB t 1921). 
1869 Stellwagsches Zeichen beim Basedow (KARL STELLWAG 

V. CARlON t 1904). 
Asthmakristalle im Sputum von ERNST LEYDEN (t 1910) 

entdeckt. 
1874 Quantitative EiweiBbestimmung durch GEORGE HUBERT 

ESBACH (t 1890). 
1875 Ansbleiben des Patellarreflexes bei Tabes durch W. ERB 

und KARL WESTPHAL (t 1890) beobachtet. 
1876 Phenolnachweis im Ham durch ERNST LEOPOLD SAL-

KOWSK! (t 1923). 
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1878-1879 Ansbau der Lehre von der diagnostischen Bedeutung des 
Patellarreflexes durch WESTPHAL und ERR. 

1882 Curschmannsche Spiralen im Sputum Bronchialkranker 

1859 

1860 

1864 
1868 

1872 
1873 
1878 

1876 

1865 
1869 

1877 

1866 

1867-1874 

1877 

1873 

1866 

1869 

1872 

1876 

1878 

(HEINRICH CURSCHMANN [t 1910] und EMIL UNGAR [t 1934]). 

Neue Krankheitsbilder: 
Landrysche Lahmung (JEAN BAPTISTE OCTAVE LANDRY 

t 1865). 
Kinderskorbut von JULIUS MOLLER (t 1883). spater (1883) 

von THOMAS BARLOW (geb. 1845) beschrieben (Moller-Barlow. 
sche Krankheit). 

Progressive Bulbarparalyse (ADOL1I' WACHSMUTH t 1865). 
BIERMER beschreibt das Krankheitsbild der pernizi6sen 

Anii.mie. 
Huntingtonsche Chorea (GEORGE HUNTINGTON t 1916). 
Myxoedem von WILLIAM W. GULL (t 1890) als"kretinoider 

Zustand des Erwachsenen" zuerst beschrieben. von WILLIAM 
MILLER ORD (t 1902) ala solches bezeichnet. 

Hereditii.re Ataxie (NIKOLAUS FRIEDREICH t 1882). 
Myotonia congenita (JULIUS THOMSEN t 1896). 

Therapeutische Fortschritte: 
Mechanotherapie von GUSTAV ZANDER (t 1920) begriindet. 
Chloralhydrat als SchlafInittel von OSKAR LIEBREICH 

(t 1908) eingefiihrt. 
Forlschritte der Fieberbehandlung durch hydrotherapeu

tische MaBnahmen und neu entdeckte oder dargestellte Anti-I 
pyretica. vor allem Salicylsii.ureverbindungen. 

Erste Arbeiten iiber die bakterizide Wirkung des Sonnen
lichts von DOWNES und BLUND. 

Hohe Blute der Chirurgie: 
1. Durch die Verbesserung der Narkosetechnik.lokale Be

taubung durch den Ather- bzw. Chlorathylapray (BENJAMIN \ 
WARD RICHARDSON [t 1896]. J. B. ROTTENSTEIN). 

2. Durch die Begriindung der Antisepsis durch JOSEPH 
LISTER (t 1912). 

Sublimatantisepsis statt Karbolantisepsis durch EBNST 
V. BERGMANN (t 1907). 

3. Durch die kiinstliche Blutleere nach FRIEDRICH ESMARCH 
(t 1908). 

Neue Operationen: 
Exstirpation des halhen und ganzen Kehlkopfes durch 

ALEXANDER WATSON (t 1902). 
Exstirpation der Niere durch G. SIMON. 
Transplantationschirurgie von JACQUES REVERDIN(t 1908) 

und KARL THIEB8CH (t 1895). 
Erfolgreiche Resektion des Oesophagus beim Hund durch 

THEODOR BILLROTH (t 1894). 
Einfiihrung des Thermokauters von CLAUDE ANDl~E PA

QUELIN (t 1905). 
Operative Heilung der Schlottergelenke durch EDUARD 

ALBERT (t 19(0). 
OsteotoInie hei X-Beinen durch WILLIAM MAC EWEN 

(t 1924). 

Operative Ara der Geburtshilfe und 
Gynakologie. 

Die durch SEMMELWEIS begriindeten und durch 
LISTER vertieften Methoden der Verhutung des Kind

I bettfiebers setzen sich immer energischer und erfolg-
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1860 

1864 
1866 

Ende der 
GOer, 

Anfang der 
70er Jahre 

1872 

1875 

1B76 

1877 
1876-1878 

1878 

etwa 1865 
bis 1867 

1865-1872 

1874 

1875 

1861 

1870 

1872 
1876 

reicher durch und bewahren sich auch in der Gynako
logie. 

Schultzesche Schwingungen bei Asphyxie der Neugeborenen 
(BERNHARD SIGISMUND SCHULTZE t 1919). 

Ausbau der bimanuellen gynakologischen Untersuchung 
durchB. S. SCHULTZE, JOR. v. HOLST(t 1906),ALFBEDHEGAB 
(t 1914:)u. a. 

Ausbau der modernen Prolapsoperationen vor aHem durch 
G. SIMON und A. HEGAB. 

K.astration bei Fibrom durch R. BEATTY, A. HEGAB und 
RoBERT LAWSON TAIT (t 1899). 

Beschreibung der gonorrhoischen Adnexerkrankungen der 
Frau durch EMIL NOEGGEB.A.TH (t 1895). 

JOR. JAKOB BISCHOFF (t 1892) in Basel bringtihre Grund
sii.tze in der geburtshilflichen Klinik zur strikten Durchfiih
rung. 

Kaiserschnitt mit anschliel3ender supravaginaler Ampu
tation von EDOAEDO POBRO (t 1902). 

Achsenzugzange von STJ:jPHANE TAENIEB (t 1897). 
Glanzende Ergebnisse der abdominellen Fibromoperation 

durch A. HEGAR und KARL SOHBOEDER (t 1887). 
Verbesserung der Technik der vaginalen Operation des 

krebsigen Uterus durch VINZENZ CZERNY (t 1916). 
Erste erfolgreiche abdominelle Totalexstirpation des kreb

sigen Uterus durch WILHELM ALEXANDER FREUND (t 1918). 

'Die Psychiatrie tut um diese Zeit den entschei
denden Schrittzur Gewinnung einer anatomisch-patho
logischen Basis fiir die Deutung der Symptoroen
koroplexe der Psychosen, gewinnt neue Einsichten in 
die Atiologie der seelischen Erkrankungen und einen 
engeren AnschluB an die Neurologie. 

Den Ausgangspunkt dieser Bestrebungen in Deutschland 
bilden die Arbeiten von GBIESINGER in Berlin. 

Untersuchungen zur pathologischen Anatomie und Phy
siologie des Gehirns von TREODO:S MEYNERT (t 1892). 

KARL WERNICKE (t 1905) beschreibt die sensorische 
Aphasie. 

Rindenepilepsie von JOHN HUGRLINGS JACKSON (t 1911) 
beschrieben. 

Inder Derroatologiefiihrtdie Virchowsche Lehre 
zu einer fruchtbaren lokalistisch und morphologisch 
gerichteten Erforschung der Hautkrankheiten, die 
zahlreiche neue Derroatosen unterscheiden lehrt, ohne 
den Zusaroroenhang mit Allgeroeinkrankheiten zu 
iibersehen. 

Beispiele: 
Herpes zoster als nervose Erkrankung von FRIEDRICH 

BAERENSPBUNG(t1864:)nachgewi~en. 
Dermatitis exfoliativa von WILLIAM JAMES ERASMUS WIL-

SON (t 1884:). 
Rhinosklerom von HnEA. 
Melan08arkom der Haut von MORITZ KAPOSI (t 1902). 
Diabetische Dermatitis von KAPOSI beschrieben. 
Die Laryngologie erfahrt eine wesentliche Er

weiterung und Vertiefung durch die Erkenntnis ihrer 
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Wichtigkeit fiir die Diagnose allgemeiner Erkrankun
gen und durch eine engere Verbindung mit der Oto
und Rhinologie. 

1860 Einfiihrung der modernen Rhinoskopie durch CZERMAK. 
1861 Ohrenlabyrinthschwindelsymptom von MEmBE beschrie-

ben. 
Erste endolaryngeale Operation unter Leitung des Kehl

kopfspiegels durch VIKTOR BRUNS (t lR83). 
etwa 1866 Friihes Auftreten syphilitischerGeschwiire am Zungengrnnd 

und Kehlkopf durch L. TURCK nachgewiesen. 
1867 Einflihrung der Galvanokaustik in die Laryngologie durch 

Fro:EDBIOH VOLTOLINI (t 1889). 
1868 Beschreibung der adenoiden Vegetationen durch HANS 

WlLHEIM MEYER (t 1895). 
1873 Typische Methode der Aufmeillelung des Processus mastoi-

deus von REBMANN SCHWABTZE (t 1910) und ADOLF EYSELL 
(* 1846) beschrieben. 

In der Oph thalmologie: 
1864 Bahnbrechende Untersuchungen von F.RANs CoRNELlS 

DoNDERS (t 1889) liber die Anomalien der Refraktion und Ak
kommodation des Auges. 

1866 Beschreibung der sympathischen Ophthalmie durch A. 
GRAEFE. 

Zunehmende Bedeutung des Augenspiegels fiir die 
Diagnose innerer Krankheiten. 

1866 Tuberkulose der Aderhaut als Symptom der akuten Millar-
tuberkulose von COBNHEIM erkannt. 

1876 EDWIN TREODOR SAEMISCH (t 1909) beschreibt den Friih-
jahrskatarrh der Bindehaut, THEODOR LE1IER (t 1917) die Zir
kulations- und Ernii.hrungsstOrungen am Auge. 

1878 Studien von Fro:TJOF HOLMGREN (t 1897) liber die Farben-
blindheit. 

Die Zahnheilkunde wird vor allem durch die 
Zahnmikroskopie wissenschaftlich gefordert und er
fahrt namentlich von den um diese Zeit hier fiihrenden 
Amerikanern einen groBen Aufschwung der konser
vativen Technik. 

Beginn der modernen Hygiene. 
1865 Bahnbrechend PETTENKOFEB, der den ersten ordentlichen 

Lehrstuhl fiir Hygiene in Deutschland (Miinchen) erMlt. 
1876 Griindung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes in Berlin. 

Standesver hal tnisse. 
1861 Physicum in PreuBen eingefiihrt, spater fiir das 

ganze Deutsche Reich iibernommen. 
1869 Arztlicher Beruf ala freies Gewerbe erklart. Kurier-

freiheit. Staatsexamen an Universitaten gebunden. 
Approbation fiir aIle deutschen Bundesstaaten giiltig. 
Doktortitel in Deutschland unabhangig von den Ap
pro bationspriifungen. 

FUr Zahnarzte wird Primareife, ein zweijii.hriges 
zahnarztliches Universitatsstudium und der Nachweis 
praktischer Obungen auftechnischem Gebiet verlangt. 

1872 -1873 Griindung des DeutschenArztevereinsbundes durch 
HERMANN EBERHARD FRIEDRICH RICHTER (t 1876). 
Anfange des Medizinstudiums der Frau. 
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1869 Erste arztliche Approbation und Promotion einer 

etwa 1878 
bisl900 

1887 

1888 

1893 
1895 

1883 

1884 

1886 
1888 

1890 

1892 

1894 
1895 

1898 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

Frau in einem modernen Staate (Ziirich). 

Dritter Abschnitt: 

Hohepunkt der Bakteriologie, neben der die 
Serologie in den Vordergrund des Interesses tritt. 
Das morphologische Denken wird durch das humoral
serologische erganzt. Die morphologisch-anatomische 
Forschung und die Pathologie erweitern sich nach der 
experimentellen Seite. Neben die mechanistische Er
fassung des Lebens und der Krankheit tritt eine neue 

vitalistische. 

Deutschland auf der 
Hohe seiner Welt
machtstellung. 

Zunehrnende Bedeu· 
tung der Sozial
dernokratie in der 
Politik. 

Fin de siccle-Stirn
mung der europai
schen Kultur. 

Vereinzelte Gegner
schaft gegen den 

GUSTAV v. BUNGE (t 1920) erwartet von der Zukunft eine einseitigen Natura· 
vitalistische Medizin. lismus in Literatur 

GEORG EDUARD RINDFLEISCH (t 1908) priigt fiir die neue undKunstseitEnde 
Richtung die Bezeichnung Neovitalismus. der achtziger Jahre. 

Neovitalistische Theorie von HANS DRIESCH (* 1867). 1881 Erste interna-
Versuch von WILHELM OSTWALD (t 1932), den Materialismus tionaleElektrizitats· 

durch eine sog. energetische Weltanschauung zu iiberwinden. ausstellung in Paris. 

Von den fiir die Medizin wichtigsten Ergebnissen 
der Chemie und Physik seien genannt: I 

Elektronentheorie von HENDRmANTOON LORENTZ(t 1928). I 

Diazoreaktion von PAUL EHRLICH (t 1915). 
Studien von JAKOB HENDRIK VAN T'HoFF (t 1911) iiber 

den osmotischen Druck. 
Theorie von der elektrolytischen Dissoziation der Losungen 

von SVANTE ARRHENIUS (t 1927). 
Sulfonal von EUGEN BAUMANN (t 1896) entdeckt, von AL-

FRED KAST (t 1903) 1888 als Schlafmittel eingefiihrt. I 
Normalthermometerglas der Firma KARL ZEISS. 1882 Grundung der 
Experimenteller Beweis der elektromagnetischen Licht- physikalisch-techni-

theorie durch HEINRICH HERTZ (t 1894). schen Reichsanstalt 
Synthese des Frucht- und Traubenzuckers durch EMIL in Berlin. 

FIsCHER (t 1919). 
Grundlegende Studien iiber die Kathodenstrahlen von 

PB:lLIPP LENARD (* 1862). 
Entdeckung des Thyreojodins durch E. BAUMANN. 
Entdeckung der Rontgenstrahlen durch WILHELM KON

RAD RONTGEN (t 1923). 
Entdeckung des Radiums durch das Ehepaar PIERRE 

und MABIE CURIE (t 1906 bzw. 1934). 

Allgemeine Biologie,Ana to mie undPhysiologie. 
Erste Gesamtdarstellung der indirekten Kernteilung 

(Karyokinese) durch WALTER FLEMMING (t 1905). 
Beschreibung der Epithelkorperchen durch IVAN VIKTOR 

SANDSTROM (t 1889). . I 
Versuch des Nachweises der Aktionsstrome des tierischen 

Gehirns durch ERNST FLEISCHL v. MARxow (t 1891). 
Intravitaliiirbung von P. ]!;HRLICH. 
Coelomtheorie von O. und RICHARD HERTWIG (t 1936). 
WILHELM Roux (t 1924) erkliirt die Biilkchenstruktur der 

Knochen aus der Funktion und dem Kampf der Zellen urns 
Dasein (nach DARWIN). 

Experimentalpsychologie von WILHELM WUNDT (t 1920). 
Experimente von Roux am Froschei. Anfiinge der ex· 

perimentelIen Entwicklungsmechanik. 
Erkenntnis der Einzelheiten der Kernverschmelzung bei 

der Befruchtung mit der gleichmaBigen Verteilung der beim 
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1893 

1894 

1896 

Neue Zeit. 

Teilungsvorgang halbierten vaterlichen und miitterlichen 
Kernsubstanz durch EOOUABD VAN BENEDEN (t 1910). 

Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere von RoBERT WIE
DERSHEIM(t 1919). 

CAMILLO GOLGI (t 1926) eroffnet durch seine Farbe. 
methoden der Erforschung des Zentralnervensystems neue 
Bahnen. Entdeckung der Gliazellen. 

MAx RUBNER(t 1932) erbringt den Nachweis, daB EiweiB, 
Fett und Kohlehydrate sich nach MaBgabe ihres Verbrennungs
wertes ersetzen konnen. 

Lehre von der Kontinuitat des Keimplasmas (AUGUST 
WEISMANN t 1915). 

Kampf zwischen Neodarwinisten und Neolamarckisten um 
das Vererbungsproblem. 

Embryologische Studien von W. HIs d. A.. 
Zunehmendes Interesse der Physiologen fiir die Probleme 

des Hypnotismus (RUDOLF HEIDEN1IAIN [t 1897J, 1'mERRY 
WILLIAM PREYER [t 1897] u. a.). 

Um dieselbe Zeit wichtige Fortschritte in der Lehre von 
der inneren Sekretion durch das Studium der Ausfalls
erscheinungen nachExstirpation der Schilddriise und anderer 
Blutdriisen von THEODOR KOCHER (t 1917), MoRITZ SCHIFF 
(t 1896), .ANTON VON EISELSBERG (t 1939) u. a. 

CHARLES EDOUARD BROWN SEQUARD (t 1894) spritzt sich 
als 72jahriger Hodenextrakt von Tieren ein und beobachtet 
danach eine Steigerung der allgemeinen Leistungsfahigkeit. 

Wichtige Tierversuche zur Erforschung der Leberfunktion 
von OSKAB MmKOWSKI (t 1931) und B. NAUNYN. 

Bezeichnllng Chromosomen fiir die Trager der Erbmasse 
durch WILHELM WALDEYER (t 1921). 

Kiinstlicher Diabetes nach Exstirpation des Pankreas 
( MINKOWSKI). 

Chromosomenstudien von Tm:ODOR BOVER! (t 1915). 
1m AnschluB an die bahnbrechenden Studien iiber das 

Zentralnervensystem von SANTIAGO RAMON Y CAUL (t 1934) 
u. a. formuliert W ALDEYER die Neuronentheorie. 

EUGENE GLEY (t 1930) erkennt nach der isolierten Ex
stirpation der Epithelkorperchen bei Kaninchen und Runden 
ihre spezifischen Ausfallserscheinungen. 

Nachweis der Headschen Zonen durch HENRY HEAD 
(* 1861). 

Gewebskulturen von W. Roux. 
Beginn der Versuche EuGEN STEINACHS (* 1861) zur 

Funktion und inneren Sekretion der Keimdriisen. 
Kiinstliche Anregung des Seeigeleis Zllr Entwicklung (Par

thenogenese) mit Strychnin durch R. HERTWIG. 

In der Pathologie bahnt sich nach einer Periode 
der "Oberschatzung der auBeren Krankheitsursache im 
AnschluB an die Bakteriologie eine in den Bahnen 
VIRCHOWS weiterschreitende und von der aufkommen
den Serologie geforderte starkere Bewertung der im 
erkrankten Organismus liegenden pathogenen Fak
toren an. Die Konstitutionspathologie wird vor
bereitet. GroBes Interesse und intensive Studien tiber 
die Frage der Vererbung von Krankheit, Krankheits
disposition [VIRCHOW, JOH. ORTH (t 1923), ERNST 
ZIEGLER (t 1905), PAUL BAUMGARTEN (t 1928), FELIX 
VIKTOR BIRCH-HIRSCHFELD (t 1899), OTTO LUBARSCH 
(t 1933) u. a.] und des "Obergangs von Krankheits
erregern, Giften und Immunstoffen von der Mutter 

1885 Erfindung des 
Gasgliihlichts durch 
AUER VON WELS

BACH 
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auf daB Kind [ERICH WERNICKE (t 1928), HERMANN 
MERKEL (t 1920), ADOLF GOTTSTEIN (* 1857) u. a.]. 

1881 FRIEDR. WILH. BENEKE (t 1882) betont als Vor-
laufer der Konstitutionspathologie die Bedeutung der 
Konstitution fUr die Krankheit, nimmt aber die In

,fektionskrankheiten noch ausdriicklich davon aus. 

1882 \ Entdeckung des Hypernephroms durch PAUL GRAWITZ 
. (t 1932). 

1883 Begriindung der Phagocytoselehre durch ELIAS METBCH-
NlKOFF (t 1916). 

1887 E. KLEBS erklart unter dem Eindruck Darwinscher Ge-
danken die Infektionskrankheit als Kampf ums Dasein zwi
schen Mensch und Mikroorganismus. 

1891 Er6ffnung des Instituts fiir Infektionskrankheiten in Berlin 
unter R. KOCH. 

Kampf von OrrOMAR ROSENBACH (t 1907) gegen die "or
thodoxe Bakteriologie". 

1887-1893 FERDINAND HUEPPE (t 1938) iibertragt das Gesetz von der 
Erhaltung der Energie auf die Beziehungen zwischen Krank
heitsursache und Disposition. 

1897 A. GOTTSTEIN betont die Bedeutung der erworbenen Dis-
position bei seinen epidemiologischen Studien. 

1898 Erneute Anerkennung der durch die Bakteriologie zuriick-
gedrii.ngten Pettenkoferschen Epidemiologie in einer den Fort
schritten angepa13tenForm durch FruEDRICH WOLTER (* 1863) 
u. a. 

GEORG STICKER (* 1860) stellt in seiner Pestformel (Pest
ratte, Rattenfloh, Mensch) dem Kontagionismus die loimo
logische Erfassung der Epidemie gegeniiber. 

Herausarbeitung des erneuerten Konstitutionsbegriffs, der 
vor allem von FRIEDRICH MARTIUS (t 1923) fiir die Klinik 
fruchtbar gemacht wird. 

Pathologische Physiologie von LunOLF KREHL (t 1937). 

Entdeckung neuer Krankheitserreger: 
1879 Gonorrhoe (ALBERT NEISSER t 1916), 1880 

Lepra (ARMAUER HANSEN t 1912) und Typhus (KARL 
EBERTH t 1926), 1882 Tuberkulose (KOCH), 1884Diph
therie (FRIEDRICH LOEFFLER t1915) und Cholera asia
tica (KOCH), 1887 epidemische Genickstarre (ANTON 
WEICHSELBAUM t 1920), 1884/89 Tetanus (ARTUR 
NICOLAIER [* 1862], 5mBAsABURO KITASATO [tI931]), 
1894 Pest (ALEX. JOHN EMILE YERSIN [* 1863J und 
KITASATO). 

1880 Malariaplasmodien von CHARLES LoUIS ALPHONSE LAVE-
RAN (t 1922) entdeckt. 

1881 CARLOS JUAN FINLAY (t 1915) erkennt die Ubertragung 
des Gelbfiebers durch Stechmiicken. 

1889 Neue Erkenntnisse tiber die Malariaparasiten durch GIOv.1 
BATTISTA GRASSI (t 1925). 

1897 RoNALD Ross (t 1932) erkennt ihre Ubertragung durch 
Stechmticken. 

Die Bakteriologie tut den Schritt vom Ba
I ZillUB zurn Toxin. Begriindung der modernen Im
munita tslehre. 

1887 -1888 Diphtherietoxin von LoEFFLER, PlEBRE PAUL EMILE Roux 
(t 1933) und YERSIN entdeckt. 

1889 Alexine von HANs BUCHNER (t 1902) gefunden. 

1892 Choieraepide
mie in Hamburg. 
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1892 

1895 
1896 
1897 

1898 
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EMIL BEHRING (t 1917) entdeckt das spezifische Diphthe. 
rieantitoxin. 

P. EHRLICH entdeckt das Antiricin und Antiabrin und 
immunisiert Mause gegen diese Gifte. 

IWANOWSKI stellt als VorIaufer der Lehre vom Krankheits· 
virus fest, daB der Saft mosaikkranker Tabakpflanzen auch 
nach dem Durchtritt durch ein Filter, das aIle damals be· 
kannten Lebewesen zuriickhaIt, infektiOs bleibt. 

Bakteriolyse von RICHARD PFEIFFER (* 1858). 
Agglutination von MAX GRUllER (t 1927) beschrieben. 
Hamolyse mit artfremdem Blut durch JULES BORDET 

(* 1870). 
Theorie derTropfcheninfektion von KARL F'LUGGE(t 1923). 
Seitenkettentheorie von P. EHRLICH. 
Entdeckung der Pracipitine durch RUDOLF KRAUS (* 1868). 
Ultravisible Krankheitserreger von LoEFFLER und PAUL 

FROSCH (t 1928) bei der Maul- und Klauenseuche nachge. 
wiesen. 

In der klinischen Medizin haben die neuen Er
gebnisse der Biologie und Pathologie, an denen hervor
ragende KIiniker ZUlli Teil aktiv mitarbeiten, wichtige 
Bereicherungen der Diagnose und Therapie zur Folge. 

Neue Krankheitsbilder: 
1879 Beschreibung des modernen Krankheitsbildes der Neur-

asthenie durch GEORGEMl:LLER BEARD (t 1883). 
1881 OSKAR MEDIN (t 1927) erkennt den epidemischen Charakter 

der Poliomyelitis acuta. 
1882 Anaemia splenica von GUIDO BANTI (t 1925) beschrieben. 
1883 Syringomyelie von AUGUSTIN MAm:m MORVAN (t 1897) be-

schrieben. 
1886 Beschreibung der Akromegalie durch PIEImE MARIE 

(t 1940). 
Megacolon (Hirschsprungsche Krankheit) von HARALD 

HIR8CHSPRUNG (t 1916) beschrieben. 
Weilsche Krankheit (ADOLF WEIL t 1916). 

1887 O. MINxOWSKI bringt die Akromegalie in Zusammenhang 
mit der krankhaften VergroBerung der Hypophyse. 

1889 Status thymolymphaticus und Thymustod beschrieben von 
ARNOLD PALTAUl!' (t 1893). 

1897 CHRISTIAN EIJXMAN (t 1930) beschreibt an mit poIiertem 
Reis gefiitterten Versuchstieren eine beriberiahnliche Er
krankung (die erste Avitaminose). 

1899 GEORG STICKER beschreibt das Erythema infectiosum 
(Stickersche Krankheit). 

Neue diagnostis che 
und therapeutische Methoden: 

1879 Apparat zur Bestimmung des Hii.moglobingehaltes im Blut 
von RICHARD WILLIA.M GOWERS (t 1915), von HERMANN SAHLI 
(* 1856) 1902 verbessert. 

1880 Nachweis der Milchsii.ure im Magensaft durch JULIUS 
UFFELMANN (t 1894). 

1881 Intravenose Kochsalzinfusion durch .ALBERT LANDERER 
(t 1904) eingefiihrt. 

Begriindung der Wasserkuranstalt Worishofen durch den 
Pfarrer SEBASTIAN KNEIPP (t 1897). 

1882 Auf Grund eigener Beobachtungen und der Pettenkofer-
Voitschen Stoffwechseluntersuchungen begriindet MAx JOSEPH 
ORTEL( t 1897) die nach ihm benannten Terra.inkuren. 

1883 Moebiussches Symptom beim Basedow (PAUL JULIUS MOE-
BIUS t 1907). 
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1886 

1894 
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1898-1899 

JACQUES ABsENE D' ABsONVAL (* 1851) fiihrt die Hoch-I 
frequenzstrome in die Therapie ein. 

Nachweis der freien Salzsaure im Magensaft nach A. GiT.Nz
BUBG (* 1861). 

Anfange der modemen Organtherapie durch die oben er
wahnten Versuche von BROWN-SEQUARD. 

Tuberkulin von R. KOCH zur Behandlung der Tuberkulose 
angegeben. 

Begriindung der Serotherapie durchBEHRlNG undKrrAsATO. 
Behandlung des Hydrocephalus mit der Lumbalpunktion 

durch HEINRIOH QUlNCKE (t 1922). 
Erste Anwendung der Pneumothoraxtherapie bei Lungen-

\ 
tuberkulose durch CARLO FOBLANlNI (t 1918). 

Diphtherieserumbehandlung von BEHRING. 
, Erste Anwendung des elektrischen Gliihlichts in der 
Therapie durch JOHN HARVEY KELLOGG (* 1852). 

Rectoskop von HOWARD ATTWOOD KELLY (* 1858) kon
struiert. 

Widalsche Methode zum Typhusnachweis (FEBNAND 
WIDAL t 1929). 

Anwendung von Eierstockspraparaten gegen Ausfalls
erscheinungen durch RrOlfABD WERTH (t 1919) und LEo
POLD LANDAU (t 1920). 

HERMANN GoCllT (t 1938) schreibt das erste Lehrbuch der 
ROntgenuntersuchungen. 

Wichtigere neue Heilmittel: 
Entdeckung des Antipyrine durch LUDWIG KNORR (t 1921). 
Synthese des Phenacetins durch KABL HINSBERG (t 1939). 
Darstellung des Pyramidons durch FRIEDRICH STOLZ 

(t 1936). 
Nach chemisch remer Darstellung der Acetylsalicylsaure 

durch FELIX HOFMANN und pharmakologischer Ausprobierung 
des Mittels durch HEINRICH DRESER wird das Aspirin in die 
Therapie eingefiihrt. 

Die Kinderheilkunde lost sich als Spezialfach 
definitiv von der inneren Medizin. Bezeichnend dafiir 
ist ihre Erhebung zum Ordinariat an der Universitat 
Berlin unter OTTO HEUBNER (t 1926). 

Die Bemiihungen um die Bekampfung der Saug
lingssterblichkeit, das Studium der Darminfektionen 
und Nahrschaden geben ihr das Geprage. 

Couveusen fiir lebensschwache Neugeborene von ST. 
TARNIER. 

In den achtziger und neunziger Jahren Studien iiber kiinst
liche Sauglingsernahrung von Pm:JJ:pp BIEDERT (t 1916) und 
uber Milchsterilisierung von:FRANz VON SOXHLET (t 1926). 

Endolaryngeale Intubation bei Diphtherie durch J. O. 
DWYER (t 1898). 

Untersuchungen iiber die Darnrllora des Sauglings durch 
THEODOR ESCHERICH (t 1911). 

Stotfwechseluntersuchungenam Saugling von JOH. FRIEDR. 
WILH. CA.MEBEB (t 1910). 

Nachweis des Erregers der epidemischen Genickstarre in 
der Cerebrospinalfliissigkeit durch O. HEUBNEB. 

Studien iiber den Sauglingsstoffwechsel bei normalem und 
atrophischem Kind durch O. HEUBNER und RUBNEB. 

Die Chirurgie ist durch den Vbergang von der 
Antisepsis zur Asepsis, den Ausbau der Inhalations
narkose und der Lokalanasthesie, durch Vervollkomm-
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nung der operativen Technik und am Ende des Zeit
abschnitts durch die schnell wachsende Bedeutung der 
ROntgendiagnostik charakterisiert. 

Anfang der achtziger Jahre werden von KOCH und 
PASTEUR und ihren Schiilern im Laboratorium Dampf
und andere Sterilisationsapparate benutzt. 

1882 Einbau eines Dampfsterilisators in die chirurgische 
Universitatsklinik Bonn unter FRIEDRICH TRENDE
LENBURG. 

1883 Sterilisation der chirurgischen Instrumente durch 
Abkochen, trockene Hitze und Ralten in eine Flamme 
durch OCTAVE ROCHE SIMON TERRILLON (t 1895). 

1883-1885 Wichtige Arbeiten von G. A. NEtrnER (t 1932) zum Ausbau 
der antiseptischen und aseptischen Methoden. 

1886 Allgemeine Einfiihrung der Dampfsterilisation in die Chi-
rurgie durch E. v. BERGMANN und KURT SCllIMMELBUSCH 
(t 1895). 

1888 Einfiihrung der Alkoholsublimatdesinfektion der Hande 
vor der Operation durch PAUL FfutBRINGER (t 1930). 

1890 Einfiihrung steriler Operationshandschuhe in Amerika 
durch WILLIAM STEWART HALSTED (t 1922). 

1897 I Ihre Einfiihrung auf dem Kontinent durch WERNER ZOEGE 
VON MANTEUFFEL (t 1926). 

1884 Einfiihrung des Kokains zur lokalen Anasthesie in den 
Bindehautsack durch KARL KOLLER (* 1857). 

1892 Die Infiltrationsanasthesie (in Amerika und Frankreich 
schon vorher vereinzelt ausgefiihrt) wird von KARL LUDWIG 
SCHLEICH (t 1922) zur Methode erhoben. 

1889/90 Die seit 1885 in der Zahuheilkunde verwendete Leitungs-
anasthesie wird von MAx OBERST (t 1925) zur allgemeinen 
Methode ausgebaut. 

1896 Inhalationsnarkose mit Chlorathyl von GEORG LoTHEISSEN 
(* 1868) eingefiihrt. 

1899 Lumbalanasthesie unabhangig von amerikanischen Vor-
laufern [1885 LEONARD CONRING (t 1923) und 1899 RUDOLF 
MATAS (* 1860)] durch AUGUST BIER (* 1861) als allgemein an
erkannte Methode eingefiihrt. 

Neue Operationen und Behandlung s
methoden: 

1881 Erste erfolgreiche Resektion des krebsigen Pylorus dmch 
BILLROTH. 

Gastroenterostomie durch ANTON WOLFLER (t 1917). 
1882 Ausbau der GefiiBnaht durch MAx SCHEDE (t 1902). 

Sehnentransplantation durch KARL NIOOLADONI (t 1902). 
1885 Operation des hochsitzenden Mastdarmkrebses dmch 

PAUL MASKE (t 1930). 
1887 Operative Entfernung eines Riickenmarktumors durch 

VIKTOR HORSLEY (t 1916). 
1889 Verbesserte Operation des Leistenbruches nach EDOARDO 

BASSINI (t 1924). 
1884 Veroffentlichung der von FRIEDRICH TRENDELENBURG 

(t 1924) eingefiihrten Beckenhochlagerung bei Bauchopera· 
tionen durch seinen Assistenten WILLY MEYER. 

1891 Anfange der Hyperaemietherapie durch AUGUST BIER. 
1893 Neue Operationsmethode der Schenkelhernie durch E. 

BASSINI. 
1896 Erste erfolgreiche Herznaht durch LUDWIG REHN (t 1930). 
1879 Begriindung der modernen Urologie durch die Erfindung 

des Cystoskops durch MAx NITZE (t 1906). 
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Fortschritte der Geburtshilfe und Gynii.kologie: 
1882 Verbesserung des klassischen Ka.iserschnittes durch 

MAx SAENGER (t 1903). 
Operation der Retronexio uteri nach ALEXANDER-AnAMs 

(WILLIAM ALEXANDER t 1902, JAMES ADUlS t 1899). 
1884 Prophylaxe der gonorrhoischen Blennorrhoe der Neu-

geborenen durch Eintrii.ufeln diinner Argentum-nitricum
Losung in den Bindehautsa.ck von CrumE eingefiihrt. 

1887 HEBMANN FEHLING (t 1925) heilt die Osteomalacie durch 
die K.a.stration. 

11192-1893 Neueinfiihrung der Symphyseotomie durch ADOLPHE 
PINARD (* 1844) und PAUL ZWEIFEL (t 1927). 

1894 Erweiterte vaginale Totalexstirpa.tion des Uterus durch 
ALWIN MACKENlWDT (t 1925). 

1895 Vaginaler K.a.iserschnitt von .ALFBED DtiBRsSEN (t 1933). 
1897 Konservative Behandlung der E.klampsie durch V ASSlLJ 

I V A.SSILIEVICH STROGANOFF (*1857). 

\. Erweiterte abdominale Totalexstirpation durch ERNST 
WERTHEIM (t 1920). 

1897 -1899 I Ersetzung der Symphyseotomie durch die Pubotomie durch 
P. BoNARDI und G. CALDERINI. 

1900 Beginn der klassischen Arbeiten von KARL BREUS(t 1914) 
und ALEXANDER KOLISKO (t 1918) iiber daB enge Becken. 

In der Psychiatrie macht sich eine psycholo
gische, einer aktiveren Therapie zustrebende Rich
tung starker bemerkbar. 

Hysteriestudien von JEAN MARTIN CHARCOT (t 1893) und 
seiner Schule. 

1886 Psychopathia sexualis von RICHABD KRA.FFT-EBING 
(t 19(3). 

1893 Anfii.nge der Psychoanalyse durch SIGMUND FREUD 
(t 1939) und JOSEPH BREUER (t 1925). 

1896 Psychologische Arbeiten von EllUL KBAEPELIN (t 1928). 
In der Dermatologie treten neben der patholo

gisch-anatomischen Forschung die biologischen Ar- ; 
beiten allmii.hlich mehr in den Vordergrund. Die i 

Therapie wird durch die Lichtbehandlung grundlegend i 
erweitert. 

Bessere Kenntnis der durch toxische Zustiinde und 
nervose Storungen bedingten Dermatosen. 

1889 JlIA.N DARIEB (t 1938) beschreibt die nach ihm ala Da-
riersche Krankheit benannte Keratitis follicularis. 

1893 LINnHOLl\[ und SVENDSEN behandeln die Pocken mit rotem 
Licht. 

1896 Begriindung der Lichttherapie des Lupus durch NIELS 
RYBBBO FniSBN (t 19(4). Erilte therapeutische Anwendung 
der Rontgenstrahlen zur Behandlung von Hautkrankheiten 
durch LEol'OLD FBEUND (*1868). 

1899 Erster internationaler Kongre8 zur Bekii.mpfung der Ge· 
schlechtskra.nkheiten in Briissel. ' 

Fortschritte in der Augenheilkunde: 
1885 Einfiihrung des Elektromagneten in die Augenheilkundc 

durch JULTUS HmsCHBEBG (t 1925). 
1889 Vorbildliches Lehrbuch der Augenheilkunde von ERNST 

FUCHS (t 1930). 
lICit 1890 Studien von .Ar.r.VAR GULUITBA.ND (t 1930) iiber dell 

Astigmatismus und andere Refraktionsanomalien des Auges. 
1894 Kla.ssische Beschreibung der metastatischen Ophthalmie 

durch TREODOR AxENFELD (t 1930). 
AlICboff-Diepgen, Vbersichtstabelle. 4. Aufhge. 
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1898-1897 Entdeckung des Diplobazillus der chronischen Conjunc-
tivitis durch VIKTOB MORAX (* 1866) und TH. AXENFELD. 

Die Laryngologie, Oto- und Rhinologie ver
zeichnet als wichtigste technische Fortschritte: 

1884 Einfuhrung des Kokains in die Laryngologie durch EDMUND 
JELINEK ( t 1928). 

1895 Direkte Laryngoskopie von ALFRED KIRsTEIN (t 1923). 
1897 Direkte Bronchoskopie von GUSTAV KILLIAN (t 1921). 
1884 In der Zahnheilkunde: Begriindung des zahn-

1882 

1883 
1895 

1896-1897 

1892 

1883-1886 

1899 

1900 

iirztlichen Universitiitsinstituts in Berlin. 
Die Hygiene wird von der Aufgabe der Bekamp

fung der aus der Industrie erwachsenden Gesund
heitsschiidigungen und von den Anforderungen des so
zialen Gedankens immer mehr in Anspruch genommen. 

PETTENKOFEB pragt die Bezeichnung "soziale Hygiene" im 
Sinne der offentlichen GesundheitsfUrsorge. 

Erste Hygieneausstellung in Berlin. 
EinfUhrung des Begriffs "Rassenhygiene" durch .ALF.RED 

PLOETZ (t 1940). 
Begrlindung der Schutzimpfung gegen Abdominaltyphus 

durch C. A. WBIGHT (* 1861). 
Der Staat bekommt ein immer groJ3eres Interesse 

an der Entwicklung der Hygiene ulI:d ihrer Arbeit, der 
Weltverkehr fordert gemeinsame Regelung schweben
der Fragen auf internationalen Gesundheitskonferen
zen. Die Tropenhygiene und das Studium der 
Tropenkrankheiten und ihrer Verhiitung gewinnt 
immer groJ3ere Bedeutung. 

Die groJ3en Fortschritte in der Physik und Chemie, 
der pathologischen AnatoInie, der Toxikologie und 
Psyehiatrie stellen die gerieh tliehe Medizin auf eine 
neue Basis und geben ihr eine immer mehr zunehmen-
de Bedeutung im arztliehen und im Reehtsleben. 

Daktyloskopie von FR. GALTON eingefUhrt. 

In den arztlichen S tan des v e r h a I t n iss e n 
Deutschlands vollziehen sieh eingreifende Veriinderun
gen durch die Krankenversicherungsgesetzgebung und 
das Kassenwesen. Kampfe um die freie Arztwahl. 

Bundesratlicher Beschlu1\, Frauen zu den iirztlichen, zahn
arztlichen und pharmazeutischen Priifungen in Deutschland 
zuzulassen. 

Verband der Arzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirt
schaftlichen Interessen von HERMANN HABTMANN (t 1923) 
gegrUndet. 

Vierter Abschnitt: 
1900-1918 Die Konstitutionsforschung und das biologische 

Denken, die Erkenntnis der Bedeutung der Funk
tion fiir die Gestaltung des normalen und patho
logisehen Vorgangs und seiner Form, die starkere 
Wiirdigung der psychischen und sozialen Kompo
nente der Krankheit lassen die Arzte neben dem 
Spezialismus wieder allgemeinere Gesichtspunkte bei 

Wachsender politi
scher EinfluB der 
Sozialdemokratle 
auf die Kranken
kassen. 
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der Beurteilung des Patienten und eine starkere Be
riicksichtigung seiner IndividuaJitat gewinnen. Die 
Forschung wird noch mehr wie bisher vom Experiment 
beherrscht. Die Spezialkliniken beteiligen sich in 
einem solchen Umfang an der Ergriindung allgemeiner 
Problemeund anatomischer, physiologischerund patho
logischer Fragen, daB schon deshalb der gegen sie viel
fach erhobene Vorwurf eineszu engen Spezialismusnicht 
zu. Recht besteht nnd es oft schwer wird, die Leistung 
der Spezialfacher zum Zweckder tThersichtauseinander 
zu halten. In der allgemeinen Praxis macht sich eine zu
nehmende Rea.ktion gegendenSpezialismus bemerkbar. 

Die physikalischen und chemischen Grund
lagen der Medizin entwickeln sich nach dreiRichtungen 
wegweisend: 

1. Durch die theoretische Physik, welche das 
Fundament des arztlichen Denkens durch die veran
derten .Anschauungen vom Wesen der Energie und der 
Konstitution der Materie erschiittert, welche die Um
wandlung der Elemente als Tatsache anerkennen und 
die Materie alsAusdruck der Energie erscheinenlassen. 

1901 Quantentheorie von MAX PLANCK. (* 1858). 
1903 Umwandlung von Radium in Helium durch WILLIAM 

RAMSAY (t 1916). 
1905 Anfange der Relativitatstheorie von ALBERT EINSTEIN 

(* 1879). 
1911 Elektronentheorie des Atoms von ERNEST RUTHERFORD 

(*1871). 
1913 Atomtheorie von NIlIIB BoHR (*1885). 

2. Durch denAusbauder Lehre von den Rontgen
strahlen und der Rontgentechnik. 

1900 -1902 Dosierung der Rontgenstrahlen durch GUIDO HOLZKNECHT 
(t 1931) und ROBERT KmNBOCK. (* 1871). 

1902/1903 Filterungsverfahren, Einfiihrung der Kompressionsblende 
durch HEINBIOll ERNST ALBERS-SCHONBERG (t 1921). 

1913 Einfiihrung der Coolidgerohre (WILLIAM DA.VID COOLIDGE, 
* 1873). 

Verbesserung der Filterung durch die Bucky-Potter-Blende 
(GUSTA.V BUCKY, *1880). 

3. Durch den Ausbau der Kolloidchemie und die 
Versuche der Reindarstellung und der Synthese 
hochmolekularer organischer Substanzen. 

1899-1906 Studien von EMIL FISCHER iiber die Polypeptide. Synthese 
der Bausteine des .Ei weiJ3es. 

1903 Konstruktion des mtramikroskops durch HElN.BICH 
FmEDR. WIL1L SmDENTOPF (*1872) und RICHARD ZSIGMONDY 
(t IIJ29). 

1916 Beginn der mikroanalytischen Untersuchung organischer 
Stoffe durch FRITz PREGL (t 1930). 

Die medizinische Biologie strebt einer genaueren 
Kenntnis der letzten Bausteine der Zelle, der Auf
gaben der Interzellularsubstanz, der Korperfermente, 
der Gesetze der Geschlechtsbestimmung und der 
Vererbung zu. Die Anatomie erweitert sich durch 
die intensive .Anwendung der Gewebekulturen auf 

Trotz zahlrelcher In· 
ternationaler Ron
gresse stindlge Ver· 
w1cklungen und 
Kriegsgefahr • 

1m innerpolitischen 
Leben aller Volker 
znnehmende Ver
schirfung der Ge
gensAtze, radlkalere 
RicbtungderSozlal
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die Zellenlehre [ALEXIS CARRELL (*1873)], die Beriick
sichtigung der Fragen der Anthropologie, der RaBBe, 
des Einflusses der Umwelt, der Lebensweise und 
Beschaftigung auf die Konstitution des Menschen 
und sucht mehr wie friiher unmittelbar praktischen 
Zweckenzudienen. Die animale und vegetative Phy
siologie erzielt mit den neuen chemischen und physi
kalischen Methoden auBerst verfeinerte KenntIrlsse der 
Lebensvorgange. 

Bestatigung und Wiederbelebung der Mendelschen Ver-

I erbungsforschung durch HUGO DE VRIES (t 1935); ERrCH 
TSCHERMAK (* 1871) und KARL ERICH CORRENS (t 1933). 

Epochemachende Arbeiten zur Physiologie des Zentral
nervensystems von IWAN I'ETRoWlTBCHPAWLOW (tI936) iiber 
die bedingten Reflexe. 

Arbeiten von A. GULLBTRAND iiber die Dioptrik des 
Auges und den Astigmatismus. 

H. DE VRIES begriindet die Lehre von den Mutationen. 
Entdeckung der Blutgruppen durch KARL LANDSTEINER 

(* 1868). I 
Elektrische Untersuchung des Ohres zum Nachweis ein

seitiger GehOrsoorungen durch JOSEPH BABINSKI (t 1932). 
Babinskisches Zeichen. 

Begriindung der Gesetze des Energieverbrauchs durch 
M. RlT.BNEB. 

Entdeckung der Geschlechtschromosomen durch Me CLUNG. 
Physika1ische Chemie der Zelle und der Gewebe von 

RUDOLl!' HOBER (* 1873). 
ISl1itengalvanometer zum Studium der Herztitigkeit von 

WILLEM EINTHOVEN (t 1927). . 
WILLIAM MADDoCK B.ULlSS (t 1924) und ERNEST HENRy 

STARLING (t 1927) entdecken im Zwolffingerdarm das Sekretin 
ala Agens, das iiber das Blut die Pankreassekretion anregt, 
ein fiir die modeme Hormonforschung grundlegender Nach-
weis. -

STARLING und CLA Yl'ON rufen durch Injektion von Extrakt 
aus Kaninchenovarien die Entwicklung der Milchdriisen beim 
Kaninchen kiinstlich hervor. 

Bahnbrechende Anwendung der physikalischen Chemie auf 
Physiologie und Pathologie durch HEINBICH KA.m. WILlIELM 
SCHADE (t 1935). 

Entdeckung der kaIorischen Reaktion des inneren Ohres, 
erste Darstellung einer exakten Funktionspriifung des Bogen
gangapparates durch RoBERT BARANY (t 1936). 

Studien von LUDWIG AsCHOFF(* 1866) und SUANO TAWABA : 
(* 1873) iiber den Aschoff-Tawaraschen Knoten in dem von. 
WILHELM IIIs jr. (t 1934) beschriebenen Herzmuskelbiindel. i 

MARTIN HEmEN1IAIN (* 1864) betont die Selbstandigkeit, 
der Lebensprozesse, die sich auBerhalb der Zelle abspielen.! 

CoBBENS macht die ersten Versuche, aus denen die Lehre \ 
hervorgeht, daB die Geschlechtsbildung den Mendelschen. 
RegeIn unterliegt. 

Synthetische Darstellung des Histamins durch ADOLF 
WINDAUS (* 1876) und W. VOGT. 

Beobachtung des Auswacbsens der Nervenfaser aus der 
Nervenzelle in der Gewebskultur durch Ross GBANVlLLE 
HARBISON (* 1870). 

Studien iiber die Atmungsfermente und Zellatmung von 
OTTO W ARBUBG (* 1883). . 

Aufstellung des Genotypus und Phaenotypus in der Ver-j 
erbungslehre von WILHELM LUDWIG JOHANNSEN (t 1927). 
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1911 

1912 

1913 

1914 

1916 

1918 

aelt etwa 
1900 

1900/01 

1901 

1902 

1902/1903 

1903 

1904 
1905 

Einfiihrung in die experimentelle Vererbungslehre von 
ERWIN BAn (t 1933). 

Studien iiber die 8chutzfermente des tierischen Organis
mus von Emr. AlIDERHALDEN (* 1877). Abderhaldensche 
Reaktion. 

CASIMIB FUNK (* 1884) pragt die Bezeichnung Vitamine. 
EUGEN FIsCHER (* 1874) erbringt durch die Erforschung 

der Rehobother Bastardbevolkerung am Menschen den Nach
weis der Vererbung der Rassenmerkmale nach den Mendel
schen RegeIn. 

Beginn der Erforschung des Vitamins A dUTCh ELMER VER
NER Me COLLUM (* 1879) und DAVIS, TH. B. OSBORNE, 
L. B. MENDEL U. a. 

Modemer Begriff des retikuloendothelialen Systems von 
L. ASCHO]!,]!, aufgestellt. 

Kaiser Wllhelm-Institut fiir Arbeitsphysiologie gegriindet. 
lsolierung des Vitamins B durch FUNK. 
E. H. STA.RLING pragt den Ausdruck HormonE'. 
180lierung des Tbyroxins aus der Schilddriise dumh ED

WARD CALVIN KENDALL (* 1886). 
Zusammenfassende Beschreibung der modemen Kenntnisse 

iiber das autonome Nervensystem durch das posthume Werk 
von WALTER HOLBBOOK GASKELL (t 1914). 

RoBIN FAHRAEUS (* 1888) bestimmt die Blutkorperchen
senkungsgeschwindigkeit. 

DiePathologie, Bakteriologie, Serologieund 
Immunologie beweisen in ihrer engen Zusammen
arbeit die Zusammengehorigkeit der morphologischen 
und biologisch-Funktionellen Forschung und erfahren 
die gro6te Forderung aus der engen Verbindung mit 
der IGinik. 

Experimentelle Geschwulstforschung, Transplantation und 
Ziichtung maligner Tumoren auf kiinstlichen NahrbOden. 
LEo LOEB (* 1869) u. a. 

Beginn der Arbeiten von HANS PAssLER (t 1938) iiber die 
von der Mundhohle ausgehenden Herdinfektionen. 

HUGO SOHOTTMiiLLEB (t 1936) grenzt als neues Krankheits
bild den Paratyphus abo 

ALFRED FROHLICH (* 1871) beschreibt das KrankheitsbiId 
der Dystrophia adiposogenitalis als Dysfunktion der Hy
pophvse. 

LEoN BLUM (t 1930) entdeckt die Adrenalinglykosurie. 
Biologische Methode zum Nachweis verschiedener Blut

und Fleischarten durch die Prizipitinreaktion von PAUL 
UBLENHUTH (* 1870). 

Entdeclrung der Anaphyla.xie durch CluRLES RICHET 
(t 1935) und PAUL PORTIER (* 1866). 

Entdeclrung des Trypanosoma gambiense als Ursache der 
Schlafkra.nkheit durch ALno CASTELLANI (* 1878). 

CABL OLOF JENSEN (* 1864) ziichtet ein Sarkom durch 
40 Generationen. 

METsCHNIKOFF und P. P. E. Roux iibertragen die Syphilis 
auf den Affen. 

Entdeckung der Opsonine durch WRIGHT und STEWART 
RANLEN DOUGLAS (* 1871). 

Feststellung der Seromallergie durch CLEMENS v. PmQUET 
(t 1929) und BELA SCHICK (* 1877). 

Theorie der Immunitat von J. BORDET. 
BegriH der Serumkrankheit von V. PJRQUET und B. SCHICK 

geprii.gt. 
A. CAS ELLANI entdeckt die Spirochaeta pertenuis alB 

Erreger der Framboesie. 
Entdeclrung der Spirochaeta pallida alB Ursache der 
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Syphilis durch FmTz SCHAUDINN (t 19(6) und EBIm HOFtl
MANN (* IS68). 

ENRIQUE PASCHEN (t 1936) entdeckt in den Elemental
kOrperchen der Variolavaccine da.s Pockenvirus. 

Studien von RIClIABD OTTo (* IS72) iiber die Meer
schweinchena.na.phylaxie, die Antia.na.phylaxie und die passive 
Anaphyla.xie. 

Einfiihrung der Wassermannschen Syphilisreaktion durch 
AUGUST WASSERMANN (t 1925). 

BEBNHABD FIsCHER-W ASELS (* IS77) erzeugt durch In
jektion einer LOsung von Farbstoffen in 01 atypische Epithel
wucherungen in der Haut und metaplastische Plattenepithel
biIdung in der Mamma. 

Begriff der Protoplasmaaktivierung von WOLFGANG 
WEIOHABDT (* IS75) in die Serologie und Therapie eingefiihrt. 

ttbertragung des HUhnersarkoms durch zellfreie Filtrate 
auf andere Tiere derselben Art durch PEYTON Rous (* 1879), 
CARREL und M. T. BURROWS. 

Werk von FBrrz LENZ (* 1887) iiber die krankhaften Erb
anlagen des Mannes. 

AUGUSTE CHA.n:.Lou (* IS66) und LEoN Me. AULlFFE 
(* IS76) stellen den muskularen (athletischen), digestiven 
(pyknischen), respiratorlschen (thoraka.len) und zerebra.len 
(leptosomen) Typ auf. 

JOR. FmIGER (t 1925) mit im Magen von Ratten durch 
Verfiitterung von SchabenKrebstumoren hervor (Spiropteren
carcinom). 

ROBERT ROBBLE (* IS76) beschreibt die a.llergische Ent
ziindung. 

KATSUSABABO YAMAGIWA (t 1930) und K. ISHIKAWA ge
lingt es, durch jahrelange Teerpinselungen der Raut und an
dere Methoden bei Versuchstieren echte Krebswucherungen 
auszul6sen. 

P. UHLENHUTH weist die Spirochaeta icterogenes ala 
Erreger der WeiIschen Krankheit nacho Entdeckung der 
gleichen Spirochaete in Japan durchRYBKICHI lNADA (* IS74) 
mit YUTAKA IDO (t 1919). 

FELIX HUBERT d'Hi:BELLE (* IS73) entdeckt die ultra· 
visiblen Bakteriophagen. 

Werk iiber konstitutionelle Disposition zu inneren Krank
haiten von JULIUS BAUER (* IS87). 

Ungeheure Bereicherung alIer Gebiete der Pathologie und 
der gesamten praktischen Medizin durch die Erfahrungen des 
Weltkrieges. Errichtung einer kriegspathologischen Samm
lung an der Kaiser WiIhelm-Akademie in Berlin. 

Neue diagno stische Methoden: 
ISMAR BoAS(t 1935) empfiehlt zur Diagnose des Magen

geschwiirs das Suchen nach okkulten Blutungen. 
Einfiihrung der Reststickstoffbestimmung in die interne 

Diagnostik durch HERMANN STRAUSS (* 1868). 
Einfiihrung der Darmprobekost durch ADOLF SCHMIDT 

(tI91S) und JULIUS STRASBURGER (t 1934). 
Nachweis der Azothaemie durch F. WIDAL. 

Begriindung der ROntgenuntersuchung des Magens und 
Darms mit der Kontrastmahlzeit durch HEBMANN RIEDER 
(t 1932). 

Begriindung des Arnethschen BlutbiIdes durch JOSEl'll 
ARNETH (* IS73). 

Experimentelle Polyurie zur Diagnose von Nierenstorungen 
von IOAQUIM ALBARRAN (t 1912) eingefiihrt. 

Einfiihrung der Chromocystoskopie in die Nierendia
gnostik durch FRITz VOELCKER (* IS72). 

Einfiihrung der konjunktivalen Tuberkulinrea.ktion durch 
ALBERT CALMETTE (t 1933). 

1914-1918 Welt
krieg. 

1917 Bolschewistl
ache Revolution In 
Ru8\and. 
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1910 Einfiihrung des nach ihm benannten Wasser- und Kon-
zentrationsversuches von FRANz VOI.HARD (* 1872) in die 
Diagnose der Nierenkrankheiten. 

Pyelographie von ALEXANDER v. LICHTENBERG (* 1880). 
1912 Himogrammformel von VIKTOR SCHILLING (* 1883) in die 

Diagnostik eingefiihrt. 
1918 Pneumoperitoneum von OTTO GOE~E (* 1886) eingefiihrt. 

1900 

1901 

1902 

1903 

100. 

1905 

1905/1906 

1907 

1910 

1911 

Bereicherungen der medikamentosen 
Therapie. Neue B ehandlungsmethoden: 
Morphin-Skopolaminnarkose von EUGEN SCHNEIDERLIN 

(* 1.~81) und BERTHOLD KORFF (t 1918). 
Atherrausch von PAUL SUDECK (* 1866). 
Kristallinische Isolierung des Adrenalins durch THOMAS 

BEl!.< ALDRICH (* 1861) und JOlUCHI TAKAMINE (t 1922). 
Athertropfnarkose von OSKAR WITZEL (t 1925). 
Erste Versuche der Rontgenbestrahlung von Uterus

tumoren durch F. J. GENTSCH. 
Hyperimie als Heilmittel von A. BIER. 
H. E. ALBERS-SClIONBERGentdeckt den EinfluB der Ront

genstrahlen auf die Keimdriisen. 
Anfange der Rontgentiefentherapie durch GEORG PERTHES 

(t 1927). 
Anwendung der Rontgenstrahlen zur Therapie der Er

krankungen des leukopoetischen Systems durch NICHOLAS 
SEliN (t 1908). 

Einfiihrung der kochsalzarmen Diat bei Nierenkranken 
durch F. WIDAL und A .. lAVAL. 

AUGUSTE ROLLIER (* 1874) errichtet die erste Klinik in 
Hoheniage zur heliotherapeutischen Behandlung der offenen 
Tuberkulose. 

Einfiihrung des Veronals als Ergebnis gemeinsamer Arbeit 
von EMIL FISCHER und JOSEPH V. MERING (t 1908). 

Ausbau der Infiltrationsanii.sthesie zur vollendeten Methode 
durch HEINRICH BRAUN (t 1934). 

Technische Verbesserung der Ather- und Chloroformnarkose 
mit dem Roth-Draegerschen Mischapparat durch BERNHARD 
KROENIG (t 1917). 

Moderne Technik des Chlorathylrauschs von WILHELM I HERRENKNECHT (* 1865). 
Serotherapie der bazillaren Dysenterie nach R. KRAUS 

und ROBERT DOERR (* 1871). 
Synthetische Darstellung des Adrenalins durch FR. STOLZ. 
JBNsPETERMfuLER (t 1938) begriindet das nach ihm be-

nannte gymnastische System. I 
Synthetische Darstellung des Novokains durch EINHORN 

(* 1862). 
Begriindung der Diathermie durch RICHARD v. ZEYNEK 

(* 1869) und W. V. PREYSS (t 1924). 
Erste Versuche der Radiumbehandlung von Gebarmutter

tumoren und anderen gvnakologischen Erkrankungen durch I 
PAUL OUDIN (t 1923). FEBNAND VERCHERE (* 1854) u. a. 

P. UHLENHUTH heilt auf chemotherapeutischem Wege die 
Hiihuerspirochaetose, Recurrens und Syphilis beim Tier und 
Menschen mit organischen Arsenverbindungen. 

Erste pathologisch-anatomische Untersuchung eines ront· 
genbestrahlten Eierstockes durch VERA ROSEN. 

Einfiihrung des Salvarsans in die Syphilisbehandlung durch 
P. EHRLICII und SA.HACHlWO HATA (t 1938). 

KiinstIiche Hohensonne [Quecksilberdampflampe aus Quarz 
1905 von RICHARD KuCII (t 1915) konstruiert] von HUGO 
BACH (t 1940) und GoTTLIEB BREIGER (t 1920) in die all
gemeine Therapie eingefiihrt. 



66 

1912 

1916 

1901-1910 

1905 

1908 

1909 

1911 

1912 

1913 

1914 

1918 

1917 

1901 

1902 
1903/1904 
etwaselt 

1905 
1908 

Neue Zeit. 

Heilung e~es Eierstockkrebses mit Rontgenbestrablung 
durch OTTO FIuNQt:E (t 1937). 

Ausbau der Bestrahiungstechnik der Ovarien durch 
B. KROENIG und CARL J. GAUSS (* 1875). 

Einfiihrung des von HEINRICH HORLEIN (* 1882) entdeckten 
Luminals. 

Proteinkorpertherapie nacb RUDOLF SCHMIDT (* 1873). 

In der innere n Medizin macht sich der fu.nktionelle 
Gedanke nicht nur in der Beschreibung der Symptome, 
sondern auch in den auf die Priifung der Funktion ab
zielenden neuen diagnostischen Methoden, BOwie 
in der Erlassung der Krankheitsbilder aus der leib
seelischen Totalitat der erkrankten Personlichkeit 
besonders deutlich bemerkbar. 

Erkenntnis der gro.6en Hii.ufigkeit des Duodenallteschwiirs 
durch BERKLEY GEORGE ANDREW MoYNIHAN (t 1936). 

Beschreibung der hypertonischen Polycythii.mie durch 
F. GAISBOCK (* 1868). 

Werk iiber Blutkrankheiten und B1utdiagu08tik von OTTO 
NAEGELI (t 1938). 

Aufstellung der Vagotonie und Sympathicotonie durch 
HANS El'PINGEB (* 1879) und LEo HESS (* 1879). 

E. FRANK pragt den Ausdruck essentielle Hypertonie fiir 
die Steigerung des arteriellen Blutdrucks aus BOnst unbe
bnnter Ursache. 

HARVEY CUSlIDlG (t 1939) beachreibt die Cushingsche 
Krankheit, das basophile Adenom der Hypophyse mit seinen 
konstitutionellen Folgen. I GUSTAV V. BERGMANN (* 1878) begriindet die Lehre vom 

I neurogenen mcus. 
CARL v. NOOBDEN (* 1858) beachreibt die enterogene 

Polyneuritis. 
Neue Svstematik der Nierenkrankheiten durch FR. VOL

IIABD und TREODOR FAHR (* 1877). 
OTFBIED MULLER (* 1873) begriindet die Kapillarmikro

sko'Pie uud -pathologie. 
KONSTANTIN ECONOMO (t 1931) beschreibt die Encepha

litis lethargica epidemica. 

Die Chirurgie wird von der biologischen Erfor
schung der Regenerationsvorgange aufs st8.rkste be
fruchtet (Aushau der Wiederherstellungs- und Trans
plantationschirurgie), erlahrt durch die sich immer 
mehr vervollkommnende diagnostische und therapeu
tische Anwendung der Rontgen- und Radiumstrahlen, 
durch den Ausbau der Asepsis und der Narkose und 
durch die Fortschritte des technischen Hilfsapparates 
eine standigeErweiterung der operativenBehandlungs
moglichkeiten, ist aber auch durch die tiefereErkennt
nis der natiirlichen Heil- und Ausgleichsvorgange in 
der Lage, haufiger ala fruher ko nse r va t i ve Wege zu 
gehen, was vor allemder Orthopadie zugutekommt. 

Entkapselung der Niere durch GEORG MICHAEL EDE
BOHLS (t 1908) eingefiihrt. 

GefaBnaht von A. CARBEL. 
Druckdifferenzverfahren bei Thoraxoperationen durch 

FERDINAND SAlTERTRUCH (* 1875). 
Forderung der Hirnchirurgie durch H. CUSHING. 
F. ThENDELENBURG entwirft den Plan zu der nach ihm 

benannten Operation der Lungenembolie. 
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Einfiihrung der Desinfektion der Raut vor Operationen mit 
Jodtinktur durch ANToNIO GBOSSICH (t 1926). 

etwa selt Wiederherstellungschirurgie von ERICH LEXER (t 1937). 
1910 

Die Entwicklung der Ge burtshilfe und Gynii.
kologie lauft in ihren Grundlagen und Zielen der der 
genannten Facher parallel. Bei gro6ter Leistung der 
Technik und dementsprechendem Ausbau der Lokal
therapie sind beide Fii.cher bestrebt, fiber den Spezialis
mus hinaus, den biologischen und pathologischen Zu
sammenhangen der Genitalorgane lnit dem Gesamt
organismus des Weibes besser gerecht zu werden als 
bisher. Probleme, wie die Schwangerschaftstoxikosen, 
z. B. die Eklampsie, die psychogenen und endokrinen 
Storungen begegnen einem besonders starken In
teresse. Die Erkenntnisder Gefahrender Geburtunter 
unhygienischen und ungiinstigen sozialen Verhaltnissen 
fordem zusammen lnit den guten Erfahrungen der 
operativen Geburtshilfe die Anstaltsentbindung. Der 
Einflull der Berufstl1tigkeit der Frau auf ihren Ge
sundheitszustand wird naher untersucht. 

seit 1900 Ansbau der gynii.kologischen Urologie durch WALTER 
SToECKEL (* 1871). 

1906 Studien dber den GeburtsmechanismuB mit wichtigen neuen 
Ergebnissen von HuGO SELLHEIM (t 1936). 

Cervika.1er Kaiserschnitt nach FRITz FRANK (t 1923). 
Skopolamindammerschlaf unter der Geburt von C. J. 

GAUSS. 
1908 FBITZ HITSOHMANN (t 1926) und LUDWIG ADLER (* 1879) 

stallen die Lehre von den menstmellen Veranderungen der 
Uterusschleimhaut auf eine neue Basis. 

1915 Studien von RoBERT SCHROEDER (* 1884) dber die Phy-
siologie und Pathologie der Menstruation. 

19UI Neues Zangenmodell von CHRISTIAN KJELLAND (* 1871) 
1917 Unfallerkrankungen in der Geburtsbilfe und Gynakologie 

von AUGUST MAYER (* 1876). 

1m Vordergrund der Kinderheilkunde steht die 
Erforschung der konstitutionellen Erkrankungen und 
der Ernl1hrungsstorungen des Sauglings, der Therapie 
und Prophylaxe der Infektionen, die soziale Betreuung 
des gesunden und kranken Kindes. 

1900 CLEMENT DUKES (t 1925) beschreibt die Bcharlachahnliche 
BOg. vierte (FiIatow-Dukessche) Krankheit (NIELS FEODOBO
WITSCH FlLATOW t 1902). 

JACQUES JOSEPH GRANCHER (t 1907) entwickelt den Pla.n 
zur lsolierung des kranken Kindes im Hospital in Boxen. 

1902 Erste Versuche der Serumbehandlung deB Scharlachs 
durch PAUL MOSER (t 1924). 

1905 ADALBERT CORNY (* 1863) begriindet die Lehre von der 
exsudativen Diathese. 

1911 Dritter internationaler Siuglingsschutzkongrel3 in Berlin. 
1919 KURT HULDSCHlNSXY (* 1883) verwendet die kiinstliche 

Hohensonne zur Behandlung der Rachitis. 

Die Psychiatrie gewinnt neue Gesichtspunkte I 
aus der Konstitutions- und Erbforschung, dem tieferen 
Eindringen in den seellschen Antell am Irresein, in 
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die Physiologie und Pathologie des Gehims und durch 
die Psychotherapie. 

Studien von E. KRAEPELIN zur systematischen Abgren
zung der Formenkreise der Dementia praecox und des manisch
depressiven Irreseins. 

Einfiihrung des Begriffes der Schizophrenie durch EUGEN 
BLEULER (t 1939) unter Mitwirkung von KARL GUSTAV JUNG 
(* 1875) und HANS WOLFGANG MAIER (* 1882). 

PAUL CHARLES DUBOIS (t 1918) fiihrt die Bezeichnung 
Psychotherapie ein. 

Beginn der bahnbrechenden Arbeiten von WALTER SPIEL
lIIEYER (t 1935) iiber die pathologische Histologie des Zentr.ll
nervensystems. 

ALFBED ADLER (* 1870) begriindet die Anfiinge der sog. 
Individualpsychologie. 

K. G. JUNG begriindet die Anfange der sog. analy
tischen Psychologie. 

JULIUS WAGNER-JAUREGG (* 1857) veroffentlicht die 
ersten Erfolge der Behandlung von Psychosen durch Auf
impfunl!: von Malaria_ 

ERNST Kru:TSOlIMER (* 1888) beginnt seine Untersuchun
gen iiber Korperbau und Charakter. 

In der Augenheilkunde: 
Trepanationsbehandlung des Glaukoms durch RoBERT 

HENRY ELLIOT (* 1864) eingefiihrt. 
Eiufiihrung des Ophthalmoskops von A. GULLSTlWID. 
Eiufiihrung der Spaltlampe von A. GULLSTRAND. 

Zahnheilkunde: 
Eiufiihrung der wissenschaftlich fundierten Methodik der 

Wurzelspitzenresektion durch KARL PARTSCH (t 1932). 
Forderung der Lehre von der Fokalinfektion durch Fru.NK 

Bn.LINGS (* 1854) und EDWARD CHARLEs RoSENOW (* 1875; 
Fokalinfektion und elektive Lokalisation). 

Die Hygiene zieht mehr als frillier neben der 
intensiven Verwertung der naturwissenschaftlichen 
Ergebnisseder Physik, Che!nie, Bakteriologieund Sero
logie die sozialen Faktoren in den Bereich ihrer 
Forschung. 

Erkenntnis der Bedeutung der Bazillentrager fiir die 1iber
tragung des Typhus. 

Griindung der Gesellschaft fiir soziale Medizin, Hygiene und 
Medizinalstatistik. 

Der Begriff .. Sportarzt" taucht auf. 
CHARLES JULES HENRI NICOLLE (t 1936) erbringt den 

experimentellen Nachweis der 1ibertragung des Flecktyphus 
durch Lause. 

M. GRUBER definiert die Rassenhygiene als Hygiene des 
Keimplasmas. 

Errichtung eines Sportlaboratoriums auf der interna
tionalen HygieneaUBBtellung in Dresden. 

DieGeschichtederMedizin,vonKARLSUDHoFF 
(t 1938) neu begriindet, erobert sich einen allmah
lich wachsenden EinfluB auf das Denken der Arzte. 

In den Standesver hii.ltnissen ist die Zeit durch 
heftige KiLmpfe der Arzte um ihre materielle Existenz 
!nit den Interessen der immer starker werdenden 
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offentlichen und privaten Krankenkassen charakte
risiert. 
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1901 Einfiihrung einer neuen Priifungsordnung und des 
Medizinalpraktikantenja.hres Tor der arztlichen Approbation 
in Deutschland. 

1909 Reform des zahnarztlichen Studiums in Deutschland. For· 

1918 bls zur 
Gegenwart 

derung der Reifepriifung. Einfiihrung der zshnirztlichen Vor· 
priifung. Verlingerung des Studiums Ton 4 auf 7 Semester. 

E. Grundziige der jiiDgsten Entwicklung 
der Heilkunde. 

Die Zeit nach dem groBen Weltkrieg fiihrte zu einer 
totalen Umwertung aUer Werte, zur Verarmung 
der einen und Bereicherung anderer Volkskreise, zu 
einer die ganze Welt erschiitternden innen- und auBen
politischen Garung und Unrobe, verbunden mit 
einem heftigen Widerstreit zwischen Realismus und 
Idealismus, welch letzterer in seinen extremen Formen 
gerade, wo er sich auf medizinischem Gebiet iiuBert, 
sehr stark an die Roman tik vor 100 Jahren erinnert. 
Die Politik wirkt starker als je zuvor auf die medi
zinischen und arztlichen Probleme ein. Die tJber
sattigung mit einer oft oherflachlich gewordenen natur
wissenschaftlichenBetrachtungder Heilkunde verfiihrt 
manche zu einer ebenso einseitigen 'Oberschiitzung 
der Geisteswissenschaften fiir die wsung ihrer 
Probleme ,eine Reaktiongegendieexperimentell-exakte 
Medizin zu einer oft allzu optimistischen, aber im Kern 
gesunden Riickkehr zu empirischen, volkstiim
lichen und alten, von der fortschreitenden 
Wissenschaft vielfach vernachlassigten Heil
methoden. Allmahlichgehtausdensich bekampfen
den Extremender Versuch einer S yn th e se hervor, die 
in einer neuen wissenschaftlichen Heilkunde 
heiden gerecht zu werden bestrebt ist, das Arztliche 
noch mehr betont als die Vergangenheit und den Spe
zialismus bei aIler Anerkennung seiner Notwendigkeit 
undseiner Leistung ohne Einseitigkeitder Ganzheits
betrachtung des Menschen unterordnet. Natur
notwendig ergibt sich aus dieser Grundstimmung 
eine stirkere Beriicksichtigung des Wissens und 
Konnens der alten Arzte und eine zunehmende 
Bedeutung der Geschichte der Medizin (Neo
hippokratismus, Parace1susrenaissance, Versuche 
einer Philosophie der Medizin) und des Stu
diums der Volksmedizin. Was aber die Heilkunde 
in Ietzter Linie doch imme!;" am weitesten bringt, 
bleibt die selbstlose, unauffallige Kleinarbeit am 
Krankenbett und im Laboratorium. Das zeigt 
sich nicht zum wenigsten in der Griindung und im 
schneIlen Aufbliihen eigener wissenschaftlicher Labo-

1918/1919 marxIstl
Bche Revolution in 
Dentschland. 
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ratorien, die zum Teil mit europaisch-nordamerika. 
nischer Hille (Rockefeller-Institute) in Japan, China, 
Hollandisch-Indien, Siidamerika, Afrika, Australien 
entstehen. Trotz aller internationaler politischer und 
kriegerischer Verwicklungen bildet die gemeinsame 
Arbeit an gemeinsamen medizinischen Problemen ein 
einigendes Band (Griindung von internationalen 
medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften), wobei 
den auBereuropaischen Volkern insbesondere in Ost
asien und Siidamerika in der Erforschung und Be
kampfung der bei ihnen heimischen besonderen In
fektions- und Tropenkrankheiten eine Sonderaufgabe 
erwachst. GroBe Forderung erfahren in Deutschland 
unter dem EinfluB der nationalsozialistischen Welt
anschauung die Rassenhygiene und Eugenik. 

Wir fiihren als Beispiele fiir die neuesten 
Forschungsziele, -wege und -erfolge folgen
des an: 

GroBartige Fortschritte in der wissenschaftlichen 
Technik, die eine bisher ungeahnte Anwendung der 
Atomphysik zur Erforschung biologischer und patho
logischer Fragen ermoglichen, so daB sich manchmal 
die Biologie und Pathologie in physikalische Chemie 
aufzulosen scheinen. 

ADOLF BUTENANDT (* 1903) stellt das Follikelhormon 
Oestron bzw. das Androsteron in kristallisierbarer Form dar 
und gibt die chemische Konstitutionsformel der Keimdriisen
hormone bekannt. 

W. M. STANLEY weist nach, daB das Virus der Tabak
mosaikkrankheit aus einem kristallisierten Protein besteht. 

Synthese des Hodenhormons durch A. BUTENANDT. 
RICHARD KUHN (* 1900) gelingt die erste kUnstliche Dar

stellung eines Ferments aus dem in der Milch vorkommenden, 
von ihm synthetisch dargestellten Vitamin Lactoflavin. 

Konstruktion des ElektronenmikroskopB durch BODO v. 
BORRIES (* 1905) und ERNST und HELMUT RUSKA (* 1906 
bzw. 1908), welches der biologischen Forschung ganz neue 
Ausblicke erOffnet. 

Die Biologie gewinnt immer groBere Bedeutung 
im Denken der Naturforscher und Arzte und entwickelt 
sich zu einem selbstii.ndigen Wissenszweig, der sich 
neben den Problemen der Vererbung, Entwicklung 
und Umweltbeeinflussung auch mit den letzten Fragen 
nach dem Wesen und dem Sinn des Lebens befaBt. 

Ausbreitung der neovitalistischen Lehre von HANS 
DRIESCH. 

Umwelttheorie von JAKOB VON UEXK.ih.L (* 1864). 
Bahnbrechende Studien von HANS SPEMANN (* 1869) und 

seinen Schiilern iiber den von ihm aufgefundenen Organi. 
satoreffekt. 

ExperimenteUe Untersuchung der biologischen Trii.ger der 
Erbmasse in der Zelle. 

Die Anatomie wird noch starker als bisher vom 
funktionellen Gedanken beherrscht, wendet sich noch 
mehr als bisher praktischen Zielen zu und arbeitet 

1933 NaUo~ma· 
listische Revolutiou 
in Deutschland. 



1923 

1926 

1927 

1931 

192~1931 

1929 

1922 
1923/24 

1933 

1917 

1921 

1925 

Grundziige der jiingst.en Entwicklung der Heilkunde seit 1918. 

eng mit den Vertretem der praktischen Heilkunde und 
der Hygiene, insbesondere der Rassenhygiene, zu
sammen. 

Als Vertret.er des funktionellen Gedankens in der Ana
tomie ist u. a. zu nennen HERMANN BEAUS (t 1924) und alB 
BOIcher der biologisch eingest.ellten vergIeichenden Anatomie 
HANs BOREllo (t 1939). 

GrundriB der menschlichen Erblichkeitslehre und Ra.ssen
hygiene von ERWIN BAUB, EUGEN FISCHER und FRrrz LENZ. 

"Die Unfruchtbarkeit alB Folge unnatiirlicher Lebens
weise" von HERMANN STIEVE (* 1886). 

Erst.e Veroffentlichung fiber Ergebnisse der vererbungB
biologiBchen ZwillingBforBchung von OTlllAR F1mB. VON VER
SCRUER (* 1896). Auf diesem Wege erstmalige sichere Er
kennung einer Erbdisposition bei der Tuberkulose . 

. "Die Ra.sse in den Geist.eswissenschaften" von LUDWIG 
SCHEMANN (t 1938). 

Ahnlich wie die Anatomie dient die Physiologie 
mehr als frillier den unmittelbaren Zielen der Klinik. 
Sie arbeitet besonders mit der Chemie und experimen
tellen Pharmakologie, aber auch in bedeutendem Um
fang mit der Klinik, Hand in Hand. Die Physiologie 
des Herzens und der Blutbewegung, des Nervensystems, 
die Lehre von der inneren Sekretion und die Vitamin
forschung werden besonders intensiv gefordert. 

HANs BERGER (* 1873) weist am Menschen die Aktions
BtrOme des Gehirns nach (Elektrenkephalogramm = E. E. G.) 

Die Pathologie macht ebenfalls in enger Ge·· 
meinschaftsarbeit mit der Klinik groBe Fortschritte I 
in der Erkenntnis der Bedeutung der Konstitution, 
der Lebensweise und der Umwelt ffir den krankhaften 
ProzeB, in der Lehre von der Entziindung, der Tuber
kulose und GeschwulstbiIdung. 

WERNER SCHULTZ (* 1878) beschreibt die Agranulocytose. 
O. W ABBUBG entdeckt den anaeroben Stoffwechsel der 

Krebszellen_ 
R. ROSSLE prigt den Begriff der Pathergie. 

Die Diagnostik und Therapie haben der Labo
ratoriumsforschung, der glanzenden Entwicklung der 
physika1ischen, chemischen und serologischen For
schung und wer engen Zusammenarbeit mit dem 
Kliniker groBe Fortschritte zu danken. Die Therapie 
wird immer weiter ausgebaut und lebenssicherer ge
staltet. 

Das Germanin wird von den Chemikern OSKAB DBESSEL 
(* 1865) und RICHARD KOTHE (t 1925) in Zusammenarbeit mit 
dem Chemotherapeut.en WILHELM RoEHL (t 1929) entdeckt. 

Entdeckung des Insulins durch FREDERICK GRANT BAN
TING (* 1891) und CHAm.Es HERBERT BEST (* 1899). 

1926 

Begriindung der antiallergischen Kammern durch WILLEM I STORM VAN LEEUWEN (t 1933). 
Einfiihrung deB aus den Arbeiten von KARL FRIEDRICH 

SCHMIDT (* 1887) und anderen seit dem Jahre 1923 hervor-
gegangenen und erprobt.en Cardiazols in die Therapie. I 

EinfUhrung der Lebertherapie bei perniziOser Animie durch 
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GEORG RICHARDS MINOT (* 1885) und WILLIAM PARY MURPHY 
(* 1892). 

Einfiihrung der auf Honnonnachweis beruhenden Schwan
gerschaftsreaktion von SELMAR AsCHHEIM (* 1878) und BERN
HARD ZONDEK (* 1891). 

Behandlung der Rachitis mit ultraviolett bestrahltem Ergo
sterin nach A. WINDAUS und ROBERT POHL (* 1884). 

CHARLES ROBERT HARINGTON gelingt die Synthese des 
Thyroxins. 

Das in den Elberfelder Laboratorien der 1. G. Farben
industrie entdeckte und von W. RoEHL im Vogelmalariaver
such als wirksam befundene Plasmochin wird in die Therapie 
eingeftihrt. 

Das Atebrin wird nach Erprobung seiner Wirkung im Tier
versuch durch WALTER KIKUTH (* 1896) in die Malariatherapie 
eingefiihrt. 

Cardiazolkrampfbehandlung der Schizophrenie durch VON 
MEDUNA eingefiihrt. 

Insulinbehandlung der Schizophrenie durch M. SAKEL 
eingefiihrt. 

Grundlegende Arbeit von GERHARD DOMAGK (* 1895) tiber 
die elektive Wirknng des Prontosils auf Streptococcen, welche 
der Chemotherapie neue Gesichtspunkte und bisher nicht er
reichte Heilerfolge bei Infektionskrankheiten eroffnet. 

Neue N arkoseverfahren: 
1918 mit Xthylen durch ARNO BENEDIKT LUCKHARDT (* 1885). 
1922 mit Acetylen durch HERMANN WIELAND (* 1885) und 

CARL J. GAUSS. 
1927 mit Avertin durch FRITZ EICHHOLTZ (* 1889). 

Neue Operationen: 
1921 Operative Behandlung der Netzhautablosung nach JULES 

GONIN (t 1935). 

Anderungen in den deutschen Standesver
hii.Itnissen. 

1919 Einftihrung der Promotion zum Dr. med. dent. ffir Zahn-
ii.rzte in Deutschland. 

1935 Griindung der Reichsii.rztekammer in Deutschland. Zu-
sammenfassung des ganzen Arztestandes unter einheitlicher 
Fiib-ung. 

1939 Neue Bestll:~ungs-, Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir 
die deutschen Arzte. Abschaffung des Medizinalpraktikanten
jahres. Bessere Ausbildung der Studierenden ffir die Praxis 
und Vorbereitung fUr die neuen Gemeiuschaftsaufgaben des 
Arztes im nationalsozialistischen Staat. Einfiihrung der 
Pflichtassistentenzeit. 
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Deutsche Medizin 5. 
Deutscher Arztevereinsbund 

52. 
Diabetes 4, 29, 37, 54. 
Diii.t, Dilitetik, dilitetisch I, 8, 

II, 14, 17, 31. 
Dilit, kochsalzarme 65. 
Diagnose, Diagnostik, diag. 

nostisch 3-5, 22, 30,49 f., 
52, 56 f., 64-66, 71. 

Diathermie 65. 
Diazoreaktion 53. 
Digitalistherapie 45. 
Diphtherie 55---57. 
Distomum haematobium 44. 
Dogmatisch, Dogmatismus 

8 f., 40. 
Doktor med. 26, 40, 52. 
Druckdifferenzverfahren 66. 
Ductus Aranzii 24. 
- Botalli 24. 
- thoracicus 28. 
Duodenalgeschwiir 66. 
Dynamisches Denken 12, 25, 

34; s. auch funktionelles 
Denken. 

Sachverzeichnis. 

Dysenterie 4, 65 
Dyskrasie 7, 8. 
Dystrophia adliposogenitalis 

63. 

Einbalsamierung 2. 
Ei 48; s. auch SAugetierei. 
EiweiBbestimmung 49. 
EiweiBchemie 61. 
Eklektizismus 12, 31. 
Eklampsie 59,67. 
Elektrenkephalogramm 71. 
Elektrizitii.t 34. 
Elektrolyse 53. 
Elektromagnetismus 53. 
Elektronenmikroskop 70. 
Elektronentheorie 53. 
Elektrotherapie 45,57. 
Elektrotonus 47. 
Elemente 2, 4, 7, 14, 47, 61. 
Emanation 1. 
Embolie 43; s. auch Lungen. 

embolie. 
Embryologie 16, 27, 54. 
Empirie, empirisch, empiri. 

sche Schule, 2, 5--7, 10, 
20, 37, 44, 49. 

Empyem 8. 
Encephalitis lethargica 66. 
Endocarditis 37. 
Energetik 53. 
Energie, Gesetz von der Er· 

haltung der 41,55. 
Energieverbrauch 62. 
Englischer SchweiB 23. 
Entartungsreaktion 49. 
Entwicklungslehre 9, 34 f., 

42,47,70; s. auch Embry. 
ologie. 

Entwicklungsmechanik 48,53. 
Entziindung 31, 37, 48, 71. 
Enzyklopii.dien 19. 
Eosin 47. 
Epidemien, Epidemiologie 8, 

15, 22, 28, 55. 
Epigenesis 35. 
Epithelkorperchen 53 f. 
Erblehre 67, 71; s. auch Ver· 

erbung. 
Erfahrungsheillehre 38; s. 

auch Empirie. 
Ergosterin 72. 
Erythema infectiosum 56. 
Ethik, ii.rztliche 14 f., 25; s. 

auch Stand, ii.rztlicher. 
Etruskische Medizin 10. 
Eugenik 9, 48, 70. 
Europii.ische Medizin 5. 
Evolution 35. 
Exartikulation des Humerus 

32. 
Experimentalforschung 13, 

14, 21, 25 f., 27, 30, 32 f., 
35, 43, 48 f., 53 f., 61. 

Exsudative Diathese 25. 

Fakultii.ten, medizinische 21; 
s. auch Unterricht. 

Farbenblindheit 39, 52. 
Faser 30 f. 
Favuspilz 44. 
Fermente 43, 61, 70. 
Fetus 24. 
Fibrom 51. 
Fieber 8, 17, 50. 
Flecktyphus 23. 
Fokalinfektion s. Herdinfek· 

tion. 
Fossa Sylvii 28. 
Framboesie 63. 
Frauenstudium 52 f., 60. 
Fremdkorpertheorie 1. 
Funktionelles Denken 66, 

70 f.; s. auch Dynami. 
sches Denken. 

Gii.rung 43. 
Galvanokaustik 45, 52. 
Ganzheitsbetrachtung 52,69. 
Gastroenterostomie 58. 
Gebiihrenordnung 2. 
Geburtshilfe I, 5, 15, 26, 32, 

39,45,50 f., 59, 67. 
Geburtsmechanismus 39, 45, 

67. 
Gefii.Bnaht 58, 66. 
Gefii.Bsystem 7, 9. 
GeiaBunterbindung 12, 25. 
Gehirn 6, 9, 13, 24, 28, 32, 35, 

48, 51, 53 f., 68. 
Gehirnchirurgie 66. 
Gehirnnerven 13. 
Geisteswissenschaften 69, 71. 
Gelbfieber 55. 
Gemeindeii.rzte 14. 
Genickstarre, epidemische 55, 

57. 
Genitalien, Operationen an 

den 1. 
Genius epidemicus loci 28. 
Genotypus 62. 
Gerichtliche Medizin 4, 22,60. 
Germanin 71. 
Geschichte der Medizin 16 f., 

22,31,68 f. 
Geschlechtsbildung 61 f. 
Geschwulstforschung 42, 48, 

63 f., 71. 
Gesundheitsamt 52. 
Gesundheitskonferenzen 60. 
Gesundheitsregimina 21. 
Gesundheitsstatistik 4. 
Gewebe und Gewebelehre 27, 

36,41,43,49,62; s. auch 
Histologie. 

Gewebekulturen 62. 
Gewerbekrankheiten 25, 29. 
Gicht 29. 
Gifte und Giftlehre 8, 17, 25, 

54-56,60. 



GIaukom 46, 68. 
Gliiheisen 17, 25. 
Glykogen 48. 
Gonorrhoe 46, 51, 55. 
Gynikologie 23, 39, 45, 50 f., 

59,67. 

Jli,matische Physiologie 2. 
Hamoglohinbestimmung 56. 
Hamogramm. 65. 
Himolyse 56. 
Haftpflicht, irztliche 2. 
Harnsii.ure 25. 
Hamuntersuchung 17, 20, 22, 

29. 
Harnzylinder 44. 
Headsche Zonen 54. 
Hebammen 14, 19, 23. 
Hefepilz 43. 
Heilgebet 2. 
Heilgotter 10; s. auch Reli-

giOse Weltanschauung. 
Heilgymnastik 44. 
Heilkriuter u. -pflanzen 5, 18. 
Heilkundige 46. 
Heilquellen 5, 18. 
Herdinfektion 37, 63, 68. 
Herniotomie 12; s. auch 

Leistenbruch u. Schenkel
bruch. 

Herpes zoster 51. 
Herz 7, 9, 13, 62. 
Herznaht 58. 
Herztone, kindliche 39. 
HexengIaube 26. 
Histamine 62. 
Histologie 41, 43; s. auch Ga

webe und Gewebelehre. 
Hohensonne, kiinstliche 65, 

67. 
Hoffmannstropfen 31. 
HomOopathie 4, 10, 37 f. 
Hormone 62 f., 70, 72. 
Hiihnerspirochaetose 65. 
Humanismns 23. 
Humoralbiologie und -patho-

logie s. Sii.ftelehre. 
Hnntingtonsche Chorea 50. 
Hydrocephalus 57. 
Hydrotherapie 5, 11, 38, 50, 

56. 
Hygiene 3, 8, 14 f., 17, 22, 

39 f., 48, 52, 60, 68, 71. 
Hyperaemie als Heilmittel58, 

65. 
Hypernephrom 55. 
Hypertonie 66. 
Hypnotismus 54. 
Hysterie 59. 

Iatrochemie 23, 26, 28, 31. 
Iatrophysik 23, 26, 28, 31. 
Idealismus 9, 69. 
Immunologie 54-56, 63. 
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Impfung 4, 39 f., 60. 
Individualismus 23. 
Individualitat 61. 
Induktion 14, 21. 
Infektion, Infektionskrank

heit 2, 15, 22, 25, 49, 55, 
70,72. 

Infibulation 1. 
Infiltrationsanaesthesie 58, 

65. 
Infusionstierchen 27, 43. 
Inhalationstherapie 38. 
Insulin 71 f. 
Internationale Medizin 70. 
Intubation 13, 57. 
Intravenose Injektion 29. 
Intravitallarbung 53. 
Iridektomie 46. 
Irritabilitit 33. 
Irritationspathologie 37. 

Kaiserschnitt 1, 23, 26,51, 59. 
- cervikaler 67. 
- vaginaler 59. 
Kaltwasserkuren s. Hydro-

therapie. 
Kampf ums Dasein 53. 
Kapillarkreislauf 27. 
Kapillarmikroskopie und 

-pathologie 60. 
Karbol50. 
Karolingische Medizin 19. 
Kastration 1, 51, 59. 
Katarrh 29. 
Katarakt s. Star. 
Kathodenstrahlen 47, 53. 
Kehlkopf 32. 
Kehlkopfexstirpation 50. 
Kehlkopfspiegel 44, 46, 52. 
Keimplasma 54. 
Keimblittertheorie 35. 
Keratitis follicularis 59. 
Kernteilung 42, 53. 
Kindbettfieber 44, 50 f. 
Kinderheilkunde 44,57,67. 
Kinderskorbut 50. 
Kochsalzinfusion 56. 
Korperknltur 5. 
Kohlenoxydvergiftung 47. 
Kokain 6, 47, 58, 60. 
Kolloidchemie 41, 61; s. auch 

Chemie. 
Kongresse, intemationale 59. 
Konstitution 8, 25, 28, 40, 

54 f., 60-62, 64, 67 f., 71. 
Kontrastmahlzeit 64. 
Kopfgrind 44. 
Kosmische Einfliisse 25. 
Krankenhaus 5, 15, 19. 
Krankenbssen 60, 69. 
Krankenversicherung 60. 
Krankheiten, neue 23. 
Krankheitsbeschreibungen 7, 

8, 1(), 12, 17, 56. 

Krankheitsdamon 1-3. 
Krankheitsdisposition 14, 

54 f., 64. 
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Krankheitslehre 1, 7; s. auch 
Pathologie. 

Krankheitsmaterie 7 f. 
Krankheitsprophylaxe 8. 
Krankheitssphii.ren 25. 
Krankheitsiibertragung 3. 
KrankheitsurBachen 8. 
Krasen 43. 
Krasis 6. 
Krebs 12, 71. 
Kriegspathologie 64. 
Krisen, kritische Tage 2, 6, 8. 
Kultische Medizin 18. 
Kurierfreiheit 52. 
Kurpfuscher 14, 22. 

Laboratorium 69-71. 
Lachgas 39, 45. 
Lactoflavin 70. 
Laienmedizin 11. 
Laryngologie 46, 51 f., 60. 
Laryngoskopie 60. 
Laryngotomie 12. 
Lebenskraft 33, 37. 
Lebertherapie 71. 
Leibii.rzte 10. 
Leistenbruch 58. 
Leitungsanasthesie 58. 
Lepra 2, 55. 
Lichttherapie 50, 57, 59, 65. 
Lithothrypsie 10. 
Lokalana.sthesie 50, 57 f. 
Lokalisationsgedanke 48. 
Lumbalanii;sthesie 58. 
Lumbalpunktion 57. 
Lungenembolie 66. 
Lupus 59. 
Lymphogranulomatose 36. 

Magengeschwiir 64, 66. 
Magenkrankheiten 49. 
Magensonde 49. 
Magie 3, 9. 
Magnetismus 34. 
- tierischer 34. 
Malaria 55, 68, 72. 
Manisch-depreBBives Irresein 

68. 
Masern 4. 
MaBBage 4,11. 
Mastdarm.krebs 58. 
Materialismus 34, 41, 53. 
Maul- und Klauenseuche 56. 
Mechanistisches Denken 11, 

23, 28,47, 53. 
Mechanotherapie 50. 
Mediastinaltumor 32. 
Medikamente, medikamen-

tii.re Therapie 1-5, 31, 45, 
57, 65. 

Medizinalordnung 21. 
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MedizinaIpraktikantenjahr 
69,72. 

MedizinaIstatistik 68; s. auch 
Btatistik. 

Medizinmann l. 
Megacolon 56. 
Melancholie 8. 
Melanosarkom 51. 
MendeIsche Regeln 62 f. 
Menstruation 67. 
Mesmerismus 34. 
Metaphysik 34. 
Methodiker II f., 14. 
Methylenblau 47. 
Miasma 28. 
Mikaoperation l. 
Mikroskop 26 f., 41, 43, 47 f. 
Mikrotom 41. 
Milchsterilisierung 57. 
Miliartuberkulose 52. 
Militararzte 14, 18; s. auch 

Stand, arztlicher. 
Milzbrand 44, 49. 
Mineralogie 9. 
Mineralwasser 31; s. auch 

Heilquellen. 
Missionarsmedizin 5. 
Mitralstenose 32. 
Mittelalter 13-22, 25. 
Moller-Barlowsche Krankheit 

50. 
Morphin 38, 65. 
Morphologie,morphologisches 

Denken 41, 47, 53. 
Moxibustion 4. 
Muskelquersteifung 42. 
Mutation 62. 
Myotonia congenita 50. 
Myxoedem 50. 

NahrbOden, bakteriologische 
49. 

Narkose 20, 38f., 45, 50, 57f., 
65f., 72; s. auch Leitungs
anasthesie, Infiltrations
anasthesie, Lumbalanas
thesie. 

Nationalsozialismus 70, 72. 
Naturheilkraft 8, 31. 
Naturheilmethode 11. 
Naturhistorische Schule 34, 

44. 
Naturphilosophie 6f., 34, 44. 
Naturwissenschaft, naturwis

senschaftlich 7f., 23, 24, 
28, 30, 4Of., 44. 

Neodarwinisten 54. 
Neohippokratismus 69. 
Neolamarckisten 54. 
Neovitalismus 53, 70. 
Nerven, Nervensystem 9, 13, 

63. 
Nervenather 30. 
NetzhautablOsung 72. 

Sachverzeiehnis. 

Neoplatonismus 14. 
Neopythagoraismus 14. 
Neurasthenie 54. 
Neurologie 51. 
Neuronentheorie 54. 
Neuropathologie 33. 
Neurosen 25. 
Nierenentkapselung 66. 
Nierenex stirpation 50. 
Nierenkrankheiten 36, 64 bis 

66. 
Nihilismus, therapeutiseher 

44. 
Norestrain-System 46. 
Novokain 65. 

Oesophagusresektion 50. 
Oestron 70. 
Ohrendoskopie 4. 
Ohrenheilkunde s. Otologie. 
Ohrlabyrinth 7. 
Omenlehre 2 f. 
Ontologie 3l. 
Operationshandsehuhe 58. 
Opfertiersehau 2, 10. 
Ophthalmologie s. Augenheil-

kunde. 
Ophthalmie 52, 59. 
Ophthalmoskop 68. 
Opium 33, 38. 
Opsonine 63. 
Organisatoreffekt 70. 
Organtherapie 57. 
Orthopiiodie 32, 45, 66. 
Osmose 53. 
Osteomalacie 59. 
Osteotomie 45,50. 
Otologie 46, 52, 60. 
Ovariotomie 39, 46. 

ParaceIsusrenaissance 69. 
Paralysis agitans 37. 
Parasitismus 34. 
Paratyphus 63. 
Parthenogenese 54. 
Patellarreflex 49f. 
Pathergie 71. 
Pathologia animata 29. 
Pathologie 4,7,10,13,24,28, 

30, 32, 35, 42, 53f., 56, 
6If., 63f., 67f., 70f. 

Pathologische Anatomie 9, 
12, 36, 43, 46, 48, 51, 50, 
65. 

Peliosis rheumatica 44. 
Pepsin, Magen- 42. 
Perkussion 43, 44, 49. 
Pest 55. 
Pflanzenkunde 8. 
Phaenotypus 62. 
Phagocytose 55. 
Pharmakologie 8, 12, 14, 15, 

16, 29, 49, 71. 
- experimentelle 45. 
Pharmakotherapie 38. 

Phenacetin 57. 
PhenoInaehweis im Harn 49. 
Philologisehe Mediziner 23. 
Philosophie 6, 8, 12, 30, 33, 

35,37,39,69. 
Phlegma 8. 
Phlogiston 34. 
Phonograph 47. 
Physik 16, 28, 34, 41, 47, 53, 

6Of., 68, 71. 
Physikalische Chemie 62. 
- -diatetisehe Therapie 11. 
Physikalisehes Denken 7, 11. 
Physiologie 4, 6f., 9f., 13, 26, 

28, 30ff., 35, 42, 49, 51, 
53, 54, 61 f., 68, 71. 

- pathologisehe 55. 
Physiologisehe Medizin 44. 
Physiologisehes Denken 26. 
Physis 8. 
Placenta, Expression der 46. 
Plasmochin 72. 
Pneuma 7, 9, 12f., 14, 27, 30. 
Pneumatiker 12, 14. 
Pneumoperitoneum 65. 
Pneumothoraxtherapie 57. 
Pocken 4, 39, 59, 64. 
Poliomyelitis aeuta 56. 
Polycythamie 66. 
Polyneuritis, enterogene 66. 
Positivismus 41. 
Pracipitine 56, 63. 
Praktisches Jahr 21. 
Priesterarzte If., 19; s. auch 

Stand, arztlieher. 
Primarqualimten 7. 
Primitive Medizin 1. 
Prognose, Prognostik 2, 5, 8. 
Prolapsoperation 51. 
Prontosil 72. 
Probekost 64. 
Prophylaxe 8, 30; s. auch 

Hygiene. 
Proteinkorpertherapie 66. 
Protoplasma 41, 43, 47. 
Protoplasmaaktivierung 64. 
Priifung 15; s. aueh Stand, 

arztlicher. 
Psychiatrie 31, 39, 46, 51, 

59 f., 67f. 
Psychoanalyse 59. 
Psychologie 59, 68. 
Psychophysik 47. 
Psychotherapie 68. 
Ptomaine 47. 
Pubotomie 59. 
PuIs 4,12, 16,20,22. 
Purpura haemorrhagica 32. 
Pyelographie 65. 
Pylorusresektion 58. 
Pyramidon 57. 

Qualitat, Lehre von den Qua
liffiten 6f., 12. 

Quantentheorie 61. 



Quarantine 22. 
Quecksilberkuren 4. 

Rachitis 28, 67, 72. 
Radium 53. 
Ra.diumtherapie 65f. 
Ra.sse 62f., 71. 
Ra.ssenhygiene 60, 68, 70f. 
Rationalismus 34, 40. 
Ra.tionelle Heilkunde 44. 
Realismus 47,69. 
Rectoskop 57. 
Recurrens 49, 65. 
Refraction 52. 
Regimen Salernitanum 20. 
Reichsii.rztekammer 72. 
Reizlehre 33. 
Relativita.tstheorie 6l. 
Religiose Weltanschauung 

14f., 19,25; s. a. Theurgie. 
Renaissance 21, 23. 
Reststickstoffbestimmung 64. 
Retikuloendotheliales System 

63. 
Retroflexio uteri 59. 
Rezept 2,5. 
Rezeptarien 18. 
Rhinologie 52, 60. 
Rhinoplastik 4, 26. 
Rhinosklerom 51. 
Rhinoskopie 52. 
Rindenepilepsie 51. 
Rockfeller·Institute 70. 
Rontgenstrahlen, ROntgen-

untersuchung, ROntgen
therapie 53, 57-59, 61, 
64-66. 

Romantik, romantische Me-
dizin 30, 33f., 36, 69. 

Rotes Kreuz 47. 
Riickenmarkstumor 58. 
Riickfallfieber s. Recurrens. 
Ruhr s. Dysenterie. 

Saftelehre 2, 5, 7f., lIf., 25, 
31,43. 

Siiugetierei 35. 
Siiugling 57, 67. 
Saitengalvanometer 62. 
Salicylsaure 41, 47, 50. 
Salvarsan 65. 
Sarkom 63f. 
Sauerstoff 34, 38. 
Schadeltrepanation 1, 6, 12. 
Scharlach 67. 
Schenkelbruch 58. 
Schielen 45. 
Schizophrenie 68, 72. 
Schlafkrankheit 32, 63. 
Schlafmittel 50, 53. 
Schlafschwamme 20. 
Schlottergelenke 50. 
Scholastische Medizin 20f. 
Schulen s. Unterricht. 

Sachverzeichnis. 

Schulmedizin 12. 
Schultzesche Schwingungen 

51. 
SchuBwunden 22, 25. 
Schutzfermente 63. 
Schutzpockenimpfung s. Imp-

fungo 
Schwangerschaftsreaktion 72. 
Schwangerschaftsstorungen 

67. 
Schwindsucht 29; s. auch 

Tuberkulose. 
Seele 9, 13, 31, 66f. 
Sehnentransplantation 58. 
Sehnerven 6. 
Sehpurpur 48. 
Seidenraupenkrankheit 43. 
Sekretin 62. 
Sekretion, innere 47, 54, 71. 
Sektion 6, 13, 15, 22, 24, 36, 

42. 
Semiotik 8. 
Sensibilitat 33. 
Sepsis 14. 
Serologie 53f., 63f., 68, 71. 
Serotherapie 57,65,67. 
Seuchen s. Epidemien. 
Signaturenlehre 4, 25. 
Sinnesempfindung 7. 
Skarifikation 1. 
Skopolamin 65, 67. 
Skrotalkarzinom 37. 
Solidarbiologie und -patho-

logie 11 f., 43. 
Soziale Medizin 14f., 40, 67. 
Sozialhygiene 40, 60, 68. 
Spaltlampe 68. 
Spasmus 30, 33. 
Spektralanalyse 47. 
Spermatozoon 27,48. 
Spezialismus 3, 5, 14, 40, 57, 

61; s. auch Stand, iirzt
licher. 

Spiritus 27. 
Sportarzt 68. 
Sporthygiene 13. 
Sportlaboratorium 68. 
Sprachzentrum 47. 
Stand, arztlicher 3f., 6, 8, 10, 

14f., 18, 19, 20, 22f., 26, 
29, 40, 46, 52f., 60, 68f., 
72. 

Star 10, 12, 16, 39, 46. 
Statistik 42; s. auch Medizi-

nalatatistik. 
Steinschnitt 10. 
Sterilitat 71. 
Sthenie 33. 
Stickoxydul s. Lachgas. 
Stoffwechsel 7, 47, 56 f. 
Sublimat 50. 
Siinde ala Krankheitsursache 

34. 
Suggestivbehandlung 34. 

Sulfonal 53. 
Sympathicotonie 66. 
Symphysiotomie 39, 59. 
Synthese 69. 

sa 

Syphilis 5, 15, 22 f., 46, 52, 
. 63-65. 

Syringomyelie 56. 
System, natiirlich nosologi. 

sches 31. 
Systematiker 30, 33. 

Tabakmosaikkrankheit 70. 
Tabes dorsalis 36, 49. 
Teleologie 13. 
Tempelschlaf 6. 
Temperamentenlehre 14. 
Tetanus 55. 
Therapie 8, 11, 17, 20, 26, 

30f., 44, 49 f., 56f., 64-66, 
71. 

Thermokauter 50. 
Thermometer, Thermometrie 

44,53. 
Theurgie 1-3, 6, 10, 34, 44. 
Thoracozentese 8. 
Thrypsin 48. 
Thymustod 56. 
Thyreojodin 53. 
Thyroxin 63. 
Tiere, Heilhandlung der 1. 
Tierversuch s. Experimental-

forschung. 
Toxikologie, Toxin s. Gifte u. 

Giftlehre. 
Transplantationschirurgie 50, 

66. 
Traumdeutung 22. 
Trepanation s. Schiideltrepa. 

nation. 
Trichine, Trichinose 42, 48. 
Tridosalehre 4. 
Trigeminusneuralgie 37. 
Tropfcheninfektion 56. 
Tropenhygiene 60. 
Tropenkrankheiten 60, 70. 
Trypanosoma gambiense 63. 
Tuberkulin 57, 64. 
Tuberkulose 28, 36, 52, 55, 

57, 65, 71. 
Typhus 55, 57, 60, 68. 

Ultramikroskop 61. 
Ultra visible Krankheitserre-

ger 56. 
Umwelt und Mensch 70. 
Unfallerkrankungen 67. 
Universitatswesen 14, 19-21 

23,29,40; s. auch Unter
richt. 

Unreinheitsvorstellung 3. 
Unterricht 2--4, 5-7, 15f., 

19, 21, 23, 26, 29, 40, 46. 
Urin s. Harnuntersuchung. 
Urologie 15f., 58,67. 
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Urzeugung 35. 
Uterus 35. 
Uterusoperation 46. 
Uteruskrebs, Operation des 

5l. 
Uterus, erweiterte abdomi

nale Totalexstirpation 59. 
Uterus, erweiterte vaginale 

Exstirpation 39. 
-, Totalexstirpation 59. 

Vagotonie 66. 
Valenzlehre 4l. 
Variola s. Pocken. 
Vererbung 48, 54, 61-64, 

70. 
Vergiftungen s. Gifte und 

Giftlehre. 
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Verona! 65. 
Virus 56, 64, 70. 
Vitalismus 31, 33f., 41, 43, 

53. 
Vitamine 71. 
Volksarzte, V olksheilkunde, 

Volksmedizin 12, 14, 18f., 
21£.,69. 

Wanderzellen 48. 
Wendung auf die Fii.Be 26. 
Wiederherstellungschirnrgie 

67. 
Wiener Schule 43. 
Wundbehandlung 20; s. auch 

SchuJ3wunden. 
Wundheilsegen 4. 

Wurm als Krankheitsurs&che 
3. 

Wurzelspitzenresektion 68. 

Zahl, Zahlenlehre 2, 4, 6. 
Zabnarzte 52. 
Zahnhriicken 10. 
Zahnheilkunde 10, 32, 46, 52, 

58,60,68£. 
Zahnpflege 5. 
Zange 32,39,67. 
Zauher 1,7. 
Zelle, Zellenlehre 30, 36, 40 

his 42, 47f., 6lf., 70. 
Zellularpathologie 41, 43, 47, 

49. 
Zeugungsphysiologie 8. 
Zwillingsforschlmg 71. 
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wialenscha.ften Berlin. Mit einem Geleitwort von Dr. Hellmut Kuhnert, Verwaltungs
Direktor der Charite zu Berlin. Mit 3 Abbildungen und einem Titelbild. VITI, 185 Seiten. 
1935. RM 18.60 

Geschichte der Frauenheilkunde. Von Dr. med. et phil. Dr. h. c. Paul Diep
gen, o. Prof. der Medizingeschichte in Berlin. (Handbuch der Gynii.kologie, d r itt e 
Auflage, herausgegeben von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. W. Stoeckel-Berlin, Bd. XII.) Der 
Band ist nur vollstandig kii.uflich. 

Erster Teil: Die Frauenheilkunde der Alten Welt. Mit 64 Abbildungen. 
IX, 348 Seiten. 1937. RM 30.-; gebunden RM 38.-
Inhaltsiibersicht: Elnleitung. - Primitive Frauenheillrunde. - Die FrauenbeilJrunde 
bel den iUtesten Kulturvolkem der Geschicbte. - I. Westlicher Kulturkreis. (Babylon
Assur, Agypten, Judentum, Persien.) - II. Ostlicher Kulturkrels. (Aitindien, China. und 
Japan.) - m. RiickbHck. - Die Frauenheilkunde bel den Griechen und ROmem. (Von 
den iltesten Zeiten antiker Kultur bis 400 n. Cm.) - I. QueUen znr antlken Frauenheil
kunde. - II. Die soziale Stellnog der Frau. - m. Die theoretiscbe und praktische Geburts· 
bilie nod Gynikologie. A. Die Anatomie und Physiologie des Weibes. B. Geburtszimmer 
und Wochenstube. Die Hilfeleistung bei dernormalen Geburt. C. Die Pathologie des Wei
bes. D. Die geburtshilflich-gyniiokologische Diagnostik und ihre Methoden. E. Die ge· 
burtshilflich-gynakologische Therapie. - IV. Die Hygiene der Frau. - V. Der iiI"ztllche 
Stand nod die praktische Frauenheillrunde. Das Hebammenwescn. - VI. RiickbHck und 
AusbHck. - Namenverzeichnis. - Sachverzeichnis. 

Zweiter Teil: Die Weiterentwicklung der Frauenheilkunde durch das 
Mittelalter und die Neuzeit bis zur Gegenwart. In Vorbereitung. 

Kurze Geschichte der Chirurgie. Von W. yon Brunn, Prof. fiir Geschichte der 
Medizin an der Universitii.t Rostock. Mit 317 Abbildungen. V, 339 Seiten. 1928. 

RM 21.60; gebunden RM 23.76 

Die ersten 25 Jahre der Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Chirurgie. Von Geh. Med.-Rat ProfeBBor Dr. Friedrich 
Tnntltlenllllfl. Mit drei. Bildnissen. VIII, 467 Seiten. 1923. Gebunden RM 10.80 

Die Geschichte der Psychiatrie in der Charite im 19. dahrhan
dert. Von Prof. Dr. Karl Bonhoeffer, Geheimer Medizinalrat und ehemaliger Direktor 
der Nervenklinik der Charite. (Sonderdruck aus "Zeitschrift fiir die gesamte Neurologie 
und Psychiatrie", 168. Band, 1./3. Heft.) II, 28 Seiten. 1940. RM 1.80 

Die Pidiatrie meiner Zeit. Von Adalbert CzernJ, Dr. med., Dr. phil. h. c., Ge
heimer Medizinalrat, o. Prof. fUr Kinderheilkunde, Berlin. II, 124 Seiten. 1939. 

Steif geheftet RM 6.60 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 



V e rl a g von J u Ii u sSp r i n g e r / B e r lin. 

Quellen und Studien zur Geschlchte der Naturwissenschaften 
und der Medlzln. Fortsetzung des Archivs fiir Geschichte der Mathe· 
matik, der Naturwissenschaften und der Technik. Herausgegeben vom Insti
tut fiir Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften in Berlin. Redigiert von 
P. Diepgen und d. Ruska. 

Die letzten Bande: 

V. Band, 1. Heft: 192 Seiten. 1936. RM 26.60 

Die medizinisch-naturphilosophischen Aphorismen und Kommentare des Magister Urso 
Salemitanus. Nach Handschriften lateinisch und deutsch herausgegeben von Rudolf 
Oreutz. Mit einfiihrenden Worten von Paul Diepgen. 

2./3. Heft: 288 Seiten. 1936. RM 39.80 

Die Zeugungslehre und Embryologie in der Antike. Eine Ubersicht von Heinrich Balss
Miinchen. - Studien zu den chemisch-technischen Rezeptsammlungen des Liber Sacer
dotum. Von dulius Ruska. - Das zweite Rollarzneibuch Graf Wolfgangs II. von Hohen
lohe (1564). Von Werner Subklew. 

4. Heft: 56 Seiten. 1936. RM 9.80 

Der Magister Salemus Aequivocus und sein "Compendium Salemi". Von Rudolf Oreutz. 
- Die Deklination am 20. Mai 1380 in London. Von H. Lange und A. Nippoldt t. 

VI. Band: AI-Rizis Buch Gehelmnls der Geheimnlsse. Mit Einleitung und Er
lauterungen in deutscher Ubersetzung. Von dulius Ruska. Mit 5 Abbildungen. XIII, 
246 Seiten. 1937. RM 38.80 

VII. Band, 1. Heft: 154 Seiten. 1937. RM 26.80 

Die Zoologischen Glossen im Lexikon des Hesych. Von Hans Gossen. 

VII. Band, 2. und 3. Heft: 282 Seiten. 1939. RM 58.-

Katalog der orientalischen und lateinischen Originalhandschriften, Abschriften und Photo
kopien des Instituts fiir Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften in Berlin. 
Von dulius Ruska und Willy Hartner. - Avicenna, Das Lehrgedicht iiber die Heil
kunde. Von Karl Opitz. - Zoologisches bei Athenaios. Von Hans Gossen. 

VII. Band, 4. und 5. (Schlull-)Heft: 300 Seiten. 1940. RM 58.-

Das mittelalterliche medizinisch-botanische Vokabularium "Alphita". Von Rudolf Oreutz. 
- Medizinische Biicher (tici-amati) der alten Azteken aus der ersten Zeit der Conquista.. 
Von Freiherr August yon Gall. 
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