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Vorwort. 
Es lag nahe, den von mir (1920) herausgegebenen "Arzte

briefen aus vier Jahrhunderten" eine Sammlung folgen zu 
lassen, die aus eben dieser Spanne Zeit - von Paracelsus bis 
Ehrlich - Proben aus Arzteautobiographien bringt. 

Zu entscheiden, was aus den Arztememoiren ausgewablt 
werden sollte, war nicht immer eine leichte Aufgabe. J uli us 
Ziehen hat in seinem schonen Buche: "Aus der Studienzeit" 
ein "Quellenbuch zur Geschichte des deutschen Universitats
unterrichts in der neueren Zeit aus autobiographischen 
Zeugnissen" geschaffen (Berlin 1912). AuBerdem ist Ziehen 
der erste, der in den Anmerkungen - auch fUr die Mediziner 
- den ersten dankenswerten Versuch gemacht hat, die 
wichtigsten Autobiographien zusammenzustellen. 

Die Anregungen, die R. M. Me yer in einem 1907 ge
haltenen Vortrage: "Memoiren und Literaturgeschichte" ge
geben hat, haben sich nur in geringem MaBe erfiillt. Fiir die 
Medizingeschichte miissen aber dieselben Forderungen auf
gestellt werden. 

Ein" Repertori um" fUr die Arzte-Memoiren ware eine 
Notwendigkeit, wei! das Aufsuchen von Einzelheiten bei der 
Fiille des Stoffes unendlich zeitraubend ist, zumal das Fehlen 
von Registern das Auffinden wichtiger Dinge fast unmoglich 
macht. 

In gleicher Weise miiBten Repertorien nicht nur fiir die be
stehendenAutographensammlungen mit einem General
register angestrebt werden, wie ich dies im Nachwort zu 
den von mir herausgegebenen Arzte-Briefen (1920, S. 196) 
wiederum betont habe, sondern vor allem :iuch fiir Arzte
Tage biicher und -Reisehefte, die bei der Abfassung von 
Autobiographien eine groBe Rolle spielen. 
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Die Memoirenliteratur als Ganzes zeigt uns gewissermaBe n 
die Entstehung einer nichtoffiziellen Medizingeschichte, die 
neben der offiziellen herHiuft. 

Wie das am SchluB meines Buches angefUgte al pha
betisch geordnete Verzeichnis der Arztememoiren zeigt, 
ist deren Zahl wahrend der Arbeit dauernd gewachsen 1). 

Es war das natiirlichste, die Schreiber von Autobio
graphien in chronologischer Ordnung - nach ihrem 
Geburtsjahr - vorzufUhren. Denn aIle Menschen, die neben
einander leben, sagt Goethe einmal, erfahren ahnliche Schick
sale, und was dem einzelnen begegnet, kann als Symbol 
fUr Tausende gelten. 

Es ist bekannt genug, daB wohl niemand so warm und 
haufig fUr autobiographische Literatur eingetreten ist, als 
gerade Goethe. So schuf er aus Gottfriedens von Berlichin
gen Lebensgeschichte sein erstes Drama; fUr des Arztes 
Jung-Stilling Selbstbiographie besorgte er einen Vedeger 
und in Schillers Horen gab er eine Dbersetzung der eigenen 
Lebensbeschreibung Benvenuto Cellinis. 

Oellini beginnt seine Autobiographie mit den Worten: 
"AUe Menschen, von we1chem Stande sie auch seien, die 
etwas Tugendsames oder Tugendahnliches voUbracht haben, 
soUten, wenn sie sich wahrhaft guter Absichten bewuBt sind, 
eigenhandig ihr Leben aufsetzen, jedoch nicht eher, als bis sie 

1) Mit Verwunderung konnte ich feststellen, daB in der von Anna 
R. Burr ihrem Werke .. The Autobiography", London 1909 angehangten 
Bibliographie der autobiographischen Schriften, die 281 Nummern umfaBt, 
n ur zwei Arzte-Autobiographien genannt sind, und zwar Caldwell und 
Stilling. Meine Arbeit braucht mich also nicht zu gereuen. Eben erreichen 
mich in letzter Stunde von Herrn Sanitatsrat Dr. Ernst Heinrich in Bieden
kopf, dem ich meine Bibliographie in Fahnenkorrektur - mit seiner frd!. 
Erlaubnis - gesandt hatte, uber 30 Nachtrage. Ich bin Herrn Kollegen 
Heinrich fur diese Mitteilungen auBerst dankbar, und beeile rnich, ihm an 
dieser Stelle - auch offentlich - meinen herzlichsten Dank zu sagen! 
Auf diese Weise ist die Bibliographie auf etwa 210 Literaturnummern an
gewachsen. - Fur Arzte-Tage bucher und -Reisehefte habe ich bereits 
seit Jahren ein etwa eben so groBes Material (zurzeit 180 Nummern) ge
sammelt, das ich ebenfalls weiter zu bearbeiten gedenke. Fur Nach
richten auf diesen Gebieten werde ich jederzeit herzlich 
dankbar sein. 
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das Alter von vierzig Jahren erreicht haben." (Goethe. 
Cellini. )1) 

Bei der Bearbeitung des Cellini schreibt Goethe an 
J. H. Meyer (18. April 1796), daB sie fur ihn, der "ohne 
unmittelbares Anschauen gar nichts begreife", vom groBten 
Nutzen sei. Er sieht "das ganze Jahrhundert viel deutlicher 
durch die Augen dieses confusen Individui als im Vortrage 
des kUirsten Geschichtsschreibers". 

In jeder Selbstbiographie sah Goethe, wie unbedeutend 
sie auch sein mochte, eine willkommene Bereicherung unseres 
Wissens vom Menschen. Die Frage, ob einer seine Biographie 
schreiben durfe, hielt er fUr "hochst ungeschickt" und fahrt 
dann fort: "Ich halte den, der es tut, fUr den hoflichsten 
aller Menschen. Wenn sich einer mitteilt, so ist es ganz einerlei, 
aus was fUr Motiven er es tut. Es ist gar nicht notig, daB 
einer untadelhaft sei oder das Vortrefflichste und Tadelloseste 
tue, sondern nur, daB etwas geschehe, was dem andern 
niitzen oder ihn freuen kann." 

Von diesen Gesichtspunkten aus mogen die von mir aus
gewahlten Proben betrachtet werden. Ein leitender Gesichts
punkt wie in dem Buch von Ziehen konnte dabei nicht 
maBgebend sein. Es wurde ausgewahlt, was fiir den 
Arzt oder fiir die Zeit charakteristisch erschien. 

* * * 
Was die "Geschichte der Autobiographie" anlangt, so 

liegt von Georg Misch seit 1907 der erste Band vor, der 
das Altertum behandelt. Bereits 1893 hatte Friedrich 
von Bezold (Erlanger Prorektoratsrede) "Uber die An
fange der Selbstbiographie und ihre Entwicklung im 
Mittelalter" berichtet und den Satz an die Spitze gestellt, 
daB uns Selbstbiographien aus dem klassischen Altertum 

1) Goethe bringt in den Annalen X823 diese Notiz kurz so: "Cellini 
sagt: "Wenn ein Mensch, der glaubt, etwas geleistet und ein bedeutendes 
Leben gefiihrt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so so11 er seine 
Lebensbeschreibung betlinnen" usw. 
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nicht erhalten sind. 1m Gegensatz zu Bezold stellt Misch 
Augustins Konfessionen (geb.354, gest.430) nicht an den 
Anfang, sondern an das Ende einer Entwicklungsreihe. 
Anderseits hat Bezold dort darauf hingewiesen, daB J. J. 
Rousseaus Bekenntnisse (I783) schon in ihrem Titel und 
vollends in ihrem Grundgedanken die Abstammung von den 
Konfessionen des heiligen Augustinus verraten 1). 

Und trotzdem bilden gerade Rousseaus Bekenntnisse 
einen Markstein in der autobiographischen Literatur, so 
daB man ihn den Schopfer der modernen Selbstbiogra
phie genannt hat. Besonders deshalb, weil Rousseau 
der erste war, der mit vollem BewuBtsein die psychologische 
Betrachtungsweise eingefiihrt hat. Nach Rousseaus An
sicht ruht der Schwerpunkt der autobiographischen Aufgabe 
in der peinlich sorgfiiltigen Analyse, in der uns der Selbst
biograph die Beweggriinde zu seinen Handlungen zu offen
baren und die geheimen Triebfedern seines eigentlichen 
Wesens bloCzulegen haP). 

G. C. Lichtenberg, der auch eine "Heautobiographie" 
plante, schreibt einmal (I778): "lch habe schon lange an einer 
Geschichte meines Geistes so wohl als elenden Korpers ge
schrieben, und das mit einer Aufrichtigkeit, die vielleicht 
manchem eine Art von Mitscham erwecken wird, sie soIl 
mit groBerer Aufrichtigkeit erziihlt werden als vielleicht 
irgendeiner meiner Leser glauben wird". Diese Art des 
autobiographischen Bekenntnisses nennt Lich ten ber g einen 
noch ziemlich unbetretenen Weg zur Unsterblichkeit, wie 
er nur vom Cardinal de Retz eingeschlagen ist, der 1717 
seine "Memoires" herausgegeben hat3). Lichtenberg ist 
der Ansicht, daB die wahrhafte Kenntnis des Menschen 
nicht eher rechten Fortgang gewinnen wtirde, bis man ein 

1) Die alteste Ausgabe in der Leipziger Univ.-Bibliothek stammt aus 
dem Jahre 1470 (StraBburg. Mentelin). Von den modemen Obertragungen 
nenne ich nur die von Herm. Hefele (Jena 1921). 

2) Glagau. Hans: Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle. 
Marburg 1903. 

3) Sie wurden 1913 im Verlag von Georg Muller (Munchen) von 
B. Ruttenauer in drei Banden wieder herausgegeben. 
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halbes Dutzend, die ihre Geschichte so erzahlen (wie Car
dinal de Retz), als sie selbst dachten, unter die Heiligen 
erkHirt oder unter die Konige begrabt. Er fiigt allerdings 
hinzu: "Wer will wissen, ob sie wahr reden?" 

Urn nur ein Beispiel zu erwahnen, so nahm der Arzt 
Ohr. Heinrich Pfaff in seinen Lebenserinnerungen die 
Rousseauschen Konfessionen deshalb nicht zum Muster, 
"da mit Recht in dem Leben eines jeden Menschen manches 
der Vergessenheit tibergeben werden muB, welches anstatt 
zu einem edleren Streben anzuspornen, unsere menschliche 
Natur nur in ihrer bedauerlichen Schwache darstellt und nur 
zur Beschonigung und selbst zur Rechtfertigung mensch
Hcher Fehler miBbraucht werden kann." 

* * * 
In unseren Tagen ist man in den autobiographischen 

Bekenntnissen wohl noch zuriickhaltender geworden, so daB 
man bei der Lektiire von Selbstbiographien oder Erinnerungen 
haufig die Empfindung hat, von dem wirklichen Menschen 
nicht das mindeste zu erfahren. "Denn° das Wachsen und 
Werdenjedes Menschengeschieht", wie sichGa brie1e Reuter 
jiingst ausgedriickt hat, "in den stillen unscheinbaren Tagen, 
den leidensvollen Nachten, in denen er ganz allein ist. 
Und wie konnte man mit Worten darste11en, was in solchen 
Stunden in der Seele vorgeht?"l) 

Ebenso ist man in den eben erschienenen Memoiren des 
Ghemikers Emil Fischer 2) geradezu erstaunt, nurvoneinem 
Manne merkwiirdig wenig zu lesen, namlich von Emil 
Fischer selbst. Man wird enttauscht sein, wie Friedrich 
von Miiller sagt, wenn man darin den Entwicklungsgang 
von Emil Fischers Entdeckungen, iiberhaupt den seiner 
aufbauenden geistigen GroBe finden will. Friedrich von 
M tiller wirft dabei die Frage auf, ob es nur Bescheidenheit 
ist, die ihn veranlaBte, so fliichtig iiber seine eigenen Ideen 

1) Reuter, Gabriele: Vom Kinde zum Menschen. Die Geschichte 
meiner Jugend. Berlin 1921. S.398. 

2) Fischer, Emil:Aus meinem Leben. Berlin: Julius Springer 1922. 
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und Arbeiten hinwegzugehen und sich auf die Schilderung 
von kleinen Einzelheiten zu beschriinken? "Emil Fischer", 
fahrt Friedrich von Mtiller fort, "war sich seines Wertes 
wohl bewuBt, aber mit feinem Takt tiberliiBt er es andern, 
sein Lebenswerk zu schildern, vielleicht auch in der richtigen 
Erkenntnis, daB kein Mensch imstande ist, tiber die eigene 
Personlichkeit, ja sogar tiber die inneren Beweggrtinde seines 
Schaffens ein zutreffendes Urteil zu gewinnen. Diese Auf
gabe muB anderen tiberlassen bleiben." 

Danach scheint es fast, als ob die Autobiographie in 
unseren Tagen nicht mehr die GeHung genosse wie frtiher. 

Wie steht es damit? 
Ais ich vor Jahresfrist (Das Deutsche Buch, Mai 1921) 

tiber neue deutsche Arztememoiren schrieb, war ich erstaunt, 
tiber sechs in den letzten zwei Jahren erschienene Selbst
biographien berichten zu konnen. Diese Haufung von Arzte
memoiren ist vielleicht damit zu erklaren, daB der Krieg 
auch hier ein frUheres Erscheinen verhindert hatte. Mag 
immerhin also nur eine scheinbare Haufung vorliegen, so 
ziihle ich jetzt 120 Arztememoiren 1). 

Davon stammen 34 von praktizierenden Arzten. Von 
den Sonderdisziplinen zahle ich 20 von Internisten, 14 von 
Chirurgen, I2 von Anatomen, 8 von Psychiatern und Nerven
arzten, 7 von Augeniirzten, 6 von Geburtshelfern und Gyna
kologen, 2 von Ohren-, Nasen- und Kehlkopfiirzten. Je einen 
Autobiographen finde ich unter den Dermatologen und Phy
siologen2}. 

Nach diesem Dberschlag sind also - soweit ich sehe -
die Internisten und Chirurgen die schreiblustigsten gewesen, 
wahrend ich bis heute keine selbstverfaBte Lebensbeschrei
bung eines Pathologen kenne. Rudolf Virchow hat uns 
z. B. leider keine Memoiren hinterlassen. 

1) In dern S. 388- 399 angeh!l.ngten: "Quellennachweis der Autobio
graphien" habe ich nunrnehr etwa 210 Nurnrnern vereinigt. 

9) Je einer ging zur Philosophie (Wundt), Landwirtschaft (Thaer), 
Veterin!l.rmedizin (Lorinser) liber. Dann sei noch genannt je ein Universit!l.ts
apotheker (Martius) und je ein Homoopath (Lutze). 
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Es ware auch reizvoll, zusammenzustellen, in welchemAlter 
sich die verschiedenen Arzte entschlossen haben, ihre Lebens
erinnerungen aufzuzeichnen1). Jedenfalls kann man so viel 
sagen, daB es zu den Seltenheiten gehort, daB jemand vor 
dem vierzigsten Jahre sich dazu anschickt. Ein Beispiel 
dafiir bilden die Erinnerungen Krimers, der allerdings allen 
Grund hatte, etwas von seinen Erlebnissen zu erzlihlen. 

Ebenso se1ten finden wir aber die von Gellini aufgestellte, 
von Goethe wiederholte und von Karl von Holtei durch 
seine "Vierzig Jahre" (Berlin 1843ff.) zur Tat gemachte For
derung erfiillt. 

In der Mehrzahl der Falle wird der Lebensabend eines 
langen tatigen Schaffens dazu benutzt, sich selbst, der 
Familie und der Welt Rechenschaft zu geben. Haufig reicht 
die Zeit nicht mehr aus, und man merkt den Aufzeichnungen 
neben der Abgeklartheit des Alters doch auch haufig die 
Hast an, die durch das bevorstehende Ende, Krankheit usw. 
bedingt ist, wie es z. B. bei Pirogow der Fall war. 

"Jede Selbstbiographie", sagt Otto Roquette2) einmal, 
"wird, je nach den Grundziigen, den Erfahrungen und der 
Lebensaufgabe, die der Erzlihler sich gestellt hat, von dem 
Leser verschiedenartig beurteilt werden. Wer in groBen 
Kreisen wirkt, dem mag unbedeutend erscheinen, was ein 

1) Unter 60 Arzte-Memoiren waren geschrieben: 
3 im dritten Jahrzehnt (Boerner, Blumenbach, Thaer) . 
.. im vierten Jahrzehnt (Kortum, Krimer, Stilling, Rohlfs) • 
.. im ftinften Jahrzehnt (Althof, Bock, Lorinser, Schweninger). 
6 im sechsten Jahrzehnt (Billroth, Frank, Hagen, Horner, Lochl, Siebold). 

13 im siebenten Jahrzehnt (J. Kerner, Koerner, Sonderegger, Sperling, 
Pagenstecher, Hufeland, Weikard, Zimmermann usw.). 

20 im achten ]ahrzehnt (Pirogow, Dietz, Moleschott, Stromeyer, Sims, 
Benedikt, Wiedersheim, Arlt, Baer, Cardano, Gegenbaur, Ebstein, 
Konig, Platter, KuBmaul, Pfaff, Carns, Th. Kerner, Leyden, Hoven). 

8 im neunten Jahrzehnt (Ring, Bilharz, Koelliker, Hasse, Waldeyer, 
Reimarus, Wundt, K. Weber). 

2 im zehnten Jahrzehnt (Ringseis, E. W. Martius). 
Es ist mir nicht bekannt, daB eine solche Betrachtung nach der Ent

stehungszeit der Memoiren in den verschiedenen Lebensaltern bereits irgend
wo gegeben ware. 

2) Raquette, Otto: Siebzig Jahre. Geschichte meines Lebens. Darm
stadt 1894. Bd. 2, S. 293. 
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anderer als mitteilenswert gern empfangt Der Politiker und 
der Kiinstler, der Gelehrte und der Weltfahrer werden jeder 
nur einen bestimmten Kreis fUr ihre Mitteilungen haben." 

"Es kommt aber nicht darauf an, ob einer GroBes erfahren 
habe, urn es mitzuteilen. Erfahrungen hangen von der Indi
vidualitat abo Durch manches Menschenleben gehen groBe 
Erlebnisse, ohne daB sie zu inneren Erfahrungen werden, 
wamend ein anderes Dasein, aus scheinbar geringen Schick
salswendungen, Wirkungen erfahrt, die zu inneren Erleb
nissen werden, und zu einer tiefgreifenden Umbildung fUhren." 

Man wird diesen von Roquette am Schlusse seiner Auto
biographie gegebenen AusfUhrungen beistimmen miissen. 

Wenn man Forderungen an den Selbstbiographen stellen 
will, so soIl er nach Goethe - in der Besprechung der Auf
zeichnungen Johannes von M tillers (1807) - nicht in 
Andeutungen fiir Wissende schreiben, sondern der Jugend 
ein ausfUhrliches Bild der Vergangenheit iiberliefern, er solI 
namentlich die Manner seiner Zeit, unbedeutende wie be
deutende, wiederbeleben. Er soIl sich im Zusammenhang 
mit den Ereignissen schildern, die auf ihn wirkten, mehr noch, 
auf die er gewirkt hat. 

So schenkte Goethe im Alter wie in der Jugend den 
Autobiographien ein andauerndes Interesse. Denn "das 
Einzelne, Besondere, Individuelle gibt uns iiber Menschen 
und Begebenheiten doch den besten AufschluB, so begehren 
wir denn Memoiren, Selbstbiographien und Originalschriften 
aufs angelegentlichste". 

Leipzig, den 27. November 1922. 

Erich Ebstein. 
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(Paracelsus.) 



Theophrastus Bombast von Hohenheim 
(Paracelsus) 

(1493-1541) 
Geboren Ende 1493 bei Einsiedeln (Kanton Schwyz), gestorben den 

24. September 1541 in Salzburg. - Als Sohn eines gelehrten Arztes geboren, 
der ihn anleitete, ging er dann auf Hochschulen Italiens, wurde Doktor 
von Ferraxa und eignete sich das Wissen jener Zeit an. ..Experimenta ac 
ratio" wax sein Leitmotiv. In seinen WanderjahIen, die ihn fiber ganz 
Europa ffihrten, sammelte er tausenderlei Erfahrungen und Erkenntnisse 
und Beobachtungen. Nach Hause zuriickgekehrt, finden wir ihn bald 
wieder unterwegs; 1526 machte er sich in Stra13burg ansllssig, und 1527 
wurde er Lehrer an der Universitllt Basel, wo er fiber Themen aus der inneren 
Medizin (Puls- und Haxndiagnostik) und der Chirurgie las, bis er sich 
1528 mit der Fakultllt und dem Rat der Stadt Basel fiberwaxf, so daB 
seitdem wieder ein volles Jahrzehnt ein unruhig Wanderleben fiihrt, bis er 
dann seelisch und korperlich gebrochen nach Salzburg zog, wo ihn der 
Tod ereilte. - Hat sich Paracelsus auch zeitweise von der Medizin abge
wendet, so fiihlt er sich doch immer wieder hingezogen zu der .. bewerten, 
nothaften Kunst, allen Kranken niitzlich und hilflich zu ihrer Gesund
heit". Wenn Hippokrates sagte: .. Denn wo Liebe zum Menschen vor
handen ist, da ist auch Liebe zur Kunst vorhanden", so kleidete das Para
celsus in die Worte: "Der hochste Grund der Arznei ist die Liebe." -
Eigentliche autobiographische Aufzeichnungen hat Paracelsus nicht hinter
lassen. I) Es sei hier aus seinen chirurgischen Bftchern und Schriften (Stra13-
burg 1605) die Vorrede zum ersten Tractat wiedergegeben und ebenfalls 
die Stelle aus dem dritten Tractat (S. 101 f.), an der er seines Vaters Wilhel
mus von Hohenheim gedenkt, der ihn "nieverlassen" hat, und seiner haupt
sllchlichsten GOnner. 

Ich hab jhe vnd jhe mit grossem Auffsehen vnd fleissiger 
Arbeit mich geflissen/ zu erfahren den Grund in der Artzney / 
ob sie doch moge ein Kunst geheissen werden/oder sein/ 
oder nicht/oder was doch in jhr sey. Dann darzu hat mich 
bewegt vilerley vrsach: Nemlich die Vngewisse deB Fiir
nemmens/nemlich in dem/das so wenig Lob vnd Ehr mit 
sampt den Wercken erschienen sindt/daB so viel Krancken 
verdorben/getodt/erlahmet!vnd gar verlassen worden sind! 

I) Der Brief an Erasmus von Rotterdam ist abgedruckt in meinen 
Arzte-Briefen 1920 S. I f. 

Ebsteill, Arzte-Memolren. 
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nicht allein in Einer kranckheit/sonder gar nahet in allen 
kranckheiten/also vngewiB war/das doch bey meinen Zeiten 
kein Artzet gewesen ist/der doch nuhr gewiB mochte ein 
Zanwehe heilen/oder noch ein minders/sonder ich geschweig 
grosse kranckheit: Auch bey allen Alten soIche Thorheit er
funden in jhren Geschrifften: Vnd darbey gesehen bey den 
grossen Stettenjbey den Reichen/daB sie so groB Gut er
bietten zu geben/vnd doch bey allen Artzten verlassen warend 
in der Hiilff/die doch in Seyden/gulden Ringen/etc. giengen/ 
nicht mit kleinem Nammen/Pracht/vnd Geschwetz. Hab 
ich auff soIches mehrmalen fUr mich genommen/dise Kunst 
zuverlassen. Denn im Grund zubedencken/dieweil nie
mandt/vnd keinem andern gewiB sey /es sey ein Fabelwerck/ 
vnd ein siiB auBiocken des Pfennings/vnd sey ein Kunst/ 
die da gestellet sey auff den Glauben/5o etwan einer ohn 
geferd treffe von jhm selbs die stundt der besserung/so lege 
man es (vnd doch vnbillich) der Kunst zu/der es doch nit 
zugehore: Hab offt von jhr gelassen/vnd mit vnwillen in 
jhr gehandelt. 

Doch aber mir selbs hierinn gantze Volge nicht geben/ 
sonder meiner Einfalt zugemessen: Hab also die hohenSchu
len erfahren lange Jahr bey den Teutschen/bey den Itali
schenjbey den Franckreichischen/vnd den Grund der Artz
ney gesuchtjmich nicht allein derselben Lehren vnd Ge
schrifften/Biichern/ergeben wollen/sondern weiter gewan
dert/gen Granaten/gen Lizabon/durch Hispanien/durch 
Engellandtjdurch die Marck/durch Preussen/durch Littaw / 
durch Polandt/Vngern/Walachy / Sibenbiirgen / Crabaten/ 
Windisch Marck/auch sonst andere Lender/nicht noth zu
erzehlen/vnd in allen den Enden vnd Orten fleissig vnd 
embsig nachgefragtjErforschung gehabt gewisser vnd er
fahrner warhafften Kiinsten der Artzney: Nicht allein bey 
den Doctorn/sondern auch bey den Scherern/Badern/ge
lehrten Artzten/Weibern/Schwartzkiinstlern/so sich des pfle
genjbey den Alchimisten/bey den KlOstern/bey Edlen vnd 
Vnedlenjbey den Gescheiden vnd Einfeltigen: Hab aber 50 
gantz griindtlich nicht mogen erfahren/gewiB zusein/es seye 
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in was kranckheit es wolle. Hab jhm viel nachgedacht/daB 
die Artzney ein vngewisse Kunst sey/die nicht gebiirlich 
sey zugebrauchen/nicht billich/mit GlUck zutreffen/Einen 
gesund machen/Zehen dargegen verderben. Das mir ein 
vrsach geben hatjes sey ein betrUgnuB von Geistern/den 
menschen also zuverfiihren/vnd gering zumachen: Hab aber
mals von jhr gelassen/inandere Handel gefallen: Jedoch aber 
widerumb in dise Kunst gedrungen: Doch funden den Spruch 
Christi: Die gesunden dorffen keins Artzts/allein die Kran
cken: Beweget mich so vielfdas ich mir must ein ander 
FUrnemmen fiirsetzen/nemlich/das die Kunst nach innhalt 
deB Spruchs Christi warhafftich/gerecht / gewiB /vollkommen/ 
vnd gantz wer fvnd in jhr nichts von Geisten zur Verfiihrung/ 
nicht des GlUcks schuld/sonder in Nohten ein bewerte noht
haffte kunstjallen Krancken nutzlich vnd hUlfflich zu jhrer 
Gesundtheit. Da ich mir solchs fiirnam vnd fUr mich fasset! 
war von nohten zubedencken/was doch die Artzney wer /die 
ich auB den BUchern vnd andern gehort hett: Befand so viel/ 
das jhr keiner diese kunst im Gru~dt nie gewistjnoch er
fahren/noch verstanden hat/vnd daB sie vmb die kunst der 
Artzney gangen sind/vnd noch giengen/wie ein Katz vrnb 
den Brey/vnd daB sie lehreten/das sie selbs nicht wiBtenj 
daB sie jhr Disputieren nicht verstiinden (auch) daB sie die 
Krancken heimsuchten vnd rahtschlagten/erkannten weder 
Kranckheit noch Kunst dazu: Vnd das also der Fehl allein 
was in dem/der sie brauchte: Das so viel geredt ward vnd 
ist/Schreyer vnd Schwetzer warend sie im Pracht vnd Pomp! 
vnd war in jhnen nichts als ein Todten grab/das auBwendig 
schon ist/inwendig ein stinckends faules AB/voller WUrm. 
Auff solches ward ich gezwungen furbaB zusuchen/derselbi
gen jetztgemeldten bosen LUgen lesen verlassen/vnd eim 
andern Grundt nach zufahren/der da vnbefleckt sey mit den 
gemelten FabIen vnd Kiappern/erstlich in der Wundartzney / 
die ich als das gewissest noch biBher erfahren habe: Wie 
ich im selben die Erfarenheit habe/foIgt hernach. 

Nun ist nit minder /bey meinen Zeitten wird ich das Fabel
werck nit vmbstossen mogen/dann es sind alten vnbendige 

1* 
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Hund/lemen niehts weiter /schemen sieh abzusteigen/in die 
bekanntniB jhrer Thorheit. Jedoch aber ligt in dem nit viel/ 
sondem es ligt an dem/da ich verhoff/die Jungen werden in 
ein andere Haut schlieffen/so die Alten abgehen werde/ 
werden sie jhr Wunder auch verlassenjvnd mit der Zeit werd 
der Grundt ein Fiirgang haben. So muB ieh das auch melden/ 
sie pflegen in der Wundartzney grosse Rahtschleg etwann 
zuthun/kommen Doctor, Scherer/Bader/etc. zusammen/vnd 
ist doch bey jhn allen der Verstand nichtjwill ich mit jhrem 
eignen Gewissen anzeigen vnd beweisen/das jetzt auff diBmal 
kein Doctor istjder doch kOndte ein Wunden heylen/ich ge
schweyg ein Hilff zu rathen/vnd schreiben sieh Doctor bey
der Artzneyen. Es ist also vnter den Scherem vnd Badem 
auch/daB sie geschwome Meister sind einer Statt/vnd 
schweren das den Eyd nieht bestetigen mag/dann sie habend 
der Kunst nieht/auff die sie schwerend. So viel sage ieh 
euch darzu/es bedarff keins Rathschlags/sondern es ist ein 
gewisse Kunst/vnnd ein warhaffte/gleich so fertig als ein 
Zimmermann in seinem Zimmern/ der muB recht lernen zim
mem/so kan ers recht/darff keins Raths darzu: Kan ers 
aber nicht recht/so rathschlag er alle tag/vnd noch wirdt 
niehts guts darauB/feIlet am lets ten aIles ein. Also ists mit 
der Artzney auch der Wunden/ das ich sag/das ist ein ge
wisse Kunst/dem ist also/wie das ist. Darumb ieh euch der 
Kunst zulieb diB Buch gemacht/das jhr sehent/ das jhr in 
diesem Buch recht lehmet. Vnd wiewol einfeltig: Vrsach/ 
die Artzney ist kein Rhetorica so wirdts euch recht ergehen/ 
vnd die Artzney wirdt euch fur sich gehen/wie eim Hafner 
der Hafen. Darumb gedencken: Hat Gott den Hafner vnd 
sein Leim beschaffen/ der aIlein zum Of en vnd Hafen dienet: 
Viel mehr den Artzt vnd sein Artzney / das ein mehrers ist/ 
dann alle Kunst vnd Handtwerck. 

Darumb ist mein Buch an aIle Artzt/wie sie sind/gebartet 
oder vngebartet/wollen mir solches in keinem argen auff
nemmen (dann ewer eigen Conscientz vnd GewiBne gibt mir 
recht) ieh kenn ewer viel/vnd in fast viel Landen/vnd viel 
sind vnter euch/die nit so gar ohne Kunst sind/etwann auch 
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stiicklein habendi einer Ein stUcki einander anderthalbs I 
etliche zwey gantze/minder vnd mehr: Was ein jeglicher 
kan/ dasselbige glinn ich jhm wol. Ich will allein die lehrenJ 
die ich in diesem Buch melde vnd anzeig: Die Gelehrten vnd 
die es konnen/dorffen meines lehrens nit/ich mein sie auch 
nicht in meinem Schreiben/will auch nit das die Gelehrtenl 
Gerechten/Bewerten/hierinn verstanden sollen werden: Allein 
die andern/die wol mogend verstanden werden/welche sie 
sind Es wer wol nicht wider mich vnd mein schreiben/ das 
allweg das Besser gebracht wiirde/vnd nit das Erger. Ob 
schon das Erger hiilfflich ist/so ist es doch mit so viel miBfals 
beladen/ demselbigen ffuzukommen/ das erger vnterlassen. 
Were auch wol nutzlich/das die Artzt/so der Geschrifft nit 
bericht sind/vnd rath bey den Lateinischen zu suchen be
geren/das die Lateinischen gelehrter werend/auff daB sie 
das bey jhnen flinden/das dise Vngelehrten bey jhnen/als 
bey den Gelehrten/suchen. Es were den hohen Schulen ein 
Ehr / die sonst verlacht werden/ das so der / der da sucht bey 
eim/minder findt/dann er bey jhm hatt. Also haben fleiB 
zu der Artzney/den Grundt in jhr zu lehrnen/vnd hie in der 
Wundartzney sonderlich/die doch gewiB sein mag/so viel 
vnd am Leib vermiiglich ist/verheissen vnd ge1eistet/mag 
werden: Mit dem Vnterricht vnd Vnterscheid/wie hernach 
im ersten Tractat folget: Vnd nachfolgendt in den letsten 
Zweyen die Heylung. Vnd fahent solchs an mit der Forcht 
Gottes/vnd suchent am ersten sein Reich/bittend/suchendl 
vnd klopfft an/in dem Nammen Gottes/so wirdt euch aile 
notturfft mit hauffen iiberfliissig geben werden: dann in 
seinem Namen/vnd durch Ihn/geschehen alle ding: Vnd 
fleisset euch vollkommen zu seinin ewerer Kunst/dann Gott 
hat sie vollkommen geschaffenl damit das ewere werck Gott 
loben/ehren vnd preisen. 

* 1\1 
... 

Darmit ich euch auch vnderrichte/wie mir solches zuthun 
moglich sey /solches zuschicken/wie gemeldet ist/so nempt 
jhr also zuverstehn. Von Kindtheit auff habe ich die ding 
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getriben/vnd von guten Vnderrichtern gelernet/die in der 
Adepta Philosophia die ergrundesten warend/vnd den Kiin
sten machtig nachgriindete. Erstlich Wilhelmus von Hohen
heimjmeine Vatter/der mich nie verlassen hat. Demnach 
vnd mit sampt jhm ein grosse Zai/ die nit wol zunennen ist/ 
mit sampt vilerley Geschrifften der Alten vnd der Newen/ 
von etlichen herkommenj die sich groB gemiihet habend: Als 
Bischoff Scheyt von Stettgach/Bischoff Erhart vnd Vor
fahren von LavantalljBischoff Nicolaus von Yppon/Bischoff 
Matthaeus Schachtj Suflraganeus Phrysingen. Vnd vil Ept/ 
als von Spanheimjvnd dergleichen mehr/vnnd vil vnder den 
andern Doctorn vnd dergleichen. Auch so ist ein grosse Er
farnuB beschehenjvnn ein lange zeit her/durch viI Alchi
misten/die in solchen Kiinsten gesuchet haben/ais nemlich 
der Edel vnd Vest Sigmund Fiiger von Schwatz mit sampt 
einer anzal seiner gehaltenen laboranten. Darumb solI sich 
niemand verwundern/ daB jetzt solche Correctur vor Augen ist. 
Wiewol ich nuhn das wenigste erzehl/vnnd euch an dem 
ort weiter nicht beladen will. 

Girolamo Cardano 
(1501- 1576) 

Geboren am 24. September I50I, "nachdem, wie man mir erzahlte, 
vergebens Abtreibungsmittel angewandt waren". Mit diesen Worten be
ginnt seine eigene Lebensbeschreibung, die er im letzten Jahre seines Lebens 
(t I576) aus personlichen Erinnerungen und alten Aufzeichnungen zu
sammenstellte. (Eine ausgezeichnete {)bersetzung verdanken wir Her
mann Hefele [Jena, bei Diederichs I9I4], mit einer vortrefflichen Ein
fiihrung). Daraus bringe ich als charakteristische Proben Kapitel 4 und 44. 
Seine von ihm hinterlassenen Werke sind so zahlreich, daB sie etwa das 
Hundertfiinfzigfache seiner Autobiographie ausmachen. "Am weitesten 
und nachhaltigsten war die Wirkung seiner Tatigkeit auf dem Gebiet der 
Medizin." Wie Theophrastus von Hohenheim bekampfte er die Lehre 
Galens und vertrat den Standpunkt der theoretischen wissenschaftlichen 
Medizin, die Medizin des gebildeten und gelehrten Fachmannes. So be
kampfte er z. B. die Entstehung der Katarrhe im Gehirn und die absolute 
Giiltigkeit des therapeutischen Grundsatzes "contraria contrariis" und be
schaftigte sich z. B. schon mit der Schalleitung durch die Kopfknochen. 
In psychiatrischen Problemen, z. B. der "Metoscopia", kann er als Vor
laufer Lombroso'scher Ideen gelten, der ihm iibrigens in seinen Studien 
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fiber Genie und Entartung ein Denkmal gesetzt hat. Jedenfalls haben wir 
es bei Cardano mit einem psychisch abnormen Manne zu tun, der als 
Arzt, Mathematiker und Seelenforscher zu den universellsten Geistern der 
Renaissance zll.hl.t. (Birnbaum, K.: Psychopathologische Dokumente, 1920, 
S.2f.) Schon Albrecht von Haller sagte von ihm: "sapientior nemo 
ubi sapit, dementior nullus ubi errat". Wer des Cardanus "de vita 
propria" kennt, der hat ein psychologisch-historisch wichtiges Beispiel von 
dem Leben und Treiben jener Mitnner (Agrippa von Nettesheim, Thomas 
Campanella, Jordan Bruno). (Vgl. Damerow, Heinr.: Die Elemente der 
nji.chsten Zukunft der Medizin, Berlin 1829, S. 123ff.) 

Kurze Schilderung meines ganzen Lebens von der 
Geburt bis auf den heutigen Tag, den letzten 

Oktober des Jahres 1575. 
Eine solche Zusammenfassung hatte auch Sueton, wenn 

er iiberhaupt sein Augenmerk darauf gerichtet hatte, der 
Bequemlichkeit seiner Leser zuliebe [seinen Biographien] 
beigeben konnen, denn, wie die Philosophen sagen: niehts 
ist etwas, wenn es nieht in sich ein Ganzes ist. -

Ich bin also geboren zu Pavia. 1m ersten Monat meines 
Lebens verlor ich meine Amme, die, wie man mir erzahlt 
hat, am gleiehen Tage, da sie erkrankte, an der Pest starb. 
Man gab mieh meiner Mutter zuriick. Damals bekam ich 
im Gesicht fiinf Karbunkeln, so in Form eines Kreuzes 
gestellt, daB mir einer auf der N asenspitze saB; genau 
an denselben Stellen sind nach drei Jahren ebensoviel Ge
schwiire - man nennt sie auch Pocken - von neuem aus
gebrochen. Der zweite Monat meines Lebens war noch nicht 
verflossen, da zog Isidoro De' Resti, ein Adliger aus Pavia, 
mich nackt aus einem Bad von heiBem Essig und gab mir 
eine Amme. Die brachte mich nach Moirago, einem Land
haus, 7000 Schritte von Mailand entfernt, an der StraBe, 
die von dieser Stadt iiber die Ortschaft Binasco nach Pavia 
fiihrt. Dort begann eines Tages mein Bauch hart zu werden 
und aufzuschwellen, und mein ganzer Korper siechte dahin; 
man suchte nach den Ursachen und fand, daB mein Amme 
schwanger war. Darauf iibergab man mieh einer besseren 
Amme, die mich im dritten Lebensjahr entwohnte. 1m 
vierten brachte man mich nach Mailand, und meine Mutter 
und ihre Schwester Margarita, meine Tante - eine Frau, 
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der, wie ich glaube, jede Galle gefehlt hat -, behandelten 
mich mild und freundlich; nur wurde ich oft von Vater 
und Mutter ohne jeden Grund so sehr gepriigelt, daB ich 
haufig bis auf den Tod erkrankte. Als ich dann endlich 
7 Jahre alt geworden war-Vater und Mutter wohnten damals 
getrennt - und wo ich in das Alter kam, da ich Priigel hatte 
verdienen konnen, beschlossen sie, mich kiinftighin nicht 
mehr zu schlagen. Aber mein boser Stern verlieB mich nicht; 
er anderte nur meine traurige Lage, hob sie nicht auf. Mein 
Vater vereinigte den Hausstand wieder und nahm mich, 
Mutter und Tante zu sich in sein Haus. Dort muBte ich nun 
meinem Vater Dienste tun, so zart und jung wie ich damals war, 
und sah mich aus der vollkommenen Ruhe kindlichen Daseins 
plOtzlich in den Zustand strengster und andauernder Arbeit 
versetzt. Da fiel ich zu Beginn meines 8. Lebensjahres in 
Krankheit; ich litt an Ruhr und Fieber. Es war dies eine 
damals in Mailand grassierende Epidemie, wenn nicht eine 
Art von Pest, und ich hatte zudem heimlich eine groBe Menge 
unreifer Trauben gegessen. Man zog zwei Arzte bei, den 
Be1'nabone Della Croce und den Angelo Gira, doch mein 
Zustand lieB erst wieder Besserung erhoffen, als schon Vater, 
Mutter und Tante mich als tot bejammert hatten. Mein 
Vater hatte fiir meine Gesundheit dem heiligen Hierony
mus ein Geliibde getan; er war ein Mann, der ein frommes 
Herz hatte, und wollte darum lieber des Heiligen wunder
tatige Kraft erproben als die eines gewissen bosen Geistes, 
mit dem er, wie er versicherte, in vertrautem Verkehr stand 
- eine dunkle Sache, der ich stets versaumt habe auf den 
Grund zu gehen. So bin ich denn wieder gesund geworden, 
gerade damals, als die Franzosen nach ihrem Sieg iiber die 
Venezianer bei Adda [14. Mai I509] einen Triumphzug durch 
die Stadt hielten, dem ich vom Fenster aus zuschauen durfte. 

Nach dieser Krankheit hat auch die ewige Miihe und 
Plackerei im Dienst meines Vaters fiir einige Zeit aufgehort. 
Aber der Juno Zorn war noch nicht gesattigt; ich hatte mich 
noch nicht vollig von der Krankheit erholt, als ich - wir 
wohnten damals in der Via Dei Maina - die Treppe herab-
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fiel, einen Hammer in der Hand, der mich an der linken 
Stirnseite ganz oben traf. Ich erlitt eine schwere Verletzung, 
auch der Knochen war getroffen, so daB eine dauernde, heute 
noch sichtbare Narbe blieb. Die Wunde war kaum geheilt, 
ich saB eines Tages vor der Haustiire, da fiel vom Dache des 
sehr hohen Nachbarhauses ein Ziegelstein, in der Lange und 
Breite wie eine NuB, aber diinn wie ein Stiickchen Rinde, 
und verwundete mich links oben am KopI, wo reichlich Haare 
standen. Zu Beginn meines zehnten Lebensjahres wechselte 
mein Vater die Wohnung; er verlieB das Hans, das ihm [der 
Ungliickfiille wegen] unheimlich wurde, und bezog ein anderes 
in der gleichen StraBe, wo ich nun volle drei Jahre lang lebte. 
Mein Schicksal aber iinderte sich nicht: wieder fiihrte mein 
Vater mich wie einen Sklaven mit sieh, in so auffallender 
Strenge, urn nieht zu sagen Grausamkeit, daB ieh - nach 
den Erfahrungen, die ich spater gemacht habe - glauben 
machte, es sei dies eher des Himmels Wille als des Vaters 
Schuld gewesen, urn so rnehr, als auch Mutter und Tante 
mit dieser Behandlung einverstanden waren. Immerhin ver
fuhr er nun mit mir viel milder als friiher, denn inzwischen 
hatte er zwei Neffen, einen nach dem andern, zu sich ins Haus 
genommen, und da diese zu den gleiehen Diensten angehalten 
wurden, ward rneine Knechtschaft erleiehtert oder war doch 
weniger schwer zu tragen, denn entweder muBte ieh jetzt 
den Vater gar nicht mehr oder doch nur gemeinsam mit den 
Neffen begleiten. 

Mehrrnals wechselten wir die Wohnung, ich immer in des 
Vaters Begleitung, bis wir schlieBlich, da ich das r6. Lebens
jahr vollendet, in das Haus des Allessandro Cardano zogen, 
bei der Miihle der Bossi. 

Mein Vater hatte zwei Neffen, Sohne seiner Schwester: 
einer, Evangelista, trat in den Orden des heiligen Franziskus 
und wurde fast 70 Jahre alt, der andere, Oddone Cantone, 
war Steuereinnehrner, ein reicher Mann. Der wollte vor sei
nem Tode mich zum einzigen Erben seines ganzen Verrnogens 
einsetzen; aber der Vater duldete dies nieht, er sagte, das 
Geld sei unrecht erworbenes Gut. So wurde sein Vermogen 
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nach Gutdunken seines Bruders, der damals noch lebte, 
verteilt. 

Neunzehn Jahre alt geworden, bezog ich zusammen mit 
Giovanni Ambrogio Targio die Universitat zu Pavia und blieb 
dort, dieses Mal ohne meinen Kameraden, auch ein zweites 
Jahr. Ais ich das 21. Lebensjahr zuruckgelegt, begab ich 
mich, wiederum mit Targio, ein drittes Mal nach Pavia, hielt 
nun meine offentliche Disputation und als im Gymnasium 
iiber den Euklid und schon nach wenigen Tagen auch iiber 
Dialektik und die Anfangsgrunde der Philosophie, zuerst fUr 
den Servitenbruder Romolo und kurze Zeit darauf fUr einen 
gewissen Arzt namens Pandolfo. Nach vollendetem 22. 

Lebensjahre blieb ich fUr einige Zeit zu Hause, in Mailand, 
der Kriegswirren [zwischen Kaiser Karl V. und Franz I. 
von FrankreichJ wegen, unter denen unsere Gegend damals 
schwer zu leiden hatte. Zu Beginn des Jahres 1524 begab 
ich mich nach Padua; gegen Ende des Jahres, das heiBt im 
Monat August, fiihrte mich, in Begleitung des Gianangelo 
Corio, irgend ein Zufall wieder nach Mailand zuruck. Ich 
fand meinen Vater todkrank in den letzten Zugen. Doch er 
kUmmerte sich mehr urn mein als urn sein eigenes Wohler
gehen und verlangte, daB ich nach Padua zuruckkehre; gluck
lich war er, horen zu duden, daB ich das sogenannte Bacca
laureat der freien Kunste zu Venedig erworben. Ich reiste 
also wieder nach Padua und erhielt bald nach meiner Ankunft 
die briefliche Nachricht, mein Vater sei gestorben, acht Tage, 
nachdem er sich jeder Speise enthalten habe. Gestorben ist 
er am 28. August, und zu fasten fing er an am 20., einem 
Samstag. Gegen Ende meines 24. Lebensjahres wurde ich 
Rektor der UniversiHit zu Padua, ein Jahr spater Doktor 
der Medizin. Bei der Wahl als Rektor drang ich nach zweimal 
wiederholter Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit durch. 
Bei der Promotion zum Doktorat war ich zuerst zweimal 
durchgefallen, da 47 Stimmen gegen mich abgegeben wurden, 
und erst bei der dritten Abstimmung, uber die hinaus keine 
weitere mehr zuHissig war, blieb ich Sieger: nurmehr 9 Stim
men wurden gegen mich abgegeben; ebensoviele hatten bei 
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den ersten Abstimmungen, gegeniiber 47 ablehnenden Stim
men, fiir mich gestimmt. Ich weiB wohl, daB dies al1es Klei~ 
nigkeiten sind, aber ich berichte sie genau, wie sie statt
gefunden haben, weil ich meinen SpaB daran haben will, 
wenn ich es wieder lese (fiir mieh allein namlich, nicht fiir 
andere, mache ieh diese Aufzeiehnungen), weil ferner jeder, 
der vielleicht doch einmal dies zu lesen geruht, wissen mOge, 
daB groBer Dinge Anfang wie ihr Ausgang oft triib und dunkel 
ist, und endlich, weil manchem andern schon 1ihnliches be
gegnet ist, ohne daB er Gewieht darauf gelegt hat. 

Nachdem nun also mein Vater gestorben und meine Amts
zeit als Rektor abgelaufen war, begab ich mich, zu Beginn 
meines 26. Lebensjahres, nach dem Stadtchen Sacco, das 
IOOOO Schritt von Padua, 25000 von Venedig entfernt liegt, 
ermuntert und unterstiitzt durch einen Arzt in Padua, Fran
cesco Buonalede. Dieser Mann, dem ich nie irgend welchen 
Dienst getan - nicht einmal sein HOrer bin ich gewesen, 
obwohl er zu Padua Offentlich las - war mir in hochst uneigen
niitzigem freundschaftlichem Eifer zugetan. Ich blieb nun 
zunachst in Sacco, in des mein Vaterland durch aIle Art von 
Vbel heimgesucht wurde: im Jahre I524 wiitete zu Mailand 
eine fiirchterliehe Pest, zweimal wechselte die Stadt den Lan
desherrn [sie ging damals aus der Herrschaft Frankreiehs in 
die Kaiser Karls V. iiber], und in den Jahren I526 und I527 
litt sie unter einer verniehtenden Hungersnot; die Preise fiir 
die amtlichen Getreidescheine waren kaum zu erschwingen. 
Dazu kamen unertraglich driickende Abgaben. 1m Jahre I528 
wiiteten wieder Pest und andere Seuchen - Vbel, die viel
leicht nur aus einem einzigen Grunde ein weniges leichter zu 
ertragen waren, weil sie namlieh das ganze Land verheerten. 

1m Jahre I529, da die Kriegswirren ein wenig nachlieBen, 
siedelte ich wieder nach meiner Vaterstadt iiber. Ich wollte 
in das Kollegium der Arzte aufgenommen werden, wurde aber 
abgewiesen. Bei den [mit Cardano verfeindeten, in Mailand 
damals sehr einfluBreichen Grafen] Barbiani war niehts fiir 
mich zu erreichen, und da zudem meine Mutter launisch und 
griesgramig war, kehrte ich wieder in mein Landst1idtchen 
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[Sacco] zuruck,nicht so gesund freilich, als ich es verlassen 
hatte. Die Aufregungen, Mlihen, Sorgen und Arbeiten, dazu 
Husten und eiternde Geschwure, ein ubelriechender Aus
wurf infolge verdorbenen Magens, hatten mich auf einen 
Zustand gebracht, von wo aus sonst niemand mehr gesund 
zu werden pflegt. Doch ein Gelubde, das ich der Allerseligsten 
Jungfrau gemacht, rettete mich aus dieser Krankheit, und 
unmittelbar darauf, gegen Ende meines 31. Lebensjahres, ver
mabIe ieh mich mit Lucia Bandarini aus dem SHidtchen 
Sacco. 

- Vier Beobaehtungen habe ich im Laufe meines Lebens 
gemaeht: einmal, daB aIle meine Unternehmungen, ohne daB 
ich es beabsichtigte, immer vor dem Vollmond zum AbschluB 
kamen; zweitens, daB ieh immer dann frohe Hoffnung schop
fen durfte, wenn andere sie zu verlieren pflegen; weiter, 
daB sich mir das Gluck, wie ich schon gesagt, tatsachlich 
immer im letzten Augenblick zum besten wandte; und end
lich, daB ich bis zu meinem 60. Lebensjahre fast alle meine 
Reisen im Monat Februar angetreten habe. -

Meine Frau gebar mir nach zwei Fehlgeburten zwei Sohne 
und zwisehenhinein eine Tochter. 1m Jahre nach meiner 
Vermahlung begab ieh mich gegen Ende April naeh Gallarate, 
blieb dort neunzehn Monate und erholte mich in dieser Zeit 
vollig. Und damals horte ich auch auf, arm zu sein, denn 
es war mir allmahlich gar nichts mehr geblieben. Doch jetzt 
ermoglichte es mir das Hebe volle Entgegenkommen der Vor
steher des groBen Xenodochiums [des Armen- und Kranken
hausesJ und vor aHem die Unterstlitzung des erlauchten 
[spateren Erzbischofs von MailandJ Filippo Archinti, damals 
berlihmt als Redner, nach Mailand zu ziehen und dort Offent
Hch Mathematik zu lehren, nunmehr im Alter von mehr als 
33 Jahren. Zwei Jahre darauf bot sieh mir Gelegenheit, zu 
Pavia offentlich Medizin zu dozieren; ich nahm nicht an, 
weil ich keinerlei Aussicht hatte, dort auch nur den notig
sten Lehensunterhalt zu finden. 1m namlichen Jahre, 1536, 
reiste ich nach Piacenza; ein Brief des Bischofs Archinti -
er war damals ubrigens noch nicht Priester-rief mich dorthin 
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zum Papst [Paul III. 1534 bis 1549J, doch wurde nichts aus 
der Sache. A uch der franzosische Vizekc5nig von Mailand 
nahm sich meiner an und zwar, wie ich spater erfuhr, auf 
Drangen des erlauchten Herrn Louis Birague, des Komman
danten der in Italien stationierten Infanterie des franzo
sis chen Konigs. Dieser Vizekonig [Marschall Cosse] Brissac 
war ein tiberaus eifriger Freund und Gonner der Gelehrten; 
er machte mir viele und groBe Angebote, aber die Sache 
zerschlug sich. 1m Jahre darauf, 1537, verhandelte ich wieder 
mit dem Kollegium [der maiHindischen A.rzte], aber mein 
Gesuch um Aufnahme wurde wiederum glattweg abgewiesen. 
1m Jahre 1539 dagegen, als nicht mehr so viele gegen mich 
stimmten, bin ich tatsachlich wider alles Erwarten aufge
nommen worden, auf Betreiben des [spateren Kardinals, 
damaligen Senators Francesco] Sfondrati und des ganz vor
trefflichen Francesco Della Croce. Spater, namlich im Jahre 
1543, habe ich dann auch zu Mailand tiber Medizin gelesen, 
aber schon im folgenden Jahre bin ich, als mein Haus in 
Mailand einsttirzte, nach Pavia gezogen und habe dort Heil
kunde doziert; einen Konkurrenten im Lehramt hatte ich 
zwar nicht, doch wurde mir auch mein Gehalt nicht ausbezahlt. 
So gab ich denn gegen Ende meines 44. Lebensjahres diese 
Stellung wieder auf und blieb nun zu Mailand mit meinem 
altesten Sohn [Giovanni Battista], der damals II Jahre alt 
war; meine Tochter [Chiara] war 9 und Aldo 2 Jahre alt 
geworden. Da machte mir im Sommer des Jahres 1546 der 
[als Kardinalprasident des Konzils von Trient beriihmt ge
wordeneJ Kardinal [Giovanni] Morone - ich nenne ihn hier, 
um ihm ein ehrendes Denkmal zu set zen - ein Angebot [in 
der SteHung eines papstlichen Leibarztes J unter nicht zu ver
achtenden Bedingungen. Aber da ich nun schon einmal, 
wie ich oben erklart habe, das ahnungsvolle Wesen 
einer harpokratischen Natur besitze, so sagte ich mir: der 
Papst [PaulIII. aus dem Hause FarneseJ ist alt und gebrech
lich, eine Mauer, die morgen einsttirzen kann -soIl ich Sicheres 
gegen Unsicheres eintauschen? lch kannte ja auch damals 
weder die Redlichkeit der M orone, noch die gHinzende Frei-
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gebigkeit des Farnese. Auch hatte ich seit dem Jahre 1542 
die freundschaftliche Zuneigung des [mit dem Papst ver
feindeten kaiserlichen Statthalters von Mailand, Fernante 
Gonzaga], Fiirsten von Este gewonnen, der mir schon einiges 
an Geld gegeben hatte. Er wollte mir weiteres geben, doch 
ich nahm nichts an. Vielmehr kehrte ich mit dem Ende des 
Sommers wieder auf meine Stelle als Dozent [in Pavia] 
zuriick, und im folgenden Jahr erhielt ich durch Vermitt
lung des hochberiihmten, mir befreundeten AndreasVesal 
vom Konig [Christian III.] von Danemark die Einladung, 
mit einem Gehalt von j ahrlich 800 Kronen in seine Dienste 
zu treten. Ich lehnte ab, nicht nur wegen der Ungunst des 
danischen Klimas - auch hatte meine dortige Lebenshal
tung zu groBen Aufwand verlangt, - sondern vor allem der 
fremden Religion wegen [in Danemark war im Jahre 1536 
die Reformation durchgefiihrt worden]. lch ware dort ent
weder schlecht aufgenommen worden oder aber gezwungen 
gewesen, mein Vaterland und meine und meiner Ahnen 
Sitte und Art ganz aufzugeben. 

Nach vollendetem 50. Lebensjahre blieb ich wieder einige 
Zeit in Mailand, weil man mir in Pavia mein Gehalt nicht 
ausbezahlte. 1m Februar des Jabres 1552 bot sich mir Ge
legenheit einer Dienstreise nach Schottland [zu John Hamil
ton, Erzbischof von St. Andrew]. Ich erhielt vor meiner 
Abreise aus Italien 500 Kronen franzosischer Wahrung und 
1200 bei meiner Riickkehr. 3II Tage war ich unterwegs. 
lch hatte, wenn ich dort hatte bleiben wollen, eine noch viel 
groBere Summe erhalten konnen. Von Anfang Januar 1553 
bis Anfang Oktober 1559lebte ich wieder in Mailand. Neue, 
groBere Angebote lehnte ich ab: eines vom franzosischen 
Konig [Heinrich II.] deshalb, weil ich fiirchtete, die kaiser
lich Gesinnten in Mailand vor den Kopf zu stoBen, denn 
damals wiiteten Kriege zwischen beiden Fiirsten; ein anderes, 
das mir gleich nach meiner Riickkehr von Schottland durch 
Vermittlung des Fernante Gonzaga von dessen Oheim, dem 
Herzog von Mantua, gemacht wurde; ein drittes endlich, 
ein weit eintraglicheres noch, aber allzu unbestimmtes, das 
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von der Konigin [-Mutter Maria von Guise] von Schottland 
ausging, deren Schwager ich in arztlicher Behandlung gehabt 
hatte und die von mir geheilt zu werden hoffte. Bezahlt 
freiIich sollte ich erst werden, wenn die Heilung gegluckt 
ware. 

1m Jahre 1559 kehrte ich wieder nach Pavia zuruck, und 
hier trat bald darauf das unselige Verhangnis ein, das meinem 
Sohne [Giovanni Battista] das Leben kosten soUte. Mein 
Aufenthalt wahrte gleichwohl fast bis ans Jahr 1562. Dann 
folgte ich einem Ruf nach Bologna und setzte dort meine 
Lehrtatigkeit fort bis ans Jahr I570' Am 6. Oktober dieses 
Jahres bin ich eingekerkert worden; man behandelte mich 
dabei in allem, abgesehen vom Verlust meiner Freiheit, durch
aus milde. Am I2. Dezember 1570, am gleichen Wochentag 
und zur gleichen Tagesstunde, als ich eingekerkert worden 
war, lieB man mich frei, an einem Freitag, in der abendlichen 
Dammerung. Ich bezog wieder mein Haus, wurde aber dort 
zuniichst unter Hausarrest gehalten. So daB ich, da die Ker
kerhaft 77 und der Hausarrest 86 Tage wiihrte, im ganzen 
I63 Tage in Haft war. Ich blieb noch das Jahr I57I, bis in 
die letzten Tage des September, in Bologna und habe dort 
mein 70. Lebensjahr beendet. Dann zog ich nach Rom und 
kam dort am 6. Oktober, eben als man den Sieg gegen die 
Tiirken [bei Lepanto] feierte. 

Und heute ist seit meinem Einzug in Rom das vierte, 
seit meiner Verhaftung das fiinfte Jahr verstrichen. Ich lebe 
seither hier als Privatmann; doch hat mich am I3. September 
dieses Jahres das Kollegium der romischen Arzte in seine 
Reihen aufgenommen, und der Papst [Pius V. I566-I572 
und Gregor XIII. I572-I585J zahlt mir eine Pension. 

Was ich in den verschiedenen Disziplinen an denk
wurdigen Erfindungen machte . 

. .. In der Medizin entdeckte ich die wahre Bedeutung der 
sogenannten kritischen Tage; erfand die Theorie der Heilung 
des Podagra und des pestartigen Fiebers; die vielfache Ver
wandlungsmoglichkeit olartiger Stoffe; die Technik, wie man 



aus nichtpurgierenden Medikamenten purgierende machen 
kann; und erkla.rte die Eigenschaften und Krafte einzelner 
Heilquellen. Ich erfand ferner die mannigfaltigsten und niitz
lichsten Arten, Speisen zuzubereiten; wie man gefahrliche 
und zu stark wirkende Medikamente in niitzliche und sanft 
wirkende verwandeln kann; ich entdeckte, wie gewisse Arz
neien die Wassersucht so rasch zu heilen imstande sind, daB 
der Kranke, schnell gestarkt, noch am gleichen Tage wieder 
durch die Stadt spazieren kann; wie Heilung einer einzelnen, 
besonderen Krankheit zur Erkenntnis und zurBehebung des 
Krankheitsstoffes anderer K6rperteile beitragen und wie man 
aus der drei- oder viermal wiederholten Lektiire eines einzigen 
medizinischen Werkes die Erkenntnis der verschiedensten 
Krankheiten, wie auch der Mittel, sie zu heilen, lernen kann. 
Ferner ist von mir die richtige Behandlung der Bruchleiden 
in den allgemeinen Gebrauch gebracht und verbessert wor
den. Auch schrieb ich als erster eine ausfiihrliche Geschichte 
des Urins, wiilirend man bisher auf diesem Gebiet kaum 
einige Anfange schattenhafter Kenntnisse hatte. AuBerdem 
verfaBte ich Erlautarungen zu den sehwierigsten Schriften 
des Hippokrates, namentlieh zu den authentischen; doeh ist 
dies Werk noeh nieht vollendet, sondern heute noeh, da ieh 
dies niedersehreibe, am 16. November 1575, unter der Feder. 
Des weiteren handelte ich sehr ausfiihrlieh von der Behand
lung derfranzosischen Krankheit und gab und erklarte Bei
spiele von Heilungen der schwierigsten Krankheiten, wie 
Epilepsie, Wahnsinn, Erblindung, und entdeckte fiir einige 
wenige wichtige Krankheiten die wirksamsten Heilmittel, wie 
zum Beispiel die Wirkung des Schachtelhalms bei der Wasser
sucht, die des Knoblauch bei verharteten Geschwiiren, bei 
Harndrang, namentlich aber bei Gelenkkrankheiten, Nieren
steinen, Kolik, Hamorrhoiden und viele andere, gegen 5000. 
An gelOsten oder wenigstens aufgestellten medizinischen Pro
blemen werde ich gegen 40000 hinterlassen, an solchen klei
nerer, nebensachlicherer Art 200000, weshalb denn auch jenes 
Licht unseres Vaterlandes [Andrea Alchiati] mich den "Mann 
der Erfindungen" .nannte. 



Felix Platter 
(1536-I6I4) 
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Seine Lebenszeit umfaBt die Jahre 1536-1614. 1m Todesjahr des 
.. hochge1ebrten Herrn Erasmus von Rotterdam" ist er als Sohn des Baseler 
Buchdruckers und Schulmeisters Thomas Platter .. als lebendiger Mensch 
in diese Welt geboren worden". Bereits mit 15 Jahren wird er auf die hohe 
Schule nach Montpellier geschickt, um sich dort zum Arzt auszubilden. 
Ehe Platter als Baccalaureus nach Basel heimkehrt, durchreist er Frank
reich und macht in Paris die Bekanntschaft von Duretus und Femelius. 
In der Heimat selbst besteht er mit Ehren die WUrde des medizinischen 
Doktors und fiibrt bald hemach eine J ugendgeUebte als Gattin heim, die 
ihm nach 56jl1hriger Ehe entrissen wurde. Mit seiner Verheiratung bricht 
Platters Autobiographie ab, die er im Alter von 76 J ahren niederschrieb -
neu herausgegeben von H. Kohl (Leipzig: Voigtll1nder 1913). 1571 berief 
ihn seine Heimatstadt Basel in die Professur fUr praktische Medizin, und 
der Magistrat ernannte ihn gleichzeitig zum Stadt- und Spitalarzt. In den 
Pestjahren, 1563-64, die Basel heimsuchten, bewl1hrte er sich praktisch 
und Uterarisch, u. a. durch seine Schriften: .. De corporis humani structura 
et usu" (1583) und durch die .. Praxis medica" (1602-1608), die auch heute 
noch wertvolle Kasuistik enthl1lt und Platter als ausgezeichneten Beobach
ter zeigt. Das Mystische lag ihm fern. Versuchte er doch schon eine Klassi
fikation der Psychosen; in der Chirurgie tritt er fiir die Sectio alta beim 
Steinschnitt und bei der Achsendrehung des Darmes fUr den Bauchschnitt 
ein. Auch auf dem Gebiete der Orthopadie, der Augenheilkunde und der 
MiJ3bildungen hat er wertvolle Ratschlage hinterlassen. Nach Andreas 
Vesalius war er der erste, der in Basel wieder .. eine Anatomie hielt", d. h. 
er sezierte dort 1557 eine menschliche Leiche. Am bekanntesten wurden 
Platters Memoiren durch Gustav Frey tags .. Bilder aus der deutschen Ver
gangenheit" • 

Ich bin, wie der Jugend Art ist, sehr gierig auf das Obst 
gewesen, habe viel Obst heimlich gekauft und mich manch
mal damit also iiberladen, daB iCh schon als Junge oft gedacht 
habe, es wiirde mir schaden und auf die Dauer nicht gut tun, 
auch meinem Leben Abbruch tun; dennoch iiberwand mich 
die Begierde. Ich war sehr begierig Ilach siiBen Speisen und 
Konfekt, habe auch manchmal geschleckt (genascht), wenn 
ich iiber meiner Mutter Fliedermus oder anderes Eingemach
tes gekommen bin, und Zuckererbsen, Feigen, Rosinen heim
lich gekauft. Ais meiner Schulgesellen einer das von mir 
gesehen, hat er mich hernach etliche Jahre damit also ge
peinigt, daB ich habe tun miissen, was er wollte; er war auch 
so unverschamt und boshaft, daB er Biicher von mir erpreBte 
und mir zugemutet hat, sie ihm zu schenken mit Drohung: 

E b s t e in, Arzte-Memoiren. 2 



wenn ich das nicht tate, wiirde er angeben, daB ich Zucker
erbsen gekauft hatte; das habe ich, a1s ich es auf die Dauer 
nicht leiden mochte und gewiB lange Zeit von ihm bedrangt 
in groBem Leide war, schlieBlich Schaler, meinem Prazeptor,. 
bekannt und angezeigt und ihn gebeten, bei meinem Vater 
Verzeihung hierfiir mir auszuwirken, was auch geschehen ist. 
Es hat mich auch der Appetit und die Begierde nach siiBen 
Dingen dahin gebracht, daB ich, a1s ich in Mompelier zum 
erstenmal in die Apotheke gekommen bin, dort einmal soviel 
Zucker gegessen habe, daB ich dadurch krank geworden bin, 
heftiges Magenweh bekommen und viel Galle danach erbrochen 
habe. Und dieweil ein bemerkenswert groBer Hafen (Topf) 
voll Theriak1) in der Nebenkammer stand, hat mich der auBer
ordentliche Appetit bewogen, oft daraus einen guten Teil zu 
nehmen und manchmal da von zu essen, ohne daB es mir ge
schadet hatte; auch aus einem groBen Hafen Zuckerrosat 
habe ich unmaBig viel verbraucht. Ebenso habe ich oftmals 
den Apothekergesellen die Laute geschlagen, damit sie mir 
iiberzuckerte Mandeln gaben. SchlieBlich aber bin ich wegen 
des ObermaBes der siiBen Speisen dahin gekommen, daB sie, 
wie sie mir in der Jugend angenehm waren, so hernach an
fingen zuwider zu sein. Dem Weine habe ich in der Jugend 
nicht nachgefragt, er ware denn siiB, er hat mir auch, wenn er 
nicht so war, etwas widerstanden, ich habe auch, ehe ich nach 
Frankreich gezogen, keinen besonderen Becher Weins vor 
mir bei Tisch gehabt, sondern habe auBer etwa einem Triink
lein (einem kleinen Schluck) aus meiner Mutter Kannlein 
nur Wasser getrunken. Und weil ich hitzigen Blutes bin, 
habe ich davon manclimal, sonderlich wann ich zur Nacht 
schlafen gegangen bin, nachdem ich zuvor hin und wider 
ge1aufen war, derma Ben viel getrunken, daB es in meinem 
Bauch, nachdem ich mich gelegt und zur Seite gekehrt habe, 
wie in einem FaB geschwankt und getont hat. Ich habe auch 
in Frankreich aus einem Brunnen in meines Herrn Haus, 
daraus man mit Hille von Seilen, die man wie die FeigenkQrbe 

1) Eine vom Altertum bis in die Neuzeit hin viel gebrauchte Latwerge. 
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von Binsen machte, Wasser schopfte, die ganze Zeit iiber, 
die ich dort verblieb, gar viel Wasser getrunken, welches 
mich siiB wie Milch und sehr anmutig diinkte. Auch den 
roten dicken Wein zu Mompelier habe ich nur mit viel Wasser 
verrnischt trinken konnen. 

Es riB aber irn Jahre 1551 ein Sterben ein zu Basel, das 
auch im vorigenJahre sich hin und wieder gezeigt hatte, und 
irn Marz trug sich zu, daB rneines Vaters Tischganger Nikolaus 
Sterien krank ward und am Sonntagnachrnittag, nachdern 
er gleichwohl zur IrnbiBzeit in einem Sessel in der Stube 
gesessen hatte und, wie uns diinkte, ziemlich wohlauf gewesen 
war, in seiner Kammer liegend verschied, wahrend wir, die 
wir nicht wuBten, daB es die Pest war, vom Vater alle nach 
Gup.deldingen nachmittags abgefertigt (geschickt) worden 
waren, urn daselbst Pfeifen zu machen aus Weiden. Meine 
Schwester Ursel fand ihn, als sie ihm zu essen bringen wollte, 
tot, woriiber sie sehr erschrocken ist, auch hat sie sich den 
schrecklichen Anblick jederzeit nachher eingebildet, und er 
ist auch eine Ursache ihrer Krankheit gewesen. Als wir von 
Gundeldingen urn 4 Uhr hinein in die Stadt zur Predigt woll
ten, kam uns Botschaft, wir sollten drauBen bleiben, kamen 
also erst zum Nachtessen hinein; da erfuhren wir von den 
Nachbarn, daB Nikolaus gestor ben und schon zu St. Elisa
beth begraben war. Mein Vater war sehr bekiimmert, schickte 
mich morgens mit Albert Gebwiler, Doktor Peter Gebwilers, 
Landschreibers zu Rotteln, Sohn und Peter Horauf, dem 
Sohn der Schwester seiner Frau, seinen Convictoribus (Tisch
gangern), nach Rotteln, wohin uns Stephan am Biel aus 
Wallis fiihrte. Mein Vater aber zog mit den iibrigen Tisch
gangern in das Gut nach Gundeldingen, urn daselbst zu woh
nen. Aber es ward gleich seines Meiers Oswald junger Sohn 
krank und starb hernach an der Pestilenz. Darum schickte 
mein Vater die Tischganger alle heim und behielt allein 
Gavinus von Rott bei sieh, weil sich seiner niemand annahm, 
und wohnte also eine Zeitlang zu Gundeldingen. Meine 
Schwester Ursula ging inzwischen in die Stadt, wie auch ins 
Haus, urn nach allen Sachen zu sehen, und ward zum Pfingst-

2· 
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tage in der Kirche krank, ging jedoch wieder hinaus in das 
Gut, legte sich zu Bett, hatte eine Beule am Bein, war gleich 
abgeschlagen und matt. Man lieB ihr zur Ader, gab ihr ein, 
aber es half nicht, ihr Stiindlein war vorhanden. Sie redete 
gar christlich die vier Tage. ihrer Krankheit, denn sie war 
ein gottesfiirchtiges Maidlein und in Gottesfurcht auferzogen. 
Am Freitag nahm sie Abschied von Vater und Mutter, kiiBte 
sie, befahl ihr liebes Briiderlein, der ich zu Rotteln war, zu 
griiBen, und verschied seliglich ihres Alters bei 17 Jahren. 
Morgens kamen die Nachbarn aus der Stadt. und sonst viel 
Volks, die Leiche zu begleiten. Sie ward zu St. Elisabeth 
begraben, wo auch meine Schwester Margret, die an der Pest 
im heiBen Sommer gestofben war, begraben worden war. Mein 
Vater schlief etliche Nachte auBer dem Haus, bei dem Herrn 
Myconius, wollte auch nicht wieder heim, bis alles von Klei
dern und was seiner seligen Tochter sonst zugehort hatte, 
beiseite geraumt wiirde, daB es ihm nicht unter die Augen 
kame . 

. . . Mein Begehren und Verlangen war von Jugend auf, 
Arzneikunde zu studieren und Doktor zu werden; dahin waren 
auch meines Vaters Gedanken gerichtet, weil er darin studiert 
hatte; und oft hat er mir erziihlt, wie die Doktoren der Medizin 
vortrefflich waren und mir manchmal, da ich noch kindsich 
war, gezeigt, wie sie auf Rossen daher ritten. Jetzund aber, 
da ich ungefiihr 15 Jahre alt und sein einziges Kind war, 
hatte er vor, damit ich desto eher den Lauf der Studien in 
der Medizin vollbringen und den Doktorgrad bekommen und 
er desto eher mich zu sich wieder heim in die Haushaltung 
bringen konnte - mich nach Mompelier auf die hohe Schule, 
wo die Medizin bliiht, zu schicken . 

• . . Mein Vater geleitete uns vor das Tor zur Kapelle. Da er 
mir die Hand bot und sich verabschieden und sagen wollte: 
"Felix vale!" konnte er das vale nicht aussprechen, sagte 
"va" und ging also traurig hinweg. Das hat mir mein Herz 
sehr bewegt, also daB ich hernach die Reise trauriger voll
brachte, auf die ich mich zuvor gefreut hatte. Es schrieb 
mir auch hernach mein Vater, daB, als er von Liestal wieder 
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nach Basel gekommen, habe er unserer Magd Anna, die zuvor 
gesund gewesen, an der Pest krank gefunden; auch sei des 
Thomas Schopf Magd an gleicher Sucht (Krankheit) eben 
den Tag krank geworden; es komme ihm vor, als habe Gott 
uns zuvor hinwegziehen lassen, ehe er unsere Hauser angriff, 
denn damals regierte (herrschte) die Pest in Basel, wie auch 
in unserer Gasse sehr. 

Ich riistete mich emstlich zum Studieren in der Medizin, 
horte am Morgen zwei, manchmal drei, nachmittags ebenso
viel Lektionen. Den 14. November hielt man eine Anatomie 
im alten Theater an einem Knaben, der an Brustgeschwiir 
Pleuritis gestorben war; in dessen Seite inwendig in der Brust, 
in succingente membrana (an der umschlieBenden Haut) fand 
sich nur ein blaulicher Flecken, keine Geschwulst noch Ge
schwiir; an dem Orte waren die Lungen durch Zaserlein 
(Fasem) angeheftet, also daB man, wenn man sie davon frei
machen wollte, rei Ben muBte. Es prasidierte bei dieser Ana
tomie D. Guichardus, und ein Scherer anatomierte. Es kamen 
auBer den Studiosen viele andere Herren und Biirger dazu. 
wie auch Demoisellen (Madchen) ob es gleich eine Manns
person war, urn zuzuschauen. Auch die Monche gingen 
hinein. 

Ich hatte allezeit einen Trieb in mir, mich von allem, 
was einem Medico (Arzte) zu wissen vonnoten ist und worin 
sich nicht aIle gem bemiihen, zu unterrichten, damit ich, 
weil ich stets horte, wie viele Medici schon zu Basel waren, 
und wie vieler man noch gewartig ware, wenn ich heimkehrte, 
mich wiiBte durchzubringen, auch vielleicht vor andern mich 
hervortun mochte, weil ich wohl wuBte, daB mein Vater 
viel schuldig war und eine geringe Besoldung von seinem 
Dienst hatte, sich fast nur mit Tischgangern durchbringen 
muBte, und mir wenig wiirde zu Hilfe kommen konnen; ich 
dachte damals wenig daran, daB er noch im hohen Alter 
wieder sich beweiben und soviel Kinder zeugen wiirde. SoI
cher Trieb machte, daB ich neben stetigem Studieren und 
Lektionenhoren mich sehr iibte, bei der Herstellung von aller
lei Arzneien wohl in der Apotheke aufzumerken, was mir 
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hernach gar wohl zustatten gekommen ist, und neben der 
Einsammlung von vielen Kdiutern, die ich in Papier zierlich 
sauber einpackte, sonderlich in der Anatomie mich sehr 
begehrte. Deshalb suchte ich allerlei Gelegenheit, nicht allein 
bei Zerlegung von Tieren, sondern bei Offnung von Menschen, 
die man im Kollegium anatomierte, fleiBig aufzupassen, auch 
dabei zu sein, wenn man etwa heimlich einen Leichnam auf
schnitt, auch selbst zuzugreifen, ob mir gleichwohl anfangs 
solches sehr abscheulich war; ich gab mich auch aus Begier, 
darin mich auszuzeichnen und corpora (Leichen) zu bekom
men, mit andern welschen Studiosen gelegentlich in Gefahr. 
Dazu half ein baccalaureus medicinae Gallotus, der eine Frau 
hatte, die aus Mompelier geburtig und ziemlich reich war. 
Der betrieb eine Weile dieses Geschaft in seinem Hause und 
berief auch mich und etliche andere dazu: tote Korper, die 
erst den Tag begraben waren, heimlich mit bewaffneter Hand 
vor der Stadt auf den KirchhOfen bei den Klostern auszu
graben und dann in die Stadt in sein Haus zu tragen und 
daselbst zu anatomieren. Wir hatten etliche bestelIt, die 
aufzupassen hatten, wo und wann etliche begraben wurden, 
alsdann verfugten wir uns zur Nacht heimlich dahin. 

Ich ward zum erstenmal dazu aufgefordert am II. Dezem
ber (I554). Da flihrte uns Gallotus schon bei tiefer Nacht 
vor die Stadt in das Augustinerkloster; dort war ein ver
wegener Monch, Bruder Bernhard, der verkleidete sich und 
half uns dabei. Wir taten heimlich im Kloster einen Schlaf
trunk, der wiihrte bis Mitternacht. Danach zogen wir in 
aller Stille mit den Waffen vor das Kloster St. Denis auf den 
Kirchhof, da scharrten wir einen Leichnam heraus nur mit 
den Handen, denn der Grund war noch locker, weil der Leich
nam erst den Tag vergraben war. Ais wir auf den Leichnam 
kamen, legten wir ein Seil daran und zerrten ihn mit Gewalt 
heraus, schlugen unsere flassadenen Rocke darum und trugen 
ihn auf zwei Bengeln (Knutteln) bis an das Stadttor; es war 
urn 3 Uhr in der Nacht. Da taten wir die Leiche an einen 
Ort und klopften am kleinen Tlirlein, durch das man ab und 
zu herein- und herauslauscht. Es kam ein alter Pfortner 
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hervor im Hemd, der tat uns das Tiirlein auf. Wirbaten 
ihn, er wolle uns einen Trunk geben, wir stiirben vor Durst. 
Wabrend er den Wein holte, zogen ihrer Drei die Leiehe 
herein und trugen sie hinauf in des· Gallotus Haus, das nicht 
fern vom Tore war, daB also der Torwachter nichts gewahr 
wurde. Wir zogen nach, und als wir die Laken, in die sie 
eingenaht war, offneten, war es ein Weib, die hatte krumme 
FiiBe von Natur, die einwarts einander ansahen. Die anato
roierten wir und fanden unter andem auch etliche Adem der 
vasa spermatiea, die nach unten zu nicht gerade, sondern 
auch krumm und seitwarts gingen. Sie hatte einen kleinen 
Ring am Finger, weswegen mir, wei! ich Ringe hasse von 
Natur, sehr iibel ward. 

Weil uns die Sachegeraten war, lie Ben wir nieht nach, 
und als wir fiinf Tage hernach erfuhren, daB ein Student 
und ein Kind abermals auf dem Kirchhof St. Denis begraben 
waren, zogen wir abermals zur Nacht zum Tore hinaus, den 
16. Dezember, in das Augustinerkloster. In seiner (des Mon
ches) Zelle verspeisten wir ein gutes Huhn gekocht mit Kohl, 
den wir aus dem Garten holten, und guten Wein, mit dem er 
uns versorgte. Wir zogen damach abermals mit Wehren -
denn die Monche zu St. Denis waren gewahr geworden, daB 
wir zuvor eine Frau daselbst ausgegraben hatten, und hatten 
uns gedroht - Myconius trug sein bloBes Schwert, die Wel
schen Rappiere - auf den Kirchhof, scharrten beide Leichen 
herallS, schlugen wieder unsre Nachtrocke darum und trugen 
sie auf den Bengeln bis an das Tor. Wir durften nieht wohl 
anklopfen, fanden ein Loch unter dem Tore, da schliipfte 
einer hinein; denn man bewachte damals die Tore nieht sehr; 
darauf stieBen wir die Leiehen unten durch hinein und der 
drinnen war, zog, alsdann schliipften wir alle nach, wobei 
ieh im Hindurchschliipfen, auf dem Riicken liegend, meine 
Nase vedetzte. Wir trugen die Leichen in des Gallotus HallS, 
wo wir sie auspackten. Die eine war ein Student, der uns gar 
wohl bekannt war, den schnitten wir auf, der war ganz ab
gezehrt, hatte faule Lungen mit schreckliehem Gestank, daB 
wir alles mit Essig beschiitten muBten, wir fanden auch kleine 
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Steine in der Lunge. Das Kind war ein Bublein; wir machten 
ein Skelett daraus. Als ich fruh in mein Haus wollte und 
Hiutete, wollte mich der Ladenknecht, der bei mir zu schlafen 
pflegte, nicht horen, er schlief so fest, daB, ob ich gleich mit 
Steinen an die Laden warf, ihn nicht wecken konnte. Ich 
muBte also mit einem Welschen, meinem Gesellen, den Morgen 
eine Weile ruhen. Hernach haben die Monche zu St. Denis 
den Kirchhof bewaehen mussen, und wann Studenten ge
kommen,haben sie mit Flitzbogen aus demKloster geschossen. 

Den letzten Januar zogen wir aus cadaveratum [umLei
chen zu stehlen], gruben zur Naeht auf dem Kirchhof vor 
der Stadt ein altes Weib, das den Tag begraben worden war, 
aus der Erde, ebenso ein Kind, trugen sie ins Augustiner
kloster vor der Stadt, wo wir unsere Gelegenheit bei Bruder 
Bernhard hatten, wo wir sie aueh anatomierten und zu dem 
wir allezeit hinausgingen; denn in die Stadt die Leichen zu 
bringen, das hatte nieht wohl heimlieh zuwege gebraeht wer
den konnen, sondern ware sehlieBlieh herausgekommen. Die 
Deutschen zurnten sehr, daB sie nicht auch dahinkommen 
konnten und daB ich's ihnen nicht auch angezeigt hatte; 
ich durfte es aber nicht, denn ich hatte den Welschen gar 
ernstlich zu schweigen versprochen. 

Den 18. Mai ward ieh zum Baecalaureus in der Medizin 
promoviert im konigliehen Kollegium durch D. Antonius 
Saporta, der mein Prases war. Es disputierten nur die doeto
res medici der hohen Sehule daselbst gegen mich, als D. 
Syeronius, D. Gryphius, D. Fontanonus, D. Edoardus und 
Lizentiat Franciscus Feina, und wahrte der Aktus von 6 Uhr 
am Morgen bis 9. Darnach zog man mir ein rotes Kleid an; 
darin verabschiedete ich mich mit einem Gedichte, in dem 
ich auch der Deutschen gedachte, und hielt im Anfang eine 
lange Rede, die ieh auswendig rezitierte. Ich zahlte hernach 
II Franken und 3 Sous, und man gab mir Brief und Siegel 
(d. h. die Urkunde). Den Brief sehrieb mir Johannes Sporer, 
weil er gar sauber sehreiben konnte; er ward versiegelt zu 
St. Firmin, wo der Universitat Siegel aufbewahrt werden, 
durch D. Guichard. 
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Den 25. August empfing ich Briefe von Basel,einen schickte 
mein Vater, der mir fiinf Bogen zusammengelegt wie ein 
Biichlein in octavo vollgeschrieben hatte; so herzlich war 
ihm daran gelegen, daB ich redliche Fortschritte machte zum 
Doktorgrad und im folgendenJahre heimkommen mochte, wei! 
mein zukiinftiger Schwiegervater anfing, danach zu verlangen, 
da er keine Ruhe vor etlichen, auch vornehmen Werbern 
hatte, die seine Tochter zur Ehe begehrten, auch mein Vater 
wohl merkte, daB meine Zukiinfiige wegen ihrer Zuneigung 
zu mir, die sie durch eine alte Frau, ihres Vaters Patin, ihm 
offenbart habe, solches gern sahe und danach Verlangen zu 
tragen anfing. Er ermahnte mich hoch, Gott fleiBig anzu
rufen urn seine Gnade, wiinschte mir Gliick zu dem empfan
genen Doktorat und ermahnte mich, daB ich mich nicht etwa 
ruhmte, geschickter zu sein, wenn ich es nur dann ware. Es 
wiirde fiir mich ein groBes Lob sein, wenn ich zu Basel Doktor 
wiirde, was der Obrigkeit und den Biirgern besser gefaUen 
wiirde, als wenn ich anderswo doktorierte, wie die andern, 
von denen man sagte, daB sie nicht so geschickt seien, urn 
auf unserer Hochschule den Grad zu erlangen. Dnd die ge
meine Rede sei: "Accipimus pecuniam et mittimus stultos 
in Germaniam" .1) Er erzahlte auch, daB viele Doktores bei ihnen 
seien, sie hatten aber mit Ausnahme des Dr. Huber wenig 
zu tun. Derselbe sage viel Gutes von mir; ich wiirde ihn er
setzen, habe er vor den Hauptern der Stadt bei einem Bankett 
gesagt, auch vor meinem kiinftigen Schwiegervater und seiner 
Tochter. Die iibrigen Doktores, die von Mompelier gekommen 
seien,meine Gesellen, seien mir miBgiinstig gesinnt. Er erzahlte 
mir auch auf mein Begehren, was man, urn den Doktortitel 
zu erlangen, an Examinibus und Disputationen zu Basel aus
stehen miisse. Ferner, daB keiner diide zu Basel als Arzt 
auftreten, der anderswo Doktor geworden sei, er habe denn 
zuvor disputiert und eine Summe Geldes - an 12 und mehr 
Gulden - erlegt. wahrend doch der Doktorat nicht tiber 20 

Gulden in Geld edordere, die der Fakultat zu erlegen seien. 

1) VgI. unten S. 243 Anm. I. 
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Er schrieb auch, er vernehme, ich sei ein guter Lautenist, 
wie auch, daB ich auf dem Spinett schliige, das sei lustig, 
nur diirfte es mich nicht vom Studieren abhalten. Unter 
anderem erzab.lte er, wie zwei neue Doktoren mit Purgieren 
es versehen hatten, also, daB einer von einem Doktor eine 
Arznei genommen habe, die ihn zu Tode purgiert habe, der 
andere habe sich selbst mit Purgieren fast umgebracht. Er 
ermahnte mich auch, mich nicht zuvie1 dazu brauchen zu 
lassen, die Deutschen zu verarzten, damit ich nicht in die 
Strafe komme, die man zu Mompelier denen anzutun pflegt, 
die arztliche Praxis iiben und noch keinen Grad haben. Man 
setzt sie nam1ich riickwarts auf einen Esel, sie miissen den 
Schwanz als Zaum in den Handen halten, und man fiihrt sie 
also mit Gespott in der Stadt herum, zur Stadt hinaus, und 
die Buben werfen mit Kot nach ihnen. 

Am 21. Juli, als ich am Sonntag zuvor an die Kirch
tiiren hatte anschlagen lassen, ich wiirde lesen, fing ich im 
Kollegium in aula medicorum [im Horsaal der Mediziner] 
an zu lesen, hielt zuvor eine lange Peroration [Ansprache], 
danach exlizierte ich das Buch des Galenus iiber die Ur
sachen der Krankheiten, dabei waren fast alle Arzte und die 
meisten Professoren im Anfang, hernach hatte ich zwei Zu
horer, das waren Niederlander. Die gingen nach der Lektion 
mit mir heim, stiegen auf den Maulbeerbaum, der in meines 
Vaters Garten war, und aBen Maulbeeren. Ich zeigte ihnen 
Singularitaten, wodurch ich sie fleiBig machte, mich zu horen. 
Ich blieb also beim "Profitieren" [Vorlesungen halten] alle 
Wochen viermal am Morgen um 8 Uhf bis zum 13. 
August. 

Es trug sich zu im April, daB man einen, der wegen Dieb
stahls gefangen war, richten sollte. Als ich das vernahm, 
bat ich meinen Schwiegervater, weil er zum Rate gehorte. 
mir zu dem corpus (Leichnam) zu verhelfen. Als er aber 
meinte, ich wfude, falls das corpus von der Universitlit be
gehrt wiirde, nichts ausrichten, auch vielleicht meinte, ich 
wiirde vielleicht im Anatomieren nicht bestehen, drangte ich 
ihn nicht weiter, sondern zog selbst zum Biirgermeister Franz 
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Oberrieth, erOffnete ihm mein Begehren und bat ihn um das 
corpus, wann der Gefangene sollte gerichtet werden. Der 
verwunderte sich, daB ich allein solches unternehmen wollte, 
erbot sich zu allem Guten und versprach, es des Morgens vor 
den Rat zu bringen. Man stellte den DbelHiter vor Gericht, 
Mittwoch, den 5. April, der ward zum Schwert verurteilt. 
Gleich als der Rat aufgebrochen war, kommt mein Schwieger
vater und zeigt an, man habe mir das corpus bewilligt und 
werde es, nachdem er gerichtet worden, in die Kirche zu 
St. Elisabeth iiberfiihren, dort sollte ichs anatomieren, aber 
solches den Doktoren und Wundarzten anzeigen lassen, daB 
sie auch, wenn sie woIIten, dabei erschienen; wie auch ge
schah. Auch viel Yolk sah zu, was mir einen groBen Ruhm 
brachte, weil lange Jahre von den Unsern keine, nur einst 
von D. Vesalius eine Anatomie zu Basel gehalten worden 
war. rch hatte drei Tage damit zu tun; danach sott ich die 
gesaubertenBeine und setzte sie zusammen, machte ein Skelett 
daraus, das ich noch jetzt - nach 53 Jahren - besitze. 
Seine Mutter war im Spital die Kirchenmutter. Die kam 
einmal zu mir -lange hernach - um Rat. Die hatte ver
nommen, daB ihr Sohn im Beinwerk in meinem Hause ware, 
wie es denn wahr war, denn ich hatte ein schones Schrank
chen dazu bauen lassen, darin stand er in meiner Stube. 
Sie saB auf der Bank daneben, sah es ernstlich an und durfte 
doch nichts sagen; als sie hinweg ging, sagte sie zum Volke: 
"Ach konnte man ihm die Erde nicht gonnen?/C 

rch fing auch an, Kundschaft bei den Biirgern und denen 
vom Adel zu machen, die mich insbesondere probierten mit 
Dberschickung des Harns, aus dem ich weissagen muBte. 
Darin wuBte ich mich also zu verhaIten, daB sich etliche 
verwunderten und mich zu gebrauchen anfingen. 



Otto Sperling 
(1602-1681) 

Er wurde am 28. Dezember 1602 als Sohn eines Rektors in Hamburg 
geboren. Schon friih interessierte sich der Knabe fiir "der Kr;!.uter Nahmen" 
und verlangte, mitgenommen zu werden, wenn der Apotheker den Theriac 
und Mithridat bereiten wollte. Fiir kurze Zeit kam Sperling nach Greifs
wald zu einem Freund des Vaters, und sah dort ein "Wunderlich Stiick von 
einem Quacksalber". In der Folge lieB ihn der Vater nach Leiden ziehen, 
wo er wieder "die species stoBen und sieben sollte"; er horte dabei die Vor
lesungen und Demonstrationen bei Bontius und Otto van Heurne und blieb 
dort ein Jahr. Ein galileisches Thermoskop (Instrumentum aerum) , das 
Sperling bei sich fiihrte, gewann ihm dort einen sehr niitzlichen und ihm 
werten Freund. Eine Reise nach Antwerpen verschaffte ihm die Bekannt
schaft des "weitberiihmten und kunstreichen MaIers Rubens". Der Vater, 
befriedigt von den Fortschritten des Sohnes, schickte ihn im n;!.chsten Friih
jahr nach Kopenhagen und Norwegen. Besonders ausfiihrlich wird seine 
Reise nach Italien erzahlt, die ihn iiber Rom und Neapel fiihrte. Es wurde 
fleiBig botanisiert, und auch sonst alles Bedeutende besehen. Mit seinen 
Freunden fing er an "privatim uns zu exerciren in der Anatomie, und funden 
biBweiIen wunderliche Sachen, in den kranck-erstorbenen subjectis, worauB 
wir die Ursachen der Kranckheiten und des Todtes erlerneten". Sperling 
selbst befiel zweimal das Tertianfieber (Malaria). In Padua wurde er zum 
Doctor medicinae promoviert. Die Riickreise ging iiber Marseille und 
Montpellier, Lyon nach Bern. Dort besuchte er den beriihmten Chirurgen 
Fabricius Hildanus. Sperling kam dann iiber Niirnberg wieder in sein 
Elternhaus nach Hamburg. Diese Studienjahre Otto Sperlings haben 
Walter G. Brieger und John W. S. Johnsson (Kopenhagen: Henrik 
Koppels Verlag 1920) zum ersten Male einer vollstandigen Neuherausgabe 
unterzogen. 1st die Selbstbiographie auch etwas breit angelegt, so gibt sie 
doch "ein eindrucksvolles und lebenswahres Bild vom Bildungsgange und 
vom Leben und Treiben eines damaligen Studiosi Medicinae, Botanicae et 
Chymiae, welches noch ein besonderes Interesse durch die zahlreichen 
personlichen Erinnerungen an bedeutende Manner und naturwissenschaft
liche Entdeckungen der Zeit erhalt". 

Seit 1664 saB Sperling als Gefangener des danischen Konigs im blauen 
Turm des alten Kopenhagener Konigsschlosses, aus dem ihn erst 17 Jahre 
sp;!.ter der Tod erloste. In dieser Zeit entstanden seine Lebenserinnerungen, 
die im Jahre 1673 abgeschlossen wurden. Ohne irgendwelche literarische 
Hilfsmittel gestattete ihm sein gutes Gedachtnis, sich auch der kleinsten 
Einzelheiten aus seinem Wanderleben zu erinnern . 

.. . Mitlerweile 1ch zu Griphiswalde waer, gieng 1ch dess 
tages hinauss im felde, vnd nechstgelegenen Morass Kreuter 
zu Suchen vnd zu samlen die Ich nicht kante, derer Nahmen 
mein alter praeceptor bey einem Medico daselbst, erkundigte. 
Ich sahe daselbst eines tags, ein Wunderlich Stuck von einem 
Quacksalber, welcher mit blosser Brust auff einem Pferde 
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sitzend, wie auch BloBem Bauch auff dem Marckt verkauffte 
ein Pulver fUr gifft etc. Dieses Pulvers Tugend nun fUr 
iedermann zu probieren, nam er ein gewisses gifft zu sieh, 
wovon Ihm im huy!) alssbald der Bauch so sehr geschwoll, 
daB er mit 2 holtzernen Wffel darauff spielte, wie auff einer 
Trommel. Wie er nun ein Zeitlang diese Auffblehung aHem 
Volck, nicht ohne verwunderung gezeiget, namb er ein Papier
lein seines Pulvers in einem Wasser zu sieh, wovon der ge
schwulst dess Bauchs allgemahlich in gahr kurtzer Zeit sich 
wiederumb setzte. Dieses Wunderstuck hab Ich all zeit be
halten, aber niemahls erfahren konnen waB diss fur ein Art 
gifft muB gewesen seyn, ohne daB mein praeceptor zu Padua 
D. Adrianus Spiegelius 2) einsmahl mir sagte, wie daB er 
einen Vornehmen Venetianischen vom Adel, auB seinem 
gefangniss errettet hatte, indem er ihm gegeben ein medica
ment, wovon nieht alleine der leib, sondern auch die FuBe 
geschwollen, doch der Nutur gantz vnschadlich, daB also 
der vom Adel, seines gefangniB wehre erlassen geworden vnd 
Ihme gegonnet, daB Er in seinem eignen Hausse bewahret 
werde. Aber er wolte nieht sagen was dieses fUr ein medica
ment gewesen wehre. Worauff Ich Ihm die vorige historie 
deB Quacksalbers erzehlte. etc. Kam ich also nach meiner 
deposition glucklich wieder zu hauB vnd fand meine Eltern 
bey gueter Gesundtheit. Da wolte mein Vatter sehen lassen, 
daB ieh ein halber Studente wehre, vnd gab mir Ein Cammer
lein a part, welches ich vorschlieBen konte, nahe bey der 
gemeinen Studierstuben. Er vorehrte mir auch Vnterschied
liche Bucher, Logicos, Oratores vnd Poeten. Mein Sal. GroB
vatter frewet sieh auch vber diesen jungen halbstudenten, 
vnd schenckte mir den Ovidium vnd etliehe andre Bucher, 
welche Ich noch wohl verwahret habe ... 

Wir besuchten auch den weitberuhmten vnd kunstreichen 
Mahler Rubbens, welchen wir eben in seiner Arbeit antraffen, 
vnd daB er zugleich den Tacitum fur sich lessen Hesse, vnd 

1) 1m Nu. 
2) Spiegelius, A., geb. in Briissel 1758; gest. in Padua 1625. 
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einem andren einen brieff dictirte. Vnd weiln wir still 
schwiegen, vnd mit reden Ihm nicht vorhinderlich seyn woIten, 
hub er selbs an zu reden mit vns, vnd fuhr doch immer fort 
in seiner arbeit, lieB fiir sich lessen, vnd vnterlieB nicht den 
Brieff zu dictieren, vnd vns zu antworten, wodurch er sein 
groBes ingenium vns zeigen woIte. Hernach Hess er vns durch 
einen seiner Diener, vberall in seinem herrlichen Palatio 
hervmb fiihren, vnd vns zeigen seine antiquiteten vnd Grie
chische vnd Romanische Statuen, die er in groBer Menge 
hatte. Wir sahen da auch einen groBen Sael, welcher keine 
ferns tern hatte, sondern das Liecht fiel von oben drein Mitten 
im Sael durch ein groBes loch. In diesem Sael saBen viele 
iunge Schilder1), welche aIle arbeiteten an Vnterschiedlichen 
Stiicken, welche zuvor von dem H. Rubbens ihnen mit Kreyde 
wahren Vorgerissen, vnd hie vnd da ein Plack mit Farben 
hinzugesetzet. Diese Schildereyen musten die jungen gesellen 
mit Farben voIlends aussarbeiten, biB zuletz der Herr Rubbens 
seIber alles mit Striche vnd Farben perfectionirte. So hieB 
ess dann daB alles RuMens Werck waer, Wodurch der Mann 
vberauB groBen Reichthumb gesamlet, vnd von Konigen vnd 
Fiirsten, mit groBen Geschencken vnd Jouelen ist begabet 
worden. Zu der Zeit ward eine Newe Jesuiter Kirche gebawet 
zu Antwerpen zu derer Zierrath er fast vnzehliche Schil
dereyen beyde oben in den Gewelben, alss auch an vielen 
Altaren vnd sonsten an den Wanden hervmb, gemacht hat, 
dadurch er viele tausenden verdienet. Da wir nun alles ge
sehen, kamen wir wiedervmb zu Ihm vnd bedanckten vns 
hochlich, damit ynsern abscheid von Ihm nehmende ... 

... Ich kam wieder nach Padoa, vnd machte anstalt zu 
allen Dingen, die zu solcher solennitat gehoren. Da nun der 
Tag gekommen waer, wardt Ich in dess Consiliarii hausse 
von den Bidellen angezogen mit einem Rock vnd Birett auf 
dem haupt, vnd wardt also von dem Consiliario, vnd der 
gantzen Nation erstlich nach dess H. Caimi hauss gefiihret, 
alwo mein Promotor sich auch schohn eingefunden, vnd dedu-

1) Maler. 
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cirten mich also nach der Academie, mich in der Mitten 
nehmende, vnd der Consiliarius mit der gantzen Nation nach" 
folgende. Da fandt ich in der Academie dass me in herr Con.., 
tarenus sich schohn eingestellet, nebenst anderen h. Pro" 
fessoribus zu diesem Actu erbeten. Ich ward eingeleitet in 
ein Collegium, vnd wie der herr Contarenus nebenst den andren 
Professoribus, Syndico, Consiliario Nationis, vnd Secretario, 
hiernach gefolget vnd sich alle gesetzet hatten, ward die 
Thiiher von dem Bidellen geschlossen, vnd blieben draussen 
die Bidellen mit der gantzen Nation. Da winckete mich der 
Promotor Cremoninus, daB Ich meinen Textum, ex Aristo., 
telis libro Physicorum resolviten solte. Da fing Ich nebenst 
einer kleinen Praefation denselben fUr mir zu nehmen, vnd 
dividirte Ihn erstlich in seine membra, vnd explicirte hernach 
ordentlich iede membra, vnd da Ich meine rede geendiget 
proponirte mir der H. Caim2ts einen Aphorismum Hippo
cratis, welchen Ich alssbald ex tempore resolviren vnd inter. 
pretiren muste. Nach diesem proponirte mir der H. Prevo.., 
tius, einen Casum Medicum, vber welchen Ich auch ex tempore 
mein judicium sagen muste, vnd denselben ziemlich weit
lauftig auss Essentia morbi, ex Causis, Signis tam Diagno
sticis quam prognosticis deducirte, Vnd da rch die Indica
tiones angezogen, fundirte Ich auch auff dieselbe die Cura
tionem Morbi. Da Ich geendiget, ward dem Secretario be
fohlen daB Buzzolo herzugeben, welches 2. runde holtzer 
seyn, an einander gesetzet, mit einem Weiten loch da man 
eine handt hineinstecken kan, daB eine ist gezeichnet mit 
einem S., daB ist zu sagen Si, vnd affimiret, daB ander mit 
einem N. vnd ist zu sagen Non. Der Secretarius gab einem 
ieden eine kleine ballotte von Seiden gemacht, vnd trug dass 
Buzzolo fiir all vrnbher. Da warf einer nach dem andren 
seine ballotte hinein. Vnten an einem ieden Buzzolo ist eine 
Schraube, die macht der Secretarius auff, vnd goeB dieselbe 
auss auff dem Tische, da wurden sie von dem Promotore 
gezehlet, vnd wardt befunden, dass aIle baIlotten auB dem 
Si gekommen wahren, vnd daB- aIle einstimmig declarirten 
mich zum Doctore. Da machte der Secretarius die Thiilu} 
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auff, vnd tratten die zwey Bidellen mit der gantzen Teut
schen Nation herein, vnd was sonsten von Italianern sich 
ohngefehr drauBen befunden. Der Herr Cremoninus alss 
Promotor, stundt auff von seinem Ohrt, vnd stellet sich zu 
meiner Seiten an dem Tisch, vnd thath eine zierliche Oration 
(wie er dann ein sehr beredter Mann waer) vnd beschloB end
lich mit solchen worten, daB weiln Ich mich so wol in privato 
Examine, alB hie publice riihmlich bezeiget hatte, so wehre 
Ich von allen, nemine dissentiente, zu einem Doctore erkHi.ret 
worden, vnd wolte er nun Insignia Doctoris Philisophiae 
et Medicinae mir conferiren, vnd nahm zuerst meinen Birett 
den Ich auff den Tisch gesetzet hatte, vnd setzte mir den
selben auff mein haupt, hernach stach er an meinem Finger 
einen Rinck, welchen Ich bey dem Birett gelegt hatte, gab 
mir ein Buch apertum et clausum, vnd zuletz kiissete er mich 
fiir meine Stirn, vnd bei einer ieden Ceremonie legte er auss 
waB Sie bedeutete. Da dieses vorrichtet acclamirte mir die 
gantze Nation, vnd gieng die Nation zuvor hinauss, denen 
ich zwischen dem herrn Comareno vnd meinem Promotore 
Cremonino nebenst den andren Professoren etc. folgeten, 
vnd ward also in selbiger Ordnung wie zuvor, die Pedellen 
vorangehend, vnd die Nation folgende, mit groBem Geschrey 
der Facchinen von Viva Viva, etc. denen Ich auff der StraBen 
hin vnd wieder viele soldi (3. gehen auf ein schilling liibsch) zu
warff, an die Thiihr meines hausses begleitet, vnd nahmen 
allda mit viel Gliickwiinschung Ihren abscheidt von mir, vnd 
Ich von Ihnen, mit hochster Dancksagung. Einer von den 
Bidellen standt an der Thiihr vnd reichte einem ieden bey 
seinem abscheidt einige Carmina gratulatoria die von meinen 
freunden mir zu Ehren gemacht wahren. Der Consiliarius 
aber, vnd die Nation, welche Ich hatte invitiren lassen, fiihr
ten mich hinauff in den Sahl, allwo Ich eine kleine Collation 
hatte durch meine alte Patrona von Confect vnd dergleichen 
anrichten lassen, vnd blieben bey mir vnd wahren frolich 
biss an den Abendt. Vnter der Maelzeit wurde einem ieden 
von den Gasten durch den Bidellen ausgetheilet ein Exemplar 
von meinen Carminibus Gratulatoriis, deren Ihr noch vnter-
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schiedliche in meiner gewahrsahm finden werdet. Ehe Ich 
mich zu Schlaffen legte, sandte Ich den Bidellen zu einem 
Priester, der eine sehr guete handt Schrieb, vnd sonsten in 
Solchen Fl:i.llen die Nation pflegte zu bedienen, daB er mein 
Diploma bey Zeiten vorfertigte, denn mich nunmehr nach 
hauss vorlangte meine Eltern zu vmbfahen. Aber Ich ward 
fast I4. tag aufgehalten, ehe ess geschrieben, vnterschrieben 
vnd versiegelt ward .•.. 

Johann Dietz 
(1665-1738) 

Geboren wurde des "GroBen Kurffirsten Fe1dscher und KOniglicher 
Hofbarbier", wie ihn sein Entdecker Consentius nannte (Ebenhauseo 
bei Mfinchen: Verlag Langewiesche-Brandt, o. J.) 1665 in Halle - im 
selben Jahr wie Christian Reuter, der Verfasser von Sche11mufskys Reise
beschreibung zu Wasser und zu Lande. Es scheint nach Consentius nicht 
ausgeschlossen, daB Meister Dietz jener beIiihmte und wacker gereiste 
Feldscher in Reuters eben genanntem Werk ist. In seinem 77 Jahre wllh
renden Leben (t 1738) kann man unterscheiden die Lehrjahre, die Wander
jahre und'die Erringung der Meisterschaft, die zeitlich mit seiner Ehe 
zusammenfiel. Damals war es Sache des Barbiers. chirurgische Operationen 
vorzunehmen. wi1hrend der gelehrte Doktor die inneren Krankheiten ver
sorgte. Dietz hat als Feldscher den Zug nach Ungarn mitgemacht, a1s 
Schiffsarzt fuhr er mit den Walfischfi1ngern im Eismeer. und in Berlin lemte 
er bei Andreas Horch. dem berfthmten Regiments-Chirurgus. Mit 70 J ah
ren schrieb Johann Dietz frei und offen seine Erlebnisse nieder. 

Dieser Geheimbte Rath hatte eine groBe Bibliothek. Und 
als ich ihn einstens barbieret und die vielen Bucher sahe, 
fragte ich: was Sie mit den vielen Buchern machten, Sie 
konnten solche doch nimmer durchlesen? - "Ei, sagte er, 
das sind nicht viel, wann ihr fertig, will ich euch mehr zeigen; 
ob ich wohl solche nicht durchlese, so !'chlage ich doch nach, 
wann was vorkombt". - Ais ich mit Barbieren fertig, schloB 
er ein Nebengemach auf, da wohl dreimal mehr Bucher, von 
der Erde bis ans Deck voU Bucher, waren. Ich verwunderte 
mich noch mehr. Da sagte der Herr: "Nun nennet mir ein 
Buch, das ich nicht habe". - Ich sagte zu ihm: ich hatte 
viel gehort von dem Theophrasto Paracelso. - Da sahe mich 

E b s t e in. Arzto-Memolren. 3 
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der Herr an und sagte: "Ei, das ist ein Hexenmeister und ein 
verkehreter Teufelsbanner gewesen 1" - Weil ich bestund: 
er hatte viel gute chirurgische und medizinische Sachen, 
mochte ich gern lesen, da gab er mir a1le fiinf Teile mit nach 
Hause. Ich nahme solche mit groBen Freuden untern Mantel 
und vermeinte, einen groBen Schatz zu haben. 

Ich kaufte mir gleich ein Pfund Licht' und studierte des 
Nachts so HeiBig, daB ich bald zum Narren dariiber worden. 
Sonderlich wie ich an die sigilla und magischen Spiegel kam 
und tief in Gedanken saB, da fing sich mein Degen und an 
der Wand a1les zu regen an; die ganze Stube ging mit mir 
umbo Weil es in Mitternacht war, fiirchtet' ich mich und 
kroch ins Bette .... 

Es begegnete mir da noch viel Merkwiirdiges mit Bein
und Armbriichen etc. welches aber mochte zu lang sein. 

Eins aber nur zu schreiben: so war ein junger Reuter 
unterm Obrist AderkaB (welcher bei einem Backen vor einen 
Backknecht war) im Wasserholen aufm Eis, vorm Brunn, 
mit dem Wasser hart aufs GesaB gefallen. Welches er zwar 
anfangs nicht groB geachtet. Als es aber sehr geschwollen 
und schmerzhaft ward sein Regiments-Feldscher geholet, wel
ches vermeinet: die Sache nicht vie} zu bedeuten habe. 
Wieder wegreisete und mich bat, indeB ,esolventia aufzu
legen. 

Alleine, es ward je langer, je schlimmer; welches ich 
berichte. 

Da kamen zwei alte Regiments-Feldscher nebenst noch 
einem und deliberierten: ob der Schaden zu offnen oder nicht? 
Denn es war der Backen, salvo honore, wie einePauke, so 
dick und pra1lich. Die meisten resolvierten: den Schaden 
aufzuschneiden. So ich abel' widerriete. Und sollten sie sich 
nicht die Verantwortung machen; denn, sobald sie das thun, 
wiirde der Patiente sterben. So auch geschahe. Aber ich 
wuBte es daher, weil ich versucht hatte, mit einer Lanzett 
zu offnen. Als mir aber heftiger Wind und Blut entgegenging, 
machte ich mein Loch geschwind wieder zu. 

Nun, es half niehts. Der Patient wurde auf den Tisch 
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geleget, und mein Alter schnitte mit einem Messer eine 
viertel Ell tief den Schaden auf. Da war Wind und BIut, auch 
zugieich das Leben hin. Die Leute sahen einander an und 
wuBten nicht, wie Ihn'n geschehen. Doch hieB es, wie hie 
von einem franzosischen Herrn Doktor: ,,1st er gestorben, 
so lasse man ihn begraben". 

Allein der Obrist hatte es von den dabeiseinden Offizieren 
erfahren, daB ein junger Feldscher solches widerraten und 
zuvor gesagt. Da wollte der Obriste mit einer Not von denen 
den Ked bezahlet haben. - Wie es noch abgelaufen, habe 
ich nicht erfahren .... 

IndeB trug sich zu, daB der General-Leutenant Demini 
nach tJtersen kam, dem Herrn Geheimbten Rat von Buch
wald, oder vielmehr dessen Liebste -weil der Herr nicht zu 
Hans und ein alter Herr war, und sie sehr schon - eine Visite 
geben. Als aber ohngefiihr der Herr Geheimbte Rath zu 
Hause kombt und diesen vornehmen Gast findet, waren sie 
beiderseits daruber erschrocken. Jedoch muBte ihm alle Ehre 
mit kOstlichem Wein und Gastbieren erwiesen werden. 

Als nun der General Abschied nehmen will, und der Wein 
und Alteration ihm mOchte irr gemacht haben, und will vor 
der Thur, da ein hoher Tritt, hinten ohne Lehne (wie da ge
brauchlich vor den grOBten und schOnsten Hausern ist), 
Komplimenten mit Scharren und Bucken machen, fallt er 
hinterriicks herunter und sturzt sich eine groBe Wunde ins 
Haupt. Riihret ihn auch zugleich der Schlag, daB er sprach
los, ohne Verst and, wieder ins Haus getragen worden. 

Da war das Geschrei nach dem Feldscher! Und wurde 
ich sogleich geholet und mir von allen Seiten zugeschrieen: 
ich soUte Hiilfe thun. 

Erstlich Offnete ich ihm eine Ader auf dem rechten Arm; 
lieB das Blut wohllaufen. Hernach schor ich ihm das Haupt 
ganz kahl; verband seine Wunde; und muBten sie mir leben
dige HUbner bringen, denen that ich einen langen Schnitt 
und reiB sie vollends voneinander; legt es ihm also mit BIut 
und allem, warm ubern Kopf; und das geschahe so oft, als 
die H iihner kalt geworden. Gab ihm auch etliche mal spiritum 
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salis armoniaci anisatum und pulverem antispamaticum. End
lich legte ich Krautersacke, in Wein gekocht, oft warm uber. 

Da fing der Patiente etwas wieder an zu lallen und regte 
die Arme wieder, kriegte mich bei der Hand und sagte tum 
Obristen a part: ,,0 Feldscher, gut Mann, (denn er war ein 
Franzos) sollt nicht von mir." 

Weil er nun ein sehr reicher Herr und viel an ihm gelegen 
war, hielten sie vor ratsam, dazu auch Doctores zu gebrau
chen, welche gleich mit einer Kutsche, vier Pferde, muBten 
kommen, aus Hamburg geholet. 

Selbige fragten mich umb alle Umstande, und was ich 
fiir ihn gebrauchet. So ich that. Sie hieBen's gut und gaben 
mir von ihren Medikamenten, ihm aile Stund davon einzu
geben. Sie exkiisierten sich aber gleich: sie konnten ihrer 
Patienten halber nieht lange von Hamburg bleiben. 

Da wurde resolviert: den Herrn General in eine groBe 
Kutsche mit Betten, nebenst mir, und beide Doctores auch 
in eine, und die Diener und Lakajen auf Postwagen nach 
Ham burg zu bringen. 

Ich entschuldigte mieh, wegen meiner Dienste. Aber es 
half niehts. Und muBte das Regiment von andern Barbieren 
verpfleget werden. Ich lieB mir's gefallen. Doch befahl ich: 
meine zwei Pferde wohl in acht zu nehmen .... 

In Berlin legte ieh mich in ein Wirtshaus in der Griin
straBe bei die Frau Grunauen, so noch eine Tochter zu Hause 
hatte, so gar ekel und ihr kein Mann gut genug; deshalb sie 
auch wohl dreiBig Jahr erreieht hatte. Doch weil ieh sie 
karessierte und ihr alle Ehrenbezeigung that, galte ich 
gar viel bei ihr und ihrer Mutter. Insonderheit, weil ich sie 
beide am Fieber kurierete. Deshalb ieh in kurzem in groBen 
Beruf kam, und taglieh viel Leute Arznei bei mir holeten, 
auch rnich: "Herr Dokter!" hieBen. Ja, ich muBte Urin, 
salvo honore, besehen, und schwatzte den Leuten so viel 
vor, bis etwas eintraf, vor Geld. Des Morgens, ehe ieh auf
stund, waren drei bis vier Leute auf mieh wartend. Und 
verdienete ich soviel Geld, als ich je gebrauchte. - Ich hatte 
die Gnade, daB ich zunachst der Kammer und Bette schlief, 
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da die Jungfer und ihre Mutter lag, welche mir noch zur 
Dankbarkeit wegen der Kur einen schonen goldenen Ring, 
einen Wachsstock und silbernen, groBen Loffel, so ich noch 
habe, schenketen. 

Es logierten die Hollander und Hamburger Kaufleute da 
und speiseten da, mit welchen ich braschen oder schwatzen 
konnte. Deshalb iiber Tisch ihnen vorschneiden und sie acco
modieren muBte; weil kein Wirt da war, und sie mich dafiir 
hielten. Deshalb ich alles frei hatte .... 

Meine Frau wurde darauf wieder schwanger mit einer 
Tochter, welche drei Jahre alt wurde; und starb an einem 
auszehrenden Fieber. Es war ein liebes Kind und sehr klug, 
aber dabei aueh eigenwillig. Wenn es was haben wollte, 
so bekam es niehts und wurde mit der Rute geschlagen; 
wann es sich am groBten erziirnet, gab man ihr zu trinken. 
Davon die Krankheit kam. 

Und mag ich wohl sagen, daB es nicht groB von ihr in 
acht genommen wurde. Denn sie war oder bliebe nicht vie! 
zu Hause. Ich mochte eifern, wie ich wollte. Einsmals fiel 
das Kind in ein Kellerloch und stak bis unter die Arm drin, 
daB ich es rauszog, und wohl lang dort gestecket hatte. 
Einsmal war es einen ganzen Tag verloren, bis es meine 
Eltern aufgerappelt. Denn sie hatten es sehr lieb. Doeh 
ihre Liebe schadete dem Kind mehr, weil sie ihm Wein, 
Branntwein und alles gaben. Insonderheit aB es gerne Biick
linge. 

Ieh brauehte ihr hernaeh zwei Doctores, als Herren Ge
heimbten Rath Hoffmann und Stahlen. Aber Mensehenhiilf 
ist kein Nutze. Sie starb. Und als ich mit zur Leiehe ging, 
war's nicht anders, als wenn mir ein Stiick vom Herzen 
gerissen. Denn ferner alle Hoffnung zu Kindern verloren. 
War aueh nicht zu wiinsehen. Denn sie aueh das seelige Kind 
nieht stillen konnte, weil da keine Milch mehr war .... 

Einige Zeit drauf ward die Frau Hans-Jochim auch krank 
an der Wassersucht sambt ihrem Herrn. MuBten vie! aus
stehen und war keine Hoffnung da. Weil wir nun vie! Ver
druB und Argernis miteinander gehabt, ging ich etliehemal 
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kommen, weilsie solches ver botenhatten. Starben also beide hin. 

Es ward dem vielen Kaffee- und Theetrinken Schelte 
gegeben. Wie ich mehr Exempel an hohenPersonen gesehen, 
und sie gewarnet. Aber sie lachten mich aus und sagten: 
die Doktor miiBten das besser verstehen! - Aber die Er
fahrung gab's, daB sie zeitlich dahin sturben. 

Johann Georg Loch! 
(r69r-?) 

Er'1'war geboren in Kempten im Allgau am 29. Oktober 1691 als Sohn 
eines Hof- und Leibschmiedes. Die Familie von Oefele bewahrt seit mehr 
als 100 Jahren die handschriftliche Selbstbiographie ihres ll.rztlichen Vor
fahren. Sie flihrt den Titel: .. Aigner Lebenslauf von mir Johann Georg 
Lochl, Kayserlichem Raths- und Leib-Medico beschrieben zu muBigen 
Stunden zu Frankfurth am Mayn, derweilen ich nach Abreis Ihrer kayser
lichen May. bey Ihro May. der Kaiserin noch zuruckbliben muste." Sie 
ist "Anno 1743 angefangen den 17. May". Wiederabgedruckt wurde sie 
nach dem Original in den Suddeutschen Monatsheften 1913 (Jan.-Juni). 
Er schildert dort harmlos einfach, aber ergotzlich seinen Entwicklungsgang, 
seine anfanglichen Studien in Dillingen, dann das Medizinstudium in Wien 
nnd die Promotion in Innsbruck. Nach seiner Heimat zuriickgekehrt, 
erzahlt er eine "Mariage affaire", die sich mit ihm ereignet, nnd den Tod 
seiner ersten Frau "am Lungenbrand". In Munchen hatte er bald wieder 
den Verlust seiner zweiten Frau zu beklagen. "Nun war ich zum andern 
Mal ein Wittiber und in dies em Stand kam auch das auBere Gluck". Er 
wurde "Hofmedicus Herzog nnd Josephs Spittal Physikus und wirklicher 
Rat und Churbayerischer Leibmedicus". Daruber freute sich nicht minder 
als Lochl selbst sein "liebes Weiberl", daB sie "so nnverhofft zu einer 
gnadigen Frau und Leibmedicusin" geworden war. Das Hauptereignis in 
seinem Leben war, daB er zum Kayserlichen Leibmedicus ernannt und 
zur Kaiserwahl nach Frankfurt a. M. mitgenommen wurde. Es handelte 
sich dabei um Karl VII. Albrecht, der, nachdem er sich nach der Einnahme 
Prags (Nov. 1741) als Konig von Bohmen hatte huldigen lassen, am 
24. Januar 1742 dort in Frankfurt zum Kaiser gewahlt wurde. Was LOchl 
in dieser Zeit in der Praxis passierte, sei hier im Auszuge wiedergegeben. 
1m April 1743 kehrte der Kaiser, durch das osterreichische Heer aus Bohmen 
nnd Bayern vertrieben, nach seinem Frankfurter Interregnum wieder nach 
Munchen zuruck, muBte aber wieder bald fliehen, bis er wenige Monate 
vor seinem im Januar 1745 erfolgten Tode dorthin zuriickkehrte und auch 
da starb. Ais Todesursache1) wurden Gicht und Nierensteine angegeben. 
'Ober des Leibarztes Ende kann ich nichts weiter berichten, sein Todesjahr 
ist mir nicht bekannt geworden. 

1) Ebstein, Erich: Woran starb Kaiser Karl VII. Albrecht (1697 
bis 1745) in Munchen? Mit dem Sektionsbericht und einigen Bemerkungen 
tiber Gicht und Nierensteine. Zeitschr. f. Urologie. 192 3. 
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Indesseil die Reise zur Kaiserwahl nach Franc/urt aus 
kam, wurde ich ganz allein nach Francfurt mitgenommen. 
Man glaubte zwar es wiirde die ganze affaire nicht Hinger 
a1s ein paar Monate dauern, allein es sind albereits deren 
gegen achtzehn verflossen und dato sitze ich noch allhier 
den achtzehnten May 1743 da ich dies schreibe, bei J. My. der 
Kaiserin . 

. . . Die Kindsblattern regierten hier schon einige Zeit 
und starben auch viele daran. Mit diesen wurde auch I. Churf. 
Gnaden unsere Ferdinantische Prinzessin iiberfaUen. 

Bei dieser occasion als I. Churf. Gnaden anfing eine altera
tion zu bekommen und bekannt war, daB sie die Blattern 
noch nicht gehabt hatten, gab ich I. Churf. Gnaden ein Laxir 
ein so sehr gute operation gemacht hatte, weil aber die starke 
Fieberalteration des andern Tages nicht nachgelassen und 
die Hitze und Kopfschmerzen immer noch stark waren, hielt 
ich eine AderlaB fiir notwendig und zwar aus zweierlei Ur
sache. Erstlich wenn es auch nicht die Kindsblattern werden 
soUten sondern ein hitziges Fieber, so waren die AderlaB 
a propos; solte es auch die Blattern werden so wiirde es auch 
nach dem hiesigen Gebrauch observation und Clymate eben
falls nicht unanstandig sein. Wie die hiesigen Doctores Kin
der von einem halben Jahr, mit einem, zwei, drei Jahren usw. 
fur die Blattern zur Ader lassen und zwar meistenteils mit 
gutem sucses. Bevor ich aber solches unternehmen wollte, 
habe J. My. den Kaiser solches mundlich aUeruntertanigst 
gemeldet und nebst obigen Bewegursachen das Aderlassen be
treffend auch gemeldet, daB wei! gemeiniglich diejenigen so an 
den Blattern sterben der Brand die Ursache ware, fiir selben 
aber kein besseres ware, als die AderlaB auch preservative. 
Worinnen mir auch MB. Prier beifiel mit auch J. My. der 
Kaiser allergnadigst einwilligte. 

Es war gegenwartig bei diesem dis curs Herr Graf Obrist 
Kammerer. J. My. der Kaiser lag zu Bett am Podagra und 
J. My. sagte folgende formalia aUergnadigst zu mir: Machet 
wie ihr es gut /indet, ihr seid bishero sehr glucklich gewesen, 
besonders in Blattern,' hierauf versetzte J. My. die Kaiserin: 
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"Es ist wahr, ihr habt den Prinzen Clements gehabt und den 
alten Grafen Fugger Obriststallmeister und so viele andere 
euriret." Darauf sagte ferner J. My. der Kaiser: "Lapt Euch 
von andern Leuten nichts vormachen, sondern bleibt bei 
Euerer alten Methode". Ieh meldete mit tiefster Submission: 
"Ich werde mit der Hiilfe des Allerhochsten tun was mir 
moglieh sein wird". Ging sodann hin und lieB die AderlaB 
vornehmen. (Wie meine description zeigen wird so bei meinen 
andern Manuseripten zu finden, denn ich hatte ein diarium 
verfaBt von Beiden Prinzessinen ihren Krankheiten). Abends 
darauf sind die Blattern allgemach siehtbar geworden und 
des andern Tages darauf zeigte es sich daB die eonfluentes 
werden, wie auch geschehen, so daB sie dergestalt voll davon 
war, daB man das geringste interstitium sehen konnte. 
Indessen kommen taglich die Blattern mehr und mehr in 
so guten Stand als man pretendiren konnte, fand sich auch 
kein einziges iibles Symptoma dabei ein. Die resupiration 
war ganz frei in gleichem der Hals (zwar klagten 1. Churf. 
Guaden einmal dartiber aber nachdem ein Gurgelwasser 
dagegen ordiniret und 1. Churf. Gnaden Ofter gurgelten wurde 
es ebenfalls wieder gut und die Stimme frei, phantasirete 
auch nicht im geringsten). Es zeigten sich die Blattern der
gestalt schon wie man es nur pretendiren konnte, wurde auch 
am sechsten und siebenten Tag allgemaeh zusehens weiB. 
In der Nacht des achten Tages wurde 1. Churf. Gnaden etwas 
unruhig, welches dann continuirte und gegen Tag sich mehrte. 
Man holte mich. Frau Grafin kam selbst in mein Schlaf
zimmer urn vier Uhr in der Frtihe. Ais ich dann kam und 
den PuIs fiihlte, merkte ieh augenblicklich die Todesgefahr, 
denn es war schon subsultus Tendinum vorhanden und hier
tiber entsetzte ich mich tiber die augenblickliche Veranderung 
und ich muBte mich an die frische Luft begeben, denn ich 
bekam eine Ohnmaeht. Sagte aber vorher, man hole Herrn 
Doctor Senkenberger so einer von den Renomirtesten in 
Francfurt und ohnedem gleich in der Nachbarschaft wohnte. 
Dieser kam auch bald, ich erholte mich auch indessen von 
meiner Ohnmacht und wir ordinirten, was wir glaubten a 
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propos zu sein, aIlein die Todesstunde war kommen und 
mit convulsionen gaben 1. Churf. Gnaden gegen sieben 
Uhr ihren gebeneteiten Geist auf, nachdem Sie schon 
vorher aIle hI. Sacramente auf das auferbaulichst emp
fangen. 

Was nun dieses ftir ein DonnerschIag in meinem Herzen 
und ein Kreuz auf meinen Schultern war, HiBt sich nicht 
sagen, da ich bisher in so festem Credit bei allen Allerhochsten 
Personen und am ganzen Hof waren, obwohl ich bei allen 
dem die mindeste Schuld nicht hatte. Indem der ganze Curs 
der Krankheit auf einander gegangen wie es hatte sein sollen 
nach Wunsch, da sie weder iibertrieben noch auf andere 
Art tibel tractiret worden, weil die Blattern nicht eingeschla
gen und nach dem Tod erhoben blieben, sondern pur allein 
ist die Ursache des Todes die innerlichen Blattern, mit 
welchen die vescera ebenfalls besetz gewesen sein werden, 
zuzuschreiben, da ja nicht das geringste geschehen mit dem 
tractement so hatte schaden konnen oder sollen. Dem un
erforschIichen Urteil Gottes muB also all dieses zugeschrieben 
werden und niemand anderem. 

Dabei blieb es aber noch nicht, der Himmel wollte mir 
noch mehr aufladen, denn die andere Hoheit Prinzessin 
Theresa wurde auch von diesem Uhel ergriffen, ich logirte 
sie aus und der MB. Priere auch Doktor Senkenberger, so 
mit mir zu ihr gienge, rieten den AderlaB, ich wollte es nicht 
allein ohne Verwissen J. My. dem Kaiser, nicht einraten, 
daher fiihrte bemeldeten Dr. Senkenberger selbst bei J. My. 
auf und er convincirte J. My. mit des MB. Priere Senti
ment. Ich wollte nicht contrajre sein, damit nicht 
etwa (so es tibel ausschlug) die Schuld auf mich gewalzt 
wiirde, daher wurde in Gegenwart J. My. der Kaiserin 
die AderlaB auf dem FuB vorgenommen, gegen ftinf 
Unzen. Man hatte wohl tags zuvor schon zwei Spreckerl 
oder Tipferl gleich einem FlohbiB doch ohne Umkreis ge
sehen, diese aber am Aderla.f3tag nicht groBer noch kleiner, 
gegen die Nacht aber selben Tages lie Ben sich im Angesicht 
besonders auf der rechten Seite viele Fleckele sehen, wie 
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es in den Blattem anfanglich zu gehen pflegt, auch einige 
wenige auf der Brust. 

Allein das Ungliick war, daB sich eine diarrhoe, auch 
ein Nasenbluten und zugleich auch die Menstruo einstellte, 
so auch immer continuirte und wollte man was geben die 
diarrhoen zu stillen, so war zu besorgen, man stellete auch 
dabei und halte den Austrieb der Blattem zuriick. Gab man 
zum Austreiben der Blattem, so war zu besorgen, daB das 
Gebliite noch mehr in Wallung gerate und werde das Nasen
bluten noch vehementer kommen, so ohnedem zwei bis drei 
Tage observirt wurde, mithin Ieicht ein transport in das 
Haupt von dem Gebliite zu besorgen gewesen ware und hier
durch der Brand im Kopfe zu fiirchten war. Mit einem Wort, 
es hatte abermals ein gefahrliches Aussehen und obwohl man 
noch einen Medicus von den renommirtesten hier Dr. Burg
graf/ auch rief, so die Sache nicht fiir gefahrlich hielt und ein 
und anderes ordinirte, so kam mir die Sache doch gleich 
todsgefahrlich vor, was mir J. My. die Kaiserin so immer 
gegenwartig war, gar wohl anmerkte und der Dr. Burggraff 
die Sache so Ieicht nahm zu mir sagte: Ihr habt mir ein schweres 
H erz gemacht, nun mehr ist mir ein ganzer M uhlsteinvom H erzen. 

Allein der Ausgang hat leider gezeigt, daB mir mein Herz 
die Wahrheit profezeihet, denn J. Hohheit Prinzessin 
starben auch wieder alles Verhoffen anderer Leute den siebten 
Tag nach sieben Uhr in der Friihe zum graBten Leidwesen 
J. My. des Kaisers und der Kaiserin und des ganzen Hofes 
ohne daB sie vorher phantasirte bis auf zwei oder drei Stun
den vor ihrem Tod. Hatte auch zur allbesonderen consolation 
vorher (schon gleich anfanglich) aIle hl. Sacramente auf 
das devotiste empfangen. J. Hohheit discurrirte mit mir 
noch zuletzt ganz vemiinftig, begehrte after ich solIe ihr 
die Augen bestreichen mit dem ordinirten Rosenwasser und 
Safran darinen. Verlangte zu Zeiten zu trinken und nahm 
auch dann und wann eine Bouillon auf meine Erinnerung, 
aHein die Todesstunde ist ebenfals kommen und war kein 
Krautel mehr dafiir: Sic ludie in humanis divina Potentia 
rebus. Warum es der Himmel also zugelassen wissen wir 
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nicht. Es niitzt uns all unsere menschliche Vemunft und 
raisonieren hieriiber gar nicht. InscrutabiUa Dei canstlfa, 
quae nostra capere non valet Mens. 

Was nun dieses abermals fiir mich ein Kreuz und Herzens
stoB gewesen sei. kann jeder verniinftige Mensch leicht erach
ten; da ich bisher so wohl bei J. My. dem Kaiser, Kaiserin. 
Herzogin und allen Prinzessinnen, ja dem ganzen Hof, beim 
Adel und Biirgersmann als allen andern hohen und nidem 
Standspersonen, so viele Jahre her in bestem Estime und 
credit gestanden, nun mehr jedem Menschen zur Censur und 
unverniinftigen Urteil exponirt sein zu miissen. Da ja sattsam 
bekannt, wenn einem Medico aus hundert nur einer stirbt, 
so von Distinction ist, was fiir falsche und unbegriindete 
Urteile iiber ihn ergehen, und zwar meistenteils von schlech
ten und auch unerfahrenen. die die Sache gar nicht ein
sehenden Leuten. Ich kann aber mit meinem Gewissen 
attestiren, daB J. My. der Kaiser, noch My. Kaiserin kein 
einziges ungnadiges Wort zu mir gesprochen oder nur ungna
dige Minne gegen mich gemacht hatten . 

. . . Es gab auch bei Hof und unter meinen Freunden 
solche, die meine Partei nehmen und mich auf das eifrigste 
und recht hitzig defendirten, so mir noch eine consolation in 
meinem Herzen machte. Mein Freund sagte: Warum haben 
denn die hiesigen doctores, so doch die renommirtesten hier 
sind nicht geholfen und Miracel gemacht? Au contrair sie 
haben die Gefahr nicht einmal erkannt, besonders Herr Dr. 
Burggraff J. My. der Kaiserin ins Gesicht gesagt: Es ware 
keine Gefahr nicht im Mindesten und die Nacht um sieben 
Uhr friih starb sie. Ais er kam hat er sich hochst verwundert. 
Dergleichen Discurs pasirte dann unterscheidlich. Man muB 
die Leute reden lassen und die Hunde bellen. Denen so gut 
von geredet war ich Dank schuldig, denen so es nicht verstan
den und iibelgeredet,sagteichmeinenSinn. Genugwarmir,daB 
beide Mayestaten gegen mich nicht im Geringsten ungnadig 
waren und erkannten, daB ich keine Schuld an BeiderTod hatte . 

. . . So viel habe bisher in vier Wochen an meinem Lebens
lauf geschrieben bis den siebzehnten Juni 1743. 
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Johann Georg Zimmermann 
(1728-1795) 

Geboren in Brugg am 8. Dezember 1728, gestorben am 7.0ktober 
1795 als Leibarzt zu Hannover. Als Landsmann und Freund HaIlers 
beschrieb er dessen Leben (Ziirich 1755), mit dem er wie mit seinen zahl
reichen Freunden eine ausgedehnte Korrespondenz unterhielt. Sein Buch 
"iiber die Einsamkeit" brachte ihn in einen Briefwechsel mit Katharina II. 
von RuBland (herausgegeben von E. Bodemann 1906). Als Consiliarius 
war er weltbekannt. Seine Begegnungen mit Friedrich dem GroBen hat er 
in seinem Buche rOber Friedrich den GroBen usw., Leipzig 1788) dargeste11t. 1 ) 

Hier mag nur sein erster Aufenthalt in Berlin und seine dort von Meckel -
wegen Bruch - vollzogene Operationsschilderung wiedergegeben werden. 
Meckel hat dann im folgenden Jahre (1772) die Beschreibung der Krank
heit Zimmermanns geschrieben, Baldinger hat dann das Biichlein ins Deut
sche iibertragen. Nach Zimmermanns Tode gab Marcard einen "Bey
trag zur Biographie des Hofrat von Zimmermann (Hamburg 1796) und 
Wichmann "Zimmermanns Krankengeschichte" (Hannover 1796) heraus, die 
auf S.45-48 den Sektionsbericht entMlt. (Vgl. Baldinger: Zimmermann, 
wie er gesund und krank war. Neues Magazin fiir Arzte, Bd. 18, 2. Stiick 
1796, s. 121-139.) Interessant ist, was Rengger (Zimmermanns Briefe 
usw., Aarau 1830, S. XXIII) iiber Zimmermann schreibt: "Zwischen seiner 
Mutter, die ebenfalls gemiitskrank war, und seinem Sohn in der Mitte stehend, 
sehien Zimmermann dem ungliicklichen Verha.ltnisse einer erblichen An
lage entgangen zu seyn, als ihn dasselbe am Ende seines Lebens noch er
reichte. Wllhrend dessen ganzen Laufe aber hatte er unter dem m!l.chtigen 
Einflusse der Nervenkraft gestanden, aus welchem die Anlage hervorgeht 
und mit deren Erfindung er ahndungsvoll seine wissenschaftliche Lauf
bahn begonnen hatte, und so liefert er ein Beispiel mehr, wie nahe das Genie 
an Wahnsinn grenzt." 

Was Goethe in "Dichtung und Wahrheit" von Zimmermann schreibt, 
trifft den Nagel auf den Kopf: "Dieser, groB und stark gebaut, von Natur 
heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein AuBeres und sein Betragen 
vollig in der Gewalt, so daB er im Umgang alS ein gewandter, weltmannischer 
Arzt erschien und seinen innerlich ungebandigten Charakter nur in Schriften 
und im vertrauten U mgang einen ungehemmten Lauf lieB. Seine Unterhaltung 
war mannigfaltig und hochst unterrichtend, und konnte man ihm nach
sehen, daB er sich, seine Personlichkeit, seine Verdienste sehr lebhaft vor
empfand, so war kein Umgang wiinschenswerter zu empfinden." 

... AIle Berathschlagungen mit vielen Arzten und Wund
arzten, in der Nahe und in der Ferne, gaben mir keinen Trost. 
Endlich rieth mir mein alter Herzensfreund Tissot, mich 
an den iroBten Mann in seinem Fache den wir beyde in 
Deutsch1and kannten, an den nunmehr seligen Herrn Pro
fessor Meckel in Berlin zu wenden. Das that ich; und dieser 

1) VgI. auch Ebstein, Arzte-Briefe 1920, S. 30 ff. 
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groBe und gute Mann versprach mir Leben und Gesundheit, 
bot mir die liebreichste Pflege und aIle menschenmogliche 
Hiilfe in seinem Hause und in seiner Familie an, und hielt 
in allem Wort. 

Kenner in Hannover riimpften hinter meinem Riicken die 
Nase, zuckten die Achseln, und glaubten, ich suche in Berlin 
meinen Tod, unter dem chirurgischen Messer. Einige meiner 
Herren Collegen theilten schon meine Haut; und einer von 
ihnen hatte die christliche Liebe mir selbst zu sagen: meine 
Pension werde zwar nach meinem Tode, ein allgemein an
gebeteter (nunmehr seliger) Windbeutel verlangen, aber, von 
Gottes und Rechtes wegen, gehore sie Ihm! - Unter allen 
diesen Erwartungen, und unter den Wiinschen, Hoffnungen 
und Thranen meiner Freunde und Freundinnen, reisete ich 
am achten Junius 1771, aus Hannover nach Berlin, zu meinem 
Erretter. 

Der Tag, an welchem entschieden seyn muBte, ob Leben 
oder Tod in Berlin mich erwarte, war der vier und zwan
zigste Junius. Der verdienstvolle und nunmehr auch selige 
Herr Schmucker, Generalchirurgus der preuBischen Armee, 
verrichtete die Operation; der liebreiche und mir unvergeB
liche Herr Generalchirurgus Theden, war sein Gehiilfe. 
Verschiedene theils sehr geschickte und theils auch sehr be
rOOmte Manner waren noch gegenwartig; unter diesen der 
groBe Sohn eines groBen Vaters, der nunmehrige Professor 
Meckel in Halle, und der von mir noch immer beweinte, 
selige Herr Professor Voitus. Herr Meckel, der Vater, war 
der Anfiihrer bey diesem ganzen Geschaft, und leitete Alles 
durch seine eben so groBe anatomische Scharfsicht, als durch 
seinen praktischen Muth, und seine tiefe Erfahrung. 

Noch sehe ich, wie alle diese Herren, und einige von 
ihnen mit liebreich erblaBten Wangen und Lippen, urn mein 
hohes Schmerzensbette her, standen, als ich rasch und freudig 
die Thiir aufmachte, meine Kleider abwarf. und im Vertrauen 
auf Gott - mich keck und schnell auf dieses Bett warf. 
Ich wollte nicht gebunden seyn; und hielt, ohne eine Thrane 
(mit Augen, die Millionen von Thranen geweinet hatten) 



zu vergieBen, ohne das allergeringste Geschrey, ohne Ohn
macht, und ohne Widerstand, geduldig wie ein Lamm, meine 
Operation aus. Sie dauerte anderthalb Stunden, wwend 
welchen ich das Messer beynahe in einemfort im Leibe hatte. 
Nach der Berechnung des Herrn Generalchirurgi Theden, 
erhielt ich ungefahr zweytausend Messerschnitte. Drey Stun
den nacheinander, hatte es nach dieser Operation das vollige 
Ansehen, als wenn ich sterben wiirde; das glaubte ich auch 
selbst, und ich bitte Gott, daB ich in meiner Todesstunde, 
so entschlossen, so ruhig, und so zufrieden seyn mochte, 
als ich es damals war, unter meinen erschrecklichen Schmer
zen. Aber meines theuren M eckels hiilfreiche Scharfsicht und 
Sorgfalt, rief mich aus diesem Zustande wieder ins Leben. 
Zwolf Wochen brachte ich auf diesem Schmerzenbett zu; 
und nach diesen zwolf Wochen war ich so vollkommen und 
griindlich geheilt, als ich es noch izt, uber sechzehn Jahre 
nachher, Gott sey dafiir gelobt, in dieser Stunde hin. 

Auf meinem Marterbette in Berlin, verle bteich, zwolfWochen 
hindurch, meine heitersten und vergniigtesten Tage in Deutsch
land, denn meine Nerven waren frey. Schmerzen achtete 
ich gar nicht mehr, ob mir gleich der Hollenstein, dessen 
meine Wunden hiiufig bedurften, beynahe den Kinnbacken
zwang, und andere convulsivische Bewegungen erregte. Wer 
in Schmerzen erfahren ist, wie ich es seit zwanzig Jahren bin, 
wird wissen, welche hollische Empfindungen der HoUenstein, 
mit dem ich damals so vertraut war, erwecket. Immer war 
ich indessen wieder heiter und froh, sobald die Marter vorbey 
war, und immer litt ich dieselbe wieder, mit einer Geduld 
die ich seitdem. in diesem Grade. nicht mehr hatte. Alles 
Schwere ward mir leicht, durch den taglichen, allerausge
suchtesten und liebreichsten Umgang, den man sich auf Erden 
wunschen kann, u.nd den ich nirgends in Europa so gut ge
funden hatte, wie in Berlin. Mein innigst theurer Herzens
freund, del' verewigte Weltweise Sulzer, und der freundliche 
geistvolle und gespriichreiche Nicolai, besuchten mich taglich. 
Manner von der ersten GroBe, SPalding, Sack. Mendelssohn und 
Eberhard, schenkten mirin jeder Woche viele ihrer Stunden ... 
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Nach einem Lager von beynahe zwolf Wochen, stellte 

man mich am vierten September, zum erstenmal wieder auf 
meine Beine, und nun muBte ich wieder gehen lemen wie ein 
Kind. Diess lemte ich, an der sanften Hand und am Arme 
von Herm Meckels altester und liebenswiirdiger Tochter. 
Am eilften September, konnte ich zum erstenmal auf meiner 
Stube allein gehen. Am acl1tzehnten September fuhr ich zum 
erstenmal wieder durch die StraBen von Berlin. Am fUnf 
und zwanzigsten September machte ich meinen ersten Be
such, bey meinem Herzensfreunde Sulzer, und sonach bey 
allen meinen Wohlthatem und Freunden; und nun zeigte 
sich die GroBmut meines Erretters wieder in einem neuen 
und mir unvergeBlichen Lichte . 

. . . Aber diesem AHem wollte Herr Meckel nun noch die 
Krone aufsetzen. Er wollte mich auch noch an der Hand 
seiner freundlichen Gemahlin, an der Hand seiner schonen 
iiltesten Tochter, und an der Hand einer ihrer liebreichen 
Schwestem nach Potsdam bringen; und dieB geschah den 
vier und zwanzigsten October. 

Bey dem am Podagra noch etwas kranken Konig, lebte 
und wohnte damals, als sein Arzt, der Herr Generalchirurgus 
Schmucker im kleinen Schlosse zu Sanssouci. Ich besuchte 
da meinen groBen Wohltater, und hatte auch das Vergniigen, 
daB der Herr Professor Meckel nebst seinem altesten Herm 
Sohne, auf einen Tag zu uns nach Potsdam kam. Auch fand 
ich in Potsdam einen Freund meiner ersten und schonsten 
Jugendjahre, mit dem ich sechs Monate in seiner Vaterstadt 
Morges am Genfersee gelebet hatte, Herm 'Von Cat, Lecteur 
des Konigs. 

Der Konig hatte die hochst unerwartete Gnade, mit 
Herm Schmucker und Herm von Cat, den fUnf und zwan
zigsten und sechs und zwanzigsten October, viel von mir zu 
sprechen. Er lieB sich von Herm Schmucker mein Betragen 
bey meiner Operation erziihlen, und fand Vergniigen an dem 
Muthe, mit dem ich mich unter Herm Schmuckers Messer 
betrug. Er fand Vergniigen an der brennenden Begierde, 
mit welcher ich auf meinem Schmerzensbette mit Herm 



Schmucker von nichts als von seinen Feldziigen und Thaten 
sprach. Er fragte nach dem Hause, wo ich in Berlin lebe, 
nach der Art wie ich in diesem mir so lieben Hause aufge
nommen worden, und in welcher Gesellschaft ich nach Pots
dam gekommen sey. Bey Herm von Cat erkundigte sich der 
Konig nach meiner ganzen Gemiithsart, nach meinen Reisen, 
nach meinen Schriften, nach den Sprachen, die ich spreche; 
nach dem Umgange, den ich in Berlin gehabt, naeh den Freun
den, an denen ich dort am meisten hange; und der Konig 
freute sieh, als Er horte, Sulzer sey mein Herzensfreund. 
Er fragte, wei! Er mich zum Mitglied der Academie der 
Wissenschaften in Berlin gemacht habe: ob ich den Versamm
lungen der Aeademie beygewohnet? Auch ob ich das neue 
SchioB von Sanssouci gesehen, undob es mir gefalle? ... 

Johann Albert Heinrich Reimarus 
(1729-1814) 

Er wurde geboren in Hamburg am II. November 1729 als Sohn von 
Herrman Samuel Reimarus, dessen "Fragmente des Wolfenb1ittelschen 
Ungenannten" Gotthold Ephraim Lessing in den Jahren 1778 und 1784 
herausgegeben hat. Sein Enkel Karl Sieveking hat seine "Lebensbeschrei
bung von ihm selbst aufgesetzt" im Jahre 1817 (Hamburg: August 
Campe) herausgegeben. FVr seine Angeherigen und Freunde hatte er sie 
selbst aus dem anfll.nglich lateinisch Geschriebenen ins Deutsche iibertragen. 
Er freute sich an der Hoffnung, daB Frau, Kinder und Freunde sich "noch 
mit Liebe des Alten erinnem", der am 6. Juni 1814 auf Rantzau starb. 
In den spli.ter - Hamburg 1887 - herausgegebenen Bildem aus Karl 
Sievekings Leben gedenkt er des GroBvaters und seines Todes oftmals. 
In der autobiographischen Skizze, die Reimarus gleich ausgezeiclinet als 
Mensch, als Ge1ehrten und t1ichtig in seinem Berufe zeigt, hat er mit be
merkenswerter Schlichtheit, die der Frische nicht ermangelt, seinen Ent
wicklungsgang geschildert. Ich gebe daraus u. a. seine Studienjahre in 
Gottingen unter Haller, in Leyden unter Boerhave, Albinus, Gaubius und 
in Edinburg unter A. Monro, Whytt wieder. In London Mrte Reimarus 
Hunter, Douglas und Smellie und machte auch die Bekanntschaft des 
MaIers Hogarth. Am 29. April 1757 erhielt er die Wiirde eines Doctors der 
Arzneigelahrtheit. Seitdem lebte er in Hamburg der Ausiibung seiner Kunst, 
und sein Haus geherte neben dem von Johann Georg Biisch zu dem Mittel
punkt des geistigen Lebens in seiner Vaterstadt. Neben seiner lI.rztlichen 
TlI.tigkeit war er Professor der Natudehre und Naturgeschichte am dortigen 
Gymnasium. Auf diesen Gebieten hatte er mancherlei Ber1ihrungspunkte 
mit dem Gettinger Physiker und Naturforscher Georg Christoph Lichten-
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berg, mit dem er besonders liber die zweckmaBigste Art, Blitzableiter -
nach Franklins Vorschlag - an den Hausern anzubringen korrespondierte. 
So verdankt ihm Hamburg seit 1769, "als es noch in Europa fiberhaupt 
ein seltenes Beispiel war", Blitzableiter am Jakobi-Kirchturm und an einigen 
andern Gebauden. Auf medizinischem Gebiet machte er den Vorschlag, 
durch narkotische Mittel, zur Erleichterung des Starstechens die Pupille 
zu erweitern. "Vielleicht wird auch das nicht ohne Nutzen bleiben, was 
ich fiber die Freiheit des Handels und besonders des Getreidehandels ge
schrieben habe." Den SchluB seiner Aufzeichnungen bildet eine kurze Dar
stellung von Hamburgs franzosischer Zeit, besonders 1813/14 wahrend der 
Verteidigung unter Davont. Er hatte aber noch die Freude, den Abzug 
der Franzosen zu erleben. Er schloB daher seine Aufzeichnungen mit den 
Worten: "Und nun,lebt wohl, ihr Nachkommenl Lebt wohl! Ja, wahrlich, 
alles ist gut!" (Vgl. liber Reimarus: Allg. D. Biographie Bd. 27, 704-709.) 

... An einen Offentlichen Unterricht in der Naturge
schichte ward damahls noch nicht gedacht. DaB aber mein 
Vater darauf achtete, hat er schon in der kleinen vorHiufigen 
Abhandlung, de instinctu brutorum existentis Dei, ejus
demque sapientissimi, indice. Wismariae 1725. 4° welche er, 
da er noch Rector in Wismar war, herausgegeben hat, gezeigt. 
Er hat also auch schon frlihe den Trieb zur Naturbetrachtung 
in mir erregt. So reichte er mir Derhams Physicotheologie, 
Reaumur hist. des I nsectes, Rosels Insecten - Belustigungen, 
hernach auch Buttons Thiergeschichte u. d. gl., welche Werke 
ich mit Vergnligen las, und mir nachher durch eigenen FleiB 
weitere Kenntnisse zu verschaffen suchte. Ich wlinschte auch 
etwas aus der Chemie zu lernen, fand aber nur damahls 
Gellerts Anfanggrlinde der metallurgischen Chemie, woraus 
ich nicht viel Nutzen schopfen konnte ... 

Nun soUte ich auf die Universitat gehen; welchem Be
triebe ich mich aber eigentlich widmen soUte, war ich nicht 
recht entschlossen. Zur Rechtsgelehrsamkeit waren zwar einige 
vorHiufige Schritte gemacht; aber sowohl die trockene Er
lernung alIer Gesetzvorschriften, als die klinftige Auslibung 
als Sachverwalter, war mir zuwider. Ich hatte indessen gllick
licher Weise auf dem Gymnasium mit den beiden, an Geist 
und Sitten hervorstechenden, Brlidern Schrotter£ngs Freund
schaft gemacht, und in ihr.er GeselIschaft wollte ich reisen. 
Als ich mich nun ein paar Tage zuvor mit ihnen besprach, 
konnte ich nicht umhin zu auBern, daB ich nicht recht mit 

E b 5 t e in, Arzt.,.Memoiren. 4 
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frohem Sinne meiner kiinftigen Lebensart entgegenginge. 
Darauf sagte der jiingste, warum wolltest du denn nicht 
lieber, wie ich, die Arzneiwissenschaft wahlen. Die Wissen
schaft, antwortete ich, gefiel mir zwar sehr wohl, aber die 
Ausubung fiirchte ich, mogtemir zu schwer werden. Indessen 
erwiederte ich, ware doch die Neigung das Hauptsachlichste, 
was uns bestimmen muBte, und was uns schwer schiene, 
lernten wir doch durch die tJbung ertragen, wie ja auch ver
schiedene Arzte von ihrer Kunst bezeugten. Davon haUe 
ich auch nun selbst kurzlich eine Probe erfahren, da ich 
anfangs nicht ausstehen konnte, das Staarstechen des Augen
arztes Taylor, der sich damals hier befand, und den ichauch 
der Schwache meiner. Augen halber befragte1), in der Nahe 
anzusehen, nach Wiederholung des Versuchs aber immer naher 
hinzutreten konnte. Die Untersuchung der Natur und der 
Einrichtung des menschlichen Korpers war mir auch immer 
angenehm gewesen. Verheyens anatomisches Compendium, 
welches mir mein Vater gegeben, hatte ich durchgelesen, 
und auch der Zergliederung eines Korpers, welche hier von 
den damahligen Physicis, Bolten und Cropp, offentlich gezeigt 
ward, aufmerksam beigewohnt. Dies iiberlegte ich nun die 
Nacht hindurch, und am nachsten Morgen gab ich meinem 
Vater zu erkennen, daB ich mich entschlossen hatte, die 
Arzneikunst zu studieren. Dieser wunderte sich zwar iiber 
den plotzlich entstandenen Gedanken, lieB mich aber doch 
meiner Neigung folgen. Nur erinnerte er, daB bei der Rechts
gelehrsamkeit seine Freunde mir kiinftig zum Fortkommen 
hatten behilflich seyn konnen; auf diesem Wege aber miiBte 
ich mir selbst zu helfen suchen. An meinem FleiB und Eifer, 
erwiderte ich, soUte es nicht ermangeln, und das habe ich 
denn auch nach Vermogen ge1eistet. Es wiirden also die 
schon eingepackten Bucher mit andern nun zum Zwecke 
dienlichen verwechselt, und so ausgeriistet reisete ich im 

1) Es waren geringe Entzilndungen, dabei sich oft kleine BIl!.tterchen 
aufwarfen. Er tiffnete mir eine Pulsader in der Schll1fe, vermutlich nur, 
urn diesen Handgriff einigen hiesigen Arzten zu zeigen,. (Reimarus.) 
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Jahre 1752 mit meinen beiden obgedachten Freunden nach 
Gottingen. 

Daselbst habe ich in meinem Fache H altern, Brendeln 
und den alteren Richter gehort. Hallers physiologische Vor
lesungen waren aber, wegen dessen, was sich auf genauere 
Anatomie bezieht, Anfangem nicht verstandlich genug, und 
seine Darlegungen an menschlichen Korpem, deren er doch 
genugsam Vorrat hatte, weder vollstandig noch ordentlich, 
wei! er damahls mit der Ausgabe seiner Tabular. anat. be
schaftigt war, und nur das hauptsachlich vomahm, was ihm 
dazu besonders dienen konnte. Ich nahm deswegen noch 
bei dem derzeitigen Prosektor Detlel besondem anatomischen 
Unterricht. Zuletzt, als Haller nach der Schweitz ging, be
suchte ich nicht allein auch dessen Nachfolgers Roderers 
offentliche Zergliederungen, sondem, als die Vorlesungen 
geschlossen waren, erlaubte er mir (als seinem Hausgenossen) 
noch fUr mich selbst an den noch auf der Zergliederungs
kammer vorrathigen Korpem was ich wollte zu untersuchen. 
- Daneben horte ich Prof. Kohlers Vorlesungen iiber man
ches, was auf Weisen von niitzlichen Kenntnissen zu beach
ten ware. 

Den Vortrag der Lehrer horte ich mit solcher Aufmerk
samkeit, daB es nicht notig seyn mogte, denselben zu 
wiederholen. Ich versaumte auch keine Stunden, auBer 
einigen wenigen, da ich an den Augen Htte!) oder sonst un
paBHch war, und suchte auch zu Hause mich durch Lesen 
so viel moglich zu unterrichten. Ich hielte es aber nicht fUr 
gut, nur Einem Lehrsysteme zu folgen, sondem wollte Heber 
mehrere mit einander vergleichen; deswegen beschloB ich, 
nach vollendetem Jahre von Gottingen nach Leyden zu gehen. 
Dazu bewog mich, auBer dem Ruhme der dortigen Lehrer, 
auch ein Programm, darin versprochen ward, der Professor 

1) Ieh war gewohnt gewesen, die Entzilndung mit warmen Da.mpfen 
u. dergl. zu lindern. Dadureh wurden aber die Gefll.Be so ersehlafft. daB 
das "Obel bei jeder Gelegenheit wieder kam. Nun lemte ieh vielmehr. 
stll.rkende Mittel. Auflosung von weiBem Vitriol u. dgl. zu gebrauehen. 
und dadureh ward meinen Augen geholfen. (Reimarus.) 
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der Heilkunde wiirde fleiBig im Hospitale die Behandlung 
der Krankheiten lehren. Dies, wuBte ich, war ehemals von 
Boerhave geschehen, und ich hielt es doch fUr besonders notig, 
daB ein kiinftiger Arzt die Krankheiten und ihre Kurarl nicht 
bloB aus Biichern und miindlichem Vortrage kennen Ierne, 
sondern selbst mit Augen die Beschaffenheit derselben und 
den Erfolg der angewandten Mittel beobachte. In Gottingen, 
wo jetzt fUr die Arzneikunde sowohl als fUr die Wundarznei 
zu dies em Zwecke so trefflich eingerichtete Anstalten sind, 
war damahls, und so viel ich weiB, auch auf andern deutschen 
Universitaten noch keine dergleichen vorhanden. - Ich kam 
also im Jahre I753 in Leyden an; aber leider fand ich daselbst 
weder im Hospitale einen Professor, der die Krankheiten zu 
behandeln lehrte, noch se1bst solche Kranke, deren Behand
lung zum Unterrichte der Studierenden dienen sollte, und 
was der Professor Winter an Kranken, die zu ihm ins Haus 
kamen, bemerken lieB, war nicht von Bedeutung. Indessen 
konnte ich mit meinem Aufenthalte in Leyden wohl zufrieden 
seyn, da ich die Physiologie von dem groBen Bernh. Siegefr. 
Albinus, die Pathologie und Chemie von Gaubius horte. 
Anatomie zeigte der jiingere Albinus; es war aber kein Vor
rat von mehreren Korpern. Nun horte ich auch die Experi
mental-Physik von dem beriihmten Muschenbroek und von 
Prof. Allemand, der die schonen Gravesandschen Instrumente 
besaB. In dem wohl geordneten botanischen Garten zeigte 
von Royen einige Pflanzen-Classen nach seinem System. Aber 
mehr half mir zur botanischen Kenntnis der Umgang mit 
einem Schiller Linne's, P. Ascanius. Der wies mich zuerst 
auf die Werke jenes groBen Naturforschers, und lehrte mich 
danach Pflanzen untersuchen. In Gottingen leistete uns Haller 
nicht roehr, als daB er einige Pflanzen, die eben in BIiite 
waren, kurz zergliederte, welches nur die ihm zunachst sitzen
den Zuhorer zu Gesicht bekamen. Von Systemen, weder dem 
Linne'schen noch seinem eigenen, gab er keine Erklarung; 
nur aus seinem Werke von den Schweizerischen Pflanzen 
muBte ich mir selbst von diesem einigen Begriff verschaffen. 
So ist zuweilen ein groBer beriihmter Mann nicht der Ge-
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schickteste zum Lehrvortrage. Nun wollte ieh·-'- nicht beden~ 
kend, daB das Leben kurz und die Kunst lang sey - aueh 
etwas arabiseh lernen, um aueh arabisehe .Arzte lesen zu 
konnen . 

. . . 1m Jahre 1754 gieng ieh also naeh Edinburg, zugleieh 
mit meinem Freunde, dem jtingeren Sehr6ttering, der auch 
in Leyden mit mir gewesen war. Meine Erwartung ward 
vollig befriedigt. Der Vortrag des altern Alex. Monro bei 
der Anatomie war vortrefflieh. Er erwahnte dabei auch des 
Nutzens dieser Kenntnis, nieht nur in der Wundarznei, son~ 
dern aueh zum Verstandnis versehiedener Krankheiten. Auch 
zeigte er die Handgriffe verschiedener chirurgischer Opera~ 
tionen. - In dem Hospitale hatte ieh Gelegenheit, sowohl 
maneherlei innerlieher Krankheiten, als aueh ehirurgiseher 
Behandlungen zu beobaehten, da man aus der ganzen Gegend 
umher bei sehweren Zufallen hie her seine Zuflueht zu nehmen 
pflegte. Da sich nun aueh bei den Wundarzten des Hospi
tals, die monatlich abwechselten, wer Lust hatte unter den 
Studierenden zum Gehtilfen angeben konnte, so unterlieB ieh 
aueh nicht, mieh dessen zu bedienen, bei Operationen Hand
reichung zu leisten, das Verbinden der Wunden zu tiberneh
men usw. Besonders ntitzlieh war aber der clinische Unter
rieht des Prof. Rutherford, den er tiber merkwtirdige Kranke 
im Hospitale mit vielem FleiBe gab. Ieh horte auch die Vor
lesungen von Whytt und Alston, und den Unterricht in der 
Entbindungskunst von Prof. Young, dabei sieh auch eine 
besondere Anstalt zur Ausiibung derselben befand, die ich 
nutzte. -

AuBer den Edin burgsehen Gelehrten, maehte ich aueh 
einen Besueh in der nahen Universitat St. Andrews, bei 
den dortigen Professoren. Unter den in Edinburg mit mir 
studierenden aber hatte ieh den vertrautesten Umgang mit 
dem sinnreichen Erasmus Darwin, welcher nachher durch 
seine Witz und Einbildungskraft zeigende Sehriften so be
rtihmt geworden ist, llnd mit einem liebenswtirdigen Jting
ling, James Keir, welcher sich naehmals, wie ich vernommen, 
in der Chemie hervorgethan und zu Stourbridge bei Bir-
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mingham gelebt hat. (5. Timaus: Leben Thomas Day. Leipz. 
1798. 80 p. 48. Note). Mit diesen Beiden und ein Paar andern 
vereinigte feh mich Zl1 einer Gesellschaft. die Gegenstanden 
der Ar!neykunst gewidmet war, aus welcher nachmals, wie 
ich gehort habe, die Edinburgsche medizinische Gesellschaft 
entstanden ist. Sehr erwiinscht war mir auch der freund
schaftliche Umgang mit dem jiingern (altern!) Professor 
Monro, welcher, nach besagtem Darwin auch noch im fol
genden Jahre in London mein Gefahrte blieb. 

rm Jahre 1755 namlich gieng ich nach London. rch horte 
daselbst vornehmlich die lehrreichen anatomischen Vorle
sungen von Doctor Guil. Hunter, dabei, so wie in Edinburg 
von Monro, nicht bloB trockene Namen-Bezeichnungen der 
verschiedenen vorkommenden Theile, sondern zugleich physio
logische, pathologische und chirurgische Bemerkungen gege
ben wurden, dadurch mehr Aufmerksamkeit bei den Zuhorern 
erweckt und auch groBerer Nutzen geschafft wird. Dazu 
nahm ich noch anatomischen und chirurgischen Unterricht 
bei dem Wundarzte Douglas, des sen Schrift vom Wasser
bruche die kiirzeste und sicherste Kur-Art lehrt, wie ich in 
verschiedenen Fallen sowohl in London, als auch nachmals 
hier in Hamburg gesehen habe. - Obex- die Entbindungs
kunst horte ich den berlihmten Smellie und nutzte die zur 
Auslibung derselben besonders bestimmte Anstalt. 

Zur Beobachtung sowohl arztlicher als natiirlicher Behand
lung von Krankheiten fand sich nun in den vielen Hospitalern 
in London reichliche Gelegenheit ... 

Ich lernte auch noch verschiedene damalige Arzte kennen, 
unter denen noch der beriihmte Pringle war. Auch bewog 
mich die witzige Schrift des Malers Hogarth, (On Beauty.), 
daB ich mir ein Vergnugen machte, diesen merkwiirdigen 
Mann zu besuchen. Mit dem sinnreichen j lingeren Hunter 
hatte ich gleichfalls genauen Umgang: und so habe ich dieses 
Jahr mit vielem Nutzen in London zugebracht. 

Nun hatte ich nach Frankreich hinliber gehen wollen: 
allein es war wieder ein Krieg entstanden: ich war noch 
gewartig, als er in London feierlich durch den Koniglichen 
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Herold angekiindigt ward; - ich entschloB mich also, noch 
wieder nach Leyden zu gehen. Bey der 'Oberfahrt von 
Harwich nach Helvoetsluis gieng auch ein anderes Paket
boot mit, darin der Prinz von Oranien zuriickkehrte. Unter
wegs machte ein Franzosischer Kaper Jagd auf uns und so 
ware ich doch beinahe nach Frankreich gekommen. Allein 
es war Windstille: unser Paketboot legte seine Ruder aus 
und des Prinzen seines, welches zu schwer beladen war, 
lieB sich durch ein ausgesetztes Boot buxiren. So naherten 
wir uns dem Haven und der Kaper gab die Jagd auf. 

So kam ich denn gliicklich in Holland an: aber nicht nur 
verschiedenes, was ich in England an Biichern usw. gesam
melt hatte, welches nach Hamburg geschickt werden sollte, 
gieng in einem der beiden Schiffe, die in dem bekannten 
Sturme 1756 auf der Elbe blieben, zu Grunde, sondern es 
ward auch durch einen andern Sturm ein Fahrzeug auf den 
Strand geworfen, welches meinen Koffer nach Rotterdam 
iiberbringen sollte, darin ich noch manches gepackt hatte, 
was ich bei mir zu fiihren wiinschte. Der Koffer ward zer
schlagen und nur weniges daraus gerettet. 

Ich verfiigte mich also 1756 wieder nach Leyden: daselbst, 
und in andern Hollandischen Stadten, Amsterdam, Utrecht, 
Harlem, Groningen, besuchte ich noch verschiedene Manner 
von Wissenschaften, vornehmlich aber genosse ich des lehr
reichen Umgangs von dem beriihmten Peter Camper, der 
mich sehr freundschaftlich aufnahm, und dem ich manche 
KenntniB zu danken habe. Nachmals hat er mich auch noch 
in Hamburg besucht, wo er manche Stunde in meinem Hause 
zubrachte, und endlich unterhielt er noch mit mir bis zu 
seinem schmerzlichen Tode einen angenehmen Briefwechsel.-

... Zur Wund-Arzenei habe ich, auBer meiner oben
erwahnten Probeschrift, auch etwas beigetragen. Die Gelegen
heit gab ein Vorfall, da durch unversehens eingespriitzten 
Saft von Belladonna eine voriibergehende Lahmung der 
Regenbogenhaut, oder Erweiterung der Pupille, verursacht 
ward. Dies brachte mich auf den Gedanken, daB es niitzlich 
sein wiirde, vor der Operation des grauen Staars dieses Mit-
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entdeckt wird und die Werkzeuge darauf viel sicherer ange
bracht werden kannen ... 

Der beriihmte Professor Himly in Gattingen hat indessen 
ein 1ihnliches Vorbereitungsmittel, namlich den Saft des Bil
senkrautes (hyoscyami) empfohlen 1). Die Erweiterung der 
Pupille wird also jetzt bei jeder Art den Staar zu operieren, 
i,iberall mit Vorteil angewandt ... 

Obrigens habe ich noch in verschiedenen Schriften gele
gentlich etwas Niitzliches vorzutragen gesuchet. 

So von der Blitz-Ableitung. Da namlich im Jahr 1767 
ein Wetterstrahl auf unsern Nicolai-Thurm gefallen war, 
nahm ich AnlaB, eine kleine Abhandlung heraus zu geben, die 
ich 1768 den 17. Februar der Hamburgischen Gesellschaft 
zur BefOrderung der Kiinste darlegte ll). Ich zeigte darin 
kiirzlich, aus diesem sowohl als aus andern Beispielen, daB 
der Blitz nicht allein vorziiglich Metalle ergreife, sonden! 
auch eine Strecke davon, ohneauf andere Korper abzuweichen, 
anhaltend folge, und daB also der Gedanke des groBen Fl'ank
lins, es konne diese elektriscbe Eigenschaft zur Beschiitzung 
unserer Gebaude benutzt werden, wirklich durch die Erfah
rung bestatigt werde. Meine Mitbiirger nahmen den Rat an, 
so daB schon im Jahre I769, als es noch in Europa iiberhaupt 
ein seltenes Beispiel war, an unserm Jacobi-Thurm und 
einigen andern Gebauden in der Stadt eine Blitzableitung 
veranstaltet ward ... 

Johann Philipp Hagen 
(1734-1792) 

Er wurde geboren am 24. Januar 1734 in Tuntzenhausen. einem 
kleinen Orte des Amts WeiJ3ensee in Thilringen. und starb am 12. Dezember 
1792 in Berlin als: .. KOnigl. preul3. Hofrat. Professor der Entbindungs
kunst beim Collegio medico chirurgico. offentlich ordentlich~ Lehrer der 

1) In den Act. Acad. G6tting. ann. 1800 und in den Ophthalmologischen 
Beobachtungen 1801. 

I) Die Ursache des Einschlagens vom Blitze. nebst dessen natilrlicher 
Abwendung von unsern Geblluden. 
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Berlinischen Hebammenschule und Geburlshe1fer." Sein Leben hat er se1bst 
aufgesetzt und beschrieben. Seine Autobiographie erschien zuerst im Archiv 
filr Geburlshilfe usw. mit Anmerkungen versehen vom Jenenser Professor 
Joh. Chr. Stark, dem Arzt der Schillerschen Familie. Vor dem Archiv 
setzte Krftnitz dem Freunde Hagen folgendes Denkmal: 

Er, der durch Schriften lehrt, Verwundte heilt, der Welt 
Die Mutter und das Kind, bey der Geburl erba.!.t 
Und so ohn Eigennutz das Wohl des Staats vermehrt: 
Er ist es werlh, das(s) Ihn auch noch die Nachwelt ehrl. 

Ais Autodidakt hat er sich aus tiefster Armut emporgearbeitet, ging 
1748 zu einem Barbier nach Frankfurl a. Oder in die Lehre, 1752 in eine 
Barbierstube nach Berlin. Von 1757-1763 war er als Lazarettchirurg 
bei der Armee Friedrichs des GroBen tlltig. Am I. Oktober 1765 wird er 
ein legitimierler und rezipierler Chirurgus concessionarius und Operator, 
mit dem Zusatz: .. sich alles Barbierens und -inwendigen Curirens zu ent
halten". Noch im gleichen Jahr ging er nach Mitau, als Leibchirurg des 
Erbprinzen Peter von Kurland. Anfang 1767 hatte er Gelegenheit, mit ihm 
nach Petersburg zu reisen. Dorl lernte er nicht nur Katharina II. kennen, 
sondern bewunderle in Euler, dem er einen Besuch abstattete, .. den zu 
jezigen Zeiten grosten Mathematiker und Algebristen". In dieser Zeit be
kam dieErbprinzessin .. einen im hohen Gerade sicheingeste1lten hysterischen 
Zufall, und kein einziges Merkmal einer Epilepsie, nehmlich mit Ein
schlagen der Daumen, Sinnlosigkeit, convulsivische Bewegungen, Schaum 
vor dem Munde usw., nichts von allem diesem stellte sich ein, bIos Ohn
machten, bei welchen sie sich bewuBt blieb. und ein Hinsinken des Korpers 
war alles, was ich bemerkte". Nach Berlin zuriickgekehrl, wurde er von 
den Vatern der Stadt zum Chirurgus forensis erwahlt. der etwa die Funk
tionen hatte wie heute der Polizeiarzt. Bereits 1777 wird er Chirurgus 
beim Obercollegium medicum: Seit 1779 hatte er es endlich erreicht, Heb
ammenlehrer an der Charite in Berlin zu werden. Die Geburlshilfe lag ihm 
am meisten am Herzen; in dieses Gebiet fallen hauptsachlich seine Schriften, 
wie z. B. der Versuch eines allgemeinen Hebammenkatechismus, der in 
mehreren Auflagen erschien. Er war bestrebt, auch nach seinem Tode 
.. seinen Namen ehrenvoll zu erhalten", und zu diesem Zweck machte er 
sich daran, die Erlauterungen seines Versuches eines neuen Lehrgebaudes 
der praktischen Geburlshilfe zu schreiben. Inmitten dieser Arbeit starb er. 

Kurze Dbersicht und Vorerinnerung meines 
Le bensla ufs. 

Vielleicht bin ich auch einer von den wenigen Individuis 
derjenigen Weltbiirger, welche sich riihmen konnen, in ihrem 
Leben die seltsamsten und sonderbarsten Fata gehabt zu 
haben. Dieser mein Lebenslauf mag einen Beweis abgeben, 
wie ein Kind der Natur, und, was besonders viel sagen will, 
zu jetzigenaufgekHirten Zeiten, gleichsam stuffenweise, 



fast ohne aile gelelute Kenntnisse, in cultivirten Staaten 
durch aile mogliche rauhe und ungebahnte Wege, die ent~ 
weder mit Domen und Disteln, selten mit Rosen bestreut 
sind, gewandelt hatte, und der zuletzt in Ruhe aile seine 
Arbeiten gekront und seine Bemiihungen belohnt sahe. 
Nichts ist in diesem Aufsatz erdichtet, nichts iibertrieben, 
kein Satz ist mit Wissen und Willen in ein falsches Licht 
gestellt, alles ist vollig wahr und gewissenhaft niederge
schrieben; ich kann dieses vor Gott und meinem Gewissen 
bezeugen. 

Die Vorsicht hatte mir im Laufe meines Lebens zwar 
gute und rechtschaffene Menschen, Freunde und Wohl
thater, welehe mein zeitliches Gluck befordem haIfen, er
weckt, aIlein ich muBte auch leider! fast durchgehends mit 
dem Neide, mit dem Verfolgungsgeiste, mit der Cabale, In
trigue, mit hamischen Menschen und Menschenfeinden, mit 
der MiBgunst und der falschen Politik etc. kampfen. Ich 
habe mit Konigen und Fiirsten, mit hohen und niedern 
Collegiis, mit Mannem von Verdienst und ohne Verdienst, 
mit Geleluten und Ungelehrten, kurz fast mit Leuten von 
allerley Stand, Wurden und Denkungsart zu schaffen gehabt. 
Mit einem Wort; mein ganzes Leben war beinahe eine zu~ 
sammenhangende Kette immerwwender Unruhe, mit Strei
tigkeiten von aller Art zusammengesetzt. Nicht, aIs wenn ich 
von Natur einen Trieb, oder Hang zu Streitigkeiten gehabt 
hatte, nein! ich haBte alles, was meine Ruhe, die ich uber 
alles liebte, stohren konnte; ich war zum Frieden und zur 
Eintracht geneigt; ich Hebte meine Nebenme~schen auf
richtig, wie mich selbst; allein mein Schicksal wollte, daB 
ich ein soleh Gluck nicht ganz genie Ben sollte. Ich muBte kamp
fen, - jedoch der Vorsicht sei es gedankt! ich kampfte mit 
Gluck, denn ich hatte jedesmahl eine gerechte Sache, ich 
hatte die Wahrheit und Gerechtigkeit auf meiner Seite. 
Aus diesem Gesichtspunkt wiinschte ich diesen meinen 
Lebenslauf betrachtet zu sehen. 

Was aber den Hauptgegenstand anbelangt, weswegen ich 
meinen Lebenslauf aufgesetzt, ist die Art und Weise, wie ich 
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mich zum Accoucheur gebildet habe. Vielleicht werde ich 
dadurch meinen Neidern und Kritikern mehrern Stoff zur 
Spotteley geben. Allein die Aufrichtigkeit kann am besten 
belehren und die Grundlage zu mancher grundlichen Auf
kHirung bey so manchen Thatsachen geben. Ich hoffe auch, 
daB derselbe den Freunden und Gonnern meines Systems 
in der Geburtshilfe Gelegenheit zum fernern Nachdenken 
und zum Eifer in Befolgung des Weges geben kann. Folgen
des ist die wahre Geschichte meiner Entstehung. 

Ich hatte in der Natur noch nie eine Geburt als die bei 
meiner Frau gesehen, folglich kann ich mich nicht rOOmen, 
von meinem Lehrer, dem Prof. Meckel, nur eine einzige 
praktische Anweisung erhalten zu haben. Alles, was ich als 
ausubender Geburtshelfer weis, ist bIos Natur, ist bIos 
eigenes Nachdenken, und da ich uberdies auBer meiner 
Muttersprache keine andere erlernte, oder vielmehr aus Mangel 
an Vermogen und Unterstutzung in meiner Jugend erlernen 
konnte; so war es auch nicht moglich, mich aus Bucheni in 
fremder Sprache zu unterrichten, welche doch zu der Zeit 
die beste Anleitung noch gaben. Eben so wenig konnte ich 
mir anfanglich auch die Werke deutscher Schriftsteller an
schaffen und mich daraus unterrichten. Zum Gluck kam 
ich bald in solche Verhaltnisse, wo ich meine Talente 
ausbilden und durch manchfaltige Erfahrungen als Ge
burtshelfer zu begriinden, sondern auch manche nuz
liche Entdeckung zur Zufriedenheit des Publikums mitzu
theilen. 

Wenn nun Mangel, Sorge, Kummer, Gram, wenn der 
Verfolgungsgeist, die Cabale, der Neid, die MiBgunst und 
immerwahrende Streitigkeiten an Leben, Ehre und Gluck 
nagen, und alles dieses in meinem Leben, gieichsam wie in 
einem Brennpunkt, vereint anzutreffen war, so kann ich 
doch wohl mit Recht mich unter die wenigen Sterblichen 
zahlen, welche die seltensten Schicksale ertragen und ich folg
lich in meinem Leben keine ganz geringe oder unbedeutende 
Rolle zu ubernehmen gehabt habe ... 
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1765 . 
. . . Nunmehr entstand wieder eine neue Scene in meinem 

Leben, eine Scene, welche vor mich in der Folge iiberaus 
wichtig war. Meine liebe Frau hatte eine iiberaus schwere 
Geburt, sie ging 3 Tage in Kindes Nothen, ich muste zulezt 
den damahligen D. Henkel rufen lassen. Ich hatte zwar 
das Accouchement beim Professor Meckel gehort, allein kein 
Accouchement in der Natur gesehen, folglich war ich fast 
ebenso unwissend, als ich vorher war. Dieser Zufall verur
sachte, daB ich gleichsam in meiner Seele ergrimmte, und ich 
nahm mir von Stund an vor, ein, fiir das Menschengeschlecht 
so unentbehrliches Geschaft, als die Geburtshiilfe ist, nach 
Grundsatzen zu lemen, und vor allen andem Theilen in der 
Chirurgie bIos diesen zu meinem Hauptstudio zu machen. 
Ich glaubte mit recht, daB es moglich ware, vermoge der 
Kunst die unterliegende, oder wenigstens unvermogende 
Natur zu unterstiitzen, und nicht so, wie hier geschah, 3 Tage 
lang eine arme Frau martem zu lassen. Dieser Gedanke 
pragte sich tief in meine Seele, und ich nahm mir vor, wenn 
ich nach Curland kommen wiirde, dies Fach vorziiglich zum 
Gegenstand meiner Arbeiten zu machen. Endlich wurde 
meine Frau von einem Sohn entbunden, der aber gleich nach 
der Geburt starb. Meine liebe Frau erholte sich und wurde 
in kurzer Zeit gesund ... 

1790 . 

Der 8. Janner war der Tag, an welchem ich vor 25 Jahren 
meinen Ehestand angetreten hatte, ich feierte ihn unter 
Dank und Lobe Gottes, daB er mich so augenscheinlich, so 
sichtbar und so wundervoll gesegnet hatte, zugleich hatte 
ich diesen, so feierlichen Tag in Gesellschaft meiner Freunde 
zu feiem gesucht, einige gute und wirklich angenehme . Ge
dichte und andere fiir mich iiberraschende Anstalten verherr
lichten diesen Tag. 

Nunmehro glaubte ich meine sammtliche Einnahme in
clusive, das, was, ich in Curland verdiente, zusammen ziehen 
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zu miissen, und da fand ich, daB die nieht unbetrachtliche 
Summa von vierzigtausend Thaler heraus kam; zwar war 
ich von je an gewohnt gewesen, keine Schulden zu machen, 
ich bezahlte alles baar, folglich blieb mir kaum der vierthe 
Theil von diesem Gelde iibrig, indessen war es doch gewiB, 
daB auf diesem kein Fluch, kein Seufzer, keine Thdine 
ruhete, es miiBten denn Thranen der Dankbarkeit gewesen 
sein. Ich nahm immer mit dem vorlieb, was man mir gut:.. 
willig fiir meine Bemiihungen gab; ich habe nie in meinem 
Leben Arme gedriickt, oder, wenn sie aus Mangel an Be
lohnung von mir bedient wurden, vemachlassigt oder ver
saumt, denn mein Symbolum war: den Reichen fiirs Geld, 
den Freunden als Freund und den Armen umsonst. Da ich 
nun auf 1500 Rthlr. erspart hatte, und ieh eine Gelegenheit 
sahe, mein Capital auf meinem Hause, welches 6000 war, 
statt zu 4 p.c. zu 31/2 unterzubringen, so kiindigte ich meinem 
zeitherigen Glaubiger das Capital auf, zahlte die 1500 ab, 
und nunmehr verminderte ich meine zeitherigen Zinsen, 
und ich ersparte dadurch aile Jahre an 80 Rthlr. in Golde, 
und ieh suchte auf solche Art, mieh nach und nach vollig 
Schulden frei zu machen. 

Da ieh nun vermoge meines Berufs keinen Augenblick 
sieher war, und Ofters unvermuthet zu Kreisenden gerufen 
wurde, folglich die Annehmlichkeiten des Lebens auBerm 
Hause entbehren muBte, so kaufte ieh mir eine neue voil
stimmige Flotenuhr mit doppelten Satz, welche der acade
mischen Uhrmacher Hr. Mollinger verfertigt hatte. Dieses 
Werk war beinahe das einzige seiner Art, und verschafte 
mir viel Vergniigen, durch sein reines und angenehmes Spiel. 
Ich iiberlegte, daB ieh ein Vater von 8 unmiindigen Kindem 
war, und ich, so gut auch meine Einnahme war, ihnen dennoch 
keine voilkommene Erziehung geben konnte, eine Erziehung, 
wodurch sie Welt und Menschenkenntnisse erwerben, eine 
KenntniB, welche so nothig, als eine jede andere Wissenschaft 
ist, womit man sein Brot erwirbt. Um ihnen eine Bildung 
dieser Art, sowohl, als auch den Anstand, Dreistigkeit, und 
Fertigkeit im Umgange mit Menschen zu geben, damit sie 



sich einen habitum erwerben mogten, legte ich ein so ge
nanntes Privat, oder besser, Familien-Theater in meinem 
Saale auf dem Hofe an. Es hatten sich nehmlich einige junge, 
anstandige, und mit unbescholtenen Charakter begabte Lieb
haber des Theaters bei mir eingefunden und verlangten: 
wenn ich nur die erste Anlage eines solchen Theaters machen 
wollte, so wollten sie in der Folge fiir die Decorationen, fiir 
Erleuchtung und Orchester selbst sorgen, sie wollten die 
Kosten selbst unter sich aufbringen, und ich sollte das Ver
gniigen umsonst haben, ihr Spiel mit anzusehen, u. s. w. 
Dieser Antrag gefiel mir, ich lieB zu dem Ende ein klein Thea
ter bauen, sie verfertigten in diesem Sommer IO Decorationen 
selbst, ich lieB mir eine kleine Loge bauen, und so wurden alle 
3 oder 4 Wochen ansehnliche und gewiB sehenwiirdige Stiicke 
aufgefiihrt; da ich nun sahe, daB dies ein Vergniigen ohne 
Geldkosten von Seiten meiner war, und die Zuschauer ihren 
Beifall bezeigten, und ich auch hier eine Gelegenheit hatte, 
gutdenkende Menschen umsonst ein Vergniigen dieser Art 
mit zu theilen, so fuhr ich fort, mich dieser Gelegenheit zu 
bedienen, meine Kinder zu bilden, und sie gleichsam in die 
groBe Welt, in Ansehung der Sitten, und Moral, in den Um
gang und Conversation einzufiihren. Einige iibemahmen 
selbst Rollen, andere waren Zuschauer, u. s. w. und so lebte 
ich einige Monathe in dem Cirkel meiner Familie und Freunde 
vergniigt, ruhig und gelassen fort; ich hatte wahrend dieser 
Zeit keine Zwistigkeiten, keine Unruhe, und Streitigkeiten, 
meine Kinder, besonders meine Sohne, welche herangewachsen 
waren, lemten Metiers, der alteste ward Compagnie-Chirurg 
unter der Artillerie unter meines Freundes Theden Aufsicht, 
und in Champagne; der zweite war Instrumentenmacher und 
hatte bei dem beriihmten Hof-Instrumentenmacher Hm. 
Bachmann ausgelemt; der dritte war als Exspektant auf dem 
Zoll-Accise-Departement angesetzt, und der jiingste legte 
sich auf die Feder und war bei meinem Schwager in Spandau 
im Zoll. 

Was eine solche Ruhe und Zufriedenheit in unserm Leben 
fiir eine Annehmlichkeit hat, kann der nur allein schatzen, 



welcher in besUi.ndiger Unruhe gelebt, und seine Tage mit 
Streitigkeiten, VerdruBlichkeiten von allerlei Art zugebracht 
hat. Ich war auch wie neu geboren, 6 Monate lang ohne Ver
druB, ohne Unruhe gelebt zu haben. Es war dies aber leider! 
nur eine betrachtliche Windstille, auf welcher immer Sturm 
zu erfolgen pflegt, ich war dazu bestimmt, immer in Unruhe 
zu leben, bestimmt, mich von meinen Nebenmenschen ge
neckt, und beneidet zu sehen, sie sahen meine Verdienste 
mit Neid an, und suchten bald auf djese, bald auf eine andere 
Art mir wehe zu thun. Das erste was geschahe, war: daB 
sieh 4 Manner, zwar ein jeder fur sieh, jedoch zu gleichem 
Endzweck vereinigten, sieh mir auf meine Hebammen
Lehrer-Stelle adjungiren zu lassen. Es war dies Herr Mur
sinna, Zencker, Walter und Bock, alle vier kamen supplicando 
bei Se. Maj. ein, und hielten urn meine Stelle an, und ver
langten, daB sie mir zur Seite gesetzt wurden; 

1792 . 

. . . Da ich nun in der Chirurgie alles auBer dem Accou
chement niedergelegt hatte und mein Alter es nicht ver
st,attete, mich mit den kleinen Geschaften dieser Kunst ab
zugeben, folglich bIos vom Accouchement leben muBte, 
denn eine kleine Pension von 375 Rthlr., welche ieh vom 
Konig erhielt, war lange nicht hinreichend, daB ich leben 
konnte, indem mir meine Wissenschaft, so genau ich mieh 
auch einrichtete, jahrlich uber 2000 Rthlr. kostete, so war 
dies ein neuer Schlag, auf welchen ich mich nieht gefaBt ge
macht hatte und der fast meinen Muth darniederschlug. 
Es setzten sich mehrere Geburtshelfer in Berlin, die Halfte 
von den hiesigen Hebammen hatten bei mir keinen Unter
richt genossen, auch von diesen nahm mich keine zum Beistand 
an, sondern suchten Hilfe bei jenen. Vielleicht trugen auch 
meine herausgegebenen Schriften vieles dazu bei, daB ich 
ihren HaB auf mich geladen hatte, indem ich zu oft und 
heftig wider sie dec1amirt hatte; denn begangene Fehler 
und grobe Vergehen, wenn sie offentlich geriigt werden, 
schmerzen, und doch konnte ich dies laut meines Gewissens 



und meiner Pflicht nicht verschweigen, ich muBte dieses 
theils als Hebammenlehrer, theils als Geburlshelfer rugen. 
Und was hatte dieses anders zum Zweck? als meinen leidenden 
Nebenmenschen, nemlich den armen unglucklichen Gebaren
den zu nutzen, ihr Elend zu erleichtern, ihr Gluck zu be
fordern und aus Lebensgefahr zu erlosen. Alles dieses wurde 
verkannt, alles vergessen; so lohnt die undankbare Welt, 
und wenn ich nicht in mich selbst die Zufriedenheit, nemlich 
rechtschaffen gehandelt zu haben, gefunden und den Lohn 
von Gott erwartet hatte, so hatte ich in meinem Kummer 
unterliegen mussen. Doch weg mit diesen unangenehmen 
Gegenstanden meines Lebens! Ich hatte weit edlere, weit 
vollkommenere Verrichtungen, welche auf der andern Seite 
mir mein Leben angenehmer machten und meinen Zustand 
versuBten und veredelten. Es war dies der Gedanke, auch 
nach meinem Tode meinen Namen ehrenvoll zu erhalten, 
und dies bestand darin: meine gehabten Erfahrungen und 
den Wachsthum der Entbindungskunst zu beschreiben. Zu 
dem Ende nachdem ich die ErHiuterungen zum ersten Theil 
meines neuen Lehrgebaudes in der Entbindungskunst her
ausgegeben hatte,arbeitete ich auch den zweiten Theil sorg
Hiltig aus, und diese beiden Werke sind einzig und allein aus 
meiner Feder geflossen und niemand hat mir die geringsten 
Materialien dazu gegeben, vielweniger geholfen. Da ich auch 
den allergeringsten Verdacht der Prahlerei vermeiden wollte, 
so habe ich besonders in den Zangen-Geburten weit weniger 
in meinen Tabellen angegeben, als ich wirklich gehabt, wie 
meine gewissenhaften Aufsatze in meinem Journal zeigen. 
Dnd dies geschah auch in der Absicht, weil meine Zeitgenossen 
in dieser Art von kunstlicher Hulfsleistung noch nicht auf
geklart waren, weil sie noch den fUr einen spielenden oder 
gefahrlichen Accoucheur hielten, welcher sich dieses Werk
zeugs zu oft bedient. Wie glucklich wfude ich mich schatzen 
und wie belohnt kOnnte ich mich halten, ja wie froh kann 
ich diese Welt verlassen, wenn der Gedanke, daB dadurch 
viele Mutter und Kinder gerettet; daB viele Mutter und 
Kinder geschwinder erloset; und erstere leichte von ihrer 
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Qual befreit, sich meiner Seele in seiner ganzen Starke be
meistert und wenn vielleicht in folgenden Jahrhuriderten 
sich aufgeklarte Geburtshelfer sich eben so wie ich zur rechten 
Zeit dieses Hiilfsmittels zur Ehre der hoheren Entbindungs
kunst bedienen werden, wodurch ungemein viel zur BefOrde
rung des Menschenwohls zu wege gebracht werden kann. 

lohann Heinrich lung 
(genannt Stilling) 

(I740 - I8I7) 
Geboren den 12. September 1740 im Dorfe Grund im Nassauischen, 

gestorben am 2. April 1817 zu Karlsruhe. Anfanglich Schneider und Haus
lehrer, studierte er seit 1770 in StraBburg Medizin. Er wurde bekannt durch 
seine geschickten Staroperationen und war als Arzt in Elberfeld tatig. 
Seit 1787 war er Professor der Okonomie und Kameralwissenschaften in 
Marburg, seit 1804 Professor der Staatswissenschaften in Heidelberg, und 
darauf lebte er als vortragender Rat in Karlsruhe. Jung-Stilling gehOrte 
in StraBburg mit zu Goethes TischgeseIlschaft, und er hat seiner in "Dichtung 
und Wahrheit" ausfiihrlich gedacht. Goethe war es auch, der den ersten 
Teil der auf seine Aufforderung hin verfaBten Selbstbiographie zum Druck 
beforderte. Goethe nahm, als er Stilling im Juli 1774 in Elberfeld besuchte, 
das Manuskript mit, es erschien 1777. Stilling erhielt das Honorar, 150 Taler 
in Gold, gerade in dem Augenblick der hochsten Not von seinem Fx:eunde 
iibersandt. Er selbst legte den Sachverhalt dar in der Litt. und Theater 
Leitung II, 2, 1779, S. 372-380. Diesen Teil "Jugend" von Stillings 
Zebensgeschichte rechnet Nietzsche mit Goethes Schriften, Lichtenbergs 
Aphorismen und KeIlers Leuten von Seldwyla zu dem Wenigen, was von 
-deutscher Prosa wert sei, immer wieder gelesen zu werden. Goethe hat seinen 
StraBburger Freund folgendermaBen geschildert: "Seine GestaIt,ungeachtet 
einer veraIteten Kleidungsart, hatte, bei einer gewissen Derbheit, etwas 
Zartes. Eine Haarbeutelperiicke entstellte nicht sein bedeutendes und 
gefalliges Gesicht. Seine Stimme war stark, sobald er in Eifer geriet, welches 
sehr leicht geschah. Wenn man ihn naher kennen lernte, so fand man an 
ihm einen gesunden Menschenverstand, der auf dem Gemiite ruhte und 
sich deswegen von Neigungen und Leidenschaften bestimmen HeB, und aus 
eben diesem Gemiit entsprang ein Enthusiasmus fiir das Gute, Wahre, 
Rechte in moglicher Reinheit." 

Stilling hinwiederum hat in seiner "Wanderschaft" Goethes und der 
StraBburger Tischgesellschaft gedacht. (Stillings "Lebensgeschichte oder 
dessen Jugend, Jiinglingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, hausliches Leben 
und Alter" sind in der Ausgabe bei Rec1am leicht zuganglich.) 1m ver
traulichen Kreise gefiel es Stilling Ofter, sein erstes Zusammentreffen mit 
Goethe zu erzll.hlen. Spater hat es K. C. von Leonhard (Ami unserer Zeit 
in meinem Leben. Bd. I, Stuttgart 1854, S. 80f.) wiedergegeben. Stillings 
nicht gerade groBe Bedeutung als Augenarzt hat Julius Hirschberg dar
gestellt (Graefe-Saemisch, 2. Auf I., 14. Bd., I9II, S. 208-213, § 421). 

Ebstein, Arzte·Memoiren. 
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... Indessen kamen nun unser Reisende gesund und wohl 
zu StraBburg an und logierten sich beim Herrn Ratmann 
Blesig in der Axt ein. Stilling sowohl als sein Freund schrieben 
alsofort nach Haus und meldeten ihre gluckliche Ankunft, 
ein jeder am gehorigen Ort. 

Stilling hatte nun keine Rube mehr, bis er das herrliche 
MUnster rundum von innen und auBen gesehen hatte. Er 
ergotzte sich dergestalt, daB er offentlich sagte: "Das allein 
ist der Reise wert, gut! daB es ein Deutscher gebaut hat. 
Des andern Tages lie Ben sie sich immatrikulieren, und Herr 
Troost, der daselbst bekannt war, suchte ein bequemes 
Zimmer fiir sie beide. Dieses fand er auch nach Wunsch, 
denn am bequemsten Orte fur sie wohnte ein vornehmer, 
reicher Kaufmann namens R ... , der einen Bruder in Scho
nenthal gehabt hatte, und daher Liebe fur Herrn Troost 
und seinen GeHihrten bezeigte. Dieser verpachtete ihnen 
eine herrliches tapeziertes Zimmer, unten im ersten Stock, 
fiir einen maBigen Preis; sie zogen daselbst ein. 

Nun suchte Herr Troost ein gutes Speisequartier, und 
dieses fand er gleichfalls ganz nahe, wo eine vortreffliche 
Tischgesellschaft war 1). Hier verakkordierte er sich nebst 
Stilling auf den Monat. Dieser aber erkundigte sich nach 
den Lehrstunden, und nahm deren so vie! an, als nur gehalten 
wurden. Die Natur!ehre, die Scheidekunst und die Zerglie
derung waren seine Hauptstucke, die er alsofort vornahm. 

Des andern Mittags gingen sie zum erstenma! ins Kost
haus zu Tische. Sie waren zuerst da, man wies ihnen ihren 
Ort an. Es speiseten ungefahr zwanzig Personen an diesem 
Tisch, und sie sahen einen nach dem andern hereintreten. 
Besonders kam einer mit groBen hellen Augen, prachtvoller 
Stirn und schonem Wuchs mutig ins Zimmer. Dieser zog 
Herrn Troosts und Stillings Augen auf sich; ersterer sagte 
gegen letztern: das muB ein vortrefflicher Mann sein. Stilling 
bejahte das, doch g!aubte er, daB sie beider vie! VerdruB 
an ihm haben wurden, wei! er ihn fur einen wilden Kameraden 

1} 1m Hause der Jungfem Lauth, in der Knoblochgasse. Vgl. Goethe: 
HAus meinem Leben", 2. T., 9. Buch. 



ansah. Dieses schloB er aus dem freien Wesen, das sich der 
Student ausnahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurden in
dessen gewahr, daB man diesen ausgezeichneten Menschen 
"Herr Goethe" nannte. 

Nun fanden sich noch zween Mediziner, einer aus Wien, 
der andre ein Elsasser. Der erstere hieB Waldberg. Er 
zeigte in seinem ganzen Wesen ein Genie, aber zugleich ein 
Herz voll Spott gegen die Religion und voller Ausgelassenheit 
in seinen Sitten. Der Elsasser hieB Melzer und war ein feines 
Mannchen, er hatte eine gute Seele, nur schade, daB er etwas 
reizbar und miBtrauisch war. Dieser hatte seinen Sitz neben 
Stilling, und war Herzensfreund mit ihm. Nun kam auch 
ein Theologe, der hieB Lerse, einer von den vortrefflichsten 
Menschen, Goethens Liebling, und das verdiente er auch 
mit Recht, denn er war nicht nur ein edles Genie, und ein 
guter Theologe, sondern er hatte auch die seltene Gabe, mit 
trockener Miene die treffenste Satire in Gegenwart des La
sters hinzuwerfen. Seine Laune war iiberaus edel. Noch einer 
fand sich ein, der sich neben Goethe hinsetzte, von diesem 
will ich nichts mehr sagen, als daB er - ein guter Rabe mit 
Pfauenfedern war ... 

Nun hatte sich Stilling vollig eingerichtet; er lief seinen 
Lauf heldenmiitig fort; er war jetzt in seinem Element; er 
verschlang alles, was er horte, schrieb aber weder Kollegia 
noch sonst etwas ab, sondern trug alles zusammen in allge
meine Begriffe iiber. Selig ist der Mann, der diese Methode 
wohl zu iiben weiB! aber es ist nicht einem jeden gegeben. 
Seine beiden Professoren, die beriihmten Herren Spielmannl) 
und Lobstein2) bemerkten ihn bald, und gewannen ihn lieb, 
besonders auch darum, weil er sich ernst, mannlich und ein
gezogen auffiihrte. 

Herr Troost war nett und nach der Mode gekleidet; 

1) Jakob Reinhold Spielmann. geb. 1722. gest. 1783. Apotheker und 
Professor der Medizin in StraBburg. Sein SchattenriB in ganzer Figur 
steht vor seinen: Institutiones materiae medicae usw. StraBbarg 1784. 

I) Joh. Friedr. Lobstein. geb. 1736. gest. 1784. Professor der Anatomie 
und Chirurgie in StraBburg. 

5* 
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Stilling auch so ziemlich. Er haUe einen schwarzbraunen 
Rock mit manchesternen Unterkleidern, nur war ihm noch 
cine runde Periicke iibrig, die er zwischen scinen Beutel
periicken doch auch gern vcrbrauchen wollte. Diese hatte 
er einsmalen aufgesetzt, und kam damit an den Tisch. Nie
mand storte sich daran, als nur Herr Waldberg aus Wien. 
Dieser sah ihn an; und da er schon vernommen hatte, daB 
Stilling sehr fiir die Religion eingenommen war, sa fing er 
an und fragte ihn: Ob wohl Adam im Paradies eine runde 
Pcrucke mochte getragen haben? Alle lachten herzlich, bis 
auf Salzmann, Goethe und Troost; diese lachten nicht. 
Stillingen fuhr der Zorn durch alle Glieder, und er antwortete 
darauf: "Schamen Sie sich des Spotts. Ein solcher allHig
lichcr Einfall ist nicht wert, daB er belacht werde I" - Goethe 
aber fiel ein und versctzte: "Probier erst einen Menschen, 
ob er des Spotts wert sci? Es ist teufelmaBig, einen recht
schaffenen Mann, der niemand beleidigt hat, zum besten zu 
haben!" Von dieser Zeit an nahm sich Herr Goethe Stillings 
an, besuchte ihn, gewann ihn lieb, machte Briiderschaft 
und Freundschaft mit ihm und bemuhte sich bei allen Ge
legenheiten, Stillingen Liebe zu erzeigen. Schade, daB so 
wenige diesen vortrefflichen Menschen seinen Herzen nach 
kennen! ... 

Seine Lebensart zu StraBburg war auffallend, so daB die 
ganze Universitat von ihm zu sagen wuBte. Die Philosophie 
war eigentlich von jeher diejenige Wissenschaft gewesen, 
wozu sein Geist die mehreste Ncigung hatte. Urn sich nun 
noch mehr darinnen zu uben, beschloB er, des Abends von 
funf bis sechs Uhr, welche Stunde ihm ubrig war, ein offent
liches Kollegium in seinem Zimmer daruber zu lesen. Denn 
weil er eine gute natiirliche Gabe der Beredsamkeit hatte, so 
entschloB er sich urn des to lieber dazu, teils urn die Philoso
phie zu wiederholen und sich ferner darinnen zu iiben, teils 
aber auch, urn eine Geschicklichkeit zu erlangen, offentlich 
zu reden. Da er sich nun nichts dafiir bezahlen lieB und 
dieses Kollegium als eine Repetition angesehen wurde, so 
gings ihm durch, ohne daB jemand etwas dagegen zu sagen 
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hatte. Er bekam Zuhorer in Menge, und durch diese Gelegen
heit viele Bekannt und Freunde. 

Seine eigenen Kollegien versaumte er nie. Er praparierte 
auf der Anatomie selbsten mit Lust und Freude, und was er 
prapariert hatte, das demonstrierte er auch offentlich, so 
daB Professoren und Studenten sich sehr iiber ihn verwun
derten. Herr Professor Lobstein, der dieses Fach mit bekann
tern groBten Ruhm verwaltet, gewann ihn sehr lieb und wen
dete allen FleiB an, urn ihm diese Wissenschaft griindlich 
beizubringen. Auch besuchte er schon diesen Winter mit Herr 
Professor Ehrmann!) die Kranken im Hospital. Er bemerkte 
da die Krankheiten, und auf der Anatomie die Ursachen. 
Mit einem Wort: er wendete in allen Disziplinen der Arznei
wissenschaft alles mogliche an, urn Griindlichkeit zu erlangen. 

Herr Goethe gab ihm in Ansehung der schonen Wissen
schaften einen andern Schwung. Er machte mit ihm Ossian, 
Shakespeare, Fielding und Sterne bekannt; und so geriet 
Stilling aus der Natur ohne Umwege wieder in die Natur. 
Es war auch eine Gesellschaft junger Leute zu StraBburg, 
die sich die Gesellschaft der schonen Wissenschaften nannte, 
dazu wurde er eingeladen und zum Mitglied angenommen; 
auch hier lernte er die schonsten Biicher und den jetzigen Zu
stand der schonen Literatur in der Welt kennen. 

Diesen Winter kam der Herr Herder nach StraBburg 
Stilling wurde durch Goethe und Troost mit ihm bekannt. Nie
malen hat er in seinem Leben mehr einen Menschen bewundert, 
als diesen Mann. "Herder hat nur einen Gedanken, und dieser 
ist eine ganze Welt." Dieser machte Stilling einen UmriB 
von allen in einem, ich kann's nicht anders nennen; und wenn 
jemals ein Geist einen StoB bekommen hat zu einer ewigen 
Bewegung, so bekam ihn Stilling von Herdern, und das dar
urn, wei! er mit diesem herrlichen Genie in Ansehung des 
Naturells mehr harmonierte als mit Goethe. 

Das Friihjahr riickte heran, und Herr Troost riistete sich 
wiederum zur Abreise. Stilling fiihlte zwar die Trennung von 

I) Gemeint ist Johann Christian Ehrmann, geb. 1710, gest. 1797 der 
scil; 1749 Arzt 4!ls Arbeibhauses in StraJ3burg war. 
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einem so teuren Manne recht tief, allein er hatte doch nunmehr 
die schonste Bekanntschaft in StraBburg, und dazu hoffte 
er iiber ein Jahr wieder bei ihn zu sein. Er gab ihm Briefe 
mit; und da er ihm seine Verlobung entdeckt hatte, so emp
fahl er ihm, mit erster Gelegenheit nach Rasenheim zu gehen 
und den Seinigen alle seine UmsHinde miindlich zu erz1ihlen. 

So verreiste dieser redliche Mann im April wieder in die 
Niederlande, nachdem er noch einmal seine notigsten Wissen
schaften mit groBtem FleiB wiederholt hatte. Stilling aber 
setzte seine Studien wacker fort. 

Melchior Adam Weikard 
(I 742-I 803.) 

Er wurde am 27. April 1742 zu Romershag im Fuldaischen geboren. 
In seinen, ein J ahr vor seinem Tode (25. J uli 1803) erschienenen Denkwiirdig
keiten, die erst "Nach seinem Tode zu lesen" sein sollten, hat er uns sein 
bewegtes Leben geschildert, das uns auch einen trefflichen Einblick in sein 
Seelenleben gestattet. Die Beschwerden und Unannehmlichkeiten, die 
eine im sechsten J ahr erworbene Wirbelsaulenverkriimmung mit sich 
brachte und nach sich zog, hat seinem Charakter etwas Unharmonisches 
und Boshaftes verliehen. So entschuldigt er sich selbst darnit, daJ3 er aus 
eigener Erfahrung weiJ3, "wie viel Ein£luJ3 korperliches Leiden auf die 
.AuJ3erungen des Geistes haben konnte" (S. 307). 1m Wiirzburger Hospital 
vorgebildet, lieJ3 er sich bald in Fulda nieder, wurde dort 1770 Leibarzt 
des Fiirsten, dann Hofarzt, Professor und nebenher noch Badearzt in 
Briickenau, iiber deren Mineralwasser er auch geschrieben hat. Er war 
~berhaupt eine schreiblustige Natur, wuJ3te aber auch amiisant zu schreiben. 
lch nenne hier z. B. die immer noch hiibsch zu lesende "Toilettenlectiire 
fiir Damen und Herren in Riicksicht auf die Gesundheit". Zwei Theile. 
Frankfurt a. M. 1797. Einige Jahre brachte er am Hofe der Kaiserin Katha
rina II. von RuJ31and - in Petersburg - zu, lieJ3 sich aber 1789 beurlauben, 
lebte dann oft den Aufenthalt wechselnd in Frankfurt a. M., Mainz und in 
Aachen. Aus dieser Zeit und der ruhigeren in Heilbronn sind aus den 
.. Denkwiirdigkeiten" einige Proben gegeben. Wie er dort als .. Wunderdoctor" 
den jungen Justinus Kerner behandelt hat, mag in dessen "Bilderbuch 
aus meiner Knabenzeit" nachgelesen werden. 

Zu Weikards Charakteristik, die das MiJ3trauen illustriert, das er 
gegen Geistliche hatte, moge folgende Anekdote hier wiedergegeben 
werden (Koenig, Heinr., Auch eine Jugend. Leipzig 1861, S. 84f.): 
"Weikard befand sich eines heiteren Sommerabends mit seinem Fiirsten auf 
der Fasanerie, der schonen, einsamen Sommerresidenz der Fiirstbischofc 
anderthalb Stunden von der Stadt, als er durch einen Reiterboten eiligst 
nach der niGht ~ar entfernten Proj?stei Johannisberg verlangtwurcle, wo 
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der Propst plotzlich erkrankt sei. Er fuhr in einem Hofwagen dahin und 
fand eine ausgesuchte Gesellschaft von Pr1Uaten und Hofleuten in dem 
wohl besetzten Speisesaal, aIle etwas angetrunken und ihn mit schalkhaften 
Mienen empfangend. Man begleitete ihn nach dem Schlafzimmer des 
Propstes, den er auf einem dreifach aufgeschichteten Bette liegend fand. 
Weikard, klein und etwas verwachsen von Gestalt, merkte, da/3 man ihn, 
um den Patienten den Puis zu befiihlen, nothigen wollte, einen Stuhl zu 
besteigen und dadurch Uicherlich zu werden. Aber er that nicht desgleichen, 
sondem rief mit gro/3em Ernst: 

,Wollen mir Ew. Gnaden die Zunge zeigen!' 
Der Propst zeigte die Spitze. 
,Mehr heraus, Ew. Gnaden!' bat Weikard. ,Noch besser, bitte sehr!' 
Dnd wie nun der Propst endlich die ganze Zunge herausstreckte, rief 

Weikard, zum Gehen gewendet: 
,So, Herr Propst, so reicht es zu I Nun Mnnen Sie mich im - - -.' 
1m Andenken behalten I wollte er wol sagen." 

... Ich hatte die Grille, nicht mehr praktische Arzeney
kunst auszuiiben. Ich hatte lange und viel praktizirt, war 
mit allen Unannehmlichkeiten der Praxis bekannt geworden, 
und wollte nun bIos iiber meine Erfahrungen nachdenken, 
und im Stillen bIos nach Willkiir studieren. Wirklich bin ich 
auch erst in Heilbronn von diesem Vorsatz abgegangen. 

Mein gewohnlicher Trieb zur Thlitigkeit muBt doch auf 
irgend eine Art befriedigt werden. Ich schrieb also in Frank
furt ein Werk, welches vielleicht auch noch zum Drucke 
kommt, wenn nicht unterdessen die Mliuse es fressen; ich 
schrieb in Maynz die Fragmente, welche so mancherley Fol
gen hatten; ich schrieb in Aachen und Spaa. In Mannheim 
verfertigte ich eine neue Ausgabe meiner medizinischen 
Schriften, und lieferte noch eine Broschiire ohne Namen des 
Verfassers. 1m Anfange, ais ich nach Heilbronn kam, wurde 
der Entwurf einer einfachern Arzneykunst oder das Brown
sche System,l) ausgearbeitet; dann schrieb ich noch mein 

1) Ober das Leben und dasSystem des schottischenArztes John Brown 
(1735 - 88), der die Krankheiten in sthenische und asthenische einteilte 
(Baas, Gesch. der Med. Stuttgart 1876. S. 502ff). hat August Bier ein 
ganz anderes Gesamtbild gewonnen. Brown hat n1imlich zum ersten Mal 
klar ausgesprochen, da/3 niemand eine Krankheit bekommt, der nicht die 
Anlage dazu hat. (Bier, Reiz und Reizbarkeit. Miinch. med. Wochenschr. 
1921 , Nr. 46 u. 47) Rudolf Virchow ist der eigentliche SchOpfer der Reiz
lehre geworden. wenn auch seine Beeinflussung durch Brown unzweifelhaft 
erscheint. (Vgl. auch Meyer-Steineg und Sudhoff, Geschichte der Medicin. 
Jena 1921, S. 409 und S. 357 das Portrat Browns). 
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praktisehes Handbueh, die neue Ausgabe des philosophisehen 
Arztes und manehe andere Saehen. 

Es war nie meine Gewohnheit, an dem Orte, wo ieh mieh 
niederlieB, mieh sogleich urn Bekanntsehaften zu bewerben, 
woher mir denn immerZeit zum Studieren undSehreiben blieb, 
besonders so lange ieh noeh nieht in haufige praktisehe Ge
sehafte verwiekelt war. Es ist fast allezeit ein sicheres An
zeigen, daB jene .A.rzte, we1che am meisten sehreiben, die 
wenigsten praktisehen Arbeiten haben ... 

Es war damals die Gesehichte des Krebses, den die Kai
serin von RuBland haben soUte, ganz besonders im Gange. 
Es hieB, ein Wundarzt von England und Mr. Petit aus Paris 
waren berufen. Da wir nun dieses widersprachen, so zeigte 
sich ein Kaufmann so voll Rechthaberey, daB er sagte: "was 
ist dagegen einzuwenden? Unser Haus hat ja das Geld dazu 
hergeben mussen. Die Krebsgeschichte war nicht wahr, und 
das Kaufmannshaus hatte nichts zur Reise der berufenen 
Wundarzte hergegeben. 

Die Prinzessin, die man in Petersburg fur verloren gab, 
war noeh voll dankbaren Geflihls gegen mich, als ihren Retter. 
Sie gab Auftrag an den beriihmtesten Kunstler F alkanet nach 
Paris, meine Buste in Bronze zu verfertigen, we1che wir end
lich in Aachen erhielten. 1ch glaube, daB sie gegen zwey 
tausend Franken gekostet hat. Auf dem Wege nach Peterhof 
hatte die Prinzessin ein Landhaus mit Garten, in we1chem ich 
mir ein PUitzchen ausgewahlt hatte, wo ich im Schatten saB, 
in das Meer sehen und die Schiffe beobachten konnte. Dort, 
wo mich die Prinzessin oft hatte sitzen sehen, soUte die 
Statue angebracht werden. Soviel ich aber weiB, ist der Gar
ten verkauft, und die Buste mag nun in irgend einer Rust
kammer stehen. Doeh weiB ieh nieht, was daraus geworden 
ist, als sie naeh Petersburg gebraeht wurde . 

. . . Aachen war ein Ort, der mir gefiel. Der BettIer sind 
beynahe so viel als in Kolln; aber zu jener Zeit auch viele 
wohlhabende Leute, viel Manufakturen und Handel. Die 
Gegend hat mir sehr gefallen, und ieh wunderte mich nicht, 
daB Karl M. (agnus) Aaehenzu seinem Sitze gewahlt hatte. 



73 

Ich hatte seIber dort wohnen mogen. Vberhaupt sagte man 
mir in Aachen: wer gemachlich und gut leben will, muB 
zwischen Maas und Rhein zu wohnen trachten. Das nahe 
Limburg liefert die unvergleichliche Butter, Liittich die 
Gartenfriichte, Holland die Seeprodukten. Ich habe dort 
das HundertAustern fUr einen Gulden gegessen, die natiirlicher 
Weise viel besser waren, als man sie zu Wien genieBt. 

Es ist meist eine wichtige Bemerkung, daB die Zahl der 
Bettler mit jener der Monche im Verhaltnisse steht. Die 
Frage ware nur, ob man erst anfangen solI, die Bettler oder 
die Monche auszurotten? 

... Die Zahl der Bettler in Aachen ist jedem Fremdcn 
auffallend. Gliicklich ist jener, welcher hart genug ist, sic 
im Anfange alle abzuweisen, wie es meistens die Vornehmen 
und Reichen pflegen. Unterdessen habe ich diese Menschen
gattung nirgends besser dressiert gefunden; sie sind freund
lich, dienst willig. Sie heiBen die Fremden Marquis, Comte, 
General und Eveque. Diese Titel sind mir auch aIle zu Theile 
geworden. Sie lernen bald ihren Mann kennen. Wenn man 
nun ungefahr nicht mit Miinze versehen ist, oder eben nicht 
Zeit oder Lust hat, den Bettlern zu geben; so verfolgen sie 
nicht, wie anderwarts, sondern fragen nur: "ein andermal? 
nicht wahr, ein andermal? - oder auch: morgen, iiber
morgen?" Sobald man sich nun auf ja einlaBt, so sind sie 
auch richtig um die bestimmte Zeit wieder bey der Hand, 
und erinnern an das Versprechen. 

Die Ursachen dieser haufigen Bettler sind wohl mancher
ley. Erstlich die groBe Zahl der Fabrikanten, welche hey
rathen, viele Kinder zeugen, und sie auf's Betteln schicken. 
Dann die Schwache der Polizey oder Obrigkeit. Alle Stellen 
wurden durch Mehrheit der Stimmen von Biirgern erhalte, 
woher denn Niemand es mit irgend einem, auch dem armsten 
Burger, verderben wollte, woraus den allerley Unfug ent
stand. Ferner MiiBiggang, Liederlichkeit, und endlich die 
Vielheit der Pfaffen, da es doch einmal scheint die Fiigung 
des Himmels zu seyn, daB an jedem Orte die Zahl der Bett
ler mit jener der Monche im Verhaltnisse stehen solI. 
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Wenn man gegen Abend durch eine StraBe geht, so trifft 

man ehrbar gekleidete Weibspersonen kniend an, welche einen 
zinneren Teller in der Hand halten, wohin die meisten Vor
ubergehenden etwas Geld ablegen. Ihr Gesicht ist mit 
schwarzem Tuch bedeckt, so daB man sie nicht erkennen 
kann: die iibrige Kleidung ist ebenfalls schwarz und an
standig. Sie knien und bethen ganz still, ohne etwas zu ver
langen. Es heiBt, es waren Diidtige, welche sich des Bettelns 
schamen. 

Nichts ist appetitlicher, als die Fleischhauser in Aachen. 
Saubere Weiber sitzend da in zierlicher Kleidung: das Fleisch 
liegt auf schneeweiBen Servietten, und so verkaufen sie es. 
Dberhaupt herrscht in Hausern und Kiichen, auf hollandische 
Art, schon groBe Sauberkeit. Man bedient sich meistens der 
Steinkohlen in Kuchen und Kaminen. 

Zum Beweise, daB das Aachensche Mineralwasser reich 
an Schwefel ist, werden Stucke von Ziegelstein oder gebacke
nem Steine in die Hauptquelle geworfen, welche hernach 
allzeit nach einigen Jahren geoffnet wird, wo sich denn die 
Steine mit dem reins ten Schwefel iiberzogen finden. Auch 
zu meiner Zeit wurde dieser Behalter geoffnet: und der Ma
gistrat hat mir ein schones Stuck geschwefelten Steines zum 
Geschenk gemacht . 

. .. Von meiner Seite mag es bloB das Merkwiirdigste 
seyn, daB ich mit einem Haarzopfe an diesen Kurort kam, 
und selbigen bis auf die Stunde beybehalten habe. 

Natiirlicher Weise habe ich in meiner Jugend, wie andere 
Christen, einen Haarzopf getragen. Ich war noch sehr jung, 
da ich als praktischer Arzt angestellt wurde, und wiinschte 
mir ein alteres Aussehen zu geben, weswegen ich eine Perucke 
trug. Nichts ist mir aber in meinem Leben lastiger geworden, 
als zu jener Zeit die Perucke. Mein Kopf war ohnedem mei
stens in Hitze, und in unserer besten Welt fehlte es mir so 
selten an Gelegenheiten, wo Einem der Kopf ohnehin warm 
gehalten wird; und die Perucke vermehrte noch meine Kopf
hitze auf die beschwerlichste Weise. Ich war nun nach und 
nach alter oder mannhafter geworden, waddie Perucke ab, 
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trug die Haare, so wie sie waren, lieB endlich hinten eine runde 
Locke formiren, ungefiihr so, wie die Kanonici tragen. 

In Gruners Augen war diese runde Locke kein geringer 
FeWer. Er hieB mich in seinem Allmanach einen eleganten 
Rabbiner. Das hatte nun weiter gar nichts zu bedeuten, wie 
alles, was Gruner von andern Menschen schreibt. Aber wich
tiger war die Locke, mit der ich aus RuBland gekommen war, 
als ich nun von Aachen nach Spaa reisen wollte. Es war Re
volte in Liittich gegen Bischof und Domherren; und unter
weges wurden Reisende angehalten und durchsucht, ob kein 
Domherr iill Wagen war? Die ungliickliche Locke war nun 
Schuld daran, daB man mich in Aachen meistens fiir einen 
Liitticher Domherrn hielt. Solches Unheil von einer Haar
locke war wohl dem Jenenser Professor nicht beygefallen, 
sonst hatte er noch mit mehr Grunde iiber selbige eifern 
konnen. Die Prinzessin war nun voller Angst, getraute sich 
gar nicht mit mir zu reisen, aus BesorgniB, man mochte mich 
als Liitticher Domherrn gefangen nehmen oder gar ermorden, 
und ihrwidrige Ereignisse verursachen. Sie hatte also keine 
Ruhe, bis die Locke cum infamia kassirt, und ein Zopfchen 
daraus gebildet war. 

Sobald nun mein Kopfhaar in diesem Stande der Voll
kommenheit war, reiseten wir ohne angstige BesorgniB nach 
Spaa zu . 

. . . In Wiirzburg und iiberhaupt im katholischen Deutsch
lande hatte ich freylich in meiner Jugend von Wien eine sehr 
groBe Idee bekommen; sie ward aber schon sehr abgestumpft, 
da mir einstens eine sehr geistreiche Dame in Petersburg 
sagte, als ich von Wien sprach: je connais votre bete Vienne. 
Unterdessen horte ich auch wieder spater Deutsche und auch 
Italianer, welche mir sagten: es giebt nur ein Wien in der 
Welt. Ich hatte nun Gelegenheit, es selbst kennen zu 
lernen. 

Ich habe in Wien fiinf Monate mit der Prinzessin Holstein
Beck oder Baratinski zugebracht, miethete mir nachher ein 
Quartier, fieng eine fOrmliche Haushaltung an, und bin noch 
vier Monate da geblieben, bis mich meine fatale Gelbsucht 
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von Wien abzog . 

. . . Ich werde meine Leser nicht mit der Beschreibung von 
Wien, oder mit Erzahlungen ennuyiren, welche schon von 
hundert Reisenden sind vor gebracht worden. Es wird sich 
aber immer Etwas finden, was man noch bey keinem Reise
beschreiber gelesen hat. 

In Wien sind tiber zweyhundert Arzte. Es ist ganz nattir
lich, daB sich hierunter mehr schlechte als gute finden. Die 
schlechteren wollen sich doch auch beym Publikum bekannt 
machten, und sehreiben Broschtiren, die oft dumm genug 
ausfallen. 1m protestantischen Deutsehlande werden Arzte 
von dieser Klasse Rezensenten, und nehme eine Miene an, 
als wenn sie wirklieh Gelehrsamkeit oder Mensehenverstand 
besaBen, welches doch bey Gott! der Fall auBerst selten ist. 
Wenn sie nun Schwache oder Albernheit bey einem dummen 
Wiener Arzte, der unter ihnen zum Rezensenten ware ge
bohren gewesen, entdeeken, so wird dann tiberlaut tiber Wiener 
Arzte geschrien. Die J iinglinge schreyen ihren Lehrern nach, 
und das Iha wird allgemein. 

Ich habe elende Arzte in Wien gefunden. Aber auch immer 
waren Manner dort, welche alle deutsehe protestantisehe 
Fakultaten weit iiberwogen. Eben so war es auch der Fall 
mit den Arzten in Italien. Ieh konnte hier so viele Italianer 
und Wiener nennen, gegen welche sich gewiB kein Jenenser 
wiirde haben stellen mogen, wenigstens nicht so, wie sich der 
jiingere Frank gegen das Jenenser Orakel, Hufeland, in Be
treff des Nervenfiebers gestellt hat. Wie klein steht da der 
Jenenser gegen den Wiener! Man betrachte noeh van Swieten, 
de Haen, Quarin, Gall, Stork, Stoll, Sallaba und so viele andere. 
Freylich sprechen die Wiener Arzte nichts von Turgescenz, 
Plethora abdominalis und vielen ahnlichen Dingen, welche 
keinen Sinn haben, und eben deswegen nur gewissen Pro
fessoren heilig sind, welche, ohne das geringstedabeyzudenken, 
dergleichenAusdriieke immerim Munde oderin der Feder haben. 

Was ich hier von Arzten sage, gilt auch von den iibrigen 
Gelehrten. 
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· .. Wirklich bin ich am 16ten April 1794 nach Heilbronn 
gezogen. Heilbronn schien mir sehr vortheilhaft, weil ich meine 
Meublen dahin zu Wasser bringen konnte. 1ch schrieb noch 
an einen Freund, der in altern Zeiten in Heilbronn gewesen 
war. Er rieth mir sehr, dahin zu gehen; er schrieb mir: "Ces 
sont encore de ces gens d'une ancienne pate, dont on a perdu 
la composition." 

• .. 1ch schrieb ferner in Heilbronn vier Hefte eines Ma
gazins der Brown'schen Arzneykunst, mein praktisches Hand
buch, wovon zwey Ausgaben erschienen sind, und die dritte 
auf dem Wege ist. 1ch schrieb den neuen philosophischen 
Arzt in drey Banden, auch noch manche andere Kleinigkeiten. 
Vom praktischen Handbuche werde ich doch auch noch in 
Erwahnung bringen dorfen, daB drey italianische Auflagen 
in kurzer Zeit vergriffen waren. 

· .. Es starb auch, seitdem ich in Heilbronn war, die 
Kaiserin Katharina von RuBland. 1hr Nachfolger ernannte 
mich, bey der ersten groBen Beforderung, zum Etatsrathe, 
ohne daB ich davon getraumt hatte. 

· . . Ich habe hundertfaltig dergleichen Elend in meiner 
praktischen Laufbahne gesehen; noch weit groBere Vbel bey 
schwachen Patienten waren vom MiBbrauch des Aderlassens, 
der Purganzen, der Pflanzennahrung entstanden, und noch 
taglich wird mir miindlich oder schriftlich dergleichen Unheil 
vorgebracht. Da aber auch noch dergleichen 1rrthumer selbst 
auf Universitaten gelehrt und fortgepflanzt werden, so laugne 
ich gar nicht, daB mir oft der unheilige Gedanke aufstieg, 
daB es wohl noch besser fur das Menschengeschlecht seyn 
mochte, wenn es gar keine studierten Arzte auf Erden 
gabe. 

Hierinnen liegt eigentlich der wahre Grund, warum ich 
mir so viele Miihe gab, das Brown'sche System, welches der
gleichen Thorheiten so grundlich bestreitet, in Deutschland 
bekannt zu machen, und mit gewisser Hartnackigkeit zu ver
theidigen. 



Johann Peter Frank 
(I745-I82I.) 

Geboren in der Rheinpfalz (Rodalben), studierte er in Heidelberg 
und StraBburg Medizin. Der Gedanke, eine medizinische Polizey zu schrei
ben, stammt aus dieser Zeit; sie erschien ab 1779 in. sechs Banden. Durch 
dieses Werk wurde diese Wissenschaft und auch die Hygiene als soIche be
grftndet. Seiner klinischen Lehrtatigkeit in Gottingen (1784-85), und be
sonders in Pavia verdankt der medizinische Unterricht eine grftndliche Re
formation; so stand ihm Marabelli, ein Assistent fur chemische Unter
suchungen, zur Seite. Von 1795- 1804 war Frank in Wien Hochschul
lehrer und Krankenhausdirektor; nach vier J ahren arztlicher Tlltigkeit in 
Wilna und Petersburg kehrte er nach Wienl) zUrUck, wo er, von einem zwei
jahrigen Aufenthalt in Freiburg i. Br. abgesehen, bis zu seinem am 24. April 
1821 erfolgten Tode - in demselben Hause wie spllter Billroth - prakti
zierte. Weihnachten 1801 schloB Frank seine Selbstbiographie ab, die 
Wien 1802 erschien. Kurz zuvor (Sommer 1798) war Ernst Moritz Arndt 
(Reisen durch einen Teil Teutschlands usw. I. Teil, Leipzig 1801, S. 272) 
mit dem Arzte William Motherby, fur dessen Gattin er 15 J altre spllter in 
Liebe entbrannte, nach Wien gekommen und hatte auch Gelegenheit, 
den groBen Kliniker zu sehen. Arndts Urteillautet: "Frank hat aber vor 
allen andern bey seinen klinischen Vorlesungen den meisten Zulauf. Ein 
herrlicher Alter, von festem un,d stolzem Bau, und ein ebenso guter Lateiner, 
als eleganter Teutscher; doch ist er fur einen groBen Mann nicht bescheiden 
genug." 

DaB es Frank - kurz vor seinem Tode, nachdem er sich gerade nach 
dem erlittenen Schlaganfall etwas besser befand - an Humor nicht fehlte, 
zeigt die von Bremser2) iiberlieferteAnekdote: es waren gerade 7 oder 8.Arzte 
um sein Bett versammelt. "Er dankte ihnen recht herzlich ffir ihre ihm be
wiesene Liebe und den Eifer seine Gesundheit wieder herzustellen. Aber, 
sagte er, ein Geschichtchen muB ich Ihnen doch erzahlen. In der Affaire 
bei . . . wurde ein franzosischer Grenadier von 7 bis 8 Kugeln zugleich ge
troffen. Er hielt sich noch einige Sekunden aufrecht, und als er fiel, schrie 
er auf: Comment I faut-il tant de balles pour tuer un grenadier fran~s! 
hal hal hal" 

Ich habe den Gipfel des zur Laufbahn mir angewiesenen 
Berges seit Jahren erstiegen. Jenseits, vielleicht nahe, viel
leicht tiefer unten im Thale, wartet meiner, doch ohne mich 
zu schrecken, das Grab. Dankbar hore ich indessen die Stimme 
meiner Kinder, und - die ich eben so betrachtete, meiner 
zahlreichen Schiller. Sie ford ern zartlich die Geschichte 
meines Lebens, und ihnen ist sie wichtig; aber ist sie es auch 
der Menge, fUr welche sie dieselbe bestimmen? ..• 

1) Aus dieser Wiener Zeit vgl. Frank's Brief in meinen .Arzte-Briefen. 
1920, S. 39f. 

2) In: R. Wagner, Sommerings Leben usw. I. Abt. Leipzig 1844, S.349. 
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. .. DieB ist freylich eine schwer zur Befriedigung von 
allen, zu beantwortende Frage. Wenn ich aber nicht irre, 
so ist eine Lebensgeschichte, nicht mehr und nicht weniger, 
denn eine Reisebeschreibung, die doch der Reisende am besten 
selbst entwirft, besonders wenn noch Zeugen genug leben, urn 
die Wahrheit seiner Erzahlungen zu bestatigen. Wenn man
cher seine Lebensgeschichte bey seiner Leichenpredigt an
horen sollte, er wurde entweder gleich Rabnern angstlieh 
da vonschleiehen, oder wenigstens (wenn er anders nur das 
Grobere seiner Eigenliebe mit seiner irdischen Hulle abgelegt 
hatte), das Leichentuch schamroth vor das Angesichte halten 
mUssen. Warum also grade das, was man am best en selbst 
wissen kann, andern (vorausgesetzt, daB man naeh seinem 
Tode doeh ein Wort mehr, dann: er ward gebohren, hat ge
lebt, und ist gestorben, von ihm sagen werde) zu sagen uber
lassen? - - - Ieh selbst sehreibe daher meine Gesehiehte, 
so weit sie jetzt reichet, hier nieder. Den Dberrest, vermuth
lich sehr wenig, mogen, wenn es anders der Miihe zu lohnen 
scheint, diejenigen, welche mieh naher gekannt haben, naeh 
VoUendung meiner muhevollen Wanderung hinzusetzen. 

Denjenigen, welche zu kunftigen Weltburgern bestimmt 
sind, rathe ieh im Ernste, sich von kraft vollen , zu denken 
fahigen, und gutartigen Eltern, zu welchem Stande sie aueh 
immer gehoren mogen, erzeugen zu lassen. - Nieht nur bey 
] agdhunden und Pferden kommt es auf die Raf>e, ob sie zu 
ihrer Bestimmung mehr oder weniger Anlage mit sich bringen 
werden, an . 

. " Den 19. Marz 1745 ward ich zu Rotalben gebohren. 
Mein Vater, welcher Elternlos erzogen worden, und nur durch 
auBerste Anspannung seiner Krafte zu etwas gekommen war, 
behielt bey aUer Liebe flir seine Familie, immer etwas Rauhes 
in seinem sonst gutmuthigen Karakter. Die AnfaUe des Auf
brausens waren flir seine Kinder oft schreckend. In einem 
derselben befahl er meiner Mutter, die mich als ein neun Mo
nate altes Kind an ihre Brust legen, und damit mein lautes 
Gesehrey stillen woUte, sie soUte das Zimmer mit mir also
gleich verlassen! Sie hoffte, mich zum Schweigen zu bringen. 
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Der Befehl ward zum zweyten Male wiederholt, und als dieses 
niehts nlitzte, griff mieh der Erzlirnte bey der Brust, und 
warf mieh hastig zu der offenen Thlire, auf eine weite Streeke, 
hinaus. - Auf der Stelle sah er und bereute in Verzweiflung 
seinen Jahzorn. Ieh lag inzwisehen in Zuekungen, die mieh 
erst naeh neun Woehen verlieBen. Hingegen war meine Mutter 
von der sanftesten, liebreiehesten Gemlithsart, und in aUe 
Stlieken weit liber den Stand, in welchem sie gebohren ward, 
erhoben. 

Ieh mag etwa vier Jahre alt gewesen seyn; da ich, des 
Sommers, auf einem Platze vor meinem vaterlichen Hause, 
allein saB, und mir ein Hauschen von Sand baute. Auf einmal 
stlirzten gegen 20 Bauernpursche, die sieh auf eben diesem 
Platze belustigten, vermuthlich ohne mich zu sehen, liber 
mich her. Meine Mutter, die mieh jetzt auf einmal aus ihren 
Augen verloren hatte, zerstreute dies en Haufen durch ihr 
angstliehes Zurufen. Ieh lag beynahe ganzlieh zusammen
gedruekt und erstiekt zur Erde, und es blieb mir, von diesem 
Zeitpunkte, eine ()fters zuruekkommende Engbrustigkeit, die 
mieh erst im achtzehnten Jahre meines Alters vollkommen ver
lassen hat. Da mein Vater aueh mit Salz handelte: so weiB 
ieh nieht, was ich an diesem fur einen angenehmen Gesehmaek 
finden moehte, aberieh genoB taglieh eine betraehtliehe Menge 
desselben, und vermuthlieh war dieses die Ursache, warum 
ich Monate lang einem sehr besehwerlichen Harnbrennen 
unterworfen war. Bald nachher bekam ieh eine betraehtliehe 
Gesehwulst in der groBen Halsdriise, die sich heftig entziin
dete, und in Eiterung libergieng. Nirgends war in dieser 
Gegend Rath zu finden. Ein Regimentsehirurg von Pirma
sens, welcher urn solchen gebethen ward, verzweifelte an 
meinem Aufkommen, und zwar, weil mir, wie der gelehrte 
Mann sich verlauten lieB, ein N erv gesprungen sey II Meine 
Mutter lieB mir auf ihren Kopf durch einen Barbier, der sich 
kaum hiezu verstehen wollte, diese Gesehwulst 6ffnen, und 
so ward ieh abermals vor dem Erstieken gerettet. Diese Um
stande, sowohl als meine auBerste Empfindliehkeit, verhin
derten meinen Vater, mieh, so wie er wiinsehte, zu seinen 
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harten Arbeiten zu gebrauchen; und als er mich einige Male 
bey rauher Witterung nach Dieuse, in Lothringen, und nach 
Frankfurt in die Messe mit sich genommen hatte; so muBte 
er sich von meiner wenigen Anlage zu seinem Stande uber
zeugt haben, indem er meiner Mutter, nach seiner Weise, 
sagte: ich sey ih m zu kurz auf dem Wag en, und Z1J, lange auf 
den Karren. Dies e benutzte solch eine Bemerkung, zu meinem 
Vortheile, und nun ward meiner Schwache mehr geschont ... 

. . . Ich hatte ... als Knabe eine sehr helleklingende, an
genehme Stimme. Da auf dem Theater der Piaristen von 
ihren Zoglingen Ofters Schauspiele aufgefiihret werden; so 
ubertrug man mir eine Frauenzimmerrolle, bey welcher ich 
eine schone Arie mit so lautem Beyfall a bsang, daB die da
mals regierende Markgrafin, eine groBe Liebhaberin der Sing
kunst, auf den Gedanken verfiel, mich nach Italien schicken, 
und vermuthlich zur Beybehaltung meiner Sopranstimme zu
richten zu lassen; wenn nicht der Gemahl eben jener erwahnten 
Generalin die Versicherung ertheilet hatte: daB ich, als der 
Sohn eines vermoglichen Burgers, nicht nothig hatte, meine 
UnterstUtzung zu theuer zu erkaufen. 

Wegen einem mir zugestoBenen heftigen Quartanfieber 
ward ich endlich nach Hause genommen. Damals hatte man 
gegen die Chinarinde noch groBe Vorurtheile; und als die 
ubrigen Mittel mir nicht helfen wollten, so ward mir befohlen, 
mit einem lebendigen Krebse in der Hand, zu einem nahen 
Bache zu gehen, und jenen ruckwarts in das Wasser zu weden. 
Es freut mich noch heute, daB ich damals auf ein so albernes 
Mittel kein Zutrauen gesetzt, sondern, als ich von dem Bache 
zuruckkam, meiner guten Mutter erzahlet habe: daf3 sich der 
Krebs bey meiner Expedition fast zu Tode gelacht Mtte. Fur 
solche Spotterei behielt ich aber auch mein Fieber noch lange, 
und versaumte einen Theil meiner Schulzeit; bis mich endlich 
mein Vater nach Bockenheim (Boucquenom) in dem nahen 
Lothringen, in die dortige Jesuitenschule abschickte. Mein 
FleiB wuchs mit jedem Tage; allein ich schwang mich selten 
zur ersten Klasse der SchUler hinauf. Ich hatte den groBten 
Wider willen vom A ttswendiglernen, wuBte meine Lektionen 

E b s t ei n, Arzte-Memoiren. 6 



82 

so gut ich deren Inhalt verstand, nie recht daherzusagen, und 
hatte manche Demiithigung deBhalben auszustehen. Auch 
widerstand ich gliicklich der jugendlichen Verfiihrung. Da 
ich ein sehr groBes Vergniigen an Musik fand, so fieng ich 
an, ein blasendes Instrument zu erlernen. Mein guter Lehrer, 
der mich fiir allzuschwachlich hielt, verbot mir dieses aufs 
das schlirfste, und wies mich zur Saitenmusik. Diese Leiden~ 
schaft fiir die Tonkunst ist mir, obschon ich es in Ausiibung 
derselben nie weit gebracht habe, bis auf heute zuriickge~ 
blieben ..• 

. • . Hier [in Heidelberg] fieng ich nun an die medizinischen 
Schulen zu besuchen. Meine Liebe zur Wissenschaft undmeine 
Zlirtlichkeit spornten aile meine Krafte an. lch besuchte zu~ 
erst die Vorlesungen der beyden Professoren Gattenhof und 
ScMnmezel. Der erstere, einer von Hallers vorziiglichsten 
Zoglingen, ein sehr gelehrter und fiirtreflicher Mann, las iiber 
die Boerhaavischen lnstitutionen. Der andere, ein Schiller 
von Winslow, Petit, Levret und Sauvages, lehrte Anatomie, 
Wundarzney~ und Entbindungskunst mit vieler Deutlichkeit. 

Am Ende des Schuljahrs lief ich Gefahr, der Arzneywissen~ 
schaft auf ewig zu entsagen. Ich selbst war mit dem, was ich 
bisher erlernet hatte, gar nicht zufrieden. lch begab mich 
gliicklicher Weise zu Gattenhof, und gestand ihm offenherzig: 
daB ich, nach so viel angewandter Miihe, mir keiner Fort
schritte in der Wissenschaft gesonnen ware. "DieB begreife 
ich nicht, erwiederte mein Lehrer. Sie haben alle erforderliche 
Anlage; Sie haben sich emsig verwendet. Haben Sie bey all 
diesen nichts erlernt, so ist wohl der Fehler auf Seiten ihrer 
Lehrer." Er bestellte mich auf den folgenden Tag, urn mich 
allein zu priifen. lch antwortete ihm vermuthlich mehr, als 
er sich von einem einjiihrigen SchUler in der Arzneywissen
schaft zu fordern berechtiget glaubte. "Sind Sie noch der 
Meinung, sagte er mit sichtbarem Vergniigen, daB Sie wenig 
oder gar nichts erlernet haben?" - ich glaubte dieB noch 
immer, weil ich nicht einsehen konnte, zu was das Erlernte 
mir dienen soUte. Als ich, urn 22 Jahre spater, fUr die Hohe~ 
schule zu Pavia einen medizinischen Studienplan selbsten 



entwerfen muBte, war ich dieser meiner ehemaligen Verlegen~ 
heit wohl eingedenk, und suehte derselben bey anfangenden 
SchUlern dadurch zu begegnen: daB ich die Einrichtung 
traf, damit bey so trocknem theoretischen Unterrichte, der 
Entzweek desselben nie auBer clem Gesichtspunkte der 
Zoglinge gestellet wlirde. 

Kaum waren die Ferien erschienen, als ich das wenige 
Geld, welches ich das ganze Schuljahr hindurch sorgfaltig 
zusammengespart hatte, in groBter Verschwiegenheit auf eine 
Reise nach Pont-a-Mousson verwandt. Ich fand den Gegen~ 
stand meiner Zartlichkeit durch dies en Beweis meiner Be~ 
standigkeit gerlihrt. Man erlaubte mir zu hoffen, wenn meine 
ferneren Fortschritte in der Wissenschaft in einem so vorteil~ 
haften Lichte, als meine Liebe, erscheinen wlirden. 

In dem folgenden Schuljahr hatte ich das Gllick, bey 
Gattenhof in die Wohnung genommen zu werden, meinen lieb~ 
reichen Lehrer bey seinen botanischen Spaziergangen be
gleiten, und bey jedem mir aufstoBenden Zweifel um Auf
klarung fragen zu dlirfen. lch wiederholte nochmals die vor~ 
jahrigen Vorlesungen, und besuchte die von Gattenhof ge
gebene Heilmittellehre. Mit der Chymie war damals in Heidel~ 
berg wenig zu thun. Der berlihmte Kurpfalzische Leibarzt, 
geheime Rath und Professor v. Overkamp, ein fiirtrefflicher 
SchUler von Boerhave, las liber die Aphorismen seines groBen 
Lehrers. Diese Vorlesungen besuchte ieh mit der groBten 
Anstrengung. Da inzwischen Overkamp mehr seinem Berufe 
als Leibarzt, denn jenem eines Professor, nachhangen, folg~ 
lich Ofters I4 Tage und langer seine Vorlesungen aussetzen 
muBte; - da er bey diesem, durch Rausperey und anhaltendes 
Husten, die SchluBworte meistens so sehr von den librigen 
trennte, daB es schwer wurde, den Sinn des Gesagten zu er~ 
rathen; so bedauerte ich einstens in Gesellschaft einiger 
meiner Mitschliler clieses HinderniB eines vollkommeneren 
Unterrichtes. Diese meine Bemerkung blieb dem, von mir 
librigens sehr verehrten Lehrer nicht verborgen, und ward 
von ihm sehr libel aufgenommen. Es las noch ein aufJer
ordentlicher Lehrer, Dr. Harrer, liber Physiologie. Dieser, ein 
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Zogling der hiesigen Professoren, hatte sich mit diesen so 
abgeworfen: daB dessen Vorlesungen meistens mit jenen der 
iibrigen Lehrer in Widerspruch standen. Harrer war ehemals 
Repetitor im philosophischen Fache, und hatte sich in der 
syllogistischen Disputierkunst eine groBe Dbung erworben. 
Ein weitHiufiger Anverwandter von mir, welcher bey dem 
Kuhrftirsten von der Pfalz in Ansehen stand, rieth mir auf 
das Dringenste, auch die Vorlesungen von Harrer, der sich 
die Gnade des Kuhrfiirsten (dessen Leibarzt er auch nachher 
geworden ist) erworben hatte, fleiBig zu besuchen; und ver
sprach mjr, daB ich auf solche Weise ohnfehlbar eine Anstel
lung in der Pfalz erhalten wiirde. lch folgte diesem Winke, 
und bey der erst en Vorlesung machte Harrer einen groBen 
Aufwand von seiner gelehrten Fechtkunst. Er glaubte zu 
bemerken, daB ich von seinen Behauptungen nicht so ganz 
iiberzeugt ware, und rief mich offentlich auf, mein Glaubens
bekenntnis abzulegen. lch gestand ihm, daB ich anderer Mei
nung seye. Harrer griff zu seinen syllogistischen Waffen, und 
zwang mich, derse1ben, in Gegenwart seiner Zuhorer, mich 
derselben zu bedienen. Der nicht schwere Sieg blieb ungliick
licherweise auf meiner Seite, und nun verlor Harrer das 
Gleichgewicht in Ausdriicken, die mich bewogen, die Vor
lesungen zu verlassen, und solche nie wieder zu besuchen. 
Bald hierauf verwies mir mein Anverwandter die Ver
scherzung meines Gliickes auf das Ernsthafteste, ohne daB ich 
mich dazu bereden lieB, die Sache wieder gut zu machen. 

Endlich verfiigte ich mich im Jahre 1765 nach Strasburg. 
Hier besuchte ich die Vorlesungen von Spielmann, Ptettinger, 
und Lobstein. Spielmanns Vorlesungen iiber die Pathologie, 
nach Gaub, machten auf mich, der ich wuBte, daB der Lehrer 
nie Kranke selbst gesehen hatte, gar keinen Eindruck 1). 

Lobstein las tiber die chirurgischen lnstitutionen sehr gelehrt, 
aber in einem au Berst einschlafernden Tone. Hingegen gab 
dieser wiirdige Mann auBerordentlichen Unterricht iiber A na-

1) 'Ober Jacob Reinhold Spielmann s. ol;en S. 67 in E. G. Baldinger, 
Biographien jetztlebender A.rzte u. Naturforscher. Band 1 (J ena 1772), 
S·75- 86. 



tomie, welcher sehr fUrtreflich war. reh tibte mich sehr im 
Zergliedern, und ein Theil meiner Mitschtiler gewann bald 
so viel Zutrauen zu mir, daB sie mich bathen, die Physiologie 
mit Ihnen zu repetiren. rch that dieses ohnentgeltlich, und 
lernte im Lehren noch Manches. Der bertihmte Lehrer Fried 
gab sich mit der Entbindungskunst nicht mehr abo rch wahlte 
daher den Unterricht des Accoucheurs Weigen, und fand bey 
ihm gute Gelegenheit, mich in der Geburtshilfe zu tiben. Der 
erfahrene Leriche, Generalwundarzt der franzosischen Ar
meen, war, wegen Alter, auBer Stand, die chirurgischen Ope
rationen, wie gewohnlich, vorzuzeigen. DieB bedauerte ich 
sehr; besuchte aber die Demonstrationen seines geschickten 
Sohnes tiber eben diesen Gegenstand. 

rch lieB mir auBerst angelegen seyn, praktische Kennt
nisse zu erwerben. Dazu waren zwey Wege, namlich in dem 
burgerlichen, und in den Militair-Spitale. Jenes hatte zwey 
Abtheilungen, in deren eine, ich weiB nicht in welcher medizi
nischen Absicht, Katholische, in der anderen Protestantischc 
Kranke behandelt wurden. rch erkundigte mich, welcher 
von den beyden Spitalarzten fUr den geschicktesten gehalten 
wtirde? AUe Stimmen waren ftir den protestantischen, und 
ich begab mich unter dessen Leitung. Noch mehrere junge 
A.rzte besuchten mit mir unter diesem geschickten Arzte, 
Dr. B6hm, die, nur aUzuvielen, von ihm behandelten Kranken. 
Urn noch mehr Gelegenheit zu meiner Vervollkommnung zu 
ben tit zen, begab ich mich in das Militair-Spital, und wand 
mich da an den Dr. G. welcher ofters nach dem Badischen 
Hofe als Arzt gebraucht worden ware. rch erhielt ErlaubniB. 
diesen geschickten franzosischen Arzt bey seinen Kranken
besuchen im Spitale zu begleiten. Er besuchte derselben tiber 
200. - Zur rechten Seite stand ihm ein Wundarzt, zur linken 
ein Apotheker; dann folgte der wachhabende Krankenwarter. 
Die beyden ersteren ftihrten das Verzeichnis, jener, der Ader
lasse, Klystiere, Blasenmittel u. S. W., dieser, der Abftihrungs
mittel und tibrigen Arzneyen. Bett Nr. I. - Hier sah der 
Arzt links und rechts auf beyde geschriebene VerzeichniB. 
Jean! sagte er, C011t'ment vous portez vous? .. _. tres mal, M on-
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sie1'('r Ie medecin, war die Antwort. Avez vous ete saigne? .. . 
oui Monsieur! - avez vous pris la medicine a purger? .. . 
oui Monsieur! -mittlerweile legte der Arzt seine zwey Fin
ger einen Augenblick auf die Pulsader, und rief laut: Saig
nee! - Medicine evacuante! - Wundarzt und Apotheker 
schrieben den Befehl in aller Eile nieder, als der Arzt schon 
am zweyten Krankenbette stand, und eben jene Fragen und 
Befehle wiederholte. In einer halben Stunde waren wir mit 
dem Besuche von allen unsern Kranken zu Ende. Die Haare 
standen mir bey einem solchen Verfahren zu Berge; inzwischen 
kam ich drey Tage nach einander in dieses Spital zuruck. 
Ferner war es mir nicht moglich, der Sache zuzusehen, und 
ich entsagte solchem Unterrichte. G. nahm mir dies en Mangel 
des Zutrauens sehr ubel, daB ich bey dem Minister des Ba
dischen Hofes der NachHissigkeit beschuldigt wurde. Boehm 
lieB mir mehr Gerechtigkeit wiederfahren. 

1m Sommer verlieB ich Strasburg. Die aufrichtigste Liebe 
zu meiner unvergleichlichen Katisch (Katharine) hatte mich 
auch an dies em verfiihrerischen Orte vor aller VerderbniB 
meiner Sitten geschutzt. Nur fur sie lebte ich, und der Ge
danke, daB ich mich bloB durch Anwendung aller meiner 
Krafte fUr die Wissenschaft, Ihrer wurdig machen, und mein 
Gluck beschleunigen konnte, lieB mich aIle auch noch so 
groBe Schwierigkeiten glucklich uberwinden. Bey einem aber
maligen Besuche, war sie auBerst mit meiner Bildung zu
frieden, und jetzt erst erhielt ich von Ihr das solange ge
wunschte Versprechen, daB sie, aller Hindernisse ohngeachtet, 
die Meinige werden wollte. Wahre Liebe ist weder zudring
lich, noch nachgiebig. Die unserige' war so rein, wie die 
Sonne. 

Jetzt begab ich mich nach Heidelberg, zuruck, urn mich 
daselbst den akademischen Prufungen zu unterwerfen. 
Overkamp, als Dekan, empfing mich sehr frostig. "Sie sind 
noch sehr junge, sagte er, urn Doktor zu werden." - DieB 
bin ich leider! antwortete ich; aber doch vielleicht Ihres 
WohlwoIlens, Ihrer Achtung nicht unwurdig! - Auf jener 
Hohenschule ist es ublich, der entscheidenden Prufung, ein 



dreystiindiges Tentamen, welches meistens viel scharfer ist, 
dann jene, vorauszuschicken. Bey diesem war ich so gliick
lich, Overkamp, der mir sehr zugesetzt hatte, mir wieder 
vollkommen zu gewinnen. Schon nach einem kleinen Stiind
chen hieB man mich abtreten. Wie erschrak ich ob diesem 
ungewohnlichen Verfahren! ich hielt mich fUr den unwissen
sten, fUr den ungliicklichsten aller Sterblichen. Nach wenigen 
Minuten ward ich wieder vorgerufen, und der Dekan erklarte 
mir ihm Nahmen der Fakultat: "daB diese, um mich aus
zuzeichnen, wegen vorziiglicher Zufriedenheit, mich einer 
weiteren Tentirung iiberhobe." Auch die entscheidende Prii
fung fiel sehr zu meinem Vortheil aus. Nicht unbillig schrieb 
ich meinenSiegderLiebe zu. Sie hatte, was so selten geschieht, 
den groBten Antheil an meinem FleiB, an meinen schnellen 
Fortschritten. Schon in Strasburg hatte ich meine Inaugural
Dissertation de educatione infantum physica, geschrieben. Ich 
gab sie Gattenhof zur Beurtheilung. Dieser lobte den Ver
such; aber die Ausfiihrung schien ihm weniger gelungen zu 
sein. Er versprach mir, diese Arbeit mehr ins Kurze zu 
bringen, und schrieb die schone Dissertation: de curis in
fantum, welche unter meinem Nahmen erschien, und die ich 
den 26. August I766 unter groBem Zulaufe offentlich ver
theidigte. In meinem, zu Pavia herausgegebenen, Delectus 
opusculorum medicorum, habe ich den wahren Verfasser jener 
Abhandlung genannt; nichts destoweniger aber ward sie 
spaterhin in das Deutsche, - und vor zwey Jahren auch in 
das Franzosische iibersetzt, und, was ich nicht verdient habe, 
mir abermals zugeschrieben. 

Ehe ich die Universitat verlieB, ward ich vor den geheimen 
Rath v. Overkamp beschieden. "Sie haben, sagte er, eine 
sehr gute Anlage, und eben so viel FleW. Bey diesen, haben 
Sie das Recht, sich dereinst auszeichnen zu wollen. Denken 
Sie daher schon jetzt auf einen Gegenstand, welchen Sie, nebst 
Ihren Berufsgeschaften, vorziiglich bearbeiten mochten. In 
drey Tagen erwarte ich von Ihnen die Bestimmung von jenem." 
Ich entschuldigte mich mit meiner Jugend, mit meinerwenigen 
KenntniB des Feldes, das einer besseren Kultur bediirfte, und 
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doch meine Krafte nicht iiberstiege. Man lieB meine Ent
schuldigung nicht gelten, und beschied mich auf die bestimmte 
Zeit. Wie verlegen war ich inzwischen! Ich trat angstlich vor 
meinen Lehrer und sagte : daB ich aile Fache der Wissenschaft 
durchgemustert hatte, ohne eines zu finden, das ich besser 
auszufiillen verstiinde. Ein Gedanke, sagte ich, hat sich mir 
inzwischen vorziiglich aufgedrungen. Ich sehe, daB A.rzte 
solehe Krankheitsursachen, welehe entweder ins Grope auf 
die Volker wirken, oder von der Willkiir einzelner, noch so 
sorgfaltiger, Menschen nicht abhangen, selten zu heben im 
Stande sind. Viele davon konnten aber doch durch obrig
keitliche Vorsorge beseitiget werden. Gie bt es wohl schon 
eine systematisch bearbeitete Wissenschaft, welehe die Re
geln enthalt, nach welehen soleh ein Endzweck erzielet werden 
moge? ... Wir haben, erwiederte der Professor, mancherley 
einzelne Verordnungen, welehe hierher gehoren; aber ein zu
sammenhangendes, wissenschaftliches Gebaude ist daher 
gliicklich; wie wiirden Sie das Kind taufen? ... Medizinisch 
ware einmal der Gegenstand meiner Untersuchung gewiB, 
erwiederte ich; und da doch die Ausfiihrung gemeinniitziger 
Gesundheitsanstalten groBten Theils der Polizey eines Landes 
iiberlassen werden miiBte; so schien mir der Nahme, Medi
zinische Polizey der Sache sehr angemessen. Auch hiermit 
war mein Lehrer ganz einverstanden, und nun drang dieser 
nochmal ernsthaft in mich, meine Absicht ja nicht aufzu
geben ... 

. . . Da in einem so groBen Spitale (Wien), wie das hiesige, 
so manche unheilbare Krankheit, so mancher in der gemeinen 
Praxis seltene Zustand, so mancher dem Auge des auch noch 
so erfahrenen Arztes dunkler Vorfall aufstoBt, so schien mir 
hier vorziiglich der Ort, dem Sitze, den Ursachen und Wir
kungen dieser Krankheiten, in den traurigen Opfern derselben 
nachzuforschen, und durch pathologische Leichenoffnungen 
die Granzen arztliche Kenntnisse zu erweitern. Zwar waren, 
seit ErOfnung dieses Krankenhauses, durch den PrivatfleiB 
seiner A.rzte und Wund1irzte, mehfere Leichen sorgfaltig ge
offnet worden; aber oft fehlte es diesen an Zeit, an einem zu 
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solchem Geschafte schickliche Orte, an erforderlichen Rilfs
mitteln; und dann so erheischet die Zubereitung vieler solcher 
krankhaften Gegenstande, damit sie in ihrem vortheilhafte
sten Lichte aufgestellt werden mogen, eine gewisse Ubung 
und Fertigkeit, die wirklich nicht die Sache eines jeden Zer
gliederers ist, so sehr er auch iibrigens mit dem gesunden Baue 
des menschlichen Korpers bekannt seyn mag. Gesetzt aber, 
sammtliche diese Hindernisse wurden iiberwunden; so kamen 
doch nur die wenigsten von so wichtigen Praparaten in die 
rechten Rande; die mehrsten davon blieben in jenen einzelner 
Arzte und Wundarzte; und der otfentliche Unterricht blieb 
dieses so auBerst wichtigen Hiilfsmittel beraubt. Zwar sind 
in dem Anatomischen Kabinette der hiesigen Hohenschule, 
durch den unermiideten FleW seiner fiirtrefflichen Vorsteher, 
auch manche sehr wichtige pathologische Praparate gesammelt 
worden; aber gegen dasjenige dieser Art, was mit den Leichen 
des allgemeinen Krankenhauses, ohne genaues Nachforschen, 
verscharr~t wurde, war es doch immer noch sehr wenig, und 
zudem war es sowohl unter andern, mehr physiologischen Zu
bereitungen aufgestellt, als ferne von dem Orte, wo es der 
Lehrer der medizinischen Praxis bey seinen taglichen Vor
lesungen fiiglich hatte beniitzen mogen. Hier in dem Spital, 
fand ich kaum 4 bis 5 pathologische, dazu noch iibel verwahrte 
Praparate; und wie hatten derselben wohl viele in dem ab
scheulichen und den unertraglichsten Gestank verbreitenden 
Leichenhause von den auch noch so eifrigen Arzten und Wund
arzten dieser Anstalt, ohne augenscheinliche Lebensgefahr 
erworben werden mogen? Meine vorziiglichste Sorge gieng also 
dahin, daB sowohl fUr diesen Endzweck, als zur Rettung der 
Scheintodten, ein geraumiges, und zugleich reinliches Leichen
haus, neben diesem aber eine kleine, zum Warmen des be
nothigten Wassers, u. s. w. brauchbare Kiiche, und sodann 
ein zur pathologischen Leichenoffnung eigends bestimmtes 
Zimmer, nebst einer Seitenkammer fUr den Prosektor, er
richtet wiirden, und dieser. gemeinniitzige Vorschlag ward 
ohne Anstand genehmiget. Bey der Menge von Leichen in 
einem so groBen Krankenhause, wohin noch so viele Kranke 
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in den letzten Augenblicken ihres Lebens gebracht werden, 
war ein eigner pathologischer Prosektor erforderlich, und zu 
einem solchen ward Rudolph Aloys Vetter bestellt. 

* 
... Nach der Schlacht von Aspern kam in einer Nacht 

der General Rapp, von Kaiser Napoleon selbst abgesendt, 
urn ihn nach dem Hauptquartier Ebersdorf zu holen, und dem 
verwundeten Marschall Lannes Hiilfe zu leisten. Nachdem 
Frankl) den beriihmten Krieger untersucht, erkHirte er, daB er 
nur noch einige Stunden leben konne. Die Prognose war durch
aus richtig; denn der Marschall starb schon 51/ 2 Uhr Morgens. 

Als Napoleon, welcher zu Pferde gekommen war, seinen 
Freund noch einmal zu sehen, mit Frank eine kurze Unter
redung gehabt, lieB er diesen auf dem Schlosse zu Ebersdorf 
zu sich bescheiden ... 

"Der Kaiser, auf einem Lehnstuhl sitzend, erneuerte zu
erst die Fragen fiber den Tod des Marschalls und dessen Ur
sachen. Frank wiederholte seine Antworten, nur mit dem Zu
satze, daB die Operation, welche von Larrey sehr gut ge
macht worden, und nachdem auch keine Spur von Brand 
bei den Wunden wahrgenommen, nicht als Ursache des Todes 
betrachtet werden konne." 

"Unterdessen fixirte ihn Napoleon mit durchdringenden, 
aber gnadigen Blicken. "Aus welchem Lande sind Sie?" 
fragte er endlich. "Aus dem GroBherzogtum Baden." "Und 
ihr Geburtsort?" "Rotalben." - "Wo liegt dieser Ort?" 
"Zwischen Baden und Zweibrficken auf dem linken Ufer des 
Rheins." "Sie sind also ein Franzose?" "Es sind vierzig 
Jahre her, daB ich mein Vaterland verlassen habe, was mir 
die Ehre geraubt hat, Ew. Majestat anzugehoren." "Warum 
haben Sie Italien verlassen?" "Ich habe es auf Befehl des 

1) Nach Jean de Carro's (1770- 1857) "Memoires" (Carlsbad 1855, 
S. 75f.) befanden sich in seinem Besitz die in franzosischer Sprache ge
schriebenen, auf vier bis funf Blinde berechneten Memoiren J oh. Peter 
Franks und seines Sohnes Joseph. Sie scheinen verloren gegangen zu sein. 
H. Rohlfs (Gesch. der deutschen Medicin. Stuttgart 1880, s. 143-145) 
teilt daraus diese bemerkenswerten Stellen mit. Vielleicht gelingt es einmal, 
dieMemoiren wieder aufzufinden. Fur jeden Nachweis werde ich dankbar sein. 
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Kaisers von Deutschland gethan, ich habe schon zehn Jahre 
in Wien, im Ganzen zwanzig Jahre in Oesterreich gedient, 
bis ich durch Cabalen dahin gebracht wurde, dieses Land zu 
verlassen, urn mit meinem Sohne nach RuBland zu gehen, 
wo ich zehn Monate in Wilna und zwei und ein halbes Jahr 
als erster Leibarzt Sr. Majestat des Kaisers Alexander gelebt 
habe." "Ich weiB es, welche Position hat Oesterreich Ihnen 
bewilligt?" "Nichts." "Wie keine Pension nach zwanzig 
Jahren Dienste?" "Keine, Sire." "Wie knickerig!" "Waren 
Sie Jacobiner?" ,',Nein, Sire, niemals." "Warum sind Sie aus 
RuBland weggegangen?" "Das Klima war mir widrig und hatte 
meinen Tod herbeigefiihrt." "Was hat Ihnender Kaiser Alexan
der gelassen?" ,,3000Rubeljahrlich." "Sind Siereich?" "Nein, 
Sire,aber ichhabe zuleben; ich bin zufrieden!" "WievieleKin
der haben Sie?" "Einen Sohn in Wilna; er hat die Ehre gehabt, 
Ew. Majestat in Paris vorgestellt zu werden." "Ich erinnere 
mich dessen." "War es nicht durch meinen Arzt Corvisart?" 
"Und eine einzige Tochter." "Von welchem Alter?" "Drei
undzwanzig Jahre." "In dem Falle reicht es nicht hin, daB 
man genug hat, urn zu leben." "Ich begniige mich, Sire, mit 
dem Wenigen, was ich erspart habe." "Was ziehen Sie 
gegenwartig von Oesterreich?" "Nichts, Sire, weil ich ihm 
nicht'diene und weil ich ihn nicht mehr dienen werde." 
"Ich glaubte Sie noch in seinem Dienste." "Sie haben einen 
groBen Ruf in Frankreich, Sie sollten nach Paris gehen." 
"Ich bin zu alt, Sire, ich bedarf der Ruhe, urn meine Werke 
zu vollenden." "Sie konnten sich fUr die Consultationen auf
sparen. Sie genie Ben einen groBen Ruf in Frankreich, und 
ich konnte Sie zum consultierenden Arzte meines Hauses er
nennen; seit dem Tode Barthez', welcher vor I8 Monaten zu 
Montpellier gestorben ist, habe ich diesen Platz zu vergeben." 
Frank verbeugte sich und sagte, er hoffe eine Reise nach Paris 
zu machen, urn seiner Majestat den Ausdrrick der Erkenntlich
keit fUr eine so ehrenvolle Aufnahme zu wiederholen. Damit 
hatte die Audienz ein Ende, und Frank wurde in einem Wagen 
des Kaisers nach Wien zuruckgefiihrt, in Begleitung des be
riihmten Larrey, der ihn begliickwiinschte." 
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Die Nachricht dieses Vorfal1s machte in Wien groBes Auf
sehen. Frank wurde selbst sehr aufgeregt davon. "Welch 
ein Schicksal", sagte er sieh, "ist das meinige; ich werde also 
ewig von einem Ende Europas nach dem andern geworfen 
werden, ohne Ruhe finden zu konnen, bis ins Grab". Den 
andern Tag kam Iwan zu ihm und wiinschte ihm Gliick zu 
der Stelle eines consultirenden Arztes des Kaisers. Frank 
zeigte sich erstaunt. Iwan sagte ihm nun, Napoleon habe in 
seinem Gesprach mit dem Vicekonig von Italien, der eben 
angekommen, diese Ernenmmg notificirt und welches Ver
gniigen ihm dieselbe machte; er wollte seine und Iwans Mei
nung wissen. Er und der Vicekonig hatten ihren Beifall 
ausgesprochen und Sr. Majestat schienen entziickt iiber diese 
Wahl. Frank jedoch schiitzte wieder sein Alter und seine 
Gesundheit vor, woriiber Iwan ihn zu beruhigen suchte." 

Nieht lange darauf laBt der Generalintendant Daru ihn zu 
sich kommen. (22. Juni 1809) und eroffnet ihm den Willen 
des Kaisers mit der Bemerkung. derselbe wiinsche die be
riihmtesten Manner des Festlandes nach Paris zu ziehen. 
Auch solIe er mehr haben als die gewohnliche Pension. die 
mit dieser Stelle verbunden sei. Allein Frank lehnte nochmals 
ab. indem er sich auf seine russische Pension berief. die er 
verlieren wiirde; der Kaiser wiirde ihm vielleicht 12-15000 
Frcs. jahrlich zulegen. auBer was ihm die Consultationen 
bringen wiirden. Den andern Tagwurde Frankbei Daruzu Tisch 
gebeten und horte hier. daB Napoleon mit Allem einverstanden 
sei. " 

Unterdessen fiel die Schlacht bei Wagram vor. Von 
diesen mehrfachen und starken Aufregungen und Vorgangen 
trug Frank drei heftige Gichtanfalle da von. Mitten unter diesen 
Schmerzen wurde er den 21. Aug. plOtzlich nach Schonbrunn 
zu Napoleon gerufen. Frank bedurfte der ganzen Starke seines 
Willens, urn diesem Befehl nachzukommen. Unter den groB
tenSchmerzen begab er sich hin und obschon er auf gliihenden 
Nadeln zu stehen glaubte. so lieB ihn Napoleon doch wahrend 
der ganzen Consultation vor ihm stehen. indeB er selbst im 
Bade saB. Napoleon stieg ganz nackt vor ihm ins Bad und 
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wieder heraus. Frank fand bei dieser Gelegenheit seinen Korper 
so schon, daB er ihn mit einem Apollo verglich. Die Audienz 
dauerte eine Stunde, wobei Napoleon ihm seine Krankheits
geschichte niilier auseinandersetzte. Dazwischen fielen ein
zelne abgenssene, doch charakteristische und bedeutsame 
AuBerungen. So bemerkte er unter Anderem: 

"Die Chirurgie bluht in Frankreieh, die Medicin aber ist 
zuruckgeblieben. Ich habe kein groBes Vertrauen zu dieser 
Wissenschaft. Was anders ist es, wenn sie von einem Mann, 
wie Sie, ausgetibt wird, welcher die Krankheitem im GroBen 
und in verschiedenen Klimaten gesehen hat. Sind Sie tiber
zeugt, daB die namlichen Krankheiten nach den Landern 
unterschieden sind?" 

"Wien hat viele bemerkenswerte Anstalten; so ist die 
Entbindungsanstalt vortrefflich." -

"Meine Soldaten ziehen die deutschen Arzte den franzo
sischen vor, sie geben sich mehr Miihe mit ihnen, sie verweilen 
langer bei ihrem Bette." 

"Es gibt noch reiehe Kloster in Deutschland. Meine 
Armee stieB auf ein solches, wo meine Soldaten, (zu Frank 
gewendet) rathen Sie einmal, wie viele Flaschen ausgeleert 
haben? Sie rathen nieht? 300000. Ha, Hal" 

Als der Kaiser nach dem Bade angekleidet war, fiihrte er 
bestandig die Hand aus der Tasche in den Mund, wobei er 
etwas kaute. Frank glaubte, es waren Diavolini und wagte 
die Bemerkung, daB die aromatischen Substanzen seiner Ge
sundheit nicht zutraglich seien. "Sie irren sieh," antwortete 
Napoleon, "was ich kaue, ist Dattelteig (pate de dattes). Er 
ist sehr angenehm flir den Gaumen und sehr erfrischend 
Ich habe mich in Aegypten daran gewohnt." 

Frank wurde dann noch ein zweites Mal von Napoleon 
consultirt. 
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Johann Friedrich Blumenbach 
(1752- 184°) 

Geboren am II. Mai 1752 in Gotha, gestorben am 22. Januar 1840 
in G6ttingen, wo er in gewissem Sinne der BegrUnder der Anatomie der 
Neuzeit geworden ist. 65 Jahre lang hat er der GOttinger UniveI'SltAt als 
Lehrer angehort und in II8 Semestern hat er seine vielgertihmte Vorlesung 
fiber Naturgeschichte wiederholt. In seiner Jugendzeit hat er auf Som
mering, in spa.teren Jahren auf Rudolphi, den Vorgil.ngervon Johannes 
MUller, groBen EinfluB ausgeUbt, nicht minder auf mehrere der bedeutend
sten Forschungsreisenden, unter denen Humboldt als Blumenbachs 
SchUler in erster Reihe steht 1). Ohne seine mannigfaltigen pers6nlichen 
Verbindungen und Freundschaften, zu denen auch die Goethes zil.hlt, 
hil.tte er nie die berUhmte Sammlung von Schll.deln zusammenbringen 
konnen, die heute noch,. immer vervollsta.ndigt, die Zierde der G6ttinger 
Anatomie bildet. Als Goethe 1801 in G6ttingen war, schreibt er von 
Blumenbach: "Immer von dem Neuesten und Merkwftrdigsten umgeben, 
ist sein Willkommen jederzeit be1ehrend. II AuJ3er der hier wiedergegebenen 
Mitteilung, die K. F. H. Marx in seiner Gedenkrede auf Blumenbach 
(G6ttingen 1840, S. 4-6) verwendet hat, hat Blumenbachnurwenige flUchtige 
Notizen fiber sein Leben hinterlassen. Auf seine Absicht, eine Selbstbio
graphie zu verfassen, scheinen zwei von ihm aufgezeichnete Stellen hinzu
deuten. 
Plerique suam ipsi vitam narrare, fiduciam potius morum, quam arro

gantiam rati sunt. 
Sine gratia aut ambitione, bonae tantum conscientiae pretio ductus. 

Zu der wissenschaftlichen Bildung meines Vaters, der aus 
Leipzig gebiirtig war und 1787 als Prorector und Professor 
am Gymnasium zu Gotha starb, haben vorziiglich zwei Manner 
beigetragen und dabei mittelbar auch auf die meinige gar sehr 
eingewirkt, die beiden Leipziger Professoren der Philosophie, 
Menz und Christ. 

Unter anderm verdankte er Ersterem seine Liebe zur 
Litterargeschichte und zu den Naturwissenschaften, sowie 
Letzterem die zur bildenden Kunst, zumal des Altertums. 

So fand auch ich Geschmack und Lust an diesen Kennt
nissen, die dem Studium der Medicin, welchem ich mich 
schon friih aus ganzer Neigung bestimmt hatte,· theils sehr 
freundlich, theils wenigstens nicht hinderlich schienen. 

In Jena, wo ich meinen akademischen Cursus begann, 
traf ich Nahrung fUr Litteratur und Biicherkunde bei Bal-

1) Brielproben bei Ebstein a. a. O. S.50ff. 
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dinger, sowie fUr Naturgeschichte und sogenannte Archaeo
logie bei meinem Verwandten, dem Professor eloquentiae 
J. E. Imm. Walch. 

Wie ich von da nach Gottingen ging, urn hier noch Lucken 
in meinen medicinischen Studien auszufiillen, gab mir mein 
ehemaliger Rector in Gotha, der Kirchenrath Geisler einen 
Brief an Heyne mit. Ais ich den abgab, zeigte ich ihm zu
gleich einen antiken Siegelstein, den ich auf Schulen von einem 
Goldschmidt gekauft hatte. Solche Liebhaberei bei einem 
Studiosus medicinae war ihm auffallend und das Steinchen 
ward der erste AniaB zu meiner nachherigen so viel
seitigen und vertraulichen Bekanntschaft mit dem herrlichen 
Manne. 

In Gottingen lebte damals ein wundersam vielwissender 
Sonderling, der zumal wegen seiner vielfachen Sprachkennt
nisse bekannte Professor Chr. W. Buttner, der aber schon 
seit langen Jahren keine Collegia gelesen hatte und den 
Studenten ganz unbekannt geworden war. Jetzt aber, da 
ich hierher kam, hatte sein Freund und groBer Bewunderer, 
unser Orientalist Michaelis, dessen ~iltester Sohn damals an
fing, Medicin zu studiren, diesen angetrieben, doch wo mog
lich fUr Buttnern ein Collegium der Naturgeschichte, die er 
ehedem wohl gelesen, und ein in Ruf stehendes Cabinet be
saB, zu Stande zu bringen. Auch ich ward dazu gleich nach 
meiner Ankunft angesungen und da ich gerade die Stunde 
frei hatte, schrieb ich mich auf und lernte nun den sonder
baren aber merkwurdigen Buttner kennen. - Dassogenannte 
Collegium war ein bloBes Conversatorium, worin wochenlang 
von der Naturgeschichte keine Rede war. Doch hatte er die 
XII. Edit. des Syst. Nat. als Compendium gewahlt, wo wir 
aber im ganzen Semester unter so hunderterley ganz fremd
artigen Dingen, die er einmischte, noch lange nicht mit den 
Saugethieren durchkamen. 

Da er mit dem Menschen anfing, den der Jenaische Walch 
in seinen Vorlesungen unberuhrt gelassen hatte, und aus 
seiner zahlreichen Bibliothek eine Menge Reisebeschreibungen 
mit Abbildungen fremder Volkerschaften herbeibrachte, so 



reizte mich das, meine Doctordissertation de generis humani 
varietate nativa zu schreiben, uncl die weitere Verfolgung 
dieses interessanten Gegenstandes hat dann den AnlaB zu 
meiner anthropologischen Sammlung gegeben, die mit der 
Zeit dureh ihre in ihrer Art einzige Vollstandigkeit allgemein 
beruhmt worden. 

Gleich in jenem ersten Winter kam dureh Heynes Vermitt
lung der Ankauf von Buttners Naturalien- und Munz-Cabinet 
fUr die Universitat zu Stande. Nur war in der exemplarisehen 
Unordnung, worin die Naturalien bei dem ohnehin niehts 
weniger als expediten Manne ganz unverzeiehnet durehein
ander lagen, ihm ein Gehulfe zum Ordnen und Abliefern 
nothig. Heyne fragte ihn also: "Nun lesen Sie ja eben Natur
gesehichte; haben Sie denn da unter Ihren jungen Leuten 
nieht etwa einen, der dazu paBt?" "Doeh ja," sagte Buttner, 
und nannte mieh. "I, den kenn' ieh auch" und so ward mir 
diese Hulfleistung angetragen, die ieh lehrreieh fand und mit 
Vergnugen unentgeltlich ubernahm. 

Einige Zeit, naehdem schon allerhand abgeliefert und 
einstweilen ins vormalige medicinisehe Auditorium gebraeht 
war, kam der wurdige Minister und Curator der Universitat, 
von Lenthe, hieher, besah unsere Institute, und da sollten 
ihm doeh auch diese Saehen gewiesen werden, und weil der 
ehrliehe Buttner dazu nicht eben geeignet schien, so ward 
ich eilig gerufen, und maehte meine Sache so leidlich, daB der 
Minister gleieh beim Herausgehn Heynen bei Seite genommen 
und gesagt hat: "Den jungen Mann mussen wir hier behalten." 
- Nachdem ieh im Herbst (17)75 am Anniversarium der 
Universitat promovirt hatte, hie It ieh gleieh im nachsten 
Winter als Privatdoeent meine ersten Vorlesungen uber die 
Naturgesehiehte und ward noeh in diesem Semester im Febr. 
76 zum auBerordentliehen und hernach im Nov. 78 zum ordent
lichen Prof. der Medicin ernannt. 
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Geboren in CelIe am 14. Mai 1752, wandte er sich in Gottingen dem 
Studium der Heilkunde zu, und war schon damals, wie (sein Lehrer) Himly 
bezeugt, ein von seinen Kranken fast vergotterter Arzt. Er war dann in 
Celle seit 1778 Stadtphysicus und Zuchthausarzt, seit 1780 kurfiirstlicher 
Hofmedicus. In dieser Zeit hat er niedergeschrieben: "Mein Lebenslauf 
und Bekenntnisse fiir Philippine", es war seine Braut und nachherige 
Gattin. Sein spateres Leben gehorte der wissenschaftlichen Begrftndung 
der Landwirtschaft. Er starb, nachdem er von 1810- 1818 Prof. der Land
wirtschaft in Berlin gewesen war, aIs Leiter der landwirtschaftlichen Aka
demie in Moglin am 26. Oktober 1828. Es ist eine anerkannte Tatsache, 
daB in England nicht nur sehr viele Arzte praktische Landwirte sind, 
sondern daB dort die Landwirtschaft durch die beriihmtesten medizinischen 
Schriftsteller gefOrdert worden ist. Z. B. Cullen, beide Darwin, Fordyce, 
Hunter, Wilkinson. Benjamin Rush in Philadelphia machte es den Arzten 
gewissermaBen zur Pflicht, Landwirtschaft zu treiben. "Die Kunst des 
Ackerbaus hat jedoch vor der Heilkunst den groBen Vorteil voraus, daB 
sie vielfache genaue Versuche anstellen, und durch dieselben immer neue 
Mittel entdecken kann: bei der Heilkunst aber ist der menschliche Korper 
selbst das Versuchsfeld." 

"Mein Lebenslauf und Bekenntnisse, fiir 
Phili ppine." 

... Ich war in meiner ersten Kindheit sehrkranklich,und 
mein Vater hat mir oft gesagt, daB er mich oft verloren ge
geben. So viel ich mich erinnere, war ich ein sonderbar phan
tastischer Junge. Ich hatte viel kindliche Schwarmereien, in 
denen doch einige Realitat war, und deren ich mich noch 
entsinne. Ich war oft in einer Extase, daB ich nicht sah und 
horte, was urn mich herum vorging. Ich hing gewissen Ideen 
so nach, daB ich oft alles vergaB, was sonst Kinder reizt, und 
nur in meinen Einbildungen gliicklich war. - Man halt mich 
jetzt fiir einen sehr kalten Menschen und wirklich bin ich's 
auch oft; das ist aber bloB durch Kunst erzwungen und durch 
haufige Vbung zur halben Natur geworden. Aber ich kann 
noch leicht ins Schwarmen zuriickfallen, wenn mein Herz 
geriihrt wird. - Ich mochte viellieber mit Madchen als mit 
Knaben spielen. 1m zehnten Jahre machte ich Verse; eine 
lange Reihe derselben, die ich auf Christi Geburt gemacht 

E b s t ei n, Arz\e-Memoiren. 7 
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hatte, habe ich naehher einmal wiedergesehen. Seitdem hat 
mir kein Vers gltieken wollen. Meinen ersten Informator hatte 
ich sehr lieb; ieh kann ihn mir noeh lebhaft denken. Der 
Zweite war aber ein elender Tropf, ein seheinheiliger HaIli
scher Waisenhauser, der sieh in mein Herz und meinen Kopf 
gar nieht zu finden wullte. Er wurde mir bald unausstehlieh 
und ich lernte nichts bei ihm. 1m 13. Jahre ward ich von ihm 
befreit. Er hatte heimlieh ein Madehen heirathen mtissen und 
stak entsetzlich in Sehulden. Ieh sehenkte ihm, als er weg
ging, meine ganze Sparbtiehse; ieh weill nieht mehr, ob aus 
Freude oder aus Mitleid. 

In demselben Jahre kam ieh auf die Sehule. Hier fand 
ieh aber aueh meine Reehnung nicht. Die niedrige popelhafte 
Auffiihrung meiner Mitschiiler und das zuehtmeisterhafte Be
tragen der Lehrer sehreekte mieh gleich. Ich verband mieh 
mit etliehen einigermallen feiner erzogenen aber aussehwei
fenden Knaben, besonders mit einem gewissen Strau{J, der 
sonst mit mir nieht viel Gleiehes, aber lauter romanhafte 
Grillen im Kopfe hatte und ersehreeklieh soff. Mit meinen 
Kameraden sehwanzte ich fast aIle Sehulstunden, war aber 
desto fleiBiger in den Privatstunden tiber Mathematik, Hi
storie u. d. g. wodureh ich mieh so bei meinen Lehrern ein
sehmeichelte, daB sie jenes nieht bemerkten . 

. . . In die Sehule kam ich sehr selten, zog dann etwa des 
Conrektors Historehen-Uhr auf und liell sie durehsehlagen. -
Die Seiler'sehe Gesellsehaft kam hierher naeh CelIe und ich 
hing mich ganz an die KomOdianten, die mieh aIle sehr lieb
gewannen. Madame Koch lehrte mieh tanzen. War' ieh etwas 
alter gewesen, ich ware sieher Komodiant geworden. Nun 
lieB ieh meine Kameraden ganz links liegen und duellierte 
mich dartiber mit dem seligen M ackphail, den ieh in die Hand 
hieb. 

Mein Vater liebte mich sehr, bektimmerte sieh aber gar 
nieht urn meine Aufftihrung. Obgleich er mir viel Geld gab, 
maehte ich doeh mehr Sehulden, groBtenteils fUr Ferryl) und 

I) Ferry Sprachmeister und Busenfreund Thaers. 
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urn mich zu putzen; er bezahlte sie jedoch immer, nach kleinen 
vaterlichen Ermahnungen. 

So viel ich auch in neuen Sprachen las, so merkte ich doch 
endlich im r6. Jahre, daB ich kein Wort Latein wuBte, und 
daB man ohne das nicht gut durch die Welt kommen konne. 
Ich entdeckte mich dem Rector Steffens, bat meinen Vater 
urn eine Privatstunde bei diesem und daB ich iibrigens ganz 
aus der Schule bleiben konnte, weil ich da gar nichts lernte. 
Er bewilligte dies und in weniger als Einem Jahre, in wochent
lich vier Stunden, lernte ich eine Sprache, womit man sonst 
die Jugend vom 6. bis zum ro. Jahre qualt und sie ihr doch 
nicht beibringt. Ich habe nachher Latein geschrieben und zu 
Gottingen oft mit Beifall offentlich Latein geredet. 

Der Hofmedicus Taube gab mir nun auch Unterricht in 
Naturgeschichte, Botanik und Anatomie. Meine Philosophie 
und belles lettres hing ich an den Nagel und legte mich mit 
groBem Eifer auf die medicinischen Wissenschaften. 

Ich stand in Celle natiirlich in einer horriblen Renommee. 
Der Landsyndicus sagte neulich: "seitdem aus mir etwas 
geworden sei, verzweifle er an keinem Menschen mehr I" 
Ganz so arg war ich denn doch aber auch wirklich nicht, 
als die Leute sagten, aber ich that Manches recht eigentlich 
nur urn Aufsehen zu machen. 

1m r8. Jahre ging ich nach Gottingen. 1m ersten Winter 
kam ich bei Tage gar nicht von der Anatomie. Bei meinem 
sonst so groBen Ekel und meiner Neigung zur Reinlichkeit, 
spiirte ich doch dort nicht den allergeringsten Widerwillen. 
Dagegen ist mir bei der Chirurgie meine Schwache uniiber
windlich gewesen. Noch jetzt kann ich keine erhebliche Ope
ration ansehen, ohne ohnmachtig zu werden, ja ich zittre bei 
der geringsten; der Anblick einer Wunde, ja selbst nur eines 
Ausschlags, kehrt alles in mir urn. - Abends machte ich 
lustigen Studenten-Commersch tapfer mit, doch ohne auszu
schweifen. reh war, noeh ohne Spur von Bart und mit einer 
diinnen feinen Stimme, ein halber Renommist. Zwei Medi
ziner, Unzer und Ebeling, fiihrten damals die Universitat an 
und sie nahmen mich unter den Schutz ihrer Fliigel, so daB 

7* 
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sich mancher groBe Ked vor mir fiirchtete, der mir sonst 
wo einen Produkt gegeben hatte. Ich war aber auch klug 
genug, herabzustimmen, weil Unzer und Ebeling weggingen. 

Gleich im zweiten halben Jahre fing ich an, gegen den 
Rath alIer Verniinftigen, praktische Collegia zu horen. Man 
wu.l3te inde.13 nicht, wie stark ich schon in den medizinischen 
Wissenschaften war, ehe ich auf die Universitat ging, und wie 
geiibt ich war, alles fiir mich aus Biichern zu lernen. - Ich 
halte es fUr Olein gro.l3tes Gliick, da.13 ich hier steif und fest 
bei meinem Vorsatz blieb; denn damals lebte noch dergroBte 
Lehrer der praktischen Medizin, der je auf einer Universitat 
gewesen ist und je sein wird, der Leibmedicus Schroder l ). 

Er wunderte sich selbst iiber Meinen Vorsatz; als er aber sah, 
daB ich genug wu.l3te, um ibn zu verstehen, ward ich sein 
Liebling, wie es mir denn nie gefehlt hat, die Liebe und 
Achtung derer zu erlangen, von denen ich sie wiinschte. Er 
gab mir unentgeldlich Privatunterricht, fiihrte und schickte 
mich zu seinen Patienten, und Iie.13 mich alle Krankheiten 
am Krankenbette selbst studieren. So holte ich mir ein da· 
mals·grassierendes heftiges Faulfieber, wobei ich die sonder
barsten Phantasien, zugleich aber vollige Oberlegung und 
die ruhigste Gemiitsverfassung hatte. Schroder, der Nachte 
durch bei mir wachte, sagte, in der Meinung, da.13 ich ihn nicht 
mehr hore und verstehe, trostlos zu den Umstehenden: "Das 
Springen der Sehnen nimmt zul" - "Dann," antwortete ich 
ganz gelassen, "werde ich in vier Tagen sterben, nach dem 
und dem Satze des Hippokrates; pdiparieren Sie Meinen 
Vater darauf vor." - Ich kam indessen gliicklich durch, hatte 
jedoch nach der Krankheit mein Gedachtnis zum Theil vollig 
verloren. Manchen Namen meiner besten Freunde wu.l3te ich 
nicht mehr, ja ich konnte selbst die Buchstaben zu einem 
Worte nicht zusammenfinden. - 1ch war sehr traurig, da.13 
ich nicht gestorben war. - In CeUe hatte man die Nachricht 
von meinem Tode schon ausgesprengt, und 1hr Herr Bruder 
erhielt sogar einen Brief von Marquart, worin ~ieser mein 

1) Fr. Jos. Wilh. SchrOder, geb. 1729. gest. 1772. 
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Absterben bejammerte. - Als ich wieder besser war, legte 
sieh SchrOder an demselben Fieber und befaW seiner Frau, 
keinen Andern zu Rathe zu ziehen, als mich; als er aber seine 
Besinnliehkeit verlor, lieB sie aIle Arzte in Gottingen zusam
menrufen und die eurierten ihn offenbar zu Tode. - Ieh 
kann nicht ohne Thdinen an diesen Mann denken; ieh ver
danke ihm alles, was ieh als Arzt bin. Naeh seinem Tode 
horte ieh kein Collegium weiter, obgleieh ieh mehrere be
zahlte, aus Fureht vor dem Examen. 

An Sehroders Stelle kam Baldinger1). Dieser legte ein 
Institut an, wo arme Patienten die Medicin umsonst bekamen 
und sich dafiir von 30 Studenten der Medizin besuehen und 
befUhlen lassen muBten. Hier fing ieh einmal an, meine Ge
lehrsamkeit und Kenntnisse auszukramen. Baldinger, der 
mich fur einen Bursehen gehalten, welcher seiner Collegia 
nicht hore, wei! er noeh zu weit zuruek sei, erstaunte: "was 
will aus dem Knaben werden?" rief er aus. Ieh trat beleidigt 
zuruek und sah ihn mit stolzer Miene an; da fiel er mir urn 
den Hals und rief: "Na, na, so was habe ieh in Israel noeh 
nieht funden!" Von der Zeit an ward ieh fast sein Hausge
nosse, denn ieh war fast den ganzen Tag auf seiner groBen 
BibIiothek und bei seiner gelehrten Frau; er ubergab mir die 
Direction des Kranken-Instituts und vertraute meiner Cur 
selbst seine Frau und Kinder, wenn sie krank waren. 

Aus dem groBen Studenten-Comrnerseh hatte ieh mich 
herausgezogen, und nur einen eigenen Cirkel von Freunden. 
Auf's innigste war ich mit Leisewitz2) verbunden; unsere 
Seelen waren in bestandigem Einklange; fast hatten wir nur 
Ein Herz. Sein unersehopflieher Witz versammelte aIle so
genannten sehonen und starke Geister urn ihn her, so sehr er 
ihnen aueh auswieh. Darunter war eine Bande theoretiseher 
und praktiseher Religionsspotter. So wenig ieh Christ 
war, so hatte ieh doeh Spott uber Religion nie leiden konnen. 
reh fing daher an, ihnen mit Grunden zu widerspreehen, wie 

1) Baldinger, geb. 1738, gest. 1804. 
2) Leisewjtz, geb. 1752, gest, 1806. 
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sie deren eben noch nicht gehort hatten. Urn dies mit mehre
rem Nachdruck thun zu konnen, las ich in der Madame Bal
dinger Bibliothek aIle die besten Schriften die fUr und wider 
die Religion geschrieben worden. Sie selbst gab mir Anlei
tung mit vieler Ausdauer, besonders da sie hoffte, daB ieh 
auch ihren. Mann bekehren wiirde, der sie ihrer ReligiosiHit 
wegen auslachte 1). Ich ward im Ganzen iiberzeugt, und so 
bewirkte die Vorsehung dureh den Umgang mit frechen Spot
tern gerade das, was sie durch den Umgang mit den besten 
und frommsten Leuten vielleicht nieht erreieht hatte. Den
noch aber schienen mir alle Beweise manche Schwierigkeit 
nicht zu heben, und in der Vorstellung der Lehren war ich 
weder den' orthodoxert, noch mit den neuern sogenannten 
Berliner Theologen einig. Ich ersehuf mir ein neues System 
und brachte es fliichtig zu Papier. Es ward wider meinen 
Willen abgeschrieben, fiel in die H[nde eines groBen Mannes, 
der den Styl etwas umanderte und einen Theil davon, als 
Fragment eines unbekannten Verfassers herausgab. Nachher 
ist auch der 2. Theil herausgekommen, aber mit Zusatzen, 
woran ich keinen Antheil habe. Bis jetzt wissen es nur drei 
lebende Menschen, daB ich der Urheber bin; doch giebt es 
Mehrere, die es vermuthen und gegen die ich es streng Hiugne. 
Ich kann mich auf Ihre Verschwiegenheit verlassen. In meiner 
und der Dinge jetziger Lage mochte ich urn Alles nicht, daB 
es bekannt wiirde ... 

Meine Neigung, Krankheiten zu beobachten, trieb rnich 
zu jedern Krankenbette; meine Beurteilung derselben ver
schaffte mir Zutrauen und rneine Curen rnaehten mich naeh 
einiger Zeit so beriihrnt, daB ich als Student in Gottingen 
mehr Patienten sah, als ich jetzt als Arzt zu sehen pflege. 
In ganz Gottingen war kein Patient von Erheblichkeit, iiber 
den ich nicht wenigstens urn meine Meinung gefragt wurde. 
reh verschrieb indeB kein Recept, damit man rnich nieht vet-

1) Sie war eines fast mannliehen Geistes, wie man aus ihrer Selbstbio
graphie sieht, we1che Sophie von La Roehe herausgegeben hat (Offenbach 
1791). Kastner und Lichtenberg rfthmten sieh, ihre Ff~~Ilde ~u sein. Sie 
starb 1876. (Anmerkung des ersten Herausgebers.) 
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klagen konnte, sondern nahm einen zum Doctor gemachten 
Feldscherer Tolle, der alles auswendig wuBte, was Schroder 
gesagt hatte, aber nichts davon begriff, mit zu meinen Kran
ken. Ihm dictierte ich, was ich verordnete. Er erhielt aas 
Honorar und war sehr gliicklich. Ich nahm nichts a1s die 
Ehre und allenfalls einen Schmaus. Wie ich mich an alltag
lichen Patienten sattgesehen hatte, muBte der Herr Doctor 
allein herumsteigen und aIle Mittage dem Herrn Studenten 
Rapport bringen und dessen Ordres einholen. Fiel etwas 
wichtiges vor, so ging ich mit. - Ich ward dadurch in vielen 
der besten Hauser bekannt, ging Abends bald hier bald dort 
hin. Man sah mich nicht mehr als Student an und ich kannte 
kaum einen Studenten. 

Auch spielte ich einen kleinen Roman mit einer Person, 
die sich bald nachher verheiratete. Er lief nur auf ein bis
chen Empfindelei hinaus und attachirte mich nicht sehr, be
wahrte indessen meine Unschuld vor jeder anderen Verfiih
rung. 

Ieh ward Doctor. Meine Patienten iibergab ich Stro
meyer'n, der dadurcherst in Praxis kam. - Mit Lor
beern gekront, mit Weihrauch berauchert und mit Dank und 
Thranen begleitet zog ich aus Gottingen. 

Aufgeblasen von Stolz kam ich hier in Celle an und ward 
mit Kaltsinn und Mitleiden aufgenommen ... 

. . . Die Methode der hiesigen Arzte war wenigstens urn 
15 Jahre zuriick, urn 15 fUr die Medizin sehr reiehhaltige 
Jahre. Man hatte wohl von neuen Methoden und Systemen 
gehort, hielt aber vieles davon fUr Hirngespinste und Fabeln, 
was schon durch tausendfaItige Erfahrungen bestatigt war. 
Wenn ich mitzuspreehen wagte, so verstand man mich nicht; 
berief ich mich auf Schriftsteller, so kannte man sie nicht; 
redete ich aus eigner Erfahrung, so besah man mich yom 
Kopf bis zu FiiBen und sagte: die wird mit der Zeit wol 
kommen; that ich gar einen Vorschlag, so sah man sich urn, wo 
aile die KirchhOfe herkommen sollten, wenn ich einmal zu 
prakticieren anfinge. Und doch war alles, was ich damals 
vorschlug, grade das, was man jetzt thut. So kap,nte ich?l. B. 
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die Kamp/'sche Methode Hingst aus den schon I750 heraus
gekommenen Schriften, hatte sie· haufig angewandt und die 
herrlichsten Wirkungen davon gesehen; aber hier konnte man 
sich von solchem lebendigen Ausspritzen keinen Begriff 
machen!). 

Der groBe Beifall, womit meine Dissertation in allen Jour
nalen und gelehrten Zeitungen, selbst in Englischen und 
Franzosischen, aufgenommen wurde, ermunterte mich etwas 
und ich hoffte, daB dies einigen Eindruck auf meine Mit
biirger machen wurde. Aber ich muBte mir demungeachtet 
von einem vornehmen Gonner ins Gesicht sagen lassen: 
"man hore, daB ich nicht viel gelernt hatte." 

... Drei Jahre hatte ich in diesem Stande des Drucks 
gelebt und allen Muth verloren, als mir Leisewitz schrieb2), 

ob ich mit ihm nach Berlin reisen wolle, sein Schwager in 
Braunschweig wolle mir gern das Geld vorschieBen. - Mein 
Bundel war gleich geschniirt. 

Hier kam ich auf einmal in mein Element, fand Lust 
wieder zu athmen. Wir hatten von Jerusalem und Lessing 
vollwichtige Adressen an aIle groBe Manner in Berlin. Aber 
wir fanden uns auch ohne sie schon gekannt und geachtet; 
Leisewitz durch seinen Julius von T arent, ich durch meine 
Dissertation. Es kam nur auf uns an, we1che Gesellschaften, 
welche Vergnugungen wir wahlen wollten, Mittags und Abends 
warteten anmehreren Tischen Couverte auf uns, auch beim 
Minister v. Zedtitz. Ich muBte mich zwischen Arzten und 
Philosophen theilen, gab aber letzteren doch mehr von meiner 
Zeit. Ihrer vertrautesten Freundschaft wurdigten uns SPal
ding, Mendelssohn, Eberhard, Engel, Nicolai, Reichardt und 
Madame Bamberger), eine Frau, die uber die abstraktesten 

1) Dies bezieht sich wohl auf Joh. Ka.mpf - geb. zu Zweibriicken 1726, 
gest. zu Hanau 1787 - und auf die von ihm und seinem Bruder Wilhelm 
Ludwig (gest. 1779) erfundene Dampfklystierspritze. 

2) 1m Juni 1776. 
3) Antonie Charlotte Victorie, Gattin des Hofpredigers Bamberger zu 

Potsdam. Sie stand auch mit Gleim in einem nicht .bloB freundschaftlichen, 
sondem auch gewissermaBen amtlichen Briefwechsel, indem sie ihm fiir 
das hochwiirdige Dom-Capitel zu Halberstadt rege1ma.Big Bericht erstattete 
von allem, W!l§ ill Berlin Wichtiges vorfiel. 
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Materien der Philosophie rosenfarbenes Licht und Grazie zu 
verbreiten weiB, welcher Jerusalem 1) jede seiner Schriften zum 
Auspoliren schickt; die ihm beim Tode seines Sohnes a1lein 
Trostgriinde fiihlbar machen konnte; die bei dem Allen im 
gemeinen Leben die Gestalt einer gewohnlichen Frau an
nimmt, wahrend sie bei Hofe, als Freundin der Konigin und 
der Prinzessin Amalie, so beliebt ist, als im philosophischen 
Clubb. -

Doch waren wir nicht immer unter Gelehrten, sondern 
kamen auch durch sie, besonders durch Bamberger, in die 
Ausgesuchtesten Gesellschaften von Frauenzimmern, wo 
Leisewitz'ens damals so heitere Laune und meine dort ge
fallende Art zu tanzen, - denn wo Frauenzimmer sind, wird 
dort alle Abend, obgleich sehr maBig getanzt - uns immer 
sehr willkommen machte. 

Das alles war ein Himmel fiir mich! Berlin ward auch 
durch die Ankunft des GroBfiirsten noch brillanter, als es 
sonst im Sommer ist. 

Man bot mir unter den besten Bedingungen an, in Berlin 
zu bleiben. Aber ich muBte doch erst zuriiek und verlieB es 
naeh einem vierteljahrigen Aufenthalte, jedoeh mit dem 
festen Verspreehen und Vorsatz, bald wieder zu kommen. 

Auf der Ruckreise (August 1776) braehte ich zwei Tage 
bei Lessing zu, die ich unter den interessantesten meines 
Lebens reehne, wei! ich da Dinge gesehen und gehort habe, 
die bis dahin noch in keines Mensehen Auge und Ohr gekom
men waren, die ich aber nur halb verstand. 

Ais ich wieder innerhalb der Thore meiner lieben Vater
stadt war, erstaunte ichiiber die Zwerggestalt, welche unter 
der Zeit alles mir bis dahin RiesenmaBige angenommen hatte. 
Vorher biiekte ich mieh immer, urn mit dem Kopfe nieht 
anzustoBen, wollte gern durehkrieehen, wenn mir's nur er
laubt war; jetzt war ich bange Allem den Kopf zu zertreten, 
wenn ich dariiber wegmarsehierte. reh hielt's nicht weiter 
notig, die Gunst irgend eines Menschen zu erbetteln, sah Je-

1) Jerusalllm, bekannt dur~h "Werthllrs LeideIl". 
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dem starr in die Augen und sagte meine Meinung dreist 
heraus. Mancher verwunderte sich hochlich darob; Mancher 
hielt mich fUr einen Narren. rch behandelte nun meine Pa
tienten ganz nachmeiner eigenen Methode, ohne mich im ge
ringsten nach dem hiesigen wohlhergebrachten Schlendrian 
zu richten. Einige gliickliche Curen .machten Aufsehens lind 
es kamen immer Mehrere, die Hiilfe bei mir suchten. 

. . . Vor zehn J ahren sagte mir ein erfahrener Mediziner, 
der sich nicin die Liifte verstiegen, aber einen destofesteren 
Schritt auf Erden hatte: "Sie miissen bald heiraten, ein prak
tischer Arzt darf nicht ohne Frau sein." - Warum? fragt' 
ich; damit er das Zutrauen der Damen gewinne? "Nein, 
damit er es bis auf den gehorigen Grad verliere I" !eh verstand 
ihn kaum und hielt's fUr SpaB. 

Jetzt stehe ich wieder, ja ich bin gestiegen; nicht bis auf 
den Gipfel moralischer Vollkommenheit, wohin ich hatte 
kommen kOnnen, wenn ich ununterbrochen im Guten fort
gegangen ware; ich bin nicht einmal da) wo ich war, ehe ich 
fie!' Aber sicherer bin ich, wo ich bin, als jemals. rch kenne 
den Weg, der vor mir liegt, weiB, daB man vorsichtig Schritt 
vor Schritt gehen muB, kenne die verleitenden Abwege, die 
in Abgriinde stiirzen; sehe deutlich, daB man nicht durch 
die Liifte den steilen Berg hinanfliegen, sondern nur langsam 
ersteigen muB. Mein Herz schlagt wieder von guten und wohl
wollenden Neigungen, doch nicht so heftig wie ehemals. Mein 
Verst and hat nicht den hohen schnellen Flug, den er sonst 
wol hatte. Was ich jetzt denke und schreibe, ist lahm, schaal, 
ungeschliffen gegen das, was ich sonst dachte und schrieb, 
den Menschen aber verstandlicher. Mein Verstand iibersieht 
nicht mehr so die weite Ferne, sondern haIt sich mehr an das, 
was vor ihm liegt, und da ist er ziemlich scharfsichtig. Mein 
sonst so unbandiger Stolz ist heruntergesetzt zur bescheidenen 
Ehrliebe, welche die Achtung jedes Menschen schatzt, aber 
doch auch nicht erschleicht. 

Ware ich ein vollkommener Mensch, ware ich nie gefallen, 
kennte ich die Klippen nicht, woran man scheitert, dann 
kOnnte ich nicht so fUr mich einstehen, wie jetzt. 
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Sie kennen nun mein Inneres wirklieh ganz. - Vielleicht 
hat noeh kein Liebender sieh seiner Geliebten so entdeekt, 
wie ich es gethan habe. Gegen jede andere hatte ieh es aueh 
nieht gedurft. Aber darum sind Sie aueh die Einzige, mit der 
ich Ein Herz und Eine Seele werden kann; das aber ist ja 
nicht moglich, wenn im Herzen des Einen dem Andern etwas 
verborgen bleibt. 

Ich habe Ihnen keine meiner Verirrungen verhehlt. Ohne 
die letzte ware ich wirklich so rein, als es die mensehliche 
Natur erlaubt. 

Ieh muB Ihnen noch ein paar Worte von meinen auBeren 
Umstanden sagen, worauf Sie zwar, wie ich weiB, viel weniger 
als die inneren sehen, die aber doeh in Betraeht kommen 
miissen. 

Ich habe vollig reines BIut. Eine Sehande fiir unsere Zeit, 
daB man dies unter Vorziige rechnen muB! Meine inneren 
Theile sind naeh aller Wahrscheinlichkeit gesund. Schwaeh 
bin ich nicht, aber entsetzlich reizbar. Jeder physische und 
moralisehe Reiz macht mich etwas krank. Wenn ich aber 
eine gute Diat des Korpers und der Seele halte, sie nicht iiber
maBig anstrenge und nicht iiberlade, so bin ich gesund und 
kleine Beschwerden gehen geschwind voriiber. Hypochondrie 
ist mir fremd. 

DaB ich nieht reich bin, wissen Sie. Aber derangirt sind 
meine Umstande ganz und gar nicht. Wenn ich heute sturbe, 
so wiirden, nach dem Verkaufe meiner Saehen, zum alter
wenigsten fiinftausend Thaler reines Geld bleiben, also zwei
tausend Thaler mehr, als ich von meinem Vater geerbt habe. 
Festes Gehalt habe ieh jetzt wenigl), aber meine Einnahme 
ist doeh sieher genug, daB ich eine reeht gute bequeme Haus
haltung da von fiihren und etwas ubrig behalten kann, wenn 
ieh manehen unniitzen Aufwand und manehe Spielerei, -
die ieh urn mein leeres Herz zu amiisiren unternahm, - weg
lasse. Ieh sehe wahrseheinliehe Aussichten in die Zukunft, 
die ich Ihnen nieht nennen, nicht in Reehnung bringen kann, 
die mieh doch aber auf jeden Fall beruhigen." 

1) Thaer hatte °damals'llur -400 Taler festes Gehalt. 



108 

Ludwig Christoph Althof 
(1758-1832) 

Er wurde in Detmold am 20. August 1758 geboren, studierte in Halle 
und kam 1780 nach Gottingen, wo er 1784 promovierte. Seit dieser Zeit 
ist er Burgers Arzt bis an dessen Tod gewesen. In diesem Jahre (1794) 
wurde er a. o. Prof. in Gottingen. Ehe Althof 1798 Gottingen verlie6, 
um als Arzt des Reichskammergerichts nach Wetzlar zu gehen, lie6 er 
auf das Drll.ngen seiner und Biirgers Freunde erscheinen: "Einige Nach
richten von den vornehmsten Lebensumstll.nden Gottfried August Burgers, 
nebst einem Beitrage zur Characterlstik desselben." Kurz nach dem Er
scheinen dankte kein anderer als Lichtenberg dem Verfasser mit diesen 
Worten: "Wie viel praktische Arzte mochte es wohl hier oder im Lande 
oder iiberhaupt geben, die so etwas schreiben konnten." Ich habe mich 
daher ent$chlossen, einige auf Burgers Tod und Charakter beziiglichen 
Stellen hierher zu setzen. Seit 1801 finden wir Althof als sll.chsischen Hof
rat rind Leibarzt in Dresden, wo er am 21. Mi!.rz 1832 starb. Dort war er 
u. a. auch Ludwig Tiecks Arzt . 

. . . Biirger lernte die iiber seinem Haupte schwebende 
uniiberwindliche Todesgefahr erst wenige Tage vor seinem 
Ende kennen. Bis dahin nahm bei ihm, wie das bei Schwind
siichtigen meisten Theils zu geschehen pflegt, die Hoffnung 
zur Besserung mit der Krankheit zu; und ich habe es da, wo 
nicht besondere Umstande eine Ausnahme nothwendig mach
ten, immer fiir grausam gehalten, solchen Kranken das Ein
zige auch noch zu entreiBen, was ihnen die Natur absichtlich, 
wie es scheint, gelassen hat, urn ihren bejammernswiirdigen 
Zustand ertdiglich zu machen, - die Hoffnung. Erst als 
ihm selbst die Augen iiber seinen Zustand aufzugehen an
fingen, gestand ich ihm, daB er freilich jetzt nicht mehr hoffen 
konnte, von dieser Krankheit zu genesen. Weit entfernt, 
durch diese Entdeckung beunruhigt zu werden, antwortete 
er, es komme ihm nun selbst so vor, und wiinschte sich nur 
einen leichten Tod. Er sagte mir, er wiirde es gern sehen, 
wenn in seiner Todesstunde sich einige Freunde urn ihn ver
sammelten, und sich, ohne die allergeringste Betriibnisse zu 
auBern, in munteren und geistreichenGesprachen unter
hielten, indem er die Augen fiir immer schlosse. Allein dazu 
kam es nicht. Am achten Junius 1794 verging ihm gegen 
Abend der kleine 'Oberrest von Sprache vollends. Er wQllte 
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seinem mehrjahrigen rechtschaffenen Freunde, dem Herrn 
Doctor Jager, der auf seine dringende Bitte die Vormund
schaft iiber die Kinder iibernommen hatte, und mir etwas 
sagen, konnte aber kein vernehmliches Wort mehr hervor
bringen. Wir bathen ihn, zu versuchen, ob er uns seine Mei
nung nicht schriftlich mittheilen konnte; aber auch die Augen 
versagten ihm diesen Dienst; es war und blieb ihm; aller 
angeziindeten Lichter ungeachtet, zu dunkel, und indem er 
den Mund offnete, um mir eine ihm vorgelegte Frage mit 
Ja zu beantworten, blies er sanft seinen letzten Athem aus, 
in einem Alter von sechs und vier zig Jahren, flinf Monaten 
und acht Tagen . 

. . . Was Biirger als Menschen betrachtet, am meisten 
auszeichnete, das war ein ungemeiner Grad von Herzens
giite und Wohlwollen gegen alle Geschopfe. Ich habe wenige 
Menschen gekannt, welche ihn darin iibertroffen hatten. 
Diese Herzensgiite und dieses Wohlwollen gegen Andere zeig
ten sich nicht bloB durch wortlich geauBerte Theilnahme an 
fremdem Ungliicke; sondern er pflegte es auf die thatigste 
Art zu beweisen, wie innig und aufrichtig seine Theilnahme 
war. Bei der groBen Beriihmtheit seines Nahmens; wurde 
er sehr haufig von fremden Abenteurern iiberlaufen, und 
nicht selten auch von wirklich hiilfsbediirftigen Gelehrten 
und Kiinstlern um Unterstiitzung angesprochen. In so1chen 
Fallen gab Er, der doch selbst nichts iibrig, oft das Noth
wendige nicht einmal hatte, gewohnlich einige Gulden oder 
Thaler, und waren es auch seine letzten gewesen, mit einer 
so guten Art hin, daB der Empfanger dadurch noch mehr, 
als durch die Gabe selbst, aufgerichtet und zur Dankbarkeit 
und Liebe gegen den Geber hingerissen wurde . 

. . . Aber Weichheit des Herzens und Empfanglichkeit fiir 
Mitleid, selbst mit Menschen, die es urn ihn so wenig verdient 
hatten, war nicht der einzige ruhmliche Zug in Burgers 
Charakter. Sein moralischer Sinn war eben so fein und zart, 
als sein asthetischer, und seine Grundsatze waren gewiB nicht 
verwerflich, wenn er gleich zuweilen, oder vielmehr oft, ver
leitet wurde, ihrer zu vergessen. Gute und edle Handlungen, 
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die er von Andern las, oder horte, konnten ihn oft in triiben 
Stunden aufheitern, zumahl wenn es Manner von Ansehen 
und EinfluB im Staate betraf. "Es ist doch eine Freude, 
zu sehen, pflegte er dann wohl auszurufen, daB es noch Men
schen gibt, denen Kopf und Herz auf der rechten Stelle 
sitzen!" Das Lied vom braven Mann ist ein sehr wahrer 
Ausdruck dieser Gesinnung. Er hatte dabei so viel Selbst
erkenntnis, daB er oft gestand, eines so1chen Edelmuthes, 
einer solchen Aufopferung ware Er nicht fahig gewesen. 
Eben so lebhaft war seine MiBbilligung unedler, fiir andere 
verderblicher Handlungen, die sein ganzes Gefiihl emporten, 
und oft recht starke Ausbriiche des Tadels und der Indigna
tion veranlaBten. Aber bei der groBen Redlichkeit und Bider
keit seines eigenen Herzens wurde es ihm gewohnlich sehr 
schwer, Andern in einem hohen Grade schlechte Handlungen 
zuzutrauen. Sein fester Glaube an Menschenwiirde und 
Menschenadel striiubte sich immer dagegen, ob er selbst gleich 
oft und auf mannigfache Weise ein Opfer dieses Glaubens 
geworden war. 

Zu den liebenswiirdigsten Eigenschaften seines Charak
ters gehort ferner seine groBe Bescheidenheit. Man wiirde 
ihm in der That sehr unrecht thun, wenn man ihm diese 
Tugend, wegen mancher etwas lebhaft ausgedriickten AuBe
rungen eines gewissen SelbstgefUhls, streitig machen wollte. 
Biirger bewies durch ein Beispiel, daB man auch bei einem 
sehr lebhaften Gefiihle dessen, wodurch man sich vor taus end 
Andern auf eine riihmliche Art auszeichnet, dennoch sehr 
bescheiden seyn konne. Er selbst kannte und fiihlte die 
Kraft und die Vorziige seines Geistes sehr wohl, und dieses 
Gefiihl war sein reinster GenuB, machte ihn oft in einsamen 
Stun den sehr zufrieden, und hielt ihn schadlos fiir manche 
unwiirdige Begegnung, fUr manche vorsiitzliche und unvor
siitzliche Kriinkung, die ihm widerfuhren. Aber eben dieses 
richtige Gefiihl seines inneren wahren Werthes machte, daB 
er auf iiuBerliche eonventionelle Auszeichnungen keinen Werth 
setzte. Ieh mochte sagen: er hatte zu viel edeln Stolz, urn 
stolz zu scheinen, und lieB seine Dberlegenheit nie Andere 
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fiihlen. Daher war er denn auch in Gesellschaften so anspruchs
los und wenig vorlaut, daB, wer ihn zum ersten Mahle und 
nicheetwa in einem vertraulichen Zirkel sah, nur einen sehr 
mittelmaBigen Begriff von ihm bekommen konnte. Einst 
hatte ihnJemand in eine Gesellschaft von sehr guten Menschen. 
welche Alle den Dichter ungemein schatzten, aber von Person 
nicht kannten, unter einem fremden Nahmen eingefiihrt. 
In dieser Gesellschaft, welche einen ganzen Nachmittag und 
Abend beisammen blieb, wuBte er sich so wenig geltend zu 
machen, daB man ihn fur einen sehr unbedeutenden Men
schen hielt, und unbeschreiblich uberrascht war, als dieser 
Mensch nach dem Abendessen von denen, welche urn das 
Geheimnis wuBten, aufgefordert wurde, einige Gedichte von 
Burger vorzulesen; als er dieses that, daB die ganze Gesell
schaft auf's innigste und Einige bis zu Thranen geruhrt 
wurden, und als es sich endlich zeigte, der so in's Herz grei
fende Vorleser sey Niemand anders, als - Biirger selbst. 
Sonst ist wohl kein Dichter je Andern mit Vorlesen seiner 
Werke weniger beschwerlich geworden. Er war so wenig 
recitator acerbus, daB es vielmehr einen gewissen Grad von 
Werthschatzung und Zutrauen auf seiner Seite voraussetzte, 
wenn er Jemanden etwas Neufertigtes mitteilte. Ich selbst 
war schon einige Jahre mit ihm bekannt gewesen, ehe er 
mir diesen Beweis seines Zutrauens gab. 

Friedrich Wilhelm von Hoven 
(I759-I838) 

Er wurde geboren am II. Mlirz 1759 zu Ludwigsburg und besuchte 
mit Schiller die Karlsschule. Hier sahen beide zum erstenmal in ihrem Leben 
Goethe. In seiner Autobiographie (Nilrnberg 1840, S. 61 f.) hat er darilber 
berichtet. Besonders interessant ist Hovens Bericht iiber das Zusammen
treffen mit Schiller nach zehn Jahren (1793/4), In Hovens Wiirzburger 
Zeit als ordentl. Professor und als erster Arzt am dortigen Juliusspital 
(1803/6) fliUt Schillers Tod. 1806 ging Hoven von Wiirzburg nach Ansbach, 
und spl!.ter nach Niirnberg. Er starb am 8. Februar i838 zu Nordlingen. 
Wenige Tage zuvor hatte er seine Autobiographie abgeschlossen, die dann 
von "einem seiner Freunde und Verehrer" herausgegeben wurde. In Hovens 
Arbeiten und Memoiren spricht sich der wechselnde Charakter der Heil
kunde seiner Zeit in bemerkenswerter Weise aus, besonders in seinem 
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medizinischen Glaubensbekenntnis, das er schon 1828 (Niirnberg) unter 
dem Decknamen: E. Fr. Wahrhold, und unter dem Titel: .. Rhapsodien 
aus den hinterlassenen Papieren eines praktischen Arztes" herausgegeben 
hatte. Achtzehn Briefe Schillers an ihn haben seine Autobiographie be
sonders wertvoll gemacht. Wie Hoven auch Jean Pauls Besuch in Niirnberg 
(Juni 1812) gedenkt., so spricht Jean Paul von dem kostlichen Schwaben. 
(Berend, Eduard: Jean Pauls PersOnlichkeit. Miinchen und Leipzig 1913, 
S. 96 und 316) . 

. . . Weit der interessanteste, und besonders fiir uns an
gehende Dichter hochst erfreuliche Besuch war der Besuch 
Goethes, der sich im Gefolge des iiber Stuttgart reisenden 
Herzogs '/Jon Weimar befand. War uns schon der Herzog '/Jon 
Weimar als hochverehrter Liebhaber und Kenner der Wissen
schaften und Kiinste, und besondersder Dichtkunst, interes
sant, so war es noch weit mehr Goethe, da wir eben von seinem 
Gotz von Berlichingen und seinem Werther auf das hochste 
enthusiasmirt waren. Der Besuch des Herzogs fiel in die 
Zeit, wo die offentlichen Priifungen eben geendigt waren, 
und er und Goethe denselben nicht mehr beiwohnen konnten. 
Jedoch kamen sie noch zur rechten Zeit zu der Rede, welche 
unser Herzog jedesmal nach dem Schlusse der Priifungen 
in dem Speisesaal nach dem Abendessen zu halten pflegte. 
Die Rede war immer von dem Herzog selbst verfaBt, und sie 
war lange fertig, ehe er sie hielt. So war es auch der Fall 
mit der, welcher der Herzog von Weimar und Goethe beiwohn
ten. Allein da er horte, daB er diese zu Zuhorern haben wiirde, 
begab er sich noch vor dem Abendessen der Zoglinge in ein 
Nebenzimmer, urn einiges in seiner Rede abzuandern, was 
ihm wegen der Anwesenheit dieser Gaste nothwendig schien. 
Der Herzog von Weimar und Goethe waren mit der Rede, 
so wie iiberhaupt mit der ganzen Feierlichkeit, wohl zufrieden, 
und mit Vergniigen folgten sie der Einladung zu der akade
mischen Hauptfeierlichkeit, zur Feier des Stiftungstages der 
Akademie. Am Morgen dieses Tages wohnte Goethe, ob auch 
der Herzog von Weimar, weiB ich nicht mehr, der von den 
herzoglichen Oberhofprediger gehaltenen Predigt in der Aka
demiekirche bei, und es hieB, daB sie ihm wohlgefallen habe, 
ob sie gleich da und dort getadelt wurde. Am Mittag speiste 
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er mit dem Herzog von Weimar an der herzoglichen Tafel, 
und am Abend fanden sich beide in dem Saale ein, wo die 
Austheilung der Preise an die Zoglinge vorgehen sollte. 
Vor der Austheilung der Preise wurde eine Rede von einem 
der Professoren gehalten, und die Reihe war diesmal an dem 
Professor der Medizin Cunsbruch. Was der Gegenstand der 
Rede war, weiB ich nicht mehr, aber um so deutlicher erinnere 
ich mich, wie bei einer darin vorkommenden Stelle aus dem 
Werther Goethe sichtbar errothete, und die Augen niederschlug. 
Wahrend der Preisaustheilung stand er zur linken Seite des 
Herzogs, wie der Herzog von Weimar zu seiner rechten, und 
es war hocherfreulich fUr uns zu sehen, wie sehr ihn der 
Herzog distinguierte. Hatte Goethe geahnt, daB unter den 
Zoglingen, die ihn mit Bewunderung ansahen, sich auch der 
befand, welcher in der Folge als dramatischer Dichter sein 
wiirdiger Rival, und als Mensch einer seiner vertrautesten 
Freunde werden wUrde, gewiB wUrde er, um ihn aufzufinden, 
jeden von uns mit eben dem Interesse betrachtet haben, wie 
friiher Lavater zum Behuf seiner Physiognomik. ... 

. . . Ich fand bald, daB es etwas ganz anderes um die 
Praxis ist, als um die Theorie. In der Praxis kann nur nach 
praktischen, unmittelbar aus der Erfahrung geschopfte Grund
satzen gehandelt werden, und die einzig wahre, d. h. am 
Krankenbette brauchbare Theorie ist die, welche die Erfah
rung zur Grundlage hat. Von der Beobachtung der Natur 
ist die Heilkunde ausgegangen, durch die fortgesetzte 
Beobachtung der Natur muB sie auch vervollkommnet 
werden. Die Gesetze der Natur sind ewig und unver
anderlich, und die Erscheinungen, durch welche sich 
das gesunde und kranke Leben des Organismus ausspricht, 
erfolgen bei all ihrem unendlichen Wechsel nach diesen 
ewigen und unvedinderlichen Gesetzen. Auch in den 
Erscheinungen ist also Wahrheit und Unveranderlichkeit, 
und wo wir daher eine eigene Verbindung und Aufeinander
folge krankhafter Erscheinungen, oder, in der Sprache der 
Schule zu reden, eine bestimmte Form der Krankheit wahr
nehmen, da dUrfen und mUssen wir auch auf einen ebenso 

E b s t e in, Arzt'" Memoiren. 8 
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bestimmten innern Krankheitszustand des Organismus, als 
Ursache derselben schlieBen. Freilich gelangen wir mittelst 
dieser Schliisse bIos zur Erkenntnis des Daseins der mancherlei 
KrankheitszusHinde; ihr inneres Wesen, ihre eigentliche Be
schaffenheit, lernen wir dadurch keineswegs kennen. Dazu 
konnen uns nur Anatomie, Physik, Chemie fiihren. Allein 
alle diese Wissenschaften sind selbst erst noch im Werden, 
und es ist die Frage, ob wir es je so weit bringen, eine Phy
siologie des Organismus, im wahren Sinne des Wortes, darauf 
grUnden zu konnen. Ins Innere der Natur dringt kein er
schaffener Geist, sagt einer unserer groBten Naturforscher, 
und besonders gilt dieser Ausspruch von der organischen 
Natur. Aber gliicklicherweise bedUrfen wir, als praktische 
Arzte, dieser tiefern KenntniB des Organismus, und seiner 
mannigfaltigen KrankheitszusUinde nicht. Wir konnen auch 
ohne sie sehr gute praktische Arzte sein, wenn wir durch Er
fahrung so gute Semiotiker, Aitiologen und Heilmittel
kundige geworden sind, um bei jedem zu behandelnden Kran
ken aus der Beschaffenheit der Erscheinungen auf den ihnen 
zu Grunde liegenden bestimmten Krankheitszustand richtig 
zu schlie Ben, die nahern und entferntern Ursachen desselben 
aufzufinden, und zu ihrer Beseitigung diejenigen Mittel zu 
wahlen, deren Wirksamkeit durch sichere Erfahrungen be
wahrt ist. Freilich verfahren wir solchergestalt bloB empi
risch; allein unser Verfahren ist darum nicht weniger rationell, 
als es sein wiirde, wenn wir unsere Indikationen von dem 
Wesen der Krankheit hernehmen, und von der Wirkungsart 
unserer Heilmittel, von denen wir, wie Lichtenberg1) sagt, 
bIos wissen, wie sie auf der ersten Station wirken, vollkommen 
Auskunft geben konnten. Aber dieses empirisch-rationelle 
Verfahren immer mehr zu vervollkommnen, d. h. zu einer 
immer groBern GewiBheit und Sicherheit darin zu gelangen, 
gibt es nur ein Mittel, die unermiidet fortgesetzte, treue und 
unbefangene Beobachtung der Natur. Die Natur ist das groBe 
Buch, das wir immer lesen, immer studieren mUssen, wenn 

1) G. C. Lichtenberg (1742-99). siehe unten S. 147ff. 
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Wir In unserer Kunst immer weiter kommen wollen. Vnd 
was wir nachst dem Buch der Natur lesen und studieren miis
sen, sind nicht die voreilig aufgestellten theoretischen Sy
sterne, zu deren Lob man hochstens sagen kann, was Terenz 
von seinen Komodien sagt: 

Poeta cum primum animum ad scribendum appulit, 
Id sibi negoti credidit solum dari, 
Populo ut placerent quas fecisset fabulas, 

sondern die Schriften der treuen Beobachter der Natur, und 
besonders der Alten. Auch der emsigste und aufmerksamste 
Beobachter sieht fUr sich allein nur wenig, er muB also auch 
das benutzen, was Andere gesehen haben. Nur so lernt er 
die Natur von allen Seiten sehen. Aber sie nicht falsch durch 
Anderesehen zu lernen, muB er sich einzig und allein die 
Schriften so1cher Manner halten, we1che sie treu, nicht durch 
das triibe Medium eines Systems, beobachtet haben. Es ist 
unglaublich, wie viel man sieht, wenn man die Natur treu 
und unbefangen beobachtet, und wie sehr durch ein so1ches 
fortgesetztes Beobachten der Beobachtungsgeist selbst ge
scharft wird. Von beiden haben wir das belehrenste Muster 
an den Alten. Was fUr einen Schatz von Beobachtungen 
enthalten nur allein die Schriften des Hippokrates, und was 
fUr ein hoher Grad von Beobachtungsgeist gehort nicht dazu, 
urn Alles das wieder zu sehen, was er schon gesehen hat! 
Aber auch unter den neueren Arzten gibt es treue und unbe
fangene Beobachter der Natur, und diese sind es auch, die 
.hren Beobachtungsgeist durch seine stete Dbung so gescharft 
laben, daB ihnen an dem Krankenbette selten etwas ent
~eht, was auf die richtige Erkenntnis und Behandlung der 
Krankheiten von EinfluB ist. Nur so1che Beobachter konnen, 
;venn sie ihre Beobachtungen bekannt machen, die allge
neine medizinische Erfahrung wahrhaft bereichern, und sie 
ind es auch, we1che diewichtigsten Entdeckungen machen. -
:!:ntdeckungen. die nicht nur zur fortschreitenden Ausbil
lung des echt praktischen Systems der Heilkunde, sondern 
,uch zur Bereicherung des Heilmittelapparats mit neuen, 
md zur richtigern ErkenntniB der Krafte der alten dienen. 

8* 
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Uberhaupt ist Alles, was die Heilkunde wahrhaft schatzbares 
besitzt, durch diese treuen, unbefangenen und geubten Beob
achter der Natur entdeckt worden. So lernten wir eines 
unserer groBten Heilmittel, die Chinarinde, so die groBe 
antiphlogistische Kraft des Quecksilbers, so die Wirksam
keit der Alkaloiden, kennen. So kamen wir zur Errichtung 
der Quarantaine-Anstalten gegen die Pest. So entdeckte der 
unsterbliche J enner1) die schutzende Kraft der Kuhpocken 
gegen die Menschenpocken. Kurz, das Studium der Natur, 
und das fleiBige Lesen der Schriften treuer und unbefangener 
Beobachter sind die Mittel, wodurch sich der praktische Arzt 
bildet, sowie sie auch der einzige wahre und sichere Weg 
sind, zu einem fUr die Praxis brauchbaren System der Heil
kunde zu gelangen. Zu meinem Gluck habe ich diesen Weg 
schon beim Beginn meiner praktischen Laufbahn betreten, 
allein ich bin dadurch den theoretischen Studien keineswegs 
abhold geworden. Wie die Sehriften der guten Praktiker, 
las ich aueh die Sehriften der Theoretiker, und ihre versehie
denen Ansichten haben auch die meinigen auf eine eben so 
verschiedene Art verandert. So war ich zuerst, dem Beispiel 
meiner Lehrer folgend, ein Humoralpatholog. So war ieh, 
angeregt dureh Cullen und Andere, ein Nervenpatholog. 
So war ieh weiterhin, vorzuglich angeregt durch Weikard2) , 

den ich wahrend seines Aufenthalts in Heilbronn personlieh 
kennen lernte, ein Brownianer, so durch das Studium der 
Roschlaubschen Schriften ein Erregungstheoretiker geworden. 
Aber wenn ich mieh frage, ob ich am Krankenbette ein 
Humoralpatholog, ein Nervenpatholog, ein Brownianer, ein 
Erregungstheoretiker war, so muB ich mir die Frage mit 
Nein beantworten. Zum Leitfaden bei meinem VerfahI~n 
am Krankenbette diente mir einzig und allein das empirisch
rationelle System, das ich mir gleich beim Beginn meiner 
Praxis zu bilden angefangen hatte. Ich wollte niehts weiter, 
als mich zum praktisehen Arzt ausbilden, und wenn ich von 

1) Briefproben bei Ebstein, a. a. O. S. 43 ff. 
2) Vgl. oben S. 7off. 
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dem einen zum andem jener Systeme iiberging, so geschah 
es, weil ich von jedem etwas fiir die Praxis zu gewinnen hoffte, 
und dem neu aufgestellten natiirlich mehr erwartete, als 
von den vorhergegangenen. Aber keines von allen hat mir 
zur VervoUkommnung meines empirisch-rationellen Systems 
so viel geleistet, a1s das Krankenbett. Nur am Krankenbette 
bildet sich der praktische Arzt, nicht durch das Studium 
theoretischer Systeme, die zwar dem Scharfsinn ihrer Urheber 
Ehre machen, aber am Krankenbette urn so weniger taugen, je 
spekulativer sie sind. Auch die scharfsinnigsten Theorien 
haben die Praxia wenig oder nicht gefordert, und wer diese 
Behauptung bestreiten will, der solI mir sagen, ob unter der 
Herrschaft der Nervenpathologie, des Brownismus, und selbst 
des naturphilosophischen Systems, mehr Kranke genesen 
sind, als unter der Herrschaft der ehemaligen Humoral
pathologie. Genesen und Sterben war unter der Herrschaft 
aUer bisher aufgekommenen Systeme ziemlich gleich, und 
die gliicklichsten .A.rzte sind von jeher die gewesen, die am 
Krankenbett richtig beobachtet, sich aus ihren Beobach
tungen Erfahrungen gebildet, und daraus die Grundsatze und 
Maximen ihres Handelns gezogen haben. Nur solche Arzte 
stehen am Krankenbette an ihrem Platz, die Theoretiker 
gehoren auf ihren Katheder, hier ist ihre Stelle, am Kran
kenbette spielen sie, wie die Erfahrung lehrt, gewohnlich 
eine undankbare, ja sogar oft eine lacherliche RoUe. In
dessen will ich damit keineswegs gesagt haben, daB der Arzt 
aUes Theoret~sieren bei Seite legen, und bloB auf stete Ver
mehrung seines Schatzes von Erfahrung bedacht sein solI. 
Erfahrung ohne Theorie ist blind, nichts ist wahrer als dieB. 
Aber es ist eben so wahr, daB die Theorie ohne Erfahrung 
mehr als blind, daB sie todt ist. Erfahrung ohne Theorie 
macht den Arzt zum Routinier; nur die nach allgemeinen 
Grundsatzen verarbeitete Erfahrung macht den Arzt zu dem, 
was er sein soIl, zum rationellen Arzt. 

Ein solcher rationeller Arzt zu werden, war vom Beginn 
meiner praktischen Laufbahn an mein stetes Bestreben, und 
dankbar erkenne ich, daB mirschon meine Lehrer, und beson-
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ders Cunsbruch, mit ihrem Beispiel vorangegangen sind. 
Freilich bin ich weit hinter dem mir vorgesteckten Ziel 
zuriickgeblieben, aber ich dad doch sagen, daB ich demselben 
immer naher zu kommen gesucht habe. Bin ich kein Arzt 
geworden, wie Boerhave, Gaub, Richter, Vogel, Keil etc., so ist 
daran nicht Mangel an Streben, sondern Mangel an Kraft, 
Schuld, und vielleicht darf ich noch hinzusetzen, auch Mangel 
an Gelegenheit, in Gesellschaft fahigeter Menschen, als ich, dem 
hohen Ziele schnellern und sicheren Schrittes entgegen zu 
gehen. 

Zwar habe ich wahrend der achtzehn Jahre, welche ich 
in Ludwigsburg zubrachte, mehrere treffliche A.rzte kennen 
gelernt, aber nur von Person, wie Peter Frank, und den altern 
Richter, mit welchen ich bIos einige Worte gewechselt; nur 
mit wenigen bin ich in nahere Verhaltnisse gekommen, und 
hier steht Hopfengartner, Weikard und mein Freund Gmelin 
in Heilbronn oben an. Was ich Hopfengartner zu danken 
hatte, habe ich bereits oben erwahnt. Weikard, den ich in 
Heilbronn, so wie er mich in Ludwigsburg mehrmals besuchte, 
danke ich vorziiglich, daB er es war, der mich zuerst zum 
Studium des Brownschen Systems anregte, denn ob ich gleich 
den Werth dieses Systems am Krankenbette bald zu wiir
digen wuBte, so studierte ich es doch als das Werk eines wahr
haft philosophischen Geistes, und als das erste System, von 
dem man sagen kann, daB es ein echt wissenschaftliches, d. h. 
aus einem hochsten, obgleich falschen Prinzip, hergeleitet war. 

... Aber bald wurde das Interesse, welches ich an der 
franzosischen Revolution nahm, durch ein anderes naheres 
Interesse bei mir verdrangt. Es war die Nachricht, von der 
nahe bevorstehenden Ankunft SchiUers, meines altesten 
und geliebtesten Jugendfreundes, in LUdwigsburg. Schon 
waren bereits zehn Jahre voriiber, seit ich ihn nicht mehr 
gesehen hatte, und man kann sich leicht vorstellen, welche 
unaussprechliche Freude mir jene Nachricht verursachte. 
Ich dachte nicht mehr an die franzosische Revolution, ich 
dachte nur an meinen Freund, und mit Sehnsucht sah ich 
den 5chonen Tagen entgegen, welche ich nach 50 langer Zeit 



II9 

wieder mit ihm zu durchleben hoffen durfte. Schiller hatte 
den EntschluB, seine Familie und seine alten Freunde wieder
zusehen, schon lange gefaBt, und der EntschluB wurde nun 
ausgefiihrt. Da er als Fliichtling nicht wagen durfte, sein 
Vaterland geradezu zu betreten, so begab er sich zuerst nach 
der damals noch freien Reichsstadt Heilbronn, urn dort zu 
horen, wie die Nachricht von seinem vorhabenden Besuch 
in Stuttgart und Ludwigsburg und auf der Solitude, wo sein 
Vater Major und Aufseher iiber die herzoglichen Garten war, 
von dem Herwg aufgenommen werden wiirde. Er schrieb 
daher von Heilbronn aus selbst an den Herzog. Natiirlich 
erhielt er von diesem unmittelbar keine Antwort, aber durch 
seine Bekannten erfuhr er, daB der Herwg sich offentlich 
geauBert habe, Schiller befinde sich in Heilbronn und werde 
auch nach Stuttgart kommen, er werde aber von seinem 
Aufenthalt keine Notiz nehmen. Auf diese Nachricht verlieB 
Schiller sogleich Heilbronn, und kam zuerst nach Ludwigs
burg zu mir, seinem altesten und vertrautesten Jugend
freunde. Sein Aufenthalt im Vaterlande soUte ein halbes 
Jahr dauern, sein fixer Aufenthalt soUte in Ludwigsburg 
sein, seine Frau soUte hier ihr erstes Wochenbett halten, und 
erst am Schlusse seines Aufenthaltes im Vaterland sollte er 
einige Wochen in Stuttgart zubringen. Von meinen Empfin
dungen bei unserm Wiedersehen sage ich nichts, ich sage 
nur, wie ich ihn nach einer Trennung von so vielen Jahren 
gefunden habe. Er war ein ganz anderer Mann geworden; 
sein jugendliches Feuer war gemildert, er hatte weit mehr 
Anstand in seinem Betragen, an die Stelle seiner vormaligen 
NachHi.ssigkeit in seinem Anzuge war eine anstandige Ele
ganz getreten, und seine hagere Gestalt, sein blasses krank
liches Aussehen vollendeten das Interesse seines Anblicks 
bei mir und allen, die ihn vorher naher gekannt hatten. 
Leider war der GenuB seines Umgangs sehr oft durch seine 
Kranklichkeit, heftige Brustkrampfe, gestort; aber in den 
Tagen des Besserbefindens, in welcher Fiille ergoB sich der 
Reichtum seines Geistes, wie liebevoll zeigte sich sein weiches 
theilnehmendes Herz, wie sichtbar driickte sich in allen seinen 
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Reden und Handlungen sein edler Charakter aus, wie an
sHindig war jetzt seine sonst etwas ausgelassene Jovialitat, 
wie wiirdig waren selbst seine Scherze! Kurz, er war ein 
vollendeter Mann geworden. - Da er nur selten frei von 
Brustkrampfen war, so konnte er nicht viel und anhaltend 
arbeiten, indessen schrieb er doch fast taglich, meistens in 
der Nacht, einige Stunden an seinem Wallenstein, welcher 
damals der Hauptgegenstand seiner Besch1iftigung war, und 
die Stunden, in denen er sich dazu weniger aufgelegt fiililte, 
widmete er seinen Briefen an den Prinzen von Augusten
burg, welche hernach in einer etwas veranderten Gestalt 
unter dem Titel: uber die asthetische Erziehung, zuerst in 
den Horen, und dann in der Sammlung seiner kleinen pro
saischen Schriften erschienen sind. Von Wallenstein, von 
welchem er mir verschiedene eben fertig gewordene Szenen 
zu lesen gab, bemerke ich, daB er anfangs in Prosa geschrieben 
war. Ich auBerte, daB ich ihn lieber, wie den Don Karlos, 
in Jamben sahe, und ich weiB nicht, ob diese AuBerung dazu 
beigetragen hat, daB er in Jamben erschienen ist. Von dem 
ersten Theil des Gedichts: Wallensteins Lager, war damals 
noch keine Rede. - Urn dieselbe Zeit machte er auch den Plan 
zu einer neuen Zeitschrift, welche an die Stelle seiner Thalia 
treten sollte, und die Bekanntschaft mit dem Buchhandler 
Cotta, dem ich in Ludwigsburg zu einem Besuch bei ihm 
verhalf, beschleunigte hauptsachlich die Ausfiihrung dieses 
Plans; bald nach seiner Zuruckkunft nach Jena erschienen 
die Horen. Gedichte hatte er, wamend er sich in Ludwigs
burg befand, keine geschrieben, bIos die Gatter Griechen
lands hat er in dieser Zeit umgearbeitet, aber so, wie er mir 
das Gedicht vorgelesen, hat er es nicht drucken lassen. Von 
seinen Raubern, und uberhaupt von seinen alteren drama
tischen Produktionen horte er nicht gern sprechen, ja es 
schien mir ofters, als wunschte er, daB sie nicht gedruckt 
waren. Von Goethes Iphigenie auBerte er eines Tages auf 
einem Spaziergang, daB dies das einzige deutsche dramatische 
Produkt sei, welches er beneide, wei! er fiihle, daB er kein 
ahnliches hervorbringen konne. Von Vop war er ein groBer 
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Verehrer. Seine Dbersetzung Homers, die damals erschienen 
war, und die er in meiner Gegenwart erhielt, machte ihm 
groBe Freude. Beinahe aIle Abende las er daraus vor, und 
prieB wechselsweise das Original und die Dbersetzung. An 
Burgert) riihmte er das dichterische Talent, aber seine Gedichte 
schatzte er weniger. Von Gerstenberg bedauerte er, daB er 
nicht mehr Trauerspiele, wie seinen Ugolino, geschrieben 
habe. Die Bekanntschaft mit Matthisson2), welchen er zuerst 
in Ludwigsburg sah, erfreute ihn sehr, und es war ihm an
genehm, daB er gerade damals mit einer Recension seiner 
Gedichte fUr die Jenaer Litteraturzeitung beauftragt war. 
Ein groBes Interesse zeigte er fUr die bildenden Kunste, 
besonders fur die Bildhauerei, was sonst nicht der Fall war, 
und den Umgang mit dem genialen Dannecker, dem Ver
fertiger der herrlichen Buste Schillers, zahlte er zu den ange
nehmsten Stunden, welche er in Stuttgart zubrachte. Dbri
gens sah er sowohl in Stuttgart, als in Ludwigsburg, auBer 
seinen naheren Bekannten und Freunden, nicht gem Jemand, 
bei sich, und machte eben so wenig Besuche bei Personen, 
wo er sich genieren muBte. Die Ursache war natiirlich seine 
Kranklichkeit. Wer ihn nicht naher kannte, hat es fur 
Stolz gehalten. Aber Schiller war nicht stolz, er hatte nur 
das auBere Ansehen des Stolzes, was ihm seine lange Figur, 
und seine aufrechte Haltung gaben. Dieses Ansehen hatte 
er schon als Zogling der Akademie, und ich erinnere mich 
noch wohl, daB einst eine Frau, welche dort ihren Sohn be
suchte, wie sie Schillern den Schlafsaal hinunterschreiten sah, 
sagte: "Sieh doch, der dort bildet sich wohl mehr ein, als der 
Herzog von Wurtenberg." Eben so wenig gegrundet, als 
der Vorwurf des Stolzes, war auch die so oft gehorte Sage, 
daB Schiller sich durch Opium begeistert habe. Er konnte 
geistige Getranke in keinem groBen MaBe vertragen, und 

1) Erich Ebstein, Schiller und Biirger. Zeitschr. f. Biicherfreunde. 
1905/6, Heft 2/3, S. 94- I02. 

2) Alois Heers, Das Leben Friejr. von Matthisons. Leipzig 19I3. 
Schillers Recension sowohl iiber Burger als iiber Matthison erschien in der 
Jenaer AUg. Litt. Zeitung. 1791 und I794. 
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jene Sage, kommt bIos daher, daB er meistens Naehts arbei
tete, was er nieht gethan haben wiirde, wenn seine Brust
krampfe ihm nieht bei Naeht mehr Ruhe gelassen hatten, 
als bei Tage ... 

Aber zur vollstandigen Sehilderungen meiner Individuali
tat gehort aueh noeh eine niihere Darstellung meines medizi
nisehen Glaubensbekenntnisses, und tiber beide werde ieh 
mieh, wie tiber alles Andere, ausspreehen, wie ich denke. 
Ich habe dasselbe schon frtiher in der Sehrift: Rhapsodien 
aus den hinterlassenen Papieren eines praktisehen Arztes, 
herausgegeben von Ernst Friedrich Wahrhold, abgelegt, und 
da es noeh dasselbe ist, so brauehe ich es hier bIos zu wieder
holen. Es lautet wie folgt: 

I. 

Ieh wtirde gegen meine Vberzeugung spreehen, wenn ich 
behaupten wollte, wir seien in der Heilkunst nieht weiter 
gekommen, als die Alten. Allein ieh glaube, daB man dies 
nur in wissenschaftlicher Beziehung mit Grund sagen kann. 
In der Praxis sind wir nur in der Chirurgie bedeutend weiter 
gekommen, in der Medizin hingegen nur urn einige Sehritte. 
Wir sind wohl im Besitz mehrerer Heilmittel, als die Alten, 
wir handeln rationeller, als sie, wir sind thatiger als sie. 
Aber wir heilen deswegen nieht gltieklicher, es genesen und 
sterben uns im Ganzen eben so viele Kranke, als ihnen. 
Waren wir bess ere praktische Arzte, als sie, so mtiBte die 
Zahl der Genesenden nothwendig groBer sein, die Sterblieh
keit mtiBte sieh im Ganzen vermindert haben, was doeh 
keineswegs der Fall ist .... Warum sterben uns beinahe noeh 
eben so viele Kranke? Offen bar, weil wir von unsern Mitteln 
noeh nicht den reehten Gebraueh zu maehen verstehen. Denn 
was thun wir? Wir erklaren ihre Wirkungsart naeh den 
Prinzipien des herrsehenden Systems, wir riehten uns naeh 
dies en Prinzipien bei ihrer Verordnung, wir aehten aus allzu 
groBem Vertrauen auf ihre Krafte zu wenig auf die Heil
kraft der Natur. . .. Die Heilkraft der Natur ist's, die, wie 
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sie tiberhaupt nur zu oft unsere Ehrenretterin ist, zum Gltick 
auch unsere groBern gegen sie begangenen Unbilden wieder 
gut macht. Siegreich tiber alle Methoden, die bisher auf
gekommen, stand sie da, siegreich tiber alle, die kiinftig auf
kommen werden, wird sie dastehen, und nur die Methode 
die ihr abgelernt ist, die auf Erfahrung gegrtindete, und auf 
dem Weg der Erfahrung immer mehr vervollkommnete, die 
empirisch-rationelle, vermag sie in ihrem Sieg zu unter
sttitzen. Daher ist das Krankenbette die wahre Schule fUr 
den praktischen Arzt, und nur in dieser Schule kann er sich 
zu einem solchen bilden. 

2. 

Ich bin weit entfernt, die Fortschritte zu verkennen, 
welche die Medicin als W issenschaft in neuern Zeiten gemacht 
hat. Ich weiB, und schatze es sehr hoch, was in der Ana
tomie, Physiologie, Pathologie, Pharmacie u.s. w., theils auf 
dem Weg der Beobachtung, theils auf dem Weg der Speku
lation gethan worden. Aber ich glaube, daB noch sehr viel 
fehlt, um auf die bereits gewonnenen halben Begriffe von 
dem Wesen des Organismus und seinem gesunden und kranken 
Leben, ein auch fUr die Praxis brauchbares System bauen 
zu konnen, ja ich zweifle, ob wir tiberhaupt jemals zu einem 
solchen System gelangen werden. Wie viele Systeme der 
Heilkunde sind nicht bereits aufgestellt worden, aber konnen 
wir wohl von irgend einem sagen, daB es uns am Krankenbette 
nicht im Stiche gelassen hatte? So viel sie bei ihrer Erschei
nung versprochen, so viele Anhanger sie fanden, so hoch sie 
im Anfang gepriesen wurden, sie haben alle ihren Tag erlebt, 
das Brownsche so gut, als das Boerhavsche, das Naturphilo
sophische so gut als das Brownsche, und so viele auch in der 
Folge aufstehen mogen, sie werden aIle das gleiche Schicksal 
haben, denn Opinionum commenta delet dies. Ein fUr die 
Praxis brauchbares System kann nur auf lautere, durch 
keine spekulative Ansicht getrtibte Erfahrung gebaut werden, 
und ein solches ist allein das empirisclt-rationelle, zu welchem 



124 

die Alten, und vorzuglich Hippokrates 1} , den Grund gelegt 
haben. Die spekulativen Systeme mogen wohl die Fortschritte 
der Wissenschaft beurkunden, und dem Scharfsinn ihrer 
Urheber Ehre machen; am Krankenbett macht nur Er
fahrung den Meister, und urn als Meister zu handeln, sind 
nur praktische Grundsatze, d. h. unmittelbar aus der Er
fahrung abgeleitete Regeln und Maximen des Handelns 
nothig und nutzlich. 

3· 
Ich bin weit entfernt zu behaupten, unsere bisher auf

gekommenen spekulativen Systeme hatten fUr die Praxis 
gar keinen Nutzen gehabt; die scharfere Beobachtung der 
Erscheinungen der Krankheiten, wozu ihre Prufung am Kran
kenbette fiihrte, miiBte auch zu einem scharfern Studium 
der Gesetze des kranken Lebens anregen, und zu nutzlichen 
Resultaten fUr die Praxis fUhren, auf welche man vielleicht 
ohne sie nicht gekommen ware. AIlein ich glaube, daB sie 
auf der andern Seite wohl eben so viel geschadet haben, 
indem sie, selbst auf einseitige Ansichten gegriindet, auch 
dem Beobachtungsgeist eine einseitige Richtung gaben ... 
Um nur ein Beispiel an zufiihren , we1che Sensation hat nicht 
das Brownsche System 2) bei seiner Erscheinung gemacht! 
Haben ihm nicht aIle erfahrenen Arzte so gut, wie jungern 
gehuldigt? Haben sie nicht (diese Erfahrungen als eben so 
viele Beweise fiir die Richtigkeit) ihr friiheres Wissen als 
eiteln unnutzen Quark, gegen die Brownsche Lehre vertauscht? 
Haben sie nicht von dem Augenblick an, da sie zu ihm uber
gingen, und nach Brownschen Grundsatzen zu handeln an
fingen, ihre Erfahrungen diesem Grundsatz gemaB erklart? 
Haben sie :Q.icht diese Erfahrungen als eben so viele Beweise 
fUr die Richtigkeit jener Grundsatze angesehen, und auf 
alle Weise geltend zu machen gesucht? Aber das Brownsche 
System, von unbefangern, der wahren Erfahrung treuer 

1) Vgl. E. Ebstein, Grundsatze der hippokratischen Schriftensamm
lung. Insel-Bilcherei Nr. 15 I [1914]. 

2) Siehe oben S. 71 Anm. 
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gebliebenen Arzten naher gepriift und gestiirzt, fiel, wie alle 
seine Vorganger. Seine Anhanger kamen zur Besinnung, 
schamten sich Brownianer gewesen zu sein, dankten Gott 
fiir die der Natur verliehene Heilkraft; und also bekehrt 
gingen sie wieder zu ihrem verlassenen rationellen Empi
rismus iiber. Diese temporaren Verirrungen schaden zwar 
durch die MiBgriffe, zu denen sie in der Praxis verleiten, 
sehr viel, und sie wiirden ohne Zweifel noch mehr schaden, 
wenn die Natur nicht wieder gut machte, was jene MiBgriffe 
verderben. Aber ich glaube, daB der Schaden noch groBer 
ist, we1chen sie in der Heilkunst selbst verursachen. Sie 
machen die friihern Erfahrungen zweifelhaft, sie bereichern 
die Heilkunst mit keinen sichern neuen Erfahrungen, der 
allgemeine Gewinn an wahrer Erfahrung wird geschmahlert, 
und die Ausbildung das einzig wahre, fiir die Praxis brauch
barere System, des empirisch-rationellen, wird in ihren 
Fortschritten aufgehalten. 

4· 
Ich bin iiberzeugt, daB unser Heilmittelapparat, so sehr 

er auch mit unentbehrlichen und mit Recht auszumerzenden 
Mitteln iiberladen ist, doch einen ungleich groBern Schatz 
von wirksamen Mitteln aller Art hat. Allein ich bin eben so 
sehr iiberzeugt, daB wir von einem schon groBen Theil der
selben noch nicht den rechten Gebrauch zu machen verstehen. 
Was uns hieran hindert, ist erstlich der haufige Wechsel 
unserer Theorie und Systeme. Jedes neue System bewirkt 
eine andere Ansicht der Krankheiten, die veranderte Ansicht 
der Krankheiten hat auch eine andere Ansicht der Wirkungs
art der Heilmittel zur Folge, und nichts ist natiirlicher, als 
daB bei dies en immer veranderten Ansichten ihrer Wirkungs
art die Indikationen zu ihrem Gebrauch auf gleiche Weise 
unbestimmter und unsicher werden. So wurden z. B. der 
Moschus und das Opium, die friiher allgemein fUr antis pas
modische Mittel gehalten wurden, durch das Brownsche Sy
stem zu reizenden, durch das naturphilosophische zu antiphlo
gistischen. Wie konnen wir wohl unter diesen UmsHinden 
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unsere Heilmittel ihren Kdiften gemaB anwenden lernen? 
Woraus sollen wir die Indikationen ~u ihrem Gebrauch 
schopfen, da die einzig lautere QueUe so getriibt ist? Wer 
sieht hier nicht die schlimme Wirkung unserer theoretischen 
Systeme? 

Ein anderes, eben so groBes Hindernis des richtigen 
Gebrauchs unserer Heilmittel, und insbesondere der Arz
neien aus den Apotheken, ist, daB wir sie so selten einzeln, 
sondern gewohnlich in Verbindung mit andern, anwenden . 

. . . Zwar gibt es manche Kompositionen, von denen die 
einstimmige Erfahrung aller guten Praktiker lehrt, daB sie 
nur a1s solche die beabsichtigte Wirkung hervorbringen, wie 
z. B. das Doversche Pulver l ). Allein urn die Krafte eines 
Arzneimittels ganz genau kennen zu lernen, es ist schlechter
dings nothwendig, daB wir es fiir sich allein anwenden. 
So haben wir den Gebrauch der Chinarinde2) in den Wechsel
fiebern, des Opiums und Moschus im Typhus, des Queck
silbers inentziindlichen Krankheiten, des Eisens3) in der Bleich
sucht, kennen gelernt, und so werden wir sieher auch zur 
Kenntnis der Krafte anderer Arzneimittel gelangen ... 

5· 
Ich bin iiberzeugt, daB unter den taglich neu aufkom

menden Heilmitteln viele sehr wirksam sind. Allein ieh bin 
eben so sehr iiberzeugt, daB nur eine Reihe auf das sorg
faltigste angestellter Beobachtungen iiber ihren Wert ent
scheiden kann. Wir glauben dem, was ihre Erfinder von 
ihnen riihmen, zu sehr, wir sind sogleich bereit, Versuche 
mit ihnen zu machen, und wenn uns diese Versuche einige 
mal gelingen, so glauben wir Wunder was fiir einen Gewinn 
wir an dem neuen Mittel gemacht haben ... In der Heil
kunst kann nur die Erfahrung entscheiden, und nur der 
Stempel ist der echte, welchen die Erfahrung aufdriickt. 

1) Thomas Dover, gest. 1742. 
2) Kam 1646 nach Spanien, besonders von Sydenham (1624-89) als 

Specificum verwendet. 
3) AllCh mit Vorliebe von Sydenham angewandt. 



127 

6. 
Ich bin iiberzeugt, daB mittelst der mit den Fortschritten 

in den Naturwissenschaften gleichen Schritt haltenden Aus
bildung des empirisch-rationellen Systems am Kranken
bette, die praktische Heilkunde allmahlich sich zu einer 
Kunst erheben wird, welche den Spottnamen einer Ars con
fecturalis nicht mehr verdient. Aber ich bin eben so sehr 
iiberzeugt, daB auch dann zum Gliick in ihrer Ausiibung 
eben so wenig, als bisher, das Savoir faire fehlen darf, und 
es wird immer wahr bleiben, was Richter sagt, daB, urn ein 
gesuchter Arzt zu werden, ein Drittel Wissenschaft und zwei 
Drittel Savoirfaire die rechte Proportion seil). Wie immer, 
werden auch die groBten Arzte, wenn sie sich bloB auf ihre 
Kunst verlassen, ungesucht zu Hause sitzen; urn sich bei dem 
Publikum geltend zu machen, miissen sie auch seine Gunst 
zu gewinnen wissen, und diese laBt sich nur durch person
liche Eigenschaften gewinnen, durch zuvorkommende Dienst
fertigkeit, schmeichlerische Gefalligkeit, mitleidige Theil
nahme an den Leiden der Kranken, geduldiges Anhoren 
ihrer Klagen, kluge Nachgiebigkeit gegen ihre Launen, und 
was insbesondere das weibliche Geschlecht betrifft, durch 
ein ihrer Eitelkeit schmeichelndes galantes Betragen. Das 
ist nun freilich nicht die Sache eines jeden sich seiner Tiich
tigkeit bewuBten und auf seine Wiirde haltenden Arztes; 
allein dafiir werden ihnen auch die geschmeidigen, gefalligen, 
schmeichelnden, und bei dem weiblichen Geschlecht den 
Rath des Mephistopheles befolgenden Arzte in der Regel 
den Rang ablaufen. Hierzu kommt, daB die wissenschaft
lichen Arzte allerweits bald mehr bald weniger Charlatans 
neben sich haben, we1che bekanntlich unter dem leicht
glaubigen, wundersiichtigen Yolk einen urn so groBern 
Anhang finden, je mehr sie, wie die GafJner und Hohenlohe 

1) Bei A. G. Richter (Die specieUe Therapie. Bd. I, 1817, S. 1-3 
heiJ3t es: "Zwei Unzen savoir faire und eine Unze Wissenschaft ver
schaffen mehr Kranke als das umgekehrte Verhaltnis.") 
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seinen Glauben an Wunder, die Cagliostros und Mesmerl ) 

an verborgene Naturkrafte, durch welche zu wirken nur 
wenigen auserwahlten Menschen gegeben sei, und wie Hahne· 
mannS) und seine Jiinger an den homOopathischen Unsinn, 
zu ihren Zwecken zu benutzen verstehen ..• 

Christoph Wilhelm Hufeland 
(1762-1836) 

Er wurde am 12. August 1762 in Langensalza geboren. 1783 fibernahm 
er die Praxis des Vaters. der Leibarzt am Hofe in Weimar war. Dadurch 
hatte er Gelegenheit. die Weimarer GroBen nicht nur persOnlich. sondem 
auch Itrztlich kennenzulernen. Durch Goethes Vermittelung kam er 1793 
nach Jena als Professor. wo er bis 1801 blieb. zuletzt in derselben Eigen
schaft und als Leibarzt in Berlin. bis zu seinem am 25. August 1836 er
folgten Tode. Dem Erblinden nahe hat er 1831 seine Selbstbiographie 
diktiert. die Goschen erst 1863 (Deutsche Klinik Nr. 13ff.) verOffentlichte. 
Die wiedergegebenen Proben lassen durch Wfirde und Milde seines Charak
ters das Muster eines Arztes erkennen. Er huldigte einem Eklektizismus. 
der jeder Ansicht und Meinung ihr Recht gOnnt und sie zum Nutzen der 
Menschheit zu verwenden strebt. In seinen Beziehungen zu Goethe und 
Kant kommt Hufeland in meinen Arztebriefen (1920. S. 68-72) zu Wort. 

Kindheit und Jugend. 
Goethe zog im Jahre 1776 in Weimar ein. Dieser junge 

27jahrige feurige Herr Doctor - denn so hieB er damals -
brachte eine wunderbare Revolution in diesem Ort hervor, 
der bisher ziemlich philisterhaft gewesen war und nun plotz· 
lich genialisiert wurde. Es war kein Wunder. Man kann 
sich keinen schoneren Mann vorstellen. Dabei sein lebhafter 
Geist und seine Kraft, die seltenste Vereinigung geistiger 
und korperlicher Vollkommenheit, groB, stark und schon; 
in allen korperlichen Dbungen: Reiten, Fechten, Voltigiren, 

1) 'Ober Franz Anton Mesmer. iiber den Teufelsbanner Gassner 
und den Magier Balsamo. genannt Graf Cagliostro vgl. Eugen Sierke. 
Schwltrmer und Schwindler des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1874. Gegen 
den Fiirsten Alexander von Hohenlohe muBte sich noch 1821 Joh. Lucas 
SchOn1ein wenden. (E. Ebstein. Zeitschr. fiir physikal und diatet. Thera
pie. Band 18. Jahrgang 1914.) 

2) Samuel Hahnemann (1755-1843). Vgl. iiber ihn: E. v. Behring. 
Gesammelte Abhandlungen. Bonn 1915. S. 139 f. 
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Tanzen war er der Erste. Ich habe nie etwas Sch9neres und 
Vollendeters gesehen, als ihn den Orestes in seiner Iphigenie 
darstellen, Corona Schrater die Iphigenie, v.Knebel den Thoas, 
Prinz Constantin den Pylades. Es war ein echtes Bild des 
schons ten klassischen Griechentums. Zu dem allen kam nun 
noch seine Gunst bei dem jungen Fiirsten, der eben die Regie
rung angetreten hatte, und den er ebenfalls plotzlich aus einer 
pedantischen, beschrankten, verzartelten Hofexistenz in's 
freie Leben hinausriB, und damit anfing, daB er ihn im 
Winter eiskalte Bader nehmen lieB, ihn bestandig in freier 
Luft erhielt und mit ihm in seinem Lande herumreiste, 
wobei dann iiberall brav gezecht wurde, wodurch man aber 
auch· genaue Kenntnis des Landes und der Personlichkeiten 
erwarb. Die erste natiirliche Folge dieser heroischen Kur war 
freilich eine todtlicheKrankheit des Herzogs,abereriiberstand 
sie gliicklich, und der Erfolg war ein abgeharteter Korper 
fUr das ganze folgende Leben, so daB er ungeheure Strapatzen 
hat aushalten konnen. - Genug, es erfolgte eine vollstandige 
Umwalzung. AIle jungen Leute legten Goethes Uniform: gelbe 
Weste und Beinkleider und dunkelblauer Frack an, und 
spielten junge Werther; die Alten murrten und seufzten. -
Alles kaum aus seinen Fugen. - Auch so die Erziehungs
methode, die in einem Hause, mit welchem Goethe in genauer 
Verbindung lebte - dem Stein'schen - und mit dessen 
Jugend ichauch vereint war, ganzlich ins Geniale umgeschaf
fen wurde, unter ihres Hofmeister Kastners Leitung, der 
ganz indiese Ideen einging ... 

Aber wohl hatte jene Zeit auf mein Inneres bedeutenden 
EinfluB. Ich war im 16. Jahre. Einige Jahre lang hatte 
Siegwart's weinerlich empfindsame Periode1) geherrscht, und 
ich hatte ihn gelesen und bittere Thranen auf dem Grabe 
der vor Liebe Verschmachteten vergossen. Nun kam Werther, 
der uns eine andere Art der Empfindsamkeit, die mehr hero
ische, darstellte, und beide vereinigt gaben meinem Gefiihl 
die Richtung. 

1) Gemeint ist Joh. Martin Miller's: "Siegwart. Eine Klostergeschichte", 
die Leipzig 1776 erschienen war. 

Ebstein, Arzte·Merooiren. 9 
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Das Theater war mit dem Schlosse abgebrannt und die 
Finanzen erlaubten nicht, eine neue Truppe zu engagieren, 
Goethe, der ganz im Theater lebte (man sehe Wilhelm Meister's 
Lehrjahre, die sein damaliges Leben darstellen) ruhte nicht, 
bis er eine Liebhabergesellschaft zusammengebracht hatte, 
und auBer der groBen noch eine kleine von Kindem und 
jungen Leuten, wozu ich die Ehre hatte mit ausgewahlt zu 
werden. Es wurde zuerst eine kleines Stiick gewahlt, "der 
junge Don Quixote", und ich bekam die Rolle des GroB
vaters, mit Allongenperriicke und altvaterischer Tracht. Nach 
einer Menge Proben erschien endlich der Tag der Auffiihrung. 
Die Liebhabertruppe spielte im Hauptmann'schen (nachher 
Reitzenstein'schen) Hause in der Esplanade, offentlich vor 
dem Hof und dem Publikum. Mit klopfendem Herzen betra
ten wir (slimtlich zwischen 12 und 14 Jahren) das Haus, dazu 
kam, daB es ein schwiiler Sommertag war, daB sich zugleich 
ein Gewitter einstellte. Vorher wurde "Ervin und Elmire" 
vorgestellt und mit Angst sahen wir schon wahrend dessen 
die Blitze und horten den Donner. Nun kam unsere Vor
stellung. Das Gewitter tobte immer heftiger, und eben als 
ich noch auf den Knieen lag und eine LiebeserkHirung her
sagte, schlug der Blitz wirklich ins Haus ein, doch ohne zu 
ziinden oder zu todten. Aber nun war die Contenance der 
jungen Schauspieler-Gesellschaft vorbei; Alles rannte vom 
Theater weg und lief im stramenden Regen nach Hause. -
Dieses Ereignis schien mir ein Omen: daB ich mich nicht dem 
Theater hingeben sollte. - Doch muBten wir nach einigen 
Wochen noch einmal spielen und nun ging Alles vortrefflich. 
Wir wurden applaudiert,· zogen nachher am hellen Tage in 
unserm Costiim auf das Fiirstenhaus und wurden da herrlich 
bewirthet . 

. . . Aber wichtiger und haher steht Herder's Erscheinung 
aus jener Zeit vor mir. Dieser groBe, herrliche, schon durch 
seine auBere edle Gestalt imponierende Mann (auch durch 
Goethe hierher gebracht) trat jetzt als Prediger auf. Noch 
nie hatte ich solchen Prediger gehort, denn von ihm konnte 
man wirklich auch sagen: Er predigte gewaltig und nicht wie 
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die Schriftgelehrten. Wie ein Apostel stand er auf der Kanzel, 
die Hiinde gefaltet vor ihm liegend, mit dem Gesicht gen 
Himmel gerichtet, ohne aIle Gesticulationen, ja ohne aIle 
Declamation, ruhig, aber krrutig in seiner tiefen BaBstimme 
Worte der Salbung und des hoheren Lebens aussprechend, 
nicht als wenn es seine Worte waren, sondern als wenn sie 
ihm von Oben zuflossen, als wenn er nur das Organ ware, 
durch welches eine hohere Macht zu uns sprache. Durch 
ihn lernte ich ein hoheres Christentum (was bisher immer 
nur dogmatisch gewesen war) kennen, durch ihn wurde mein 
Geist naher zu Gott und zum ewigen Leben gehoben, - er 
brachte mich Gott naher. Dank Dir, edler Geist, dafiir noch 
in jenen seIigen Raumen, die Du jetzt bewohnst. 

Arzt in Weimar 1783-1793. 

Es war zu Ende des Julius, wo ich meinen Einzug in 
Weimar hielt . 

. . . Mein medizinischer Eintritt war nicht sehr glucklich. 
Merkwiirdig genug erkrankten gerade an dem Thor, durch 
welches ich eingezogen war, zwei Personen, ein Schmied und 
seine Frau an einem Faulfieber, iibergaben sich meiner Kur 
und starben beide. DieB schlug mich etwas nieder und hatte 
es als ein boses Omen betrachtet werden konnen. Aber ich 
fiihre es ausdriicklich an, urn das Gegenteil zu beweisen, 
denn ich habe 10 Jahre mit vielem Gliick in Weimar prak
ticiert . 

. . . Meine Lebensordnung gestaltete sich nun bald in 
folgender Weise, die nachher die Ordnung fiir mein ganzes 
Leben geblieben ist. Die Morgenstunde - ich stand friih 
auf, im Sommer 1/26, im Winter 6 Uhr - war dem Geiste 
geweihet, dem stillen Nachdenken, dem eigenen produk
tiven Arbeiten (denn friih ist der Geist am reins ten und 
produktivsten, am meisten sich selbst gleich, am wenigsten 
gestort und getrubt durch das Irdische, und daher reinerer 
und hoherer Eingebungen fahig, auch ist es die einzige Zeit, 
wo der Arzt noch ungestort ist. - Die Stun den im Sommer 

9* 
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von 5, im Winter von 6-8 Uhr, sind daher durch mein ganzes 
Leben die einzigen geblieben, in denen ich schriftstellerische 
Arbeiten gemacht und alles geschrieben habe, was ich geschrie
ben, und das ist nicht wenig). Von 9 Uhr bis Abends 7-8 
Uhr der Welt, d. h. den praktischen Geschaften (in der Folge 
auch den akademischen); - der Abend dem Herzen zum 
Genusse des hauslichen Familienkreises. 

Mein praktisches Leben in Weimar war in der That viel 
miihseliger, als es sich mancher praktischer Arzt jetzt denken 
kann. Nicht allein nahmlich muBte ich von friih bis Abends 
zu FuBe herumlaufen, denn Weimar gehort zu den Mittel
stadten, zu klein, urn darin herumzufahren, und doch zu 
groB, urn zu FuB sich nicht recht sehr zu ermiiden; sondern 
es kam noch die Landpraxis dazu. Bald schickte ein Pachter, 
bald ein reicher Bauer, oder ein Landpastor oder ein Guts
besitzer einen Wagen, oder nur ein Pferd, oft ein schlechtes, 
urn ihn zu besuchen; zuweilen 4-5 Meilen weit, am haufigsten 
jenseits des Ettersberges, nach Schwerstadt, Krautheim, Vip
pach, Brembach, Colleda, Beichlingen, Wiehe, Heldrungen 
bis Monchspfiffel, wo ich dann bei den damaligen abscheu
lichen Wegen und im Winter oder Friihjahr bei Thauwetter 
oft in Lebensgefahr gerieth. Und das Allerbeschwerlichste 
war, daB ich zugleich, nach der damaligen fast allgemein 
herrschenden Sitte, die Arznei selbst gab und also zum Theil 
den Apotheker machen muBte. Wenn ich also mit den Kran
kenbesuchen fertig war, so muBte ich nun noch Decocte, 
Pulver, Pillen machen und selbst dispensieren, und, was mir 
noch beschwerlicher war, Abends 9 Uhr, oft mit vollig ermii
deten und erschopften Korper, mich hinsetzen und in die 
Krankenbiicher die taglich verabreichten Arzneien eintragen, 
urn zu Ende des Jahres oder der Krankheit die Rechnung 
machen zu konnen. Doch hatte dies wieder den Vortheil, 
daB ich zugleich genotigt war, taglich mein Krankenjournal 
ordentlich zu fiihren. Auch hatt~ das Selbstdispensieren 
manche Vorteile. Ich lernte die Arzneikorper weit besser 
kennen, konnte mieh selbst von ihrer Giite und Echtheit 
iiberzeugen, war sicher, daB bei der Zubereitung niehts ver-
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sehen wurde, und, was ein Hauptvorzug des Selbstdispen
sierens ist, auch bei der Zubereitung hatte ich oft noch einen 
gliicklichen Einfall von dem oder jenem Zusatz (wie ein Koch 
von der oder jener WUrze), der die Wirksamkeit erhohte. 
Nicht zu gedenken des unendlich groBeren Zutrauens, womit 
der Kranke die Arznei unmittelbar aus der Hand des Arztes 
empfing, und man weiB, wieviel dies zur Wirkung beitdigt. -
Genug, es war in aller Hinsicht eine hochst vortreffliche 
praktische Schule, durch die ich in diesen ersten IO Jahren 
ging, und ieh genoB so die beste Vorbereitung fUr meine nach
herige akademische Laufbahn, von der ich freilich damals 
noch nichts ahnte. 

Ich war Abends oft so erschopft und so von Sorgen nieder
gedriickt, daB ieh wiinschte: es moge die letzte Nacht sein. -
Peder et obdura, dolor hie tibi proderit olim, das rief ich 
mir dann zu. 

Es ist gewiB eine der Hauptbeschwerden des praktischen 
Arztes, keinen Augenblick sieher ftir sieh zu haben; selbst 
die Nacht ist nieht sein, und hierin genieBt der geringste 
Holzhauer einen Vorzug, der Abends nach gethaner Arbeit 
Feierabend machen, seine Thtir schlieBen und nun sieher auf 
Ruhe rechnen kann. Aber zwei groBe Folgen ftir das Innere 
entspringen daraus; einmal, daB der groBe Gedanke, die 
Basis des ganzen Christenthums - nicht fur sich, sondern 
fur Andere zu leben - immer lebendig in seiner Seele erhalten 
und immer praktisch in's Leben gerufen wird, - zweitens, 
daB er sich gewohnt, nie mit GewiBheit auf Etwas - auch 
nicht auf Freuden undGeniisse zurechnen, -eine Eigenschaft, 
die in diesem unsicheren Erdenleben iiberhaupt sehr niitz
lieh ist . 

. . . Was das Erste betraf, so hatte ich noch groBe Liebe 
fUr Physik, besonders die Lehre von der Elektrizitat, und ftir 
Naturwissenschaften von Gottingen mitgebracht. Ich setzte 
meine Versuche mit der Elektrizitat fort und stellte dann 
Versuche mit dem Hedysarum gyrans an, wovon mir mein 
Freund Groschke aus England mitgebracht hatte. AuBerdem 
benutzte ich die auserlesene praktische Bibliothek meines 
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Vaters zum Studieren. Was das Zweite betraf, so war ich 
so gliicklich, des Umgangs der damals in Weimar zierenden 
groBen Geister Wieland, Herder, Goethe, Schiller zu genieBen, 
ja ihr Arzt zu sein, sie so noch viel genauer kennen zu lernen. 
Aber mir naher traten vier, Bode, Bertuch, der Arzt Buchholzl ) , 

Musdus; besonders die beiden ersten; sie wurden, obgleich 
alter, meine wahren Freunde und wirkten viel auf mich. 
Bode, der bekannte vortreffliche Obersetzer von Yorick 
Sterne, war einer der merkwiirdigsten Menschen. Seinen 
Anfang hatte er als gemeiner Regimentspfeifer gemacht, 
war dann Buchdrucker und Buchhandler in Hamburg ge
worden, durch eigene Anstrengung wissenschaftlich und 
Schriftsteller, Freund von Claudius und Klopstock, zuletzt 
von Minister Bernstorff, und nach dessen Tode Hausver
walter und Gesellschaft seiner Wittwe, mit der er in Weimar 
lebte. Er war von groBem, starkem, kraftigem Korper, 
grundehrlich, offen und wahr, gerade, freisinnig in allen Be
ziehungen; dabei voll Geist und Witz, der ganz die Trist
ram Shandy'sche Manier angenommen hatte. Dadurch erwarb 
er sich in Weimar einen groBen EinfluB, am meisten auf junge 
Leute, die er gern an sich wg. Natiirlich war seine Wirkung 
auf mich jungen Mann sehr groB, und auch er bewies mir 
besondere Auszeichnung und Liebe. Seine Hauptstarke war 
damals der Kampf gegen den Katholicismus und Jesuitis
mus (der sich in Deutschland, besonders Berlin, sehr wirk
sam zeigte, und von Nicolai und Biester bekriegt wurde) , 
und Reformationen der Maurerei. Damit vereinigte sich nun 
das Eingehen in die Freiheitsideen und den Kampf gegen 
Despotismus der damals in Frankreich vorbereitet wurde; 
auch Mirabeaulernte ich bei ihm kennen. Er zog mich natiir
lich in das Interesse aller dieser Gegenstande. Er wollte nur 
die Maurerei benutzen zur Bekampfung des Jesuitismus und 
Despotismus, und griindete dazu als hoheren Grad den Illu
minaten-Orden, woran er mit Wei~~aupt und Knigge thatig 

1) Goethe nennt Buchholz, der die einzige Apotheke Weimars be
saa, aIs F6rderer seiner botanischen Studien. 
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arbeitete. Auch ich ward darin aufgenommen und glaubte 
damit Gott und der Wahrheit einen Dienst zu tun. Auch kann 
ich versichern, daB auf dem Standpunkt, auf welchem ich 
stand, nur auf Selbsterkenntnis, AufkHirung, Reinheit der 
Gesinnung und Sitten hingearbeitet wurde, und ich diesem 
recht viel Gutes fUr meine innere Ausbildung verdanke. 
Besonders war die zur Pflicht gemachte Ftihrung eines Tage
buches und Notierung alIer Gedanken und gelesenen StelIen, 
die einen besonderen Eindruck auf mich gemacht hatten, 
von vielem Nutzen . 

. Der zweite Mann, dem ich hier ein Dank- und Ehrendenk
mal zu setzen habe, ist Bertuch. Er meinte es redlich und gut 
mit mir und wirkte durch seine mannigfaltigen Kenntnisse, 
ausgebreiteten Bekanntschaften, Mittheilung literarischer 
Erfahrungen und Neuigkeiten, und unermiidete Regsamkeit 
und literarisch-technische Thatigkeit auch aufregend auf 
mich, und Aufregung von auBen und nach auBen bedurfte 
mein Geist. 

Und so wurde das damalige Athen von Deutschland 
besonders ein Athen fiir mich, und ich kann es nicht anders 
als eine Gnade Gottes und einen HaupteinfluB auf meine 
fernere geistige Entwicklung betrachten, in diesen helIen 
geistigen Elementen die ersten 10 Jahre meiner geistigen 
Entfaltung und Hervortreten in die Welt verlebt zu haben. 
So entwickelte sich auch meine Liebe zur SchriftstelIerei, 
die vorher schon immer embryonisch in mir gekeimt hatte, 
zur Saat . 

. . . Hier darf ich aber nicht unerwiihnt lassen, daB schon 
in den letzten vier Jahren meines Weimarischen Lebens die 
Grundideen meiner Makrobiotik und Pathogenie sich in mir 
erzeugten und in den frtihen Morgenstunden von mir nieder
geschrieben wurden. Den ersten AnstoB zur Makrobiotik gab 
mir Bacon's Historia vitae et mortis, und meine Ideen iiber 
Leben und Lebenskraft bildeten sich aus von Beobachtung 
der Natur im gesunden und kranken Zustande, besondern 
aber des Eies, der Samen und der Germination, sowohl im 
vegetabilischen als animalischen Organismus, - sowie auch 
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die Ideen von der Aufzehrung der Lebenskraft durch das 
Leben selbst und angewendet auf einzelne Functionen, Krank
heiten, Krise, die Schwache als natiirliche Folge des Nach
lasses durch die Uberreizung und Selbstaufzehrung, und so 
hatte ich schon damals die ganze Idee von der nachmals von 
Brown genannten indirekten Schwache, lange vorher (1787 bis 
1790) ehe man noch wuBte, daB ein Brown in der Welt warl). 

Ich muB hier noch ein Wort von meinem Styl sagen, den 
man, wie ich in der Folge gehort habe, gut gefunden, und dem 
man besonders das Lob der Klarheit und Bestimmtheit ertheilt 
hat, und sagen, wie ich glaube dazu gekommen zu sein. 
Zuerst, daB ich mich bestandig bestrebt, klare und bestimmte 
Begritfe von allen Dingen in meiner Seele zu bilden. Zweitens, 
daB ich besonders die romischen Autoren und vor allem 
Cicero in meiner Jugend studiert hatte; denn das glaube ich 
ist der Hauptvorzug der romischen Sprache, daB sie den 
Jiingling n6tigt, bestimmt, kurz und energisch zu denken, 
und auch den Gedanken so auszudriicken. Selbst der Perio
denbau hilft dazu und hilft zugleich in der Logik. Sehr viel 
hat mir auch dazu das Studium der Rhetorik (Ernestis Initia) 
und des Quintilianus geholfen, worauf der gute Heinze viel 
hielt. Drittens mag nachher die Beschaftigung mit der klas
sischen franzosischen Literatur viel beigetragen haben, dem 
Styl mehr Geschmeidigkeit zu geben. Und endlich ist gewiB 
noch ein Hauptgrund dieser, daB ich nie schrieb, ohne ganz 
von meinem Gegenstand erfiillt zu sein, und das Geschaft 
des Schriftstellers als etwas Hohes und Heiliges zu betrachten, 
ja als das Hochste, weil er ja hier nicht bloB zur Gegenwart, 
sondern auch zur Nachwelt spricht, und mir auch dies immer 
zum Hauptgesichtspunkt machte; nie bloB an der Gegen
wart, an das Interesse des Tages oder der Mode zu denken, 
sondern die Sache hOher und filr alle Zeiten zu lassen . .. 

Wahrend ich nun so ruhig in meinem Berufe fortlehte, 
ereignete sich im Herbst I792 ganz unerwartet ein Zufall, 
der meine ganze kiinftige Bestimmung, ja mein Leben anderte, 

1) Siehe oben S. 71 Anm. 
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und der folglich kein Zufall war. Goethe hielt alle Freitage 
eine Gesellschaft gebildeter Menschen beiderlei Geschlechts, 
eine Art von Akademie, wo nach der Reihe Jeder etwas zur 
Unterhaltung vortrug. Die Reihe kam auch an mich und 
ich las ein Fragment liber das organische Leben aus meinen 
Arbeiten liber Makrobiotik vor. Der Herzog war gegen
wartig und gleich nachher sagte dieser zu Goethe: "der H ufe
land paBt zu einem Professor, ich will ihn nachJ ena versetzen." 
Dies wurde mir wiedergesagt. lch fiihlte nun zum ersten 
Mal, daB ich dazu im Inneren Neigung und Anlage hatte, 
ich erkannte zugleich in diesem ganz ohne mein Zuthun von 
auBen an mich ergangenen Antrag eine Fiigung und Beru
fung von Oben, und der EntschluB war gefaBt. Freund 
Loder tat alles Mogliche, urn den Obergang zu erleichtern 
und zum nachsten Friihjahr wurde der Oberzug festge
setzt ... 

Professor in J ena 1793-1801. 

Meine Vorlesungen fanden mehr Beifall, als ich erwartet 
hatte und verdiente, besonders die Makrobiotik, die ich in 
dem groBen Auditorium vor bis 500 Zuhorern Offentlich 
vortrug, und die, wegen ihrer moralischen Tendenz, die sie 
auf die Jugend haben muBte, mir viel Freude machte und 
Segen brachte . 

. . . Hierzu kam nun noch der freundliche Empfang eines 
schonen Kreises hochgebildeter Collegen und Freunde: Loder, 
Stark,~Batsch, Fichte, Griesbach, Paulus, Hufeland, Schiller, 
zu denen in der Folge sich noch Schlegel und Schelling ge
sellten. 

1m Jahre 1795 gab ich meine Pathogenie, 1796 meine 
Makrobiotik heraus, wovon die erste in der wissenschaft
lichen, die zweite in der popularen Welt einen sehr vorteil
haften Eindruck machte, und von denen die letztere in aIle 
europaischen Sprachen (englisch, franzosisch, italienisch, spa
nisch, polnisch, schwedisch, russisch, serbisch) iibersetzt 
wurde ... 



Flucht nach PreuBen. Exilium in Memel und 
Konigsberg. 

Den 14. Oktober 1806 war die ungliickliche Schlacht bei 
Jena, den 16. hatten wir nichts als Siegesnachrichten davon 
in Berlin und feierlich mit Fickle Abends ein frohes Sieges
mahto Den 18. frOO 6 Uhr ward ich auf konigl. Palais zur 
Konigin gerufen, die eben in der Nacht yom Schlachtfelde 
angekommen war. Ich fand sie mit verweinten Augen, auf
gelosten Haaren, in voller Verzwei£lung. Sie kam mir mit 
den Worten entgegen: "Alles ist verloren. Ich muB fliehen 
mit meinen Kindem und Sie miissen uns begleiten". Dies 
sagte sie mir urn 6 Uhr und urn 10 Uhr saB ich im Wagen, 
nachdem ich in aUer Eile nur das Nothwendigste geordnet, 
meine Kranken iibertragen und meine Arbeitsstube verschlos
sen hatte. Es war ein harter Kampf und eine schwere Stunde. 
Aber die heilige Pflicht gebot, denn auch die PrinzeB Wil
helm, deren Arzt ich war und die jeden Augenblick ihre 
Niederkunft erwartete, muBte £liehen und auch diese konnte 
ich nicht verlassen. Die Pflicht gebot dem Manne seinem 
Beruf treu zu folgen, der Frau das Haus und die Kinder 
zu bewahren. So machte ich meine Anordnung: Julie soUte 
ruhig wahrend des Kriegs zu Hause bleiben und die Kinder, 
davon das jiingste erst I Jahr alt war, bewachen; aber, urn 
dem ersten Einfall der Franzosen in Berlin zu entgehen, den 
man gefahrlich· glaubte, sollte sie so lange, bis die franzo
sische Armee weiter vorgeriickt ware, in Stargard bleiben 
und dann ruhig nach Berlin zuriickkehren. Aber sie handelte 
leider anders. Statt nur bis Stargard zu reisen, reist sie mir 
mit samtlichen Kindem (mit Ausnahme Eduards) bis Konigs
berg nach, wodurch nachher viel Noth und Ungliick entstand. 

Ich folgte treu meiner Pflicht, begleitete PrinzeB Wilhelm 
in bestandiger angstlicher Erwarten der Niederkunft bis nach 
Danzig, wo sie niederkam. Das Kind kam mit Krampfen 
zur Welt (die natiirliche Folge der zuletzt ausgestandenen 
Noth und Angst) und starb den 9. Tag unter Krampfen. 
Die einzige noch lebende Tochter Amalie, 11/2 Jahr alt, 
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legte sich nun auch, bekam ein heftiges Nervenfieber, und, 
als ich am 8. Tage desselben, wo die Gefahr eben etwas nach
zulassen anfing, Abends bei ihr saB, bekam ich einen Courier 
von Konigsberg, augenblicklich zur Rettung des Prinzen Karl, 
der auch yom Nervenfieber ergriffen, zu eilen. Ich machte 
mich sogleich auf den Weg, setzte bei stiirmischem Novem
berwetter bei Pillau iiber das Meer - ich muBte die Matrosen 
mit Gewalt zum Dbersetzen zwingen, weil sie die Gefahr 
des Sturmes fiirchteten - kam des Nachts urn 2 Uhr in 
Konigsberg an und fand den Prinzen im Zustande eines Ster· 
benden, ohne Besinnung, PuIs 120, Kdimpfe, Diarrhoe, den 
7. Tag des Fiebers. Ein warmes Kdiuterbad allein konnte 
retten, aber es war bei der hochsten Schwache mit Lebens
gefahr verbunden; doch ohne Riicksicht auf den Erfolg und 
meinen Ruf, nur der Pflicht: Alles zu thun, was zur Rettung 
moglich war, folgend, entschied ich mich. Das Bad wurde 
genommen und Cott segnete es. Von dem Augenblick an 
maBigte sich das Fieber, der Kopf wurde freier und die Krampfe 
lieBen nach; der Anfang der Besserung war gemacht. 

Es wurden fast aIle Emigranten von dieser Krankheit 
ergriffen, ich war den ganzen Tag, auch Nachte, am Kran
kenbette, sehr angegriffen, ein Wunder, daB ich frei bIieb! 
Endlich ergriff der bose Typhus auch unsere herrliche Konigin, 
an der aIle Herzen und auch unser Trost hing. - Sie lag 
sehr gefahrlich darnieder, und nie werde ich die Nacht des 
22. Dezembers vergessen, wo sie in Todesgefahr lag, ich bei 
ihr wachte und zugleich ein so fiirchterlicher Sturm wiithete, 
daB er einen Giebel des Schlosses, in dem sie lag, herabriB, 
wahrend das Schiff, welches den ganzen noch iibrigen Schatz 
und aUe Kostbarkeiten enthielt, auf der See war. - Indes, 
auch hier lieB Gottes Segen die Kur gelingen, sie fing an 
sich zu bessern. - Aber plotzlich kam die Nachricht, daB 
die Franzosen heranriickten. Sie erklarte bestimmt: "Ich 
will lie ber in die Hande· Gottes als dieses Menschen fallen". 
Und so wurde sie den 8. Januar 1807 bei der heftigsten Kalte, 
bei dem fiirchterlichsten Sturm und Schneegestober in den 
Wagen getragen und 20 Meilen weit iiber die Kurische 
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Nehrung nach Memel transportiert. Wir brachten 3 Tage 
und 3 Nachte, die Tage theils in den Sturmwellen des Meeres, 
theils im Eise fahrend, die Nachte in den elendesten Nacht
quartieren zu - die erste Nacht lag die Konigin in einer 
Stube, wo die Fenster zerbrochen waren und der Schnee ihr 
auf das Bett geweht wurde, ohne erquickende Nahrung -
so hat noch keine Konigin die Noth empfunden! Ich dabei 
in der bestandigen angstlichen BesorgniB, daB sie ein Schlag
fluB treffen mochte. - Und dennoch erhielt sie ihren Muth, 
ihr himmlisches Vertrauen auf Gott aufrecht, und er belebte 
uns AIle. Selbst die freie Luft wirkte wohlthatig, statt sich 
zu verschlimmern, besserte sie sich auf der bosen Reise. 
Wir erblickten endlich Memel am jenseitigen Ufer, zum ersten 
Mal brach die Sonne durch und beleuchtete mild und schon 
die Stadt, die unser Ruhe- und Wendepunkt werden sollte. 
Wir nahmen es als ein gutes Omen an ... 

1820-1830. 

Mein au Beres Leben blieb sich gleich. Berufsarbeiten, Vor
lesungen, Klinik, Ministerialgeschafte, Consultationen, arme 
Kranke, die Gesundheitssorge fUr den Konig und die Konigl. 
Familie, literarische Arbeiten, Fortsetzung meines Journals, 
stille Abendunterhaltungen, Umgang mit einigen Freunden, 
Mittwochs ein groBerer Cirkel, fi.illten auf die angenehmste 
und befriedigenste Weise meine Zeit aus, und so ging ein Tag 
nach dem andern mit Frieden im Innern und Thatigkeit 
nach AuSen sich gleich, hin. - Des Konigs Gnade und Ver
trauen wendete sich mir immer mehr zu, und so hatte ich 
das Gli.ick, selbst bei seiner zweiten Verheiratung, und noch 
mehr bei dem Obertritt seiner Gemahlin zur evangelischen 
Religion als Vertrauter mitzuwirken. Nur zu sehr suchte er 
mir seine Huld durch auBere Gnadenbezeugungen zu erkennen 
zu geben und brachte mich selbst dadurch in Vedegenheit. -
Zuerst durch Orden. Von jeher waren mir diese auBerlichen 
Auszeichnungen zuwider. !eh konnte sie - nicht als Zeichen 
der Tugend und des Verdienstes, denn diese diirfen nicht 
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zur Schau getragen werden, - sondern nur als Zeichen meiner 
Treue und Anhdnglichkeit an mein6n Berrn betrachten und 
gelten lassen. Daher hatte ich alle Ordenszeichen anderer 
Monarchen abzulehnen gesucht, oder sie nicht getragen, denn 
sie erschienen mir nur als Decorationen, die nicht fUr Manner, 
sondern fiir Weiher passen. Aber das Ordenszeichen meines 
Konigs trug ieh als Sinnbild meiner Treue gern und bestandig. 
- Nun wollte aber seine Gnade mich und meine Kinder in 
den Adelstand erheben. DieB setzte mich in groBe Verlegen
heit, denn hier muBte ich nicht bloB fUr mich, sondern auch 
fiir meine Kinder entscheiden, und die Verantwortlichkeit 
sowohl des Adligseins als Nichtadligseins eines ganzen Ge
schlechts auf mich nehmen. Ich iiberlegte es vor Gott und 
meinem Gewissen und die Entscheidung war: du darfst den 
Adel nicht annehmen, wenn auch nicht deinet-, doch deiner 
Kinder und Nachkommen wegen. 

Die Hauptgriinde dagegen waren: I) Es wird dadurch den 
Kindern mit dem BIute das Princip des Stolzes eingepflanzt, 
sich mehr und hoher, ja wirklich aus anderem BIute hestehend 
zu denken, folglich Andere geringer zu achten, als sieh, -
gerade das Gegenteil von dem, was das Christentum lehrt. 
2) Ebenso wird ihnen mit dem BIute das Princip der Rache 
eingefloBt, keine Beleidigung der sogenannten Ehre ungerochen 
zu lassen, sondern sie nur mit dem Blute, ja dem Leben des 
Beleidigers zu vergelten und auszuloschen. 3) Ebenso das 
falsche Princip der Adelsehre, der Gegensatz der Ehre, die 
vor Gott gilt, indem sich mit jener Ausschweifung, Ehebruch, 
Schuldenmachen (also Stehlen) recht gut vertragt. 4) Die 
darauf gegriindete Pflicht des Duellierens, welches doch immer, 
wenn es ungliicklich ausfallt, ein absichtlicher Mord bleibt. -
Alles dieB Principien und Verpflichtungen, die geradezu den 
gottlichen und christlichen Geboten entgegengesetzt sind. -
AuBerdem lehrt noch in irdischer Riicksicht die Erfahrung 
und liegt in der Natur der Sache, daB adlige Jungens weniger 
lernen, als biirgerliche, auch weniger Aussicht haben, durch 
ein ehrliches Gewerbe oder Handwerk ihr Brod zu verdienen, 
und adlige Madchen weniger Aussicht zum Heirathen haben. 
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Endlich hielt ich es auch fiir meine Pflicht, den ehrlichen 
Biirgerstand, in we1chem ich geboren ward, zu ehren, und 
ihm das Bischen Ehre und Verdienst, was ich etwa in der 
Welt erworben, zuzuwenden. Also in Gottes Namen schlug 
ich es aus, und fiihlte mich in meinem Gewissen recht erleich
tert und begluckt, meinen Kindern und Nachkommen diesen 
ungottlichen und unchristlichen Keirn nicht eingepflanzt zu 
haben. Auch hatte ich die Freude; von ihnen vollige Dber
einstimmung zu erhalten ... 

* * * 
rch rechne es zu den groBten Vorzugen meines Lebens 

und zu den schonsten Seiten desselben, daB es mir vergonnt 
war, diesem groBen Geiste, diesem Heros der teutschen 
Geisteswelt eine lange Reihe von Jahren hindurch personlich 
nahe zu stehen nnd sie mit ihm zu verleben, so daB ich ihn 
als einen wesentlichen Bestandtheil meines eigenen Lebens 
betrachten kann. Als Knabe und Jiingling schon sah ich ihn 
im Jahre 1776 in Weimar erscheinen in voller Kraft tmd 
Bliithe der Jugend und des anfangenden Mannesalters. Nie 
werde ich den Eindruck vergessen, den er als Orestes im 
griechischen Costiim in der Darstellung seiner Iphigenia 
machte; man glaubte einen Apollo zu sehen. Noch nie er
blickte man eine so1che Vereinigung physischer und geistiger 
Vollkommenheit und Schonheit in einem Manne, als damals 
an Goethe. - Unglaublich war der machtige EinfluB, den er 
damals auf ganzliche Umgestaltung der kleinen Weimarschen 
Welt hatte. - Nachher hatte ich das Gluck 10 Jahre lang 
(von 1783-1793) als Arzt und Freund seines naheren Um
gangs zu genieBen. Zwar gab er dem Arzte wenig zu thun, 
seine Gesundheit war in der Regel, wenige vom EinfluB der 
Atmosphare herriihrende rheumatische und catarrhalische Be
schwerden, und besonders die schon damals vorhandene Dis
position zu catarrhalischer Angina abgerechnet, vortrefflich; 
aber desto Heber unterhielt er sich mit dem Arzte als Natur
forscher, und so genoB ich bei ihm manche Stunden der 
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interessantesten Mittheilung, Belehrung, und geistiger Er
weckung. 

Was seine physische Natur betrifft, so kann ich nur das, 
was der geistreiche Hr. Verfasser dieser ihres Gegenstandes 
so wiirdigen Schilderung1) gesagt hat, bekraftigen. Es ist 
mir nie ein Mensch vorgekommen, welcher zu gleicher Zei 
korperlich und geistig in so hohem Grade vom Himmel 
begabt gewesen ware, und auf diese Weise in der That das 
Bild des vollkommensten Menschen darstellte. Aber nicht 
bloB die Kraft war zu bewundern, die bei ihm in so auBer
ordentlichem Grade Leib und Seele erfiillte, sondern mehr 
noch das herrliche Gleichgewicht, was sich sowohl iiber die 
physischen als geistigen Funktionen ausbreitete, und die 
schone Eintracht, in welcher beides vereinigt war, so daB 
keines, wie so oft geschieht, auf Kosten des andern lebte, 
oder es storte. 

Man kann mit Wahrheit sagen, daB dieses hauptsachlich 
seinen Geist auszeichnete, daB aUe Geisteskrafte in gleich 
hohem Grade und in der schonsten Harmonie vorhanden 
waren, und daBselbst die bei ihm so lebendige, so schopferische 
Phantasie gemaBigt und geziigelt wurde. Und eben dieB 
gilt von dem Physischen; kein System, keine Funktion hatte 
das Obergewicht; aIle wirkten gleichsam zusammen zur 
Erhaltung eines schonen Gleichgewichts. - Aber Produk
tivitat war der Grundcharakter sowohl im Geistigen als Phy
sischen, unq. im letzteren zeigte sie sich durch eine reiche 
Nutrition, au Berst schnelle und reichliche Sanguifikation und 
Reproduktion, kritische Selbsthiilfe bei Krankheiten, und 
eine Fiille von Blutleben. Daher auch noch im hohen Alter 
die Blutkrisen und das Bediirfnis des Aderlasses. 

Solche Erfahrungen gehoren zu den seltensten Geschenken 
des Himmels. Es ist Freude zu sehen, daB die Entstehung 
so vollkommener Menschennatur auch noch in unsern Zeiten 

1) Aus: Vogel, Carl: Die letzte Krankheit Goethes, ... nebst einer 
Nachschrift von C. W. Hufeland. Journal ffir prakt. Heilkunde. Bd. 76, 
S. 30-32, 1833 (Februar). 
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moglich ist, die so manche fUr eine Periode der Abnahme des 
Menschengeschlechts halten. 

Es endete mit den Worten: "Mehr Licht" - Ihm ist es 
nun geworden. - Wir wollen es uns gesagt seyn lassen, als 
Nachruf, zur Ermunterung und Belebung. 

Christoph Heinrich Pfaff 
(1773-1852 ) 

Er wurde geboren am 2. Marz 1773 in Stuttgart und starb in Kiel am 
23. April 1852. In der ihm durch Erblindung gewordenen MuBe diktierte 
er seine "Lebenserinnerungen", die H. Ratjen (Kiel 1854) herausgab. 
In den Jahren 1782-1793 genoB er Erziehung und Unterricht auf der 
Karls-Hochschule, auf der er mit Cuvier Freundschaft fiirs Leben schloB. 
Dann nahm Pfaff ein Jahr (1793/94) Aufenthalt in G6ttingen, aus dem sein 
Zusammentreffen mit Hahnemann und sein intimer Verkehr mit dem Phy
siker Lichtenberg hervorgehoben sein mag. (Erich Ebstcin in: Janus. 
November 1904.) Auf einem Ausflug von G6ttingen besuchte Pfaff in Helm
stedt den beriihmten Prof. Beireis (1730-1809), dem auch spater - 1805 -
Goethe die Ehre seines Besuches gab und diesen in den Annalen dieses 
Jahres ebenfalls erg6tzlich geschildert hat. Inzwischen war Pfaff an das 
klinische Institut nach Kopenhagen gekommen und dort in nahere Be
ziehungen zu dem Grafen Reventlow getreten. Da dieser erkrankt war, 
wurde der beriihmte Leibarzt C. L. Hoffmann in Mainz konsultiert. Darauf 
befand sich Pfaff langere Zeit auf Reisen, praktizierte auch einige Zeit, 
bis er 1798 als Professor der Physik nach Kopenhagen berufen wurde, wo 
er dann spater auf verschiedenen Wissensgebieten lehren muBte. 1801 
konnte Pfaff in Paris sowohl die Freundschaft mit seinem Jugendfreunde 
Cuvier sowie die Bekanntschaft mit Volta erneuern. Das Jahr 1829 fiihrte 
ihn wieder nach Paris, wohin ihn wiederum als "Hauptmagnet" Cuvier 
zog. AuBerdem lernte er dort u. a. Faraday und Larrey kennen, der Bona
parte nach Agypten begleitet hatte; er nennt ihn "einen echten Imperia
listen mit dunkelem Haar und kiihnen schwarzen Augen". Neben seinen 
Reisen entfaltete Pfaff eine groBe literarische Tatigkeit, bis ihn die zu~ 
nehmende Abnahme des Augenlichts daran hinderte. So trat Pfaff in seiner 
Schrift: "tl'ber Newtons Farbentheorie, Herrn von Goethes Farbenlehre 
und den chemischen Gegensatz der Farben" (Leipzig 1813) mit Goethe, 
dem er seine Schrift zugesandt, in eine Meinungsdifferenz, deren Wider
legung sich dieser fiir spater vorbehalten wollte. J edenfalls bezeichnete 
Goethe die Zusendung des "sonst belobten Herrn Pfaff" als "eine den 
Deutschen angeborene unartige Zudringlichkeit", - Die Anmut der Frauen 
hat Pfaff, wie er offen gesteht, immer machtig angezogen, indes nahm er 
von ihrer Schilderung Abstand, wei! er in sich auch "nur eine kleine Portion 
des genial-poetischenGeistes einesGoethe", wie dieser sich in Wahrheit undDich
tung "so unwiderstehlich anziehenddargesteIlt"vermiBte. Erzogesdahervor, 
liebervonMa.nnern zu reden, die ihm auf seinemLebenswege begegneten, daes 
hm immer schwer wurde, sich ausschlieBlich mit sich selbst zu bescha.ftigen 
und sich gleichsam zumMittelpunkt seiner "Lebenserinnerungen" zu machen. 



Christoph Heinr. Pfaff. 
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Aus: "Mein Aufenthalt in der Carls-Hochschule 
von 1782-1793" 

•.. Den bei weitem wichtigsten Gewinn gewahrte mir das 
Zusammentreffen mit dem trefflichen Cuvier. Diese schone 
Jugendzeit, diese Zeit meiner ersten Schritte auf dem Gebiete 
der Naturwissenschaften tritt freilich in den Hintergrund einer 
fernen Vergangenheit zuruck, aber doch stehen noch viele 
Erinnerungen aus derselben lebhaft vor meiner Seele; vor 
aHem leuchtet mir noch das unvergangliche Bild Cuviers 
als der Genius meines aufstrebenden Geistes freundlich ent
gegen. Cuvier studierte damals vorzugsweise Cameralwissen
schaften, die mit den Naturwissenschaften so innig verbunden 
sind. Ich war noch in der philosophischen Lehrklasse, hatte 
mich aber bereits fUr die Arzneiwissenschaft entschieden, 
deren Studium ich ein Jahr spater beginnen sollte. Gemein
schaftliche Studien und Sympathie der Gefuhle knupften 
bald das innigste Band zwischen uns, allein dieses schone 
VerhaltniB war nicht bloB das der Freundschaft, sondern 
zugleich das eines Lehrers zum SchUler. Cuvier war freilich 
erst 18 Jahre alt, also nur 4 Jahre alter als ich, aber man weiB, 
wie groB der Unterschied an Jahren in einer friiheren Lebens
periode ist. Cuvier hatte auBerdem das groBe Dbergewicht 
seines angebornen Genies; er hatte schon groBe Fortschritte 
auf der Bahn gemacht, auf welcher ich, ein angehender 
Jiingling von 14 Jahren, die ersten Schritte versuchte. Ich 
wurde vom Anfang unserer Bekanntschaft der eifrigste Ge
nosse seiner naturhistorischen Studien, fUr welche scho n in 
dieser fruhen Zeit das angeborene eminente Talent Cuviers 
und seine entschiedenste Vorliebe sich bewahrten. Zu den 
schonsten Erinnerungen dieses unvergeBlichen Jahres von 
1787-1788 gehort die eines naturhistorischen Vereins zur 
gemeinschaftlichen Cultur der Naturgeschichte in ihrem 
ganzen Umfange durch Anlegung von Sammlungen, Aus
arbeitung von Aufsatzen und wechselseitige Mitteilung der 
gemachten Beobachtungen. 

Cuvier entwarf die Statuten dieses Vereins; er, selbst die 
E b s t ei n, Arzte-Memoiren. 10 



Seele desselben, war unser Pdisident, und verschaffte den 
wochentlichen Sitzungen ihr vorziiglichstes Interesse durch 
seine gehaltvollen Vortrage ... 

Auch nach dem Abgang Cuviers im Friihjahr 1788 unter
hielten wir, Marschall und ich, noch schriftlich diese Ver
bindung mit Cuvier, und die Frucht unserer wissenschaft
lichen Correspondenz sind die von Professor Behn heraus
gegebenen Briefe George Cuviers an C. H. Pfaff aus den Jahren 
1788-1792, naturhistorischen, politis chen und literarischen 
Inhalts, Kiel 1845, welche ein herrliches Denkmal der friihen 
gediegenen Leistungen Cuviers auf dem Gebiet der gesamten 
Naturgeschichte liefern. 

Das innige Verhaltnis wahrend dieses unvergeBlichen 
Jahres zwischen Cuvier und mir war nicht bloB das Ver
haltnis eines alteren Freundes sondern im eigentlichen Ver
stande auch das des Lehrers. Namentlich machte ich unter 
seiner Leitung meine ersten Fortschritte in der Physik und 
'ich verdanke seinem Privatunterrichte weit mehr, als dem 
trockenen geistlosen Vortrage des damaligen Professors der 
Experimentalphysik. Noch jetzt erinnere ich mich lebhaft 
der groBen Gabe der Deutlichkeit lmd Anschaulichkeit, 
welche Cuvier besonders in den optischen Wissenschaften 
durch die instruktivsten Zeichnungen seinem Unterrichte zu 
erteilen wuBte, wobei sich die charakteristischen Ziige seines 
groBen Lehrertalentes offenbarten, das sich auf einem gro
Beren Schauplatz gleichsam vor einem europaischen Publi
kum so glanzend entfalten sollte. 

Aus: A ufenthalt in Gottingen vom Herbste 1793 
bis zum Herbste 1794 . 

. . . Ich erinnere mich noch bei meinem ersten Besuch 
des Richterschen Clinicums, daB def gewaltige Herr aus dem 
Haufen der Studenten den neu angekommenen schwabischen 
Doktor hervorrief, einen Kranken zu untersuchen und das 
Nothige zu verordnen, bei welcher Probe ich mir gliick
licherweise den Beifall des Meisters erwarb. Die beiden andern 
Clinica bei Stromeyer und Osiander waren ambulatorisch, 



147 

und es wurde 11ur einigemale wochentlich in den Sitzungen 
von den Practikanten referiert. Sie lieferten wenig Aus
beute. Osianders Freundschaft verschaffte mir, aus AniaB 
seines Clinicums, eine zahlreiche, fUr mich sehr n iitzliche 
Praxis in den unteren Volksschichten in der damals stark 
herrschenden Ruhrepidemie, die indeB keinen bosartigen 
Charakter hatte, sondern nur einfach catarrhalisch war, und 
durch Opiumtinktur mit Vinutn stibiatum leieht beseitigt 
wurde. Dies leitet mich auf meine damals gemachte Bekannt
schaft des beriihmten H ahnemanns, des von dem gHiubigen 
Homoopathen hochgefeierten Reformators der practischen 
Medicin. Er war in einer Art von Emigranten-Wagen mit 
seiner ziemlich zahlreiehen Familie in Gottingen angelangt. 
Ich lernte ihn zuerst bei seinem Besuch im Accouchir-Hospital 
kennen. Er machte auf mich den Eindruck eines Herren
huters und Mystikers, und sein Mysticismus verrieth sich 
auch dadurch, daB er die Laden seiner vorderen Zimmer 
immer verschlossen hielt. Ich besuchte ihn Ofters, ohne daB 
sich damals noch etwas von der Homoopathie an ihm verrieth, 
sondern er vielmehr von den chemischen Eigenschaften der 
Arzneimittel ihre Heilkraft erwartete. Eines seiner' Kinder 
wurde auch von der Ruhr befallen, und Hahnemann hoffte 
durch die antiseptische Kohle den Feind zu bekampfen; das 
Ubel verschlimmerte sieh, und da ich ihm versichern konnte, 
daB nach meiner Erfahrung bei den vielen Kranken, die ich 
zu behandeln hatte, meine Methode vortrefflich angeschlagen, 
so iibergab er mir den kleinen Kranken, welchen ich gliicklich 
durchbrachte. Neben meiner eigentlichen Brodwissenschaft 
waren es nun meine Lieblingsstudien, Physik, Chemie und 
auch Botanik, die ieh in Gottingen verfolgte. Und hier muB 
ich vor allem Lichtenbergl ) als den gl1inzendsten Stern hervor
heben auf dieser Bahn. 

Bei seinem bekanntlich entstellten Wuchse2) entschadigte 

, 1) Vgl. Erich Ebstein, Aus G. C. Lichtenbergs Correspondenz. 
Stuttgart 1905 und Derselbe, Lichtenbergs Mlidchen. Munchen 1907. 

2) Vgl. Th. Poppe, Deutsche Rundschau, Dezember 1901 und 
Ernst Bertram, G. C. Lichtenberg. Bonn 1919. 

10* 



148 

vollkommen sein herrlicher Kopf mit den nach der verschie
densten Geistesthatigkeit ergreifend leuchtenden und oft 
unwiderstehlich anziehenden groBen Augen, und der immer 
geistige Blick. Etwas Autfallendes muBte es haben, daB, 
wenn er aus der Seitenthtire seines Wohnzimmers in das 
amphitheatralisch eingerichtete Auditorium trat, er, um jene 
Entstellung zu verbergen, immer gleichsam in der ersten 
Position, wie ein Schauspieler, der dem Parterre nie den 
Rticken bieten darf, sich an der Wand hinbewegte, und eben 
so wieder dahinglitt, so daB man immer nur die Vorderseite 
zu sehen bekam, wie die armen Erdenbewohner immer nur 
die eine Seite des Mondes. So populair auch seine Vorlesungen 
tiber Physik wegen des gemischten Auditoriums gehalten 
werden muBten, so geist- und lehrreich waren sie doch, und 
oft mit kostlichem Witze gewtirzt. 

Eine Hauptsorge wendete er auf die Versuche, deren Aus
fiihrung dem seit vielen Jahren wohlbekannten Magister 
Seide oblag, und dessen Geschicklichkeit Lichtenberg gele
gentlich rtihmte. Dem vortrefflichen Manne, schon durch 
meinen Bruder, der wahrend seines Aufenthaltes in Gottingen 
ihm nahe befreundet wurde und gegen den er die groBte 
Achtung hegte, empfohlen, brachte mich der Galvanismus 
naher und zu einem ofteren wissenschaftlichen Verkehr. Ich 
beschaftigte mich gerade damals mit den Vorarbeiten zu 
einer weiteren Ausfiihrung meiner Dissertation in einem gro
Beren Werke und meine Versuche, die ich zu diesem Behuf 
anstellte, machten mich mit neuen interessanten Thatsachen 
bekannt. Lichtenberg zeigte groBes Interesse an mehreren 
Versuchen, die ich unter seinen Augen anstellte und er wid
mete den Resultaten derselben einen eigenen Artikel in seinem 
j ahrlich erscheinenden Almanache. Ich verdankte seiner 
lebhaften Theilnahme an diesem Gegenstande, so wie einigen 
Aufsatzen von meiner Seite, namentlich tiber Deluc's elek
trische Theorie, manche, theils kleinere, theils groBere schrift
liche Zusendungen von seinem Gartenhause aus, das er im 
Sommer bewohnte ... 

In den Weihnachtsferien machte ich einen kleinen Aus-
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£lug zu meinem Bruder, dem Professor der Mathematik in 
Helmstadt. Dieser Musensitz contrastierte auffallend durch 
seine Stille mit dem durch seine vielen Studenten gerausch
vollen Gottingen. Auch schien mir das Zusammenleben der 
Professoren viel gemiitlicher als in Gottingen, wo in jener 
gelehrten Vornehmheit die Herren mehr getrennt und isoliert 
von einander standen. Ich war besonders begierig, den Hof
rath Beireis naher kennen zu lernen, dessen Renommee als 
eines halben Wundermannes, so wie seiner merkwiirdigen 
Sammlungen auch zu mir gedrungen war. Es ist iiber ihn 
so manches bereits im Drucke erschienen1), wie denn auch 
Goethe seinen Besuch bei demselben umstandlich besprochen 
hat, daB es iiber£liissig erscheinen konnte, sich hier noch weiter 
iiber ihnauszulassen, wenn nicht meine Erfahrungen mit 
ihm durch ihr Piquantes, und durch die vielleicht richtige 
Charakteristik noch einiges Interesse einfloBen konnte. Er 
iiberbot gegen mich im eigentlichsten Verstande noch Miinch
hausen, und ich kann es nicht dem Umstande zuschreiben, 
daB er glaubte, meiner Jugend mehr bieten zu konnen, weil 
er diesem Charakter noch treu blieb, als ich ihn spater noch 
einigemal als ein mehr gereifter Professor besuchte. Sein 
Au Beres im Anzuge war altmodisch und konnte an einen 
Adepten erinnern. Er hatte eine wahre Fuchsphysiognomie, 
und trotz seines hoheren Alters war er noch sehr lebhaft, 
rUhrig und mittheilend, indem ich bei dem ersten Besuche 
volle acht Stun den bei ihm zubrachte. Bei dem Eintritte auf 
die Vordiele seines Hauses wurde man sogleich durch den 
Anblick einer ganzen mannlichen Figur mit einem Stabe in 
der Hand frappiert, der wie der Spiritus familaris des Haus
besitzers erscheinen konnte, auBerdem waren auf derselben 
allerhand, jedoch veraltete physikalische Instrumente auf
gestellt. DaB Beireis Alles, was Kunst und Wissenschaft 

1) Vgl. auch Fr. Karl von Strombeck, Darstellungen aus meinem 
Leben. Teil I (Braunschweig I833), der ihn etwa zur selben Zeit wie Pfaff 
aufsuchte und dort (S. 63-66) trefflich tiber den Charlatan in einem "hecht
blauen Hofrocke" berichtet hat. AuBerdem Carl von Heisters Buch: 
Nachrichten tiber Beireis .. Berlin I860 und B. Schuchardt im Correspoll
~~bl. 4e§! ap:tJ. Ver.e.ins 1. Thilringen XVI, 1887, S. 185..,-199· 
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darbietet, umfaBte, konnte man schon einigermaBen aus der 
Unterschrift eines Kupferstiches, den ich von ihm besitze, 
abnehmen, in welcher er als Professor von zwolf verschie
denen Wissenschaften, namentlich Logik, Anatomie, Chemie, 
Physiologie, Pathologie, Therapie, Chirurgie u. s. w. auf
gefiihrt war. Ais ganz glaubwlirdig ist mir von ihm erzahlt 
worden, daB, als der beriihmte Volta bei seinem Besuche in 
Helmstadt ihn nach der Zahl der Stunden, die er taglich lese, 
frug, er au Berte : sonst taglich 12 Stunden gelesen, und diese 
Zahl nur etwas beschrankt zu haben, da er sich die Spitze 
seiner Zunge weggelesen. Seine erste Frage an mich war, 
welche von den II oder 13 Sammlungen ich zu sehen wlinsche, 
worauf ich ihm erklarte, daB ich zu allen gleiche Lust habe. 
Ich konnte diese Zahl aber nur herausbringen, wenn ich fiir 
seine naturhistorischen Sammlungen eben so viele besondere 
Sammlungen zugab, als man Hauptabtheilungen des Thier
reichs unterscheidet. Diese letzteren boten wenig Interesse 
dar, waren auch schlecht aufgestellt und in jeder Hinsicht 
unvollstandig. D.asselbige galt von seiner Mineraliensamm
lung, die jedoch einige seltene Stiicke, namentlich einigc 
Prachtexemplare des sogenannten elastischen Sandsteins aus 
Brasilien enthielt; von dem beriihmten Diamanten war dies
mal nicht die Rede, doch wird er spater vorkommen. Sehr 
ausgezeichnet war ohne Zweifel seine reiche Miinz- und Me
daillensammlung, deren Werth er ungeheuer anschlug. Ein 
eigenes Zimmer war von den Gemalden eingenommen, die 
aber zu einem nicht geringen Theil unordentlich an der Wand 
herumstanden. Als ich bei einem zweiten Besuche nach 
meiner Riickkehr aus Italien diese Sammlung wieder besah, 
wurde ich von einigen Stiicken sehr angezogen, bei welcher 
Gelegenheit Beireis gegen mich auBerte, daB ein Englander 
ihm erklart habe, urn Italien in Rlicksicht auf Kunst kennen 
zu lemen, miisse man seine (Beireis) Sammlungen in Augen
schein nehmen. Er hatte mich bereits mit allerlei Miinch
hausenschen Anekdoten in Riicksicht auf Preis und Ankauf 
seiner Gemalde und wie er selbst durch eigene Preisaufgaben 
einige derselben, namentlich eine weibliche Figur erworben, 
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die mit dem von ihm aufgestellten Ideale Ubereinstimmend" 
we1chem gemaB diese Venus ansehnliche FUBe haben mUsse, 
weil das Weib bestimmt sei, Kinder zu tragen, unterhalten, 
und ich war schon in der ThUre, als er mich zuruckrief, und 
aus einer Schachtel eine seiner groBten Seltenheiten, namlich 
ein Oberbleibsel des von Herostrat verbrannten Dianen
tempels vorwies, welches in ein paar regelmaBigen StUcken 
Glas, die mit Gold incrustiert waren, bestanden, wobei er 
bemerkte, daB er diese Kostbarkeit einem seiner Commisio
naire, die er an verschiedenen Orten unterhalte, verdanke, 
der an art und Stelle, wo dieser Tempel sich befunden, nach
geforscht habe., Die sogenannten Vaucansonischen Auto
maten, namlich Flotenspieler, der Tambourinspieler und die 
Ente, die nicht bIos schnatterte, sondern auch ihr Futter 
verzehrte und mit allen Folgen verdaute, mit ihren FIUgeln 
schlug u. s. w., waren in einem eigenen Zimmer aufgestellt, 
aber in Unordnung, so daB sie ihre KunststUcke nicht 
machen konnten. l ) An seinen Lieberkiihnischen Prapa
raten, die eine eigene Sammlung bildeten, muBte ich 
allerdings die Feinheit der Injektionen bewundern, die in 
mehreren Geweben einen nicht geahnten Reichtum von Ge
faBen zeigten. Auch die Farbenpraparate wurden vorge
wiesen, namentlich verschiedene Zinnoberarten, aber ein Con
volut wurde nicht enthiillt, weil er von der Farbenintensitat 
dieser Probe Gefahr flir meine Augen fiirchtete. In seiner 
Unterhaltung mit mir war er in seinen Urtheilen sehr scharf 
und kritisch. Er habe sich frUh von den Fesseln der Autoritat 
los gemacht, und namentlich die Entlassung seines Haus
lehrers bewirkt, der ihn hart dariiber angefahren, daB er 
Newton's Optik als unheilbares Zeug verworfen habe. Als 
dasjenige Collegium, auf welches er den groBten Wert lege, 
nannte er seine Anweisung, neue Entdeckungen zu machen, 
die bei man chen seiner Zuhorer nicht ohne Frucht gebliebensei. 

Bei einer Theatercollation, an der ich zu einer anderen 
Zeit Theil nahm und bei der mehrere Notabilitattm Helm-

I) Vgl. Goethes ergotzliche Schilderung in den Annalen 1805. 
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stadts, namentlich der Abt Henke, anwesend waren, wurde 
der Thee aus einem chinesischen Kastchen genommen, und 
zugleich aus demselben ein Stuck Seidenpapier hervorgezogen, 
auf welchem sich chinesische Schriftzeichen befanden, die 
er dechiffrirte. 

Ich sah ihn zum letztenmale bei einem Besuch meines 
Bruders im Jahre r809. 1m AuBeren und in der Unterhaltung 
fand ich ihn unverandert und hier setzte er AHem, was ich 
bisher von ihm erziihlt, die Krone auf. lch erkundigte mich 
namlich nach seinen beruhmten Diamanten: ach! sagte er, 
der existirt nicht mehr, ich habe ihn aufopfern mussen, urn 
nicht ein armer Mann zu werden; bei der Kriegssteuer, die 
im VerhaltniB des Vermogens im Konigreiche Westphalen, 
zu demdamals Helmstadt gehorte, ausgeschrieben war, 
hatte ich eine ungeheure Summe zahlen mussen, da mein 
Diamant dem Werthe nach kaum dem ganzen Herzogthum 
nachstand, und so habe ich ihn verbrannt; das war aber auch 
das gottlichste Schauspiel, welches mir dieser Verbrennungs
ProceB dar bot. - Vbrigens war Beireis ein sehr geschatzter 
practischer Arzt und wurde in allen wichtigen Krankheits
fallen in hoherenStanden consultirt. 

Geheimra th Hoffmann. 

Der Hauptzweck meiner Zusammenkunft war, mich 
mit dem beruhmten Leibarzte des Churfiirsten von Mainz 
C. L. H otlmann, der mit seinem Herrn seine Zuflucht nach 
Aschaffenburg genommen hatte, uber die Krankheit des 
Grafen Reventlow zu berathen. Dieser Arzt war dem Grafen 
von der Fiirstin Gallitzin und dem beriihmten F. H. Jacobi, 
dringend empfohlen worden. Er haUe friiher seinen Auf
enthalt in Miinster gehabt und sich das hochste Ansehen und 
Vertrauen unterseinen katholischen Glaubensgenossen er
worben, fUr die er durch seine Unfehlbarkeit und seinen doc
trinairen'Dogmatismus wie geschaffen war. 

Der arztlichen Welt ist er durch mehrere ausgezeich
nete Schriften l aber auch durthseine seltsamen Theorien 
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und bizarre Hypothese namentlich die nur einmalige An
steckung der Blattern betreffend, hinHinglich bekannt. 

Bei seinem groBen arztlichen Renommee wurde er als 
Leibarzt nach Mainz berufen. Hieriiber ist mir nun folgende 
Anekdote als verbiirgt erzahlt worden. Es war ihm wohl
bekannt, daB die hypochondrischen Beschwerderi seines neuen 
Kranken, des Churfiirsten, zum Theil mit von dem etwas 
reichlichen GenuB des vortrefflichen Rheinweins herriihrten. 
Nach seiner Ankunft in dem ihm im Schlosse angewiesenen 
Quartiere war sein erstes, es sieh bequem zu machen, sich in 
den Schlafrock zu werfen und seine Pfeife anzuziinden. Der 
Hofmarschall, welcher ihn begriiBen sollte, war nicht wenig 
bestiirzt, als er den Tabaksdampf aufwirbeln sah. Er auBerte 
gegen den neuen Leibarzt, daB dem Churfiirsten niehts mehr 
wie Tabaksrauch zuwider sei, und daB fiir die unverbesser
lichen Raucher hundert Schritte vom Schlosse ein Pavillon 
angewiesen sei, wenn sie rauchen wollten. Nun, nun, erwie
derte Hoffmann, unserm gnadigen Herrn wiirde bei seinen 
Beschwerden eine Pfeife Tabak des Morgens sehr. heilsam 
sein. Der Herr Hofmarschall zuckte aber bedenklich die 
Achseln bei dieser AuBerung. Nachdem der bedachtige Leib
arzt bei seiner ersten Audienz die ausfiihrlichen Klagen iiber 
seine Beschwerden von dem hohen Patienten geduldig ange
hort und sich eine ZeitIang besonnen hatte, au Berte er gegen 
denselben, daB eine Pfeife Taba.k des Morgens mancher 
Beschwerde abhelfen wiirde. Aber, mein Gott, lieber Hoff
man, erwiederte der Churfiirst, der Tabaksrauch ist mir das 
Unertraglichste, das ich kenne; nun, nun, Ihre churfiirstIiche 
Gnaden, wir fangen mit wohlriechenden Krautern an und 
mischen allmahlig etwas Tabak bei. Nur ein Mann wie Hoff
mann, an den der unbedingte Glauben herrschte, konnte 
den Churfiirsten allmahlig in einen Raucher verwandeln. 

Ich war, als ich zum Behuf einer Consultation demselben 
einen Besuch machte, schon durch sein AuBeres frappiert. 

Sein ungewohnlich groBer Kopf hatte auf die Grafin einen 
solchen Eindruck gemacht, daB sie ihn nur den Minotamus 
nannte. Er verordnete dem Grafen Rcventlow das von ihm 
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in die Arzneikunst vorziiglich eingefiihrte, mit dem Namen 
Calx Antimonii cum Sulphure bezeichnete Mittel in einer 
Abkochung, auf welches er groBen Wert legte, das aber dem 
Kranken leider keine Hiilfe brachte1) ••• 

Aus: Reise nach Paris im Friihj ahr I80!. 

AuBerdem zog mich machtig gleich einem Magnet mein 
alter seitdem zu so hohem Ruhme gelangter Lehrer und 
Freund, George Cuvier, dorthin, durch dessen Vermittlung 
ich auch mit den bedeutenden Wissenschaftsmannern meines 
Faches naber bekannt zu werden hoffen durfte. 

So trat ich denn meine Reise dahin am I. April, dem Tage 
vor jenem vor die danische Marine so ruhmvollen aber ungliick
lichen Kampfe mit der englischen Obermacht unter Nelson, 
an, und es kamen uns auf unserer Reise erst erfreuliche Nach
richten iiber den Sieg auf unserer Seite, dann aber auch spater 
AuBerungen der warmsten Sympathie fur die muthigeh 
Kampfer des Nordens entgegen. 

Mein erstes Geschaft nach meiner Ankunft in Paris war, 
meinen alten Freund Cuvier aufzusuchen. Er hatte, nachdem 
die von Professor Behn herausgegebene Correspondenz Cu
viers mit mir im Jahre 1792 aufgehort hatte, alle Stiirme der 
Revolution durchgemacht, und fUr seine groBen Leistungen 
in allen Theilen der Naturgeschichte die hochste Anerkennung 
und die Anstellung eines Professors der vergleichenden Ana
tomie am iardin des plantes und als Secretair des Instituts 
errungen. Es war ein fUr die Wissenschaft und ihre Pflege 
hochst gUnstiger Zeitpunkt, wo sich der erste Consul durch 
den Titel "Mitglied des Instituts" noch hochgeehrt fiihlte, 
und diesen Titel allen iibrigen vorsetzte, und wo die ersten 

1) Auch G. A. Burger nennt Hoffmann, der ihn im Sommer 1778 in 
Hofgeismar behandelte, "den schnurrigen Hoffmann": "Er hatte mich 
ganz ausnehmend in Affection genommen; aber dennoch konnte ich uber 
seine Schnurrigkeit soviel nicht erhalten, daB er mir gegen die Beschwerden 
meines Leichnams was gerathen oder verordnet hl1tte.. .. Heute hatten 
wir weiter nichts zu thun, als von der Existenz der Pockendrusen, von seinen 
Streitschrlften fiber allerhand logische Spitzfindigkeiten usw. zu dispu
tieren." 
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Manner in der Wissenschaft, wie ein Laplace, Chaptal und 
Monge, zugleich an die Spitze der Staatsverwaltung gesetzt 
wurden. Das groBartige Institut des iardin des plantes, in 
welchem besondere hochberiihmte Lehrer fUr jeden Zweig 
der Naturgeschichte, fUr Geographie, Geologie, fUr theore
tische und technische Chemie angesteUt waren und mit wel
chern die groBen National-Museen in Verbindung standen, 
hatte sich dieser Pflege und Aufmunterung im hohen Grade 
zu erfreuen. Hier fand sich auch die reiche Sammlung fUr 
vergleichende Anatomie, die von Cuvier so gut wie neu ge
schaffen, die aber damals noch in einem sehr unscheinbaren 
Locale aufgesteUt war. Cuviers Wohnung selbst bestand in 
einem Pavillon von sehr beschrankten Raumlichkeiten, auch 
seine Haushaltung war damals noch hochst einfach, eine 
einzige Haushalterin besorgte die einfache Wirtschaft, kein 
Bedienter storte die gleichsam noch republikanische Einfach
heit. Cuvier befand sich in jener glUcklichen Lage, ganz den 
Wissenschaften leben zu k6nnen, ohne durch einen nach 
einem erborgten Glanze strebenden Ehrgeiz auf eine dies em 
heiligen Dienste fremde Laufbahn verlockt zu werden. Cuvier 
war damals gleichsam noch ein halber Deutscher. Wenn er 
gleich die Leichtigkeit in der deutschen Unterhaltung ver
loren hatte, so liebte er doch die deutsche Unterhaltung mit 
mir. Auch einigen seiner gelehrten Freunde hatte er die Lust 
zu dieser Sprache eingefloBt, namentlich trieb Biot das Stu
dium derselben mit Eifer. Cuviers ganze Zeit war unter seinen 
tiefen Studien im Cabinet und seinen mannigfaltigen Berufs
arbeiten als Lehrer und Secretair der naturhistorischen Classe 
des Instituts getheilt, und nur wenige Zeit widmete er der 
Erholung. Ich war glUcklich genug dies Alles mit ihm zu 
theilen, und seine ganze seltene Virtuositat und Individualitat 
kennen zu lemen, sowohl durch meine Theilnahme an seinen 
Vorlesungen, wie auch als sein taglicher Tischgenosse. In 
dem Kreise der wenigen Freunde, we1che er von Zeit zu Zeit 
urn sich versammelte, war er unstreitig der geistreichste. 
Hier schwand auch jener Ernst, der wenigstens in seinem 
AuBeren am charakteristischsten hervortrat, Cuvier war der 
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heiterste, belebteste Gesellschafter, die Unterhaltung war frei 
von pedantischer gesuchter Gelehrsamkeit, und wenn sie in 
eine Disputation ausarten wollte, so schnitt sie Cuvier mit 
einem brisons la dessus abo Dbrigens war meines Freundes 
literarische Thatigkeit, sowohl als Lehrer wie auch als Schrift
steller in diesem Zeitpunkte bewunderungswurdig, woruber 
ich als sein taglicher Tischgenosse und Theilnehmer an dieser 
Thatigkeit, und in gewisser Rinsicht als SchUler desselben 
das vollstandigste Zeugnis ablegen kann. Er hielt wahrend 
eines Theils des Sommers Vorlesungen uber die vergleichende 
Anatomie im Pflanzengarten vor einem sehr zahlreichen 
Auditorium, und noch auBerdem populaire Vortrage uber 
die Naturgeschichte in dem sogenannten Athenaum vor einem 
sehr gemischten Publicum, wozu auch Damen gehorten. 
Diese Vortrage zeichneten sich nicht so sehr durch glanzende 
Beredsamkeit, als vielmehr durch ihre Klarheit, Grundlich
keit und doch zugleich durch ihre Eleganz auf. Es war· urn 
diese Zeit gerade ein Stor von auBerordentlicher GroBe fur 
das Museum eingegangen, dessen Zergliederung durch Cuvier 
und Dumenil fur uns sehr lehrreich war, und den die Pro
fessoren des Pflanzengartens am Ende fUr ihre Mahlzeit 
unter einander theilten ... 

Alexander Volta war in Paris angekommen, urn die Fran
zosen mit seinen Entdeckungen naher bekannt zu machen. 
So wichtig und tief eingreifend auch die Arbeiten Coulombs 
in der Lehre von der Electricitat gewesen waren, so wenig 
hatten die Manner, die sich mit dem Studium der Natur
wissenschaften beschaftigten, und namentlich die Chemiker, 
die eine Hauptrolle im Nationalinstitute spielten, Notiz 
davon genommen, und vor aHem war die Lehre vom Galva
nismus eine wahre terra incognita fUr dieselben. Volta machte 
also das groBte Aufsehen unter ihnen und muBte sie buch
stablich erst in die Schule nehmen, urn ihnen die Theorie 
seiner unsterblichen Erfindung, der SauIe, versHindlich zu 
machen. Mir das besondere Gluck zu Theil, dem groBen 
italienischen Physiker durch meine InauguraI-Dh;sertation 
bekannt geworden zu sein. Rier hatte ich dem ScharfbIicke 



157 

und dem groJ3en Experimentir-Genie Volt as das Haupt
verdienst in dem Anbau dieses neuen Gebietes der merk
wiirdigsten Naturerscheinungen vindicirt, was in Beziehung 
auf Galvani mehr ein gliicklicher Zufall gewesen; vielleicht 
mochte das mit zu der freundschaftlichen Aufnahme und 
Beachtung beigetragen haben, die mir von diesem herr
lichen Manne zu Theil wurde. Ich muJ3 ihn mit diesen Namen 
bezeichnen, denn nie habe ich so groJ3e Bescheidenheit, so 
viel achte Einfalt mit so vielen Verdiensten vereinigt gefunden. 
Und der schone Ausdruck seines Geistes in den sprechenden 
Augen, verbunden mit der charakteristischen lombardisch
italienischen Physiognomie, mit einer hohen Gestalt und der 
wiirdigen Haltung ist meiner Phantasie unverganglich ein
gepragt gebIieben. Je mehr die Volta auszeichnende Eigen
schaften den Franzosen oft fehlen, urn so groJ3ere Gewalt 
scheinen erstere iiber dieselben auszuiiben, wenn sie im Bunde 
mit groJ3en Verdiensten und einem wahren wissenschaftlichen 
Genie auftreten, und so ward denn auch Volta dieselbe giin
stige Aufnahme zu Theil, wie zwanzig Jahre vorher seinem 
Geistesverwandten Franklin. 

Volta und Cuvier hatte ich es damals zu verdanken, daJ3 
ich zu den Sitzungen der Commission gezogen wurde, welcher 
die Priifung der neuen Entdeckungen Volt as iibertragen war. 
Noch trat damals die Voltasche Saule in ihrer bescheidenen 
Gestalt von kleinen Zink- und Kupferplatten in einem Etui 
von weiJ3em Blech eingeschlossen auf, erregte aber nicht 
wenig Erstaunen, als Volta durch Hiilfe seines Condensators 
und Strohhalm-Electromotors die Gesetze derselben ent
wickelte. Ich war leider schon abgereist, als jene merkwiir
dige Sitzung des Nationalinstituts statt fand, in welcher 
Volta seine Epoche machende Abhandlung iiber die "Saule" 
vorlas, jene Sitzung, an welcher der erste Consul selbst Theil 
nahm und zugleich die allgemeine Begeisterung theilte, wo
durch die Aussetzung jener zwei galvanischen Preise, eines 
kleineren von 3000 Franken und eines groJ3eren von 100000 

Franken veranlaJ3t wurde, von denen ersterer, mitten im 
Kriege zwischen Frankreich und England, Humphry Davy, 
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und seine, freilich nicht lange die Probe bestehende Ent
deckung der sogenannten uni- und bipolaren Leiter der Elec
tricitat zuerkannt wurde. 

Karl Friedrich Burdach 
(1776--1847) 

Er wurde am 12. Juni 1776 in Leipzig geboren, lieB sich dort als prak
tischer Arzt nieder und wurde da 1806 a. o. Professor der Medizin. I8n 
kam er als Ordinarius der Anatomie nach Dorpat, von da in der gleichen 
Eigenschaft nach Konigsberg, wo er nach einem reichen wissenschaftlichen 
Leben am 16. Juli 1847 starb. Nach dem Tode erschien seine Selbstbio
graphie: .. Riickblick auf mein Leben" (Leipzig 1848), die er 1842 zu schreiben 
anfing und kurz vor seinem Tode beendigen konnte. Es soUte auch seine 
letzte literarische Arbeit werden: .. ich wollte nichts beschonigen, aber man 
sollte auch nicht an mir irre werden und die Gesinnungen, die ich geauBert, 
nicht fiir Heuchelei halten." Auf Grund einer eigenen Analyse gelangt er 
iiber sich selbst zu folgenden Urtheil: .. Waren auch meine Geisteskrafte 
nur ma.Big, so fehlte es mir dafiir nicht an lebendiger Gemiithskraft; in 
meinen Ansichten und Gefiihlen, meinen wissenschaftlichen Bestrebungen 
und meinem Handeln fand ich eine Einheit, die mich gliicklich machte. so 
daB ich selbst eine reinere Begabung gern entbehrte." 1m ganzen sind 
Burdachs Erinnerungen deshalb so wichtig, wei! sie vollig objektiv sind 
und wei! sie uns einen vorziiglichen Einblick in den Stand der damaligen 
wissenschaftlichen Bestrebungen verschaffen. Am bekanntesten hat Burdach 
gemacht: .. Vom Baue und Leben des Gehirns und Riickenmarks. 3 Bande, 
Leipzig 1819-25, in dem der spater nach ihm benannte Fasciculus cuneatus 
(Burdachscher Strang) beschrieben ist. Interessant und ganz besonders 
wertvoll erscheint mir K. Ernst von Baers Urteil iiber Burdach 
der ihn einen sehr liebenswiirdigen und geistreichen Mann nennt, aber 
dabei betont, daB er nicht die Gewohnheit hatte, oder das Bediirfnis 
fiihlte, selbst viel zu zergliedern." (Baer, Selbsthiographie S. 419.) 

... Ehe dieses geschah, hatte ich mit meinem Sohne noch 
ein schweres anatomisches Geschiift. Ein Hauptmann von 
Droste hatte vor mehreren Jahren, als er den baldigen Tod 
seiner Gemahlin befiirchtete, bei mir anfragen lassen, ob ich 
es iibernehmen soUte, ihren Leichnam einzubalsamiren. Jetzt 
aber war er selbst, gegen siebzig Jahre alt, gestorben und 
seine Gemahlin iibertrug mir nun am II. August 1827 diese 
Procedur an seinem Leichname, da sie denselben in einem 
Glaskasten in ihrem Wohnzimmer aufgestellt sehen wol1te. 
Es war ein wohlgenahrter Korper von ungewohnlicher GroBe, 
und man hatte ihn nach dem Tode zwanzig Stunden lang bei 
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der starken Sommerhitze im Bette liegen lassen, ehe er mir 
und meinem Sohne in der anatomischen Anstalt ubergeben 
wurde. Nachdem wir ihn exenterirt hatten, spritzten wir 
eine Kalilauge in die aufsteigende Aorta, die arteria anonyma 
und die beiden Huftarterien so lange, bis alles Blut verflussigt 
und durch die entsprechenden Venen ausgetrieben worden 
war, so daB das nunmehr eingespritzte Wasser, welches die 
Kalilauge selbst hinwegnahm, ungefarbt abfloB. Nachdem 
diese Operation mit dem vollkommensten Erfolge vor sich ge
gangen war, spritzten wir eine feine rothe Wachs masse in 
beide Carotiden und hatten die Freude, zu sehen, wie das 
Gesicht seine Falten verlor und die Wangen sich rundeten, 
den Schein lebendigen Turgors, ja selbst einen leisen Schimmer 
von Rothe gewannen. Wir wunschten uns Gluck und legten 
den Leichnam in eine Lauge von Aetzsublimat, ur..d da er nicht 
auf dem Boden der Wanne blieb, was uns freilich etwas stutzig 
machte, so hielten wir ihn durch aufgelegte groBe Steine dar
nieder. Am folgenden Morgen sahen wir zu unserm Schrecken, 
daB er die Steine abgeworfen hatte und oben schwamm: es 
war offenbar, daB die Faulnis mit alIer Macht hereinbrach. 
Wir nahmen durch Trepanoffnungen das Gehirn, in we1chem 
wir die feinsten HaargefaBe mit unserer Injektionsfliissigkeit 
gefUllt fanden und, so weit es moglich war, das Riickenmark 
heraus, exstirpirten die Augen, legten den- Leichnam in eine 
frisch berei tete, starkere Lauge von Aetzsublimat und be
schwerten ihn mit mehreren Centnern schweren Steinen. 
Demungeachtet schwamm er bald wieder oben und die Faul
niB schritt fort. Wir machten nun an der Riickseite des 
Rumpfes und der GliedmaBen tiefe Einschnitte, spritzten von 
der Sublimatlosung so viel als moglich zwischen die Muskel
masse, machten immer frische und stiirkere Lauge, hingen 
leinene Beutelchen mit Sublimat in Substanz darein, so daB 
fast der ganze Vorrath davon in den Konigsberger Droguerie
handlungen und Apotheken darauf ging: Alles vergeblich; 
der Leichnam warf die groBten Steine herab und schwamm 
oben auf. Wir hiindigten ihn nicht eher, als bis wir ihn durch 
eine an der Decke ange brachte Rolle an einem Seile in die 
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Hohe zogen, so in ein iiber sieben FuB hohes FaB, mit Subli
matlauge gefiillt versenkten und mittels eines eingepaBten 
Deckels darnieder hielten. Die Dauerhaftigkeit, welche er in 
dieser dreiwochentlichen Clausur erlangte, stimmte jedoch 
nicht zu dem, was sich indeB im Hause des Verstorbenen er
eignete: die Wittwe namlich hatte ihr Herz einem jungen 
Manne zugewendet, und da sie schon zu alt war, urn das 
Gliick der Liebe lange hinausschieben zu konnen, verlobte 
sie sich mit ihm, ehe sie noch einen Monat in dem traurigen 
Wittwenstande zugebracht hatte. Der zum Erben eingesetzte 
Brautigam meldete mir schon am 8. September, daB sie ge;. 
storben sei, und er sie ihrem Wunsche gemaB sammt 
ihrem Gemahle, dessen Einbalsamirung nun unterbleiben 
miisse, beerdigen lassen wolle. Ich erwiderte, daB die Ein
balsamirung bereits vollbracht sei; der Leichnam wurde 
vol1standig mumificirt herausgehoben, angekleidet und in den 
Sarg gelegt; die Augenhohlen wurden mit Baumwolle ge
ftillt, die Augenlider, Lippen und Wangen durch Driicken 
und Streichen in die normalen Formen gebracht: unser Werk 
war auf das Beste gelungen und macht uns nach der vielen 
Miihe und Sorge nicht wenig Freude. Allein der Erbe war 
sehr verdrieBlich dariiber, daB er die Kosten der Einbalsa
mirung tragen muBte und machte seiner iiblen Laune Luft, 
indem er es sehr unrecht fand, daB wir die Mumie zur Schau 
ausgestellt hatten, auch behauptete, sie sehe dem alten Herrn 
nicht 1ihnlich, was in sofern richtig war, als sie nicht mehr 
die durch Alter und Krankheit gezogenen Furchen zeigte. 
Unser Kunstwerk wurde wirklich begraben! 

Ich selbst. 

I. Geisteskrafte. 
Nachdem ich nun erzahlt, was ich erfahren und gethan, 

bleibt mir nur wenig, aber doch Einiges tiber mich selbst zu 
sagen iibrig. Wieich in dem Berichte von meinen Leistungen 
iiber diese gegenwartig ein richtigeres Urtheil fallen zu konnen 
glaubte, weil mir meine Arbeiten, da ich sie selten wieder nach-
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gesehen hatte, einigermaBen fremd geworden sind, so traue 
ich auch dem Urtheile iiber mich selbst jetzt um so mehr 
Unbefangenheit zu, da ich am Ziele meiner Laufbahn stehe 
und mich als einen bereits Abgeschiedenen anschaue. Wie 
dort, so werde ich auch hier mich ganz offenherzig ausspre
chen: ich habe nicht allein den Muth, meine Mangel zu be
kennen, sondern auch den groBeren, mich meiner guten Eigen
schaften zu riihmen; und sollte ich mich dabei hin und wieder 
tauschen, so will ich auch diese Schwache nicht verhehlen, 
da sie ebenfalls zu meiner Charakteristik gehort . 

. .. Vermoge meiner geistigen Constitution ging ich nur 
darauf aus, eine schlichte Anschauung der Natur dadurch 
zu gewinnen, daB ich ihre Erscheinungen nach dem Gebote 
der Vernunft im Zusammenhange betrachtete; und man kann 
mich der Flachheit zeihen, indem ich von spitzfindigen Er
orterungen einzelner Gegenstande, so wie von tiefsinnigen 
Forschungen fern blieb. Ich habe mich mit Kant, Fickte, 
Sckelling, Hegel bekannt gemacht, aber Keinem und Letz
terem am Wenigsten, in die Tiefe der Speculation ganz folgen 
konnen; ich eignete mir von ihnen nur das an, was ich ver
stand und wovon sie mich iiberzeugten, so daB ich denn auch 
kein Nachbeter von ihnen geworden bin; zum Beispiel die 
Kategorien von Quantitat und Qualitat, Relation und Moda
litat habe ich nicht etwa angewendet, wei! ich Kanten folgte, 
sondern ich bin im Laufe meiner Studien und auf empirischem 
Wege dazu gekommen. Als ich namlich die Sinne unter ein
ander verglich, um sie als ein Ganzes und dessen Gliederung 
zu erkennen, tiberzeugte ich mich, daB sie nicht nach einem 
einfachen MaBstabe beurtheilt werden diirften, sondern aus 
verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten waren, und 
fand nun, daB es solcher Gesichtspuncte nur vier gabe, diese 
aber den Kantschen Kategorien entsprachen (vom Baue und 
Leben des Gehirns, Bd. III, s. II5-222). Dasselbe bestatigte 
sich mir im Betreff der Verhaltnisse der Befruchtung (Physio
logie, Bd. I, S. 286, 296) und der Lebensalter (ebendas. 
Bd. III, S. 644, 650). Dber den Grund der Kategorien wollte 
ich eine ausfiihrliche Untersuchung bekannt machen; indeB 
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habe ich nur eine Andeutung davon gegeben {Blicke ins 
Leben, Bd. II, S.I74flgg.}. 

Sich mit speziellen Untersuchungen beschaftigen, ist eben 
so angenehm und lohnend: man wahlt sich den Gegenstand, 
der gerade interessiert oder iiber welchen der Zufall besondere 
Aufschliisse gewahrt hat, und laBt liegen, was gleichgiiltig 
oder unbequem ist; man bewegt sich mit volliger Freiheit, und 
bei nothiger Aufmerksamkeit und Ausdauer bleibt es nicht 
leicht ohne Ausbeute: ut enim naturam nom, vix unquam eum 
dimittit, a quo consulitur, quin aliquod laboris praemium 
reddat (Haller 0pp. min. Tom. II. p. 185); das dabei er
worbene Verdienst wird endlich von den Zeitgenossen allge
mein anerkannt und bleibt als Thatsache auch bei den kom
menden Generationen in Ehren. Wer dagegen sich mit Zu
sammenstellung des Beobachteten beschaftigt, urn Resultate 
daraus zu ziehen, ist mehr gebunden, und seine Arbeit wird,. 
wenn auch gar wohl benutzt, doch verhaItniBmaBig gering 
gescha.tzt, zumal bei einer erwerbsiichtigen und materiali
stischen Richtung des Zeitalters. Den Einzelheiten nachjagend 
legt man oft nur auf diese einen Werth, indem man meint, 
denken konne Jeder, und dies sei im Grunde nur eine Art 
des MiiBiggehens, ungefahr wie der Tagelohner sich nicht da
von iiberzeugt, daB man ruhig am Tische sitzend arbeiten 
kann. Man will immer mehr Stoff fiir die Wiss~nschaft ge
winnen und kommt dariiber am Ende gar nicht/tum Denken, 
da man es stets verschiebt. Indem man dies nicht achtet, 
macht man auch keinen Unterschied zwischen einer wissen
schaftlichen Combination und einer geistlosen Compilation. 
Wie eine Opernsangerin es unter ihrer Wiirde halt, im Schau
spiele aufzutreten, weil das Sprechen keine Kunst ist, so 
fiirchtet der wissenschaftliche Detaillist, durch eine syste
matische Arbeit seinem Rufe zu schaden; wie denn ein ge .. 
achteter Naturforscher vor Kurzem den Ausspruch that: 
ein tiichtiger Mann schreibt jetzt kein Bueh, sondern nur Ab
handlungen. Man bedenkt nicht, daB die Disciplinen auf 
solche Weise in Gefahr kommen wiirden, unter der Last des 
Stoffes zu erliegen; daB eine noeh so gToBe Menge vereinzelter 



Kenntnisse immer noch keine wirkliche Wissenschaft giebt; 
daB es nothig ist, von Zeit zu Zeit in der empirischen For
schung anzuhaIten und im Dberblicke des gegenwartigen Zu
stan des der Wissenschaft zu erkennen, was nun noch zu thun 
ist. - In dem Urtheile iiber meine Leistungen hat sich jene 
Einseitigkeit der Detaillisten ofters gezeigt. Ich bin im Ge
biete specieller Forschung keineswegs ganz unthatig gewesen. 
Ich habe die Resultate meiner Untersuchungen iiber die 
Formen der Verzweigung der HaargefaBe und iiber den Me
chanismus der Herzklappen bekannt gemacht und in Betreff 
der CentraItheile des Nervensystems Manches entdeckt, z. B. 
die Textur des Riickenmarkzapfens und seines Endfadens, 
die Verhaltnisse der doppeIten Fasern der Pyramiden und des 
Hiilsenstranges, den Zusammenhang der Oliven, die Art, wie 
die einzelnen Schichten des kleinen Hirns sich fortsetzen, die 
Vormauer, die Linsenkerne, die Zwingen u. s. w. Auch habe 
ich iiber manche meiner physiologischen Experimente be
richtet, namentlich tiber die Bildung der Stimme, tiber "den 
Herzschlag, tiber die Bewegung des Gehirns, tiber den Ein
fluB des sympathischen Nerven auf die Eingeweide, tiber die 
Function des fiinften und siebenten Hirnnerven; auch habe 
ich nicht unterlassen, mich tiber andere Lebenserscheinungen 
durch eigene Beobachtung zu unterrichten. DaB ich auf 
dem Gebiete der empirischen Forschung nicht mehr geleistet 
habe, hat seinen Grund zum Theil allerdings in der vorwal
tenden Neigung zur Theorie; zum Theil aber auch darin, 
daB meine Lageerst spat mir gestattete, mich eigenen Be
obachtungen hinzugeben (S. 16r, 229) : als ich einmal an einem 
alphabetischen Register, urn bald fertig zu werden, mit groBer 
Emsigkeit gearbeitet hatte, konnte ich mir anfangs zwei 
Dinge nicht zusammen denken, ohne zugleich der Reihenfolge 
ihrer Namen im Alphabete mich zu erinnern, - und so mag 
die Gewohnung auch in Betreff systematischer Arbeiten ihre 
Macht tiber mich bewiesen haben. Nach def Regel: a potiori 
tit denominatio muBte ich es mir gefallen lassen, daB man 
mich als Systematiker bezeichnete, wiewohl ich mich nicht 
tiberzeugen konnte, daB man darum meine speciellen Unter-

II'" 
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suchungen, z. B. tiber die Halsrippen, tiber die zweileibigen 
MiBgeburten u. s. w. ganz tibersehen muBte. Wie man aber, 
urn MenschenkenntniB zu erlangen, nicht gerade weit zu 
reisen braucht, so schien mir eine maBige Reihe eigener Be
obachtungen tiber die wichtigsten Lebenserscheinungen hin
reichend, urn unter fleiBiger Benutzung fremder Erfahrungen 
die Physiologie grtindlich bearbeiten zu konnen. 

In der zeitgemaBen Bearbeitung der Physiologie fand ich 
zunachst zwei groBe Nebenbuhler, die durch Umfang und 
Gehalt ihrer speciellen Forschungen ohne allen Vergleich 
groBere Verdienste sich erworben hatten, ais ich, in wissen
schaftlicher Hinsicht aber nach entgegengesetzten Richtungen 
hin von mir abwichen: den geistreichen Carus,1) der mit poeti
schem Sinne die Idee des Lebens auffaBte, aber oft unklar 
und phantastisch erschien; und den unermtidlichen Johannes 
M iiller,B)der bei empirischemReichthume und philosophischem 
Raffinement in vereinzelten materialistischen Theorien sich 
verlor. Ich aber stand zwischen ihnen, indem ich im Geiste 
wirklicher Erfahrungswissenschaft mich treu an die Erschei
nungen hielt, sie jedoch im Zusammenhange betrachtete und 
dadurch allein die Anschauung derselben nach ihrem Wesen 
erstrebte. DaB mich friihzeitig die Naturphilosophen als 
bioSen Empiriker verrufen (S. 162flg.) und die Empiriker als 
philosophischen Traumer verdachtigt hatten, habe ich be
reits angefiihrt. Ich ging unbekiimmert auf meiner Bahn 
fort. In der alten Schule erzogen, hindurchgegangen durch 
die Stadien der Nervenpathologie, des Brownianismus, der 
Naturphilosophie und der Chemiatrie schien ich mir zu einem 
J.mbefangenen Urtheile iiber die Ereignisse der neuesten Zeit 
herangereift zu sein. Ich folgte nicht dem Beispiele der Greise, 
welche das Treiben der neuen Generation, wei! es ihnen fremd 
ist, verdammen, und, wenn sie zu vorsichtig sind, urn in 
offene Opposition zu treten, mit der Gegenwart grollen; vieI
mehr achtete ich die Bereicherung unserer Kenntnisse, die 

1) Carus, vgl. unten S. 177ff. 
B) Briefproben bei Ebstein a. a. O. S. IIO-I23. 
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wir der nach Besiegung der naturphilosophischen Revolution 
erfolgten Restauration des Empirismus verdanken, konnte 
mich aber nicht fiir aIle geringfiigige Einzelheiten, auf welche 
die jiingem Forscher groBes Gewicht legen, interessieren, da 
ich iiber das Ganze meine Ansicht ausgebildet hatte. 

Johann Nepomuk von Ringseis 
(I785-1880) 

Er wurde als der Sohn eines Gastwirts in Schwarzhofen in der Ober
pfalz am 16. Mai 17S5 geboren. Er studierte IS05- IS12 in Landshutunter 
Tiedemann und Walther. machte bei Roschlaub .. mit seinem Atome spal
tenden dialektischen Scharfsinn" seine Doktorarbeit und wurde dann Assi
stent bei ihm. In diese Zeit fa.nt die filr ihn bedeutungsvoll gewordene 
Freundschaft mit Clemens und Bettina von Brentano. Auf seinen Studien
reisen kam er ISI2 nach Wien und ISI4/I5 nach Berlin. wo ihn der alte 
Heim am meisten anzog. Mit Goethe. den er ebenfalls ISI5 besuchte. teilte 
er die Vorliebe ffirs MineraIiensamme1n. 1815/16 machte er als Spital
medikus den Fe1dzug nach Frankreich mit und lieB sich 1816 in Miinchen 
nieder. wo die Philosophen Baader. Sche11ingund Feuerbach zu seinen 
Patienten gehorten. Dadurch. daB er zum Reisebegleiter des Kronprinzen 
Ludwig ernannt wurde. erhielt er auch gleich die Oberarztste11e an der 
medizinischen Abteilung des dortigen Krankenhauses. Seit ISIS las er 
Vorlesungen in lateinischer, seit 1836 in deutscher Sprache an der IS26 
nach Munchen verlegten Hochschule. Die Diagnostik stand filr ihn im 
Mitte1punkt des Interesses. So war er es auch. der den Gebrauch des Ste
thoskops in Milnchen eingefilhrt. In spl!.terer Zeit betl!.tigte er sich politisch 
und galt filr einen politischen Schwi!.rmer. In seiner Polemik konnte er 
recht scharf sein. besonders gegen Schonlein. den er mit .. GroJ3filrsten 
medicinische Wissenschaft" anredet. Die Angriffe auf SchOnIein hat dessen 
Schiller Siebert mit derse1ben Grobheit und Gehl!.ssigkeit zurftckgewiesen. 
Ringseis' (I S4I) System der Medizin wurde nicht ernst genommen. und er selbst 
konnte sich nicht mehr halten. IS52 wurde er .. wegen vorgerftckten Alters" 
seiner Ste11ung enthoben. Er hatte aber noch ein langes Leben vor sich: 
IS72 wurde er als Universitl!.tsprofessor pensioniert. Von IS75 ab arbeitete 
er an seinen Memoiren. Die letzten Jahre verbrachte er auf einem Landhaus 
in Tutzing am Starnbergersee. wo er am 22. Mai ISSo im Alter von 95 Jahren 
starb. (Vgl. ilber ihn Kerschensteiner: Geschichte der Milnchener 
Krankenanstalten. Munchen 1913. S. 195-2II.) 

... Vom Wichtigsten war mir der Verkehr mit dem "alten 
Heim"I), dem gefeierten, aus Meiningen gebiirtigen Arzte' und 
Geheimrath, dessen GeniaIitat als Diagnostiker und Praktiker 

I) Vgl. G. W. Kessler, Leben Ernst Ludwig Heims. Leipzig 1846. 
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sowie in seiner ganzen Personlichkeit mir einen groBen und 
dabei auBerst liebenswiirdigen Eindruck hinterlassen hat. 
Seine freundliche Heiterkeit, seine anspruchslose Unbefangen
heit, sein nicht selten kindlich anmuthiger Scherz, stachen 
auffallend ab von der kalt vornehmen Gemessenheit mancher 
seiner Kollegen, z. B. des ebenfalls beriihmten Formey. Heim 
erwies mir die Ehre, zu seinen taglichen von 6-7 Uhr statt
findenden Morgenordinationen an Arme (oder an Jeden, der 
die Stunde nicht scheute) mich aufzufordern, und tauscht 
mich nicht die Erinnerung, so war dazumal, vermuthlich in 
'Folge der kriegerischen Zeitlaufte, kein anderer junger Arzt 
zugegen. Heim erschien hier noch in Hemdsarmeln und voll
endete, urn Zeit zu gewinnen, seinen Anzug wlihrend der 
Ordinationen. - Auch in der Privatpraxis nahm er mich in 
merkwiirdigen Fallen mit sich, und iiberdieB erfreute ich mich 
an seinem Tisch, zu dem er mich ofter geladen, seines geist
voUen und heiteren Gesprachs. 

Ich habe bei Heim Verordnungen von hochster Genialitat 
gesehen, womit ich niehts zu vergleiehen wiiBte, was ich vor
her und nachher an anderen Arzten beobachtete. (Peter 
Frank praktizierte nieht rnehr, als ich zu Wien ihn traf.) -
Alle genialen Arzte sind fUr gewohnlich spars am in ihren 
Mitteln, aber sie haben die Einsieht, daB sie das AuBeror
dentlichste und Kiihnstewagen dlirfen und miissen, und die 
Kiihnheit, dieser Einsicht zu fQIgen. 

Die Feinheit von Heims Sinnen war bekannt. Als er einst 
in rneiner Gegenwart in seinem Ordinations zimmer sich mit 
:Krankenbeschaftigte, trat eine Magd mit einem Kinde herein 
und setzte sich gleich neben der Thiir auf einen Stuh!. Ohne 
die Person, mit der er sprach, zu verlassen, und den kleinen 
Patienten in Augenschein zu nehmen, rief er: "Das Kind 
hat den Scharlach." Am Geruch hat er dieB erkannt. Die 
Graviditas extrauterina eines Kindes merkte er aus der Be
sonderheit im Schmerzensschrei der Mutter . 

. . . Als einst Heim wiederum mit seinem scharfen Geruch
sinn einen Scharlach gewittert hatte, der aber nicht zum Vor
schein gekornrnen war, setzte er den Patienten in ein kaltes 



Bad, aus welchem derselbe schon ganz rothgefleckt heraus
kam.1) 

Einer Prinzessin, die ihn zum Leibarzt begehrte, setzte er, 
wie er mir erzahlt hat, folgende drei Bedingungen, die sie 
angenommen: I) daB sie ihn nicht mit Er anrede, sondern 
mit Sie; 2) daB er nicht in Schuhen und seidenen Striimpfen 
zu erscheinen brauche und 3) daB sie ihn nie langer als hoch
stens flinf Minuten warten lasse. Es ist bekannt, wie hohe 
und hochste Herrschaften oft riicksichtslos mit der Zeit 
anderer Menschen umgehen, daB wohl ein vielbeschaftigter 
Arzt dariiber aus der Haut fahren mochte . 

. .. Zunachst gelangte ich iiber das erfreulich gelegene 
Naumburg mit seinem schonen Dom und iiber Jena, wo ich 
in den zwei Tagen, die ich blieb, die verschiedenen Professoren 
besuchte und namentlich mehr als zwolf Stunden lang mit 
Oken verkehrte, nach Weimar. Clemens Brentano hatte mich 
durch einen Brief an Goethe empfohlen; ich gab das Schreiben 
ab, er lieB im Gasthaus fragen, wie lang ich bliebe, und be
schied mich flir den folgenden Tag. 1m Vorzimmer fand ich 
Dannecker's kiirzlich eingetroffene kolossale Schillerbfu1te, 
clann ward ich in das jeden Schmuckes, auch des kiinstleri
schen, entbehrende Zimmer gefiihrt, wo der in Erscheinung 
und Weis imponierende Dichter mich sehr frcundlich empfing. 
Das etwa einstiindige Gesprach spann sich im gemeinsamen 
Auf. und Niedergehen abo Eine der ersten Fragen Goethes 
war: "Was macht mein Freund Clemens?" -' "Er befindet 
sich in Gemiitsaufregung." - "Wie das?" - "Er beginnt an 
seinem Unglauben irre zu werden, er nahert sich wieder dem 
Christenthum." Ein unmuthiges Zuriickwerfen des Hauptes 
und ein halbunterdriickter Laut der Ungeduld entfuhren dem 
Dichter; gaIten diese Zeichen der Umkehr Brentanos an und 
fUr sich, oder entsprangen sie dem Zweifel am Meinungsernst 
in des ruhelosen Freundes Gemiith, das muB ich dahinge
stellt lassen. Nachdem wir von den andern Berliner Freunden 

I.) Vgl. Erich Ebstein. Der Geruch in der klinischen Diagnostik. 
Leipzig (Kabitzsch) 19Z0. S.Sf. 
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gesprochen, gerieth die Rede .auf die in Miinchen Iebenden 
Schelling und Baader, und er auBerte tiber Letzteren: "Ich 
fiihle, daB an dem Manne Bedeutendes ist, aber ich verstehe 
ihn nicht." Von Garres und Arndt aber meinte er: "Djese 
Manner werden die Kluft zwischen dem nardlichen und stid~ 
lichen Deutschland noch erweitem." Man wird sich erinnern, 
daB Garres damals den" Rheinischen Mer kur" herausgab, und 
in der vorhergegangenen napoleonischen Epoche die bayrische 
Regierung ob ihres selbststichtig einseitigen Partikularismus 
befehdet hatte; tiber Arndt habe ich seIber mich weiter oben 
ausgesprochen. 

Seit dieser Begegnung blieb ich mit Goethe in miileralo~ 
gischem Verkehr und Tauschgeschaft ... 

J ustinus Kerner 
(r786---r862) 

Justinus Andreas Christian Kerner, dessen Genealogie man auch nach
gegangen ist (H. Zeller in Arch. f. Stamm- und Wappenkunde, s. Jahrg., 
Nr. 5/6. 1904/5 S. 65 f. und 81 f.), wurde am 18. September 1786 in Ludwigs
burg geboren. Inseinem "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit", das zuerst 1849 
ersChien. hat er in anschaulicher Lebendigkeit seine J ugendzeit se1bst erzl1hlt. 
Er schildert dort die Schwierigkeiten, die er durchzumachen hatte, um sich 
den Weg zur Universitllt zu erkllmpfen. Der frfthe Tod seines Vaters 
(1799) und die dadurch bedingten UmstAnde hil.tten aus ibm bald einen 
Konditor gemacht, aber nicht besser schmeckten ibm die beiden Lehrjahre 
in einer Ludwigsburger Tuchfabrik, in der er Leinwandsl1cke zuschn!)iden, 
Tuchballen einnllhen 1,lnd signieren mu13te - dabei heimlich Samen und 
Gedichte schreibend. 1804 konnte er die Universitllt Tftbingen beziehen, 
auf der er im Dezember 1808 promovierte mit: "Observata de functione 
singularum partium auris" (Verhandl. der deutschen otolog. Gesellschaft, 
1913. S. 207f.). 1m Frfthjahr 1809 trat er eine Reise zu seiner weiteren AU8-
bildUDg an. die ibn u. a. nach Hamburg. Berlin :ond Wien ffthrte. Er bePJlD 
dann die medizinische Praxis in Dftrrmenz, dann in Wildbad und von 
1818 in Weinsberg. wo er sich ein Hiluschen baute, das er bis an sein Lebens
ende - 21. Februar 1862 - bewohnte. Au13er seinen Dichtungen machte 
er sich auf medizinischem Gebiet durch seine Arbeiten ftber Wurstvergif
tung bekailnt. die 1817. 1821 und 1822 ersChienen. Das letztere Werk 
(1822) ffthrt den Titel: "Das Fettgift oder die Fettsllure und ihre Wirkungen 
auf den thierischen Organismus, ein Beytrag zur Untersuchung des in ver
dorbenen:Wftrsten· giftig wirkenden Stoffes" und enthlllt die erste treffliche 
Beschreibung der Wurstvergiftung. - .Aus d"m "Bilderbuch" sei die 
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Wunderkllr desdamalsinHeilbronn lebenden Geheimen EtatsratsWeikard1) 

wiedergegeben, die. sein nervOses Magenfibel auch nicht beheben konnte, 
bis Dr. Gmelin ibn durch Magnetisieren heilte, ein Ereignis, das sein ganzes 
weiteres Leben beeinflussen sollte. (Vgl. auch den Abschnitt Romantische 
Arzte in: Ricarda HuchsAusbreitung und Verfall der Romantik. Leipzig 
1902, S. 273ff.) 

\Mein Erkranken. 
Mein Vater war im Begriffe, mich in eine groBere Stadt 

zur Erziehung zu geben, da er mich nach Knittlingen nieht 
wieder zuriickzubringen wiinschte: denn der wundersame 
Prafektor Braun daselbst vertiefte sieh immer mehr in die 
Erklarung der Offenbarung Johannes, wodurch dessen psy
chischer Zustand meinem Vater immer verdachtiger wurde, 
als eine Krankheit meinen Korper befiel, die mit groBer Hart
nackigkeit fast ein Jahr andauerte. Mein Wachstum ging 
au Berst schnell vor sieh, und wahrscheinlich a1s Entwick
lungskrankheit trat eine auBerordentliche Reizbarkeit der 
Nerven meines Magens ein, so daB ich alles, was ich aB und 
trank, oft nach einer Stunde wieder erbrechen muBte. Es 
wurden viele Arzte gebraucht, deren Kunst an diesem hart
nackigen Vbel scheiterte. Es ist mir noch unbegreiflich, daB 
ieh nicht den oft ganz unsinnigen Mitteln dieser Heilkiinstler 
erlag; und vielleieht geschah es nur daher, daB ihre Mixturen, 
Pulver, Latwergen und Pillen von meinem Magen ohne allen 
Respekt sogleich wieder weggeworfen wurden, und sie nicht 
durch langeres Verweilen in ihm ihre Wunder verrichten 
konnten. 

Einer dieser Askulape machte die Verordnung, man solle 
mich, so lange es nur moglich sei, gar niehts mehr von Speise 
durch den Mund nehmen lassen, sondern mir taglieh nur 
Gerstenschleim durch ein Klysma, statt der Speise beibringen. 

Es waren lauter lamentable Tage dieses Versuches, in 
welchen ieh, wenn sich die andern zu Tische setzten, zur Ent
schadigung und urn das Essen zu vergessen, mit dem Matthias 
auf einen Spazierritt geschickt wurde. Die Marter war urn so 
groBer, da ich bestandigen Hunger hatte, so daB ich im Reiten 

1) Weikard, s. oben S.70ff. 
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oft heimlich Laub von den Baumen streifte und aB. Ich weiB 
nicht, wie viele Tage lang man diese Kur an mir versuchte, 
aber ich wurde dadurch natiirlich fast zum Hungertode ge
bracht, korinte auf dem Rappen mich nicht mehr halten, und 
verfiel in Ohnmachten und Kdimpfe, in denen jener Askulap 
der erste war, der na.ch Suppe und weichen Eiern sprang und 
sie mir auf dem alten natiirlichen Wege beibrachte. 

Aufenthalt in Brackenheim. 
Besonders geschickt zur Heilung meines Leidens hielt man 

einen damals zu Brackenheim, fUnf Stun den von Maulbronn, 
wohnenden Arzt, und da sich daselbst gerade auch ein sehr 
tiichtiger Lehrer der alten Sprachen befand, und der Dekan 
des Orts, Uhland, (Oheim des Dichters), der Neffe meines 
Vaters war) so brachte man mich auf mehrere Monate 
dahin. 

Bei all diesem korperlichen Jammer haUe ich meine 
Elastizitat und Munterkeit beibehalten, denn mein Leiden 
war nie derart, so bleich und mager es mich auch machte, 
daB ich zu Bett liegen muBte. Es war in mir kein fieberhafter 
Zustand,· der mich verzehrte; es war nur der zu wenige Nah
rungsstoff, der in mir haften blieb, was mich bleich und mager 
machte. 

Der Friihling war da, ich hatte meine Blumenbeete aufs 
beste angesaet und bepflanzt, als nach Brackenheim abge
schickt wurde. Die abermalige Trennung fiel schwer, aber der 
Aufenthaltim Hause des Dekan Uhland ward mir durch 
freundliche Behandlung und den Umgang mit dem Sohne, 
der mit mir fast im gleichen Alter stand erleichtert. Er hieB 
Ernst, und paarte mit au Berm Ernste und Trockenheit ein 
sehr gemiitliches und joviales inneres Wesen. Wir fanden 
uns spater zu Tiibingen auf der Universitat wieder, wo wir 
miteinander im sogenannten Neuenbau wohnten. Er war der 
redlichste, offenste, treueste Mensch der Welt. Zum Jammer 
aller, die ihn kannten, starb er schon im friihen Mannesalter, 
als geschatzter Mensch und Arzt, in meiner Geburtsstadt 
Ludwigsburg. 
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Die Fortschritte in meiner Gesundheit durch die Mittel 
des Brackenheimer Askulaps waren nur scheinbar oder nichts, 
das Obel blieb wie es war: bessere Fortschritte machte ich 
aber hier in Erlernung der alten Sprachen, denn dieser Lehrer 
gehorte unter die besten jungen Schulmanner der damaligen 
Zeit. Er paarte Strenge mit Wohlwollen. Er war oftmals 
unser FUhrer auf Spaziergangen und beim Bade in den frischen 
Wellen der Zaber, das mir meiner Gesundheit wegen vorge~ 
schrieben war. Eine Ohrfeige, die ich einmal von ihm erhielt, 
bleibt mir noch jetzt schmerzlich im Gedachtnis. Es geschah 
mir damals fast wie dem Knaben, der: "vox populi, vox 
Dei," mit den Worten: "die Stimme der Pappel, die Stimme 
Gottes" iibersetzte, und dieser hatte doch gewiB recht .' .. 

Die Reise nach Heilbronn undo der Wunderdoktor. 
Mit meinem korperlichen Leiden blieb es, wie ich schon 

anfiihrte, auch hier beinahe immer auf derselben Stufe.· Ich 
war sehr abgemagert, bleich und hochaufgeschossen, jedoch 
noch immer in keinem fieberhaften Zustande und nicht ge
schwachter als friiher. Nachdem man mich auch hier mit 
Arzneien iiberhauft, sah man ein, daB auch der geriihmte 
Askulap von Brackenheim fUr dieses Leiden kein Krautlein 
finde. Dagegen wurde damals vie! von den Wunderkuren 
des russischen Geheimrats Dr. Weikard gesprochen, der sich 
zu Heilbronn aufhielt, Leibarzt der Kaiserin Katharina ge
wesen war und sich durch seine Schriften als gewaltiger 
Brownianer bekannt gemacht hatte. Unter dessen priifende 
Augen sollte ich nun gestellt werden. Es kam zu diesem Zweck 
meine gute Mutter nach Brackenheim und fuhr eines Morgens 
im vaterlichen Gefahrt mit den Rappen unter Leitung des 
Matthias mit mir nach Heilbronn abo 

Wir stiegen auf dem Marktplatze bei der Mutter des 
Frauleins vom Osterholz, (der Frau von Stetinkh, die hier ge
trennt von ihrem Manne lebte) abo Es war bald Mittag, als 
wir ankamen. Matthias holte mich sogleich auf den freien 
Platz vor dem Rathause, denn es war bald zw6lf Uhr, wo 
die BOeke ·an der kiinstlichen Uhr des Rathauses zw6lfmal 



I72 

gegen einander stoBen, und der Engel posaunt. Das war 
ein neuer Anblick, besonders fUr Matthias, der, als die Bocke 
mit dem Schlag zwolf Uhr zu stoBen anfingen, ihreBewegungen 
nachmachend, mit dem Kopfe vorwarts stoBend einen mach
tigen Satz machte, und einen voriibergehenden Herrn in einem 
roten Bordenrocke und einem Hocker dergestalt auf den
selben stieB, daB derselbe unaufhaltbar unter einen dort 
stehenden Giiterwagen fieI. Der Herr erhob sich zum Gliicke 
unverletzt wieder und sah sich auf sein spanisches Rohr ge
stiitzt, nach der Ursache seines Falls um, aber Matthias hatte 
sich noch schneller als der Herr· erhoben, unter die auf dem 
Markte stehende Menge gemacht, und ich blieb, nach dem 
sQeben posaunenden Engel schauend, stehen, als bemerkte 
ich sonst nichts. Aber c;las bemerkten ich und der Matthias, 
als wir nach Hause kehrten, zu unserer groBen Verlegenheit, 
daB der Herr in dem roten Rock nun gerade auf unser Haus 
zulief, zu dem wir zuriickkehrten, auf die Wohnung der Frau 
von Stetinkh, dort anHiutete und nun fast zu gIeicher Zeit 
mit uns die Treppe hinaufstieg, wwend er immer an seinem 
staubig gewordenen Rock wischte. Ich wuBte nicht, sollte 
ich umkehren: denn ich befiirchtete, er komme nur, uns seines 
Falles wegen zu verklagen; aber Matthias hatte die Unver
schamtheit genug und rief dem Herrn zu: "Erlaubnis! Sie 
sind auf ihrem Riicken ganz weiB wie ein Zuckerhut," und 
klopfte ihm dabei unter Danksagung des Herrn den Hocker 
aus, auch reinigte er ihm noch vor dem Zimmer den bestaub
ten Hut, wwend ich dasselbe mit groBer Bangigkeit und Herz
klopfen vorausgeeilt war. Der Herr trat ein und wurde von 
der Frau von Stetinkh als der Herr Geheimrat Weikard 
bekomplementiert, und ihm meine Mutter und ich als die 
Ursache vorgestellt, wegen der sie sich die Freiheit genommen, 
ihn zu sich zu bitten, denn die Frau Regierungsratin sei von 
der Reise sehr ermiidet, und ihr Sohnlein, wie er sehe, au Berst 
angegriffen und er krankt. 

Ich stand in einer Ecke des Zimmers, mager und weiBlich
blau, wie eine Thermometer-Rohre, die man mit blauem 
Spiritus gefiillt hatte, undmuBte nun auf den Ruf meiner 



I73 

Mutter: "Christian, wo bist Du?" vor den auf dem Sopha 
platzgenommenen Geheimrat mich stel1en. Es war eine kleine, 
stark ausgewachsene Figur, mit hoher Frisur, blitzenden 
grauen Augen und sehr beweglichen Gesichtsmuskeln. Meine 
Mutter hatte ihm einen schweren Pack Rezepte der von mir 
friiher gebrauchten A.rzte iiberreicht, die er fliichtig durch
ging, wahrend er bald in den Ruf: entsetzlich 1 bald in den: 
verkehrt 1 bald in den: Hicherlich 1 bald in den TMlich I aus
brach, und endlich den Pack mit den Worten beiseite legte: 
"Mich wundert nur, daB Ihr Sohn noch lebt, ob er gleich in 
Wahrheit zum Gespenste herabgebracht worden zu sein 
scheint I" - Ich erwiderte: "Ich habe diese Sachen in dem 
Pack alsbald wieder herausgebrochen, und so konnten sie 
mich nicht toten I" - "Das war noch das Beste I" versetzte der 
Herr Geheimrat mit lautem GeHichter. "Nun, was ich Ihnen 
jetzt verordne," sprach er weiter, "muB bei Ihnen bleiben." 
Ach I dachte ich, nur das nicht, sonst muB ich sterben 1 -
Das Mlinnlein kam mir wie der gestiefelte Kater vor, der mir 
aus dem alten M1irchen bekannt war; es war mir plotzlich, 
als hlitte ich an ihm, als er am Wagen umgefallen war, auch 
einen Schwanz hinten bemerkt. Es wurde mir ganz mlirchen
haft und wunderbar zu Mute,als er nun seine Finger aus
streckte, die ziemlich groBe Nligel hatten, mir den Puls fiihlte 
und daB die Augenlider mir mit denselben auseinanderzog, und 
mit seinen grauen blitzenden Augen tief in den Augenstern 
hineinsah, wahrend er das Kinn auf dem goldnen Knopf 
seines spanischen Rohres aufgestiitzt hielt. Ich bekam Herz
klopfen, es kam mir vom Bauche kalt bis in die Stirne herauf, 
die Leute, die urn mich waren, sah ich aIle in Tiergestalt und 
fiel auf einmal bewuBtlos zu Boden. "Das ist die erkllirteste 
Asthenie" (horte ich den Herrn Geheimrat sagen, als ich von 
kolnischen Wasser duftend wieder zu mir kam) "und da werden 
Hoppelpoppel und Pfefferkorner die zweckmaBigste Diat 
sein I" - Und ich werde sie sogleich wieder herausbrechen, 
daB ich nicht sterbe, dachte ich bei mir. 

Der Herr Geheimrat verschrieb mir nun eine Mixtur zu 
stiindlichem Gebrauch und eine Einreibung in den Magen, 
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auch gab er eine lange diatetische Vorschrift, in welcher 
Hoppelpoppel und Pfefferkorner eine Hauptrolle spielten. 

Hoppelpoppel war ein Getrank von Thee; Eigelb und 
Kirschengeist, echt russischer Art, wie wahrscheinlich auch 
der Name Hoppelpoppel. Pfefferkorner sollten nach jeder 
Speise geschluckt werden, sagte der Herr Geheimrat zu meiner 
Mutter. "Furchtbare Asthenie durch zu schnelle Entwicklung 
ist es, sonst nichts," sprach er, "undda miissen nur starkende 
Mittel gereicht werden." 

Meine Mutter versprach, ihm in aHem Folge zu leisten und 
ihm Nachricht von dem Erfolge seiner Mittel zu geben, und 
sich seinen ferneren Rat zu erbitten. Nach erhaltenem Hono
rar entfernte sich der Herr Geheimrat sehr freundlich, indem 
er mir strenge Diat und Foigsamkeit empfahl und gewiB Ge
nesung versprach. "Glauben Sie mir, liebe Freundin," sagte 
die Frau von Stetinkh zu meiner Mutter, "die Heilungen 
dieses Mannes sind ganz entsetzlich. Menschen, die man be
graben wollte, brachte er durch Hoppelpoppel wieder ins 
Leben, und ich bin versichert, daB der Hebe Christian durch 
die Heilmittel dieses erstaunlichen Arztes in wenigen Wochen 
von seinem Uhel befreit wird; aber sogleich werde ich ihm 
den Hoppelpoppel bereiten." 

Aus: Die magnetischen Traume und die allmah
Hche Genesung . 

. . . Reine Wahrheit ist; daB ich von dieser Zeit an durch 
mein ganzes Leben voraussagende Traume behielt, die mir 
zu einer wahren Qual im Leben wurden, eine Qual, die ich 
keinem wUnsche und die inich gleichsam praktisch kennen 
lehrte, welch ein Ungliick es fUr den Menschen ware, hatte 
ihm Gottes weise Hand die Zukunft nicht verschlossen. 
Diese voraussagenden Traume finden bei mir gegen Morgen 
statt, besonders wenn eine schlaflose Nacht mich erst gegen 
Morgen ruhen und in Schlaf sinken laBt. Sie kamen immer 
unter Bildern und symbolisch vor. Erscheinen von Licht be
deutet kommende Freude (ach! es erscheint mir solches in 
meinem Alter immer seltener I). 
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Naehdem mich diese Lichttraume lange als frohe Vorbe
deutung durchs Leben begleitet, traumte mir einmal (es war 
im vorgeschrittenen Alter), ich sehe an den vier Eeken meines 
Hauses eine leuchtende Glut, die aber einer mit einem Zwei
spitz herauszuhauen trachtete. Ieh konnte mir wachend den 
Traum nieht sogleich deuten, hoffte noch auf eine kommende 
Freude, aber spater erkannte ich, daB mir durch diesen Traum 
symboliseh angedeutet wurde, es solIe fortan mit jenen Licht
erscheinungen (Freuden) aus sein, sie sollen gleiehsam aus 
meinem Hause herausgehauen werden; denn von dort an 
hatte ich keinen Traum von Licht mehr und kam auch keine 
wahre Freude mehr in mieh. Seit damals scheint mich auch 
meine Grundzahl verlassen zu haben, die Zahl Sieben, in der 
mir immer etwas Freudiges wurde, wahrend sie jetzt im Gegen
teil immer nur Trauer bringt. 

Zu den lichten Erseheinungen, als Freude bedeutend, ge
horte noch: daB mein verstorbener Toehtermann Dr. Niet
hammer zu Heilbronn sehr oft, wenn er wegen irgend eines 
Vorfalles in Kummer waehend im Bette lag, vor sich einen 
Stern im Zimmer sah, was ihm immer bedeutete, daB ihm 
bald wieder Freude werden wiirde, aber in seiner letzten, 
fast ein Jahr lang andauernden Krankheit, von der er nieht 
mehr genas, gesehah das nicht, er sah nie den Stern mehr. 
Wasser bedeutet bei mir VerdruB und Betriibnis; springendes 
Wasser keine Betriibnis; mehr Freude; Kot wiiste Handel; 
Schnee und Eis Krankheit; so aueh Essen von Trauben, 
sehwarzen Beeren, Krankheiten, letzteres besonders Krank
heiten von Kindem; Blut bedeutet VerdruB mit Verwandten; 
Fliegen im Traum deutet auf Kummer, den man gerade hat. 
Merkwiirdig ist, und noeh einer Erklarung wartend, daB nicht 
nur ich, sondern aueh andere, die Bemerkung machten: daB, 
wenn sie von einem Zimmer traumen, welches das ihre sein 
sollte, es nie dasselbe war, es immer ganz anders gestaltet 
und m6bliert war. 

Diese voraussagenden Traume entstehen vollig von der 
Herzgrube, den Solarnerven aus, und kommen beim Er
wachen einem zur Erinnerung nul', so lange das vollig waeh 
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gewordene Gehim noch nicht das Obergewicht iiber jenes er
hielt. Will man erwacht mit dem Gehirn dariiber nachdenken, 
so entstehen oft in der Herzgrube (dem Solargeflechte) 
Schmerzen, und man muB mit dem Gehim zu denken auf
horen. 

Da ich auf das Eintreffen solcher voraussagender Traume 
gewiB rechnen kann, so sind sie mir eine wahre Pein im Leben, 
besonders da ihre Ediillung oft erst nach drei Tagen statt.:. 
findet, doch meistens am gleiehen Tage des Erwachens aus 
ihnen. 

Bei meinem damals ohnedies vorherrschenden Gemiits
leben hatte jene magnetische Manipulation, so kurz sie auch 
war, ein magnetisches Leben in mir erweckt, das mir von dort 
an jene voraussagenden Traume und Ahnungen gab und in 
mir spater selbst eine Vorliebe fUr die Erscheinungen des 
NachtIebens der Natur, fiir Magnetismus und Pneumatologie 
schuf. Von da an schien auch wirklich eine Abnahme meines 
korperlichen Leidens sich einzustellen. Ich wurde zwar sehr 
geplagt, die Vorschriften des Herrn Geheimrats Weikard 
getreu zu befolgen; aber ich tat es nicht, nahm zwar dessen 
Arzeneien von meinen Eltem ein, aber brach sie geflissent
lich sogleich wieder; denn ich hatte das innere Gefiihl, daB sie 
nur schaden wiirden. Darauf verschonte man mich mit den
selben, und das Obel verschwand nach und nach, auch mit 
Aufhoren des schnellen Wachstums. 

Bis ins hohe Alter blieb mir aber die Eigenheit, daB in mir 
die der willkiirlichen Bewegung sonst nicht unterworfenen 
Muskeln des Magens ganz meinem Willen sich unterordneten, 
daB ich ohne vorausgegangenes Wehsein, naeh meinem Willen, 
was in den Magen gekommen, wieder aus demselben, wie aus 
einer Hand, werfen konnte. Aueh die Bewegung der Regen
bogenhaut meiner Augen (der Iris) blieb meinem Willen unter
woden, ich konnte ohne EinfluB des Liehts, bIos mit meinem 
Willen, das Sehloeh meiner Augen erweitem oder verengem. 
Kanzler von Autenrieth und der alte Professor Plouequet in 
Tiibingen stellten mit mir dariiber bestatigende Versuche an. 
Dem zuletzt gebrauehten Arzte blieb der Sieg und Ruhm 



Carl Gustav Caruso 



177 

iiber die vielen friiher gebrauchten und meine gute Mutter 
konnte j.edem Kranken die Wunder des Hoppelpoppelund 
der PfefferkOmer des Herm Geheimerats Weikard nicht ge
nug preisen. 

Carl Gustav Caros 
(178g-1869) 

Er wurde am 3. Januar des Revolutionsjahres 1789 in Leipzig geboren, 
wo er auch Medizin studierte und 18n Privatdozent wurde. 18t4 ging er 
als Professor und Direktor der geburtshilflichen Klinik nach Dresden, wo 
er seit 18.21 Leibarzt der koniglichen Familie war. Sein Leben hat er in 
seinen: .. Lebenserinnerungen und Denkwi1rdigkeiten. 4 Teile,Leipzig 
1865/66) anschaulich, wenn arich mit einer gewissen Breite beschrieben. 
Ricarda Huch hat Carns in ihrem Buche .. Ausbreitung und Verfall der 
Romantik (Leipzig 1902) unter den romantischen .Arzten gewilrdigt und ihn 
den strengsten und behutsamsten unter den romantischen Denkern genannt . 
.. Weniger die Fiille schOpferischer ,Ideen zeichnete ihn aus, als hervorragende 
Fassungskraft, umfassender Blick, feines, logisches consequentes Denken." 
Cams war Goethe nicht nur fi1r seine Bildung unendlich dankbar, sondern 
Goethewar und blieb sein Leitstern ffir sein weiteres Leben. Am 23. Ml!.ru 818 
schrieb Goethe bereits - am 21. Juli 1821 sah ihn Carns auf der Durchreise 
in Weimar '- die schmeichelhaften Worte: .. Das Alter kann kein groBeres 
Glfick empfinden, als daB es sich in die Jugend hineingewachsen fiihlt und 
mit ihr nun fortwl!.chst," Spllter hat Carns (1843 und 1863) Goethe zum 
Gegenstand zweier Werke gemacht; in dem letzten schildert er Goethes 
Bedeutung ffir unsere und die kommende Zeit. Beide Mllnner verband be
sonders die Kunst. Denn Carus' war Landschaftsmaler in seinen MuBe
stunden und auf Reisen. Viel Anregung empfing Carns von dem Maler 
Caspar David Friedrich, dessen stimmungsvolle Meer, und Heidebilder die 
Erstlinge einer romantischen Landschaftskunst waren. Seine Ansichten 
hat Carns in .. Neun Briefen fiber Landschaftsmalerei" niederge1egt. '(Vgl. 
Peltzer,Alfred: Goethe und die Urspri1nge der neueren deutschen Land
schaftsma1erei. Leipzig 1907, worin auch ... Fragmente eines malerischen 
Tagebuchs" von Carns abgedruckt sind.) Bis. an sein Lebensende - den 
28. Juli 1869, da er in Dresden starb - blieb er neben seinem Beruf seiner 
Liebhaberei treu, die sich weit fiber den Dilettantismus erhob. Noch 1867 
hat er .. Betrachtungen und Gedanken vor ausgewllhlten Bildern der Dresdner 
Gallerie" verOffentlicht. A1s Naturforscher, der den Blick auf das Weite und 
Ganze gerichtet hatte, soll es ibm nicht vergessen werden, daB er zu jenen 
wenigen Mllnnern gehOrte, die im September 1822 der von Lorenz Oken 
erOffneten ersten Versammlung deutscher Naturforschesr und A.rzte bei-
wohnten. ' 

• .. Die Kunst that iibrigens meine naturwissenschaft
lichen Studien nichtnur keinen Eintrag, sondem sie ging mit 
ihnen Hand in Hand, und brachte sogar mannigfaltige Vor-

Ebstein, Arzte.MemoireD. 13 
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theile; den,:l einestheils gab es bei Botanik, Zoologie und 
Geologie manche Gelegenheit, wo bildliche Darstellungen 
hochst erwiinscht und niitzlich waren (so zeichnete und colo
rirte ich Pflanzen fiir Schwagrichen, und malte sauber in 
Gouache fast sammtliche in Leipzigs Flora vorkommenden 
Pilze), anderntheils iibte das Zeichnen den Sinn fiir Formen 
ganz auBerordentlich, und es wurde mir somit immer leichter, 
im Geiste Gestaltungsverhaltnisse festzuhalten und den Me
tamorphosen derselben mit regsamer Phantasie nachzugehen, 
wahrend dieselben von andern nur mit Millie deutlich erkannt 
und nur unvollkommen begriffenzu werden pfIegten. Werde 
ich doch spaterhin noch oftmals auf das seltsame VerhaItni.B 
der Kunst und Wissenschaft zuriickkommen, welches durch 
mein Leben immerfort sich hindurchgezogen hat - ein Ver
haltni.f3, iiber welches ich heimlich und offentlich mit viel
fachem Tadel oft genug angegriffen worden bin, und welches 
doch a11ein jm Stand war, gerade in derjenigen Weise mich 
entwickeln zu lassen, in welcher ich endlich mich doch ent
wickelt habe. Allein wer wii.f3te nicht, da.f3 die Menge iiberall 
gem nach einem gewissen festen angeerbten oder anerzogenen 
Ma.f3stabe urtheilt, und da.f3 dieser Ma.f3stab weniger von einer 
oder del' andern pragnanten Individualitat als groBerntheils 
von einem gewissen Mittelgute der Menschheit entnommen 
zu werden pfIegt. 

. . .. Fiir jetzt ist nun eine andere Aufgabe noch vorliegend. 
:namlich: mir deutlich zuriickzurufen unddarzustellen, wie 
und unter welchen innern Bewegungen mein Eintritt in das 
eigentliche Wirken des Arztes sich damals begab. Ichhabenam
lich frillier erzahlt, da.f3 die besondere sensible Natur hi mir, 
welche vielleicht namentlich von meiner Mutter auf mieh 
iibergegangen sein mochte, mir eine gewisse physisch begriin
dete Scheu gegen die Atmosphare jedes Krankenzimmers ge
-geben liatte, eine Scheu,' die mehr noch in einembesondern 
schmerzlichen Mitgefiihl und dem unwillkiirlichen· Wider
willen eines innerlich Gesunden gegen Kni.nkheit an sich be
griindet war, als in irgendeinet Furcht. Schon das wissen
schaftliche· Studium der vetschiedenen Formen des Krank-
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seins und ebenso die vielfaltige praktische Beschaftigung mit 
Anatomie hatten nun freilich diese Apprehension sehr ge
mindert, dessenungeachtet war es aber immer auch in dieser 
Beziehung ein EreigniB fUr mich, als ich mit dem Jahre 1809 
zuerst unter Reinhold und dann unter Clarus in die Kranken
sale des Jakobshospitals1) eintrat, und nun selbst anfing, an 
der Behandlung der Kranken Antheil zu nehmen. 

Ich darf sagen, daB ich schon dazumal, wie sodann 
immerfort in meinem Leben, den Beruf des Arztes nur in 
einem wiirdigen und groBen Sinne gefaBt hatte; die An
naherung der Heilkunst an das Priesterthum, welche schon 
die alten Geschichten griechisch arztlichen Tempeldienstes 
mir deutlich werden lieBen, trat mir noch weit naher, indem 
sich mir jetzt ein lebendiger Blick in die unzahligen Formen 
menschlicher Leiden und menschlichen Elends eroffnete, und 
wie nun einestheils schon durch die GroBe des GefUhls, zur 
Minderung dieser Leiden berufen zu sein, die letzte Spur 
jener urspriinglichen Scheu meines Wesens gegen Kranken
atmospharen wirklich aufgehoben wurde, so trat anderntheils 
auch jetzt eine Stimmung hervor, welche von einer neuen 
Seite mich gegen diesen Beruf immer entschiedener hinzog. 
Indem ich mir namlich einer groBen innern Reizbarkeit und 
Empfanglichkeit gar wohl bewuBt war, und mir auch eben
dadurch nicht entgehen konnte, daB ich selbst der Mitteilung 
schadlicher Lufteinwirkungen in einem Spitale, welches ge
rade zu jener Zeit eine Menge typhoser Fieber umfaBte, 
immerfort weit offener als viele andere sein wiirde, so konnte 
es nicht fehlen, daB es mir alsbald groB und wiirdig erscheinen 
muBte, mich fiir ein so hohes Ziel gleichsam selbst als Opfer 
meines Berufs darzubieten. Ich entsinne mich daher noch 
ganz gut der eigenen Empfindung, welche ich hatte, als ich 
das erste· mal, mit meinen Mitschiilern dem Lehrer folgend, 
die Treppe hinanstieg zu den Krankenzimmern, welche die 
Typhuskranken enthielten, es war ganz das Gefiihl des jungen 

1) W. His. Gescbicbte der mediciniscben Klinik zu Leipzig. Leipzig 
1899. EnthlUt u. a. ein Bild von Claros. 
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Kriegers, der fUr einen hohen Zweck muthig zur Schlacht 
geht; und doch ahnte ich damals noch nicht, daB vier Jahre 
spater mich wirklich die Atmosphare der Kriegslazarethe 
ganz an den Rand des Grabes bringen sollte I Bei dem allen 
focht damals der regelmaBige Besuch der Klinik meine Ge
sundheit durchaus nicht an, ich wurde allmahlich vertrauter 
mit dem Umgang mit Kranken, und es war vielleicht fUr 
meine eigene Entwicklung in dieser Sphare noch besonders 
giinstig, da ich etwas iiber ein Jahr spater, noch auBer den 
Krankenbesuchen des Spitals, Gelegenheit erhielt, in die Be
handlung von Kranken innerhalb ihrer Familien durch eine 
iibernommene Famulatur eingefiihrt zu werden. 

So wichtig es namlich auch dem jungen Arzte ist, bald 
durch Benutzung groBer Spitaler moglichst mannigfaltige 
Formen von Krankheiten kennen zu lernen, so wenig wird ihm 
doch eine bloBe Spitalpraxis das eigentlich so schone und 
echte menschliche VerhaltniB des Arztes, seinen Ktanken 
gegenuber, aufzuschlieBen im Stande sein. Allzu leicht wird 
ihm, wenn auBer der arztIichen Untersuchung und Anord
nung gar keine Beziehung zu den Kranken eintreten kann, 
dieser selbst nach und nach bIos zu einem Objekt seiner Kunst, 
zu einem Phantom,. an welchem man im Diagnosticiren sich 
iiben, und zu einem Plastron, gegen welches man die ver
schieden~n Arzneiwirkungen mehr oder weniger rucksichts
los versuChen darf. Wie nachtheilig dies in manchen Staaten, 
wo junge AIZte drei und vier Jahre hindurch bIos im Behandeln 
der Kranken in Krankenhausern festgehalten werden, schon 
auf die offentliche Ubung der Medizin gewirkt hat, dariiber 
habe ich mich bereits an andern Orten ausgesprochen und den 
Gegenstand ernstester Beriicksichtigung empfohlen. 

Was mich betraf, so sollten also auch in dieser Beziehung 
zeitig schon gtlnstigere Verhaltnisse mir eroffnet werden. 
Dr. ]6rg, damals ein junger strebender Mann, cler vergleichen
den Anatomie besonders zugethan und sie fur sein eigentliches 
Fach, die Geburtshilfe, besonders in Beziehung auf die Lehre 
von Fruchtentwicklung vielfaItig heranziehend, machte mir, 
dem ich aus seinen Vorlesungen und durch meinezootomischen 
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Studien bekannt worden war, zu Anfang des Jahres 1810 den 
Vorschlag, ihn in der Behandlung seiner Kranken zu unter
stiitzen. Ich nahm es an, und meine Arbeiten und meine 
Thatigkeit erhielt in diesem neuen Felde dann abermals einen 
bedeutenden Zuwachs. Freilich kam es nun vor, daB eigene 
fortgesetzte Arbeiten und gehaufte auBere Beschaftigungen 
meine Zeit jetzt dergestalt in Anspruch nahmen, daB ich 
manche Nacht daran geben muBte, und da mir auBerdem 
nicht verborgen blieb, daB die Vermogensumstande meiner 
Eltem mehr ab- ais zunahmen; und da sofort manche Sorgen 
auch von dieser Seite mich umdrangten, so erinnere ich mich 
denn wohl, daB damals mein korperliches Befinden wahrhaft zu
riickging und daB ich nach undnachinein bleiches angegriffenes 
Aussehen verfieI, von dem ich erst spater mich erholen konnte. 

Besonders wurde mir nun aber auch klar, daB, wenn bei 
meinem ersten Eintreten in die von Contagien erfiillten Kran
kensaIe eine eigene Art von Todesverachtung in mir ge
fordert worden war, dagegen jetzt der Eintritt als Arzt in 
die Familien das Opfer der Zuriicksetzung der eigenen Lebens
gewohnheiten in vieler Beziehung gebieterisch verlangte. 
Tritt doch hier das sonderbare VerhaItniB ein, daB der Arzt, 
sowie er sich einmals als solcher dem Publikum gegeniiber 
darstellt, gewissermaBen auf seine eigene menschliche Freiheit 
Verzicht leisten muB; und wer da weiB, was das Wort "Frei
heit" inbegreift, wird dieses Opfer ohne Zweifel nicht niedriger 
anschlagen als die Gefahr des Todes. 

Von dem Augenblick an namlich, daB wir uns den Familien 
gegeniiber als Arzt darstellen, geben wir gewissermaBen einem 
jeden Kranken das Recht, iiber unsere Zeit zu gebieten. Es 
giebt keine uns noch so werthe und wichtige Beschaftigung 
oder Arbeit, von welcher uns nicht, sei es Tag oder Nacht, 
der Leidende abzurufen das Recht hat; Wir horen bis auf einen 
gewissen Grad auf, uns unsere Lebensordnung selbst vorzu
schreiben, wir konnen in allem unterbrochen, iiberall gestort 
werden, und wir sind in diesem Sinne wirklich, wie mir schon 
friiher einmal ein alter Arzt sagte, "unsers Lebens nichtmehr 
sicher". 
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Auf mich verfehlten denn allerdings diese Wahrnehmungen, 
die mir erst nach und nach hervortraten, keineswegs eine 
eigene und anfangs oft bedriickende Wir kung zu machen, die 
schwermiithige Stimmung, die mir aus andern Griinden, wie 
ich schon anfiihrte, oftmals kam, wurde durch dergleichen 
natiirlich eher gesteigert als gemindert, und ich erinnere 
mich noch immer, wie schwer sie mir einst in einer Nacht 
hervortrat, als ich fUr Jorg bei einem geHihrlichen Kranken 
zu wachen berufen war. Das Bett des Leidenden namlich 
war, wie man es oft einzurichten pflegt, mit einer spanischen 
Wand umstellt und gegen Zug so gesichert. Ich selbst befand 
mich auf meinem Sessel mit einem Buche bei sparlicher Be
leuchtung vor diesem Schirme, um jede Regung des Kranken 
sogleich horen zu konnen. Mitternacht war voriiber und die 
Augen brannten mir vom Lesen, denn eben hatte der Kranke 
etwas geruht. Ich legte das Buch weg und musterte etwas 
das Zimmer; da fielen meine Augen auf die altfrankischen 
Malereien des Bettschirms: allerhand Sinnbilder, jedes mit 
seinem Motto, waren in groBen Ovalen daran angebracht; 
endlich haftete ich auf dem einen - es stellte einen Mann dar, 
der unter einer schweren Last nur miihsam daherschritt, 
darum war geschrieben: "Aliis inserviendo consumor"l), und 
sogleich trat mir die ganze Schwere des Berufs, dem ich mich 
gewidmet hatte, ihrem vollen Gewichte nach entgegen, pro
phetisch genug! Denn unter vielem Guten und Schonen, das 
ich dankbar empfangend zu verehren niemals ermangelt habe, 
ist mir denn doch auch diese Schattenseite oft genug emp
findlichst fiihlbar geworden. 

Es konnte nun freilich nicht fehlen, daB Betrachtungen 
djeser Art bei vielen Gelegenheiten sich wiederholen muBten, 
und daB ich zuweilen wohl nachzudenken anfing, ob es mir 
gerade bei diesem lebhaften und schweren Empfinden einer 
solchen Freiheitsbeschrankung wirklich ganz angemessen 
bleiben werde, mich unbedingt dem arztlichen Berufe dahin
zugeben? Hinzu trat das immer steigende Interesse fUr meine 

1) "Andern dienend werde ich aufgerieben." 
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vergleichenden anatomischen Forschungen, und die . Dber
zeugung, daB ich, wenn die nach auBen mich fiihrenden Ge-
5chafte mehr und mehr sich haufen wiirden, auf keinen Fall 
im Stande bleiben konnte, der tief in mir begriindeten Nei
gung fiir rein theoretische Wissenschaft in dem MaBe nachzu
geben, wie ich es doch fiir eigene innere Ausbildung dringend 
zu wiinschen alle Ursache hatte. Die Laufbahn des akade
mischen Lehrers war unter diesen Urnstanden die, welche 
mich mehr und mehr anziehen muBte. Hier war es, wo eine 
freie und wenn auch anfanglich nur sparlich gesicherte Exi
stenz den Strebenden und Tiichtigen erwartete. Eine fortge
setzte, aber nicht ausschlieBlich praktisch-arztliche Beschaf
tigung, die in anderer Beziehung doch auch mir sehr werth 
war, lieB sich, wie ich es bei mehrern Professoren bemerkte, 
sehr wohl damit verbinden, und von nun an hatte ich nichts 
Eifrigeres zu thun, als mich fUr diesen zweifachen Beruf durch 
moglichst angestrengte Thatigkeit vorzubereiten. 

1m Jahre I8u war es daher, daB ich urn die Wiirde mich 
bewarb, durch welche erst die Moglichkeit gegeben werden 
konnte, mich im Beruf eines akademischen Lehrers zu ver
suchen. Es bestand damals auf der Universitat, wie auch noch 
jetzt, der aus vergangenen Jahrhunderten hergebrachte Ge
brauch, den an sich so bedeutungsvollen Titel eines Doctors 
der Philosophie, als den ersten leicht erreichbaren, dem jungen 
Gelehrten hinzugeben. Gleichzeitig erhielt er dann auch die 
Bezeichnung eines Magister liberalium artium, und man fand 
50 manchen alt gewordenen Studiosus an der Alma mater, 
dem zeitlebens nur dieser etwas verbrauchte und veraltete 
Lorber urns Haupt gelegt blieb. Nach einigen eingereichten 
Arbeiten und miindlicherPriifung wurde denn auch mir 
durch ein Diplom unter Datum des Sonntags Latare (24. Marz) 
I8II diese Wiirde verliehen, allein urn das in neuerer Zeit 
noch weit mehr beschrankte Recht zu erlangen, Vorlesungen 
offentlichanzukiindigen und zu halten, geniigte dieser Titel 
nicht: ich muBte, wie man es nannte, mich habilitiren, d. h. 
eineDissertation schreiben und offentlich vertheidigen .. . 

Die offentliche Vertheidigung hattestattam I5.0ct.I8II .. . 



· .. 'Obrigens war die ganze Lokalitat, in welcher damals 
dergleichen Offentliche Actus gehalten wurden,merkwiirdig 
genug. Dieser alte, fast kellerhafte Saal - man nannte ihn 
das "Philosophicum" -lag in einem an den ehemaligen Wall 
stoBenden Hinterge baude des sogenannten " Sehwarzen Brets", 
eines der Universitat seit Jahrhunderten gehorigen Hauses 
in der RitterstraBe, unter dessen Thore sammtliche Patente 
und Placate der Ur.iversitatsgerichte wie des Studentenver
kehrs an eine schwarze Tafel angeheftet zu werden pflegten 
Jener urvaterliche, mit ausgetretenen Backsteinen gepflasterte 
Saal trug denn auch die Farbe und das Geprage voriiberge
gangener Jahrhunderte vollstandig; er enthielt ein hoheres 
und ein davor angebrachtes niederes Katheder, iiber welchen 
ein altes vergittertes Oberlicht voin Walle her nothdiirftigen 
Tag hereinlieB; alte holzerne Pfeiler trugen die mit Holzwerk 
UIid verrauchten Malereien verzierte Decke, an den Wanden 
herum liefen die erhohten Banke fiir die Professoren 
lind Doctoren, iiber diesen hingen einige kaum recht mehr 
erkenntliche lebensgroBe Bilder ehemaliger Kurfiirsten von 
Sachsen, und der untere mittlere Raum enthielt endlich die 
holzernen verschlagenen Banke fiir die zuhorenden Studenten. 
'Oberhaupt konnte damalsdie Universitat in ihren Geb1i.uden 
des Altertiimlichen noch viel auszeigen, wie denn namentlich 
das alte Paulinum mit der ganz klosterlich eingerichteten, 
hinter hoizernen Verschlagen in spitzbogigen Gewolben auf
gestellten und mit alten Bildern der Reformatoren gezierten 
Bibliothek ein Local war, welches mit seinen gothischen Fen
stern und deren kleinen rundenSeheiben Goethe manchmal 
vorgeSchwebt haben mag, als die ersten Seenen des "Faust" 
in seinemGeiste zu reifen begannen. 

Auch war damals das Geschichtliche all dieser Einrich
tungen uns erst kiirzlich recht vergegenwartigt worden,in
dem nur zwei Jahrefriiher, I809, das vierhundertjahrige Jubi
liium des Auszugs der Studenten und Lehrer aus Prag und 
die Begriindung ihres neuen Wohnsitzes in Leipzig mit groBem 
Kirchgang undabendlichen Fackelziigen von allem,w~ zur 
Universitat gehorte, feierlichstbegangen worden war, wobei 
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ich denn selbst dies mal als Adjutant des Zugs mit SchHiger, 
Scharpe und Dreimaster eine kurze Rolle ubernommen hatte, 
wwend sonst alles studentische Wesen mir stets fern ge
blieben war. 

Doch ich kehre zuruck zu meiner Disputation, we1che nach 
etwa einer Stunde damit sich endigte, daB mir die ErlaubniB, 
Vorlesungen halten zu durfen, verliehen, und ich als Privat
docent und (wie man es in einem gewissen Monchslatein 
nannte) als Magister legens in die Verzeichnisse der Lehrer 
an der Universitat aufgenommen wurde. 

Von diesem erlangten Rechte machte ich nun auch sofort 
beim Anfang des nachsten Curs us der Vorlesungen Gebrauch, 
indem ich auf gut Gluck hin "Vorlesungen uber einen Theil 
der vergleichenden Anatomie" ankiindigte, eine Wissenschaft, 
die damals auch eben erst anfing, eine allgemeine Geltung zu 
erhalten, in Deutschland zuerst durch Blumenbach, an der 
Leipziger Universitat aber noch niemals vorgetragen worden 
war ... 

. . . Zuerst dad ich es hier seltsam genug nennen, daB ge
rade in diesem Sommer, wo mit vermehrter Gewalt durchaus 
praktische Geschafte mich soviel mehr als frtiber fesselten, 
eine Neigung wieder starker hervortrat, welche durch die 
rein wissenschaftlichen Bestrebungen der vorausgehenden 
Jahre bedeutend zuruckgedriingt worden war, namlich die 
Neigung zur Kunst. lndeB immerfort, nur einmal mehr 
einmal weniger, erscheint das Leben des Menschen aus Gegen
satzen, ja oft genug aus Widerspruchen zusammengewoben, 
und ebendeshalb mag wohl auch hier gerade die nach einer 
Seite uberschlagende Richtung eines unmittelbar thatigen 
Eingreifens ins wirkliche Leben schon Grund genug gewesen 
sein, die Seele zeitweise wieder in das gerade entgegengesetzte 
Element stiller und tieferBetrachtung und Empfindung zu 
versenken. So fand ich also nicht nur hier undda noch Zeit, 
landschaftliche Studien zu zeichnen, sondern ich begann auch, 
mich im Oelmalen zu versuchen, wobei ich denn, da ich ganz 
als Autodidaktos verfahren muBte, mit Behandelung der 
Farben, Trocknen und Anwendung der Firnisse u. s. w. Noth 
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genug mir bereitete. Erst spater gelang es mir, ein paar kleine 
Gemalde von Klengel in Dresden, dem damals beriihmtesten 
Landschaftsmaler Sachsens, zu erhalten, und die ganz sauber 
gelungenen Copien nach denselben verwahre ich noch jetzt, 
dankbar fUr alles, was ich daran gelernt habe, als Zeichen 
jenes FleiBes und an sich als ganz anmuthige Bilder. Kam 
ich iibrigens dazu, an stillen Nachmittagen mich ein paar 
Stunden in die Waldeinsamkeit des Rosenthals zu versenken, 
und an Studien nach alten Baumstammen, Laubmassen und 
iippigen Pflanzengruppen mich zu erholen, so veranlaBte mich 
zugleich nicht selten zu besonderen Betrachtungen, wenn ich 
bedachte, wie ruhig und groB das Naturleben in seinem Gange 
dahinzoge, wahrend der Mensch mit seinen Eroberungsplanen, 
Volkerbewegungen und Kampfen gern glauben machen 
mochte, daB er die Gestaltung der Erde zu verandern im 
Stande sei, indem er das zu schaffen glaubt, was wir mit 
dem stolzen Namen einer Weltgeschichte belegen. Da lag der 
groBe Eichenwald in seiner tiefen Ruhe, das Leben der Vogel 
drang durch die Zweige, die Wiesen wallten in dem vollen 
Wuchse ihrer Pflanzen, die Wolken zogen ruhig ihren Weg, 
gleichgiiltig, ob die ganze Menschheit wache oder schlafe, 
und so hatte man das Gefiihl, die Erde lebt ihr stilles unbe
wuBtes Leben nach ewigen Gesetzen von Tag zu Tag dahin, 
und alles, was wir Vbermiithigen als Weltbegebenheiten 
preisen, es drangt sich auf schmalen LandstraBen und in ver
haltniBmaBig so kleinen Ortschaften zusammen, dergestalt, 
daB kein eben sehr entfernter Standpunkt von der Erde dazu 
gehoren wiirde, um gar nichts mehr davon gewahr zu werden. 

In einer Zeit, wo die Ziige groBer Armeen sich rastlos 
durch unser Land drangten, wo die Entscheidungschlacht 
von Leipzig sich vorbereitete und das Schicksal jedes einzelnen 
mehr oder weniger in Frage gestellt wurde, that es besonders 
wohl, durch so1che Gedanken die innere Ruhe des Geistes 
zu befestigen, und im Hinblick auf ein ewig gesetzmaBig Fort
schreitendes, ein Gegengewicht gegen den unruhigen Wogen
schlag des Menschenlebens zu gewinnen. 

Ich finde in einem alten Tagebuche vom Herbst 1813 



eine Stelle, welche die Beziehung auf jene damals sich neu 
hervorddingende Neigung zur Kunst so klar und ganz in 
meiner damaligen Weise ausspricht, daB sie als charakteri
stisch wohl hier eingeschaltet zu werden verdient. 

"Die Kunstfertigkeit, die ich im Zeichnen mId Malen er
lange, wachst immer mehr, und oft strebt mein ganzes Wesen 
gewaltsam in dies en Cirke! hinein, das prosaische Leben zu
rtickstoBend. Ich mochte diese Neigung oft hemmen, und 
doch dauert es mich, eine so schon sich erschlieBende Blume 
zu brechen. Nein! ich will sie nicht brechen, und mein Zie! 
sei zu gleichen den Baumen Italiens: Frtichte zu tragen und 
Bliiten zugleich. Nicht mangelt mir die ErkenntniB, wie 
schwer es sei, ein solches Ziel zu erreichen, allein wenn es wahr 
ist, daB nur dann der Mensch zum hochsten Ziel gelangt, 
wenn er das Schone, das Gute und Wahre zugleich umfaBt, 
so ftihle ich auch, daB mein Weg der Weg zu menschlicher 
Vollendung sein muB, und muthig schreite ich deshalb vor
warts ... " 

... Nach diesen mannigfachen Betrachtungen wissen
schaftlicher Richtungen und Begegnungen jener Lebens
periode ist es nun wieder an der Zeit, der ktinstlerischen Seite 
zu gedenken, und auch in dieser Beziehung noch manches 
der Vergessenheit zu entreiBen. Das Nachste ist jedenfalls 
hier, iiber meine Beziehungen zu Friedrich, sowie tiber die 
Wirkungen, welche die Galerie und Antiken nach langerm 
und of term Betrachten auf mich austibten, eine etwas aus
fiihrlicbere Darlegung zu versuchen. Was meinen verewigten 
Freund Kaspar David Friedrich1) betrifft, so waren wir schon 
urn das Jahr 1818 einander niiher gekommen. Er stand da
mals in den vierziger Jahren, und die Scharfe seiner Indivi
dualitat war eben urn diese Zeit leiblich und geistig am ent
schiedensten ausgepragt. Gebiirtig yom Strande der Ostsee, 
eine recht scharfgezeichnete norddeutsche Natur, mit blon
dem Haar und Backenbart, einem bedeutenden Kopfbau 
und von hagerm, starkknochigem Korper, trug er einen 

1) K.D. Friedrich 1774- 1840. Vgl. iiberihn: Otto Fischer. Stuttgart 1922. 
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eigenen me1ancholischen Ausdruck in seinem meist bleichen 
Gesicht, dessen blaues Augenpaar so unter dem stark vor
springenden; Orbitalrande und buschigen, ebenfalls blonden 
Augenbrauen verborgen lag, daB darin schon der Blick des 
die Lichtwirkung im hckhsten Grade concentrirenden Malers 
sehr charakteristisch sich erkHi.rt fand. Friedrich erfuhr als 
Jiingling das Schreckliche, daB beim Schlittschuhlaufen ein 
besonders geliebter Bruder, mit dem er sich bei Greifswald 
auf dem Eise befand, vor seinen Augen einbrach und von 
der Tiefe verschlungen wurde. Kam nun hinzu ein sehr hoher 
Begriff von der Kunst, ein an sich diisteres Naturell und eine 
aus beiden hervorgehende tiefe Unzufriedenheit mit seinen 
eigenen Leistungen, so begriff man leicht, wie er einst wirklich 
zu einem Versuche des Selbstmords sich verleitet finden 
konnte. Er hiillte dies immer in ein tiefes GeheimniB, aber 
man wird fiihlen, wie gerade eine solche schon begonnene, 
obwohl noch zu rechter Zeit gehinderte That nothwendig 
eine dumpfe und dunkle Nachwirkung auf eine Individualitat 
dieser Art ausiiben muBte. Seine ersten· Studien hatte er 
auf der Akademie zu Kopenhagen gemacht und im Jahre 1795 
kam er nach Dresden, woer 1817 zum Mitgliededer Akademie 
und spater zum Professor der Landschaftsmalerei erwahlt 
wurde. In Dresden hatte er sich stets sehr abgesondert ge
halten, an keinen der damaligen Professoren sich angeschlossen 
und so allm1i.hlich einen eigenen tiefpoetischen, doch oft auch 
etwas finstern und schroffen Stil der Landschaft sich aus
gebildet. Wie in der Kunst, so war er auch im Leben; von 
strenger Rechtlichkeit, Geradheit und Abgeschlossenheit -'
deutsch durch und durch - nie hatte er auch nur versucht, 
eine der fremden modernen Sprachen zu erlernen, aller Osten
tation ebenso fremd wie jeder luxuriOsen Geselligkeit. Man 
sah ihn fast nie unter Menschen, und ich erinnere mich eines 
einzigen Abends, da es uns gelungen war, ibn in einem kleinen 
Familienzirkel bei uns festzuhalten. Die Dammerung war 
sein Element, friih im ersten Morgenlicht ein einsamer Spa
ziergang, und ebenso ein zweiter abends bei oder nach Sonnen
,untergang, wobeier indeB die Begleitung eines Freundes 
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gem sall!: das waren seine einzigen Zerstreuungen; iibrigens 
briitete er in seinem stark beschatteten Zimmer fast fort
wamend iiber seinen KunstschOpfungen. Man kann denken, 
daB diese Natur mich reizte, und ieh darf sagen, auch er hatte 
mich bald liebgewonnen und folgte ebenso meiner Art von 
Natur- und Kunstanschauung mit aufrichtiger Theilnahme. 

Es war mir von groBer Wichtigkeit, Friedrichs Verfahren 
bei Entwerfung seiner Bilder kennen zu lernen. Er machte 
nie Skizzen, Cartons, Farbenentwiirfe zu seinen Gemalden, 
denn er behauptete (und gewiB nicht ganz mit Unrecht), die 
Phantasie erkalte immer etwas durch diese Hiilfsmittel. Er 
fing das Bild nieht an, bis es lebendig vor seiner Seele stand, 
dann zeichnete er auf die reinlich aufgespannte Leinwand 
erst fliichtig mit· Kreide und Bleistift, dann sauber und voU
sHi.ndig mit der Rohrfeder und Tusche das Ganze auf, und 
schritt hierauf bald zur Untermalung. Seine Bilder sahen 
daher in jeder Stufe ihrer Entstehung stets bestimmt und ge
ordnet aus, und gaben immer den Abdruck seiner Eigenthiim
lichkeit und der Stimmung, in welcher sie Ihm zuerst innerlich 
erschienen waren. 

"Ein Bild soU nicht erfunden, sondern empfunden sein," 
war sein Grundsatz, und man darf sagen, aIle seine Bilder 
sind auf diese Weise entstanden. Sehr lehrreieh fiir mieh war 
das entschiedene Gefiihl fiir reine Concentration des Lichts, 
welche seine Werke auszeichnete. Er sagte mir einmal: "ein 
Traum habe ihm zuerst dariiber die rechte ErkenntniB ge
geben," und er hielt diese ErkenntniB,welcher von Kiinstlem 
selten die ganz gebiihrertde Rechnung getragen wird, sehr 
fest. 1st doch iiberhaupt in dieser Beziehung einer kiinftigen 
"Wissenschaft der Kunst", noch viel vorbehalten klar aus
zusprechen, was jetzt nur einzeln dunkel gefiihlt wird. 

Was kiinstlich ist, verlangt geschloB'nen Raum, 
Natiirlichem geniigt das Weltall kaum; 

ist ein Wort, das man hier als Grundthema betrachten diirfte. 
was Bild, kOnnte man sagen, ist ein /ixirter Blick, das gewohn
liche $e/fen. ahi eip. ~w~gliches unq st~ts .bewegt~ Ul;llSchapen 
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in der natiirlichen Welt, kennt keine Concentration der Massen 
und des Lichts, der moglichst festgeheftete Blick dagegen 
(einen absolut festgehaltenen gibt es nicht, wegen der steten 
innern Erzitterung des Auges) zeigt uns allemal in der Mitte 
des Sehfeldes, da, wo die beiden Augenachsen sich vereinigen, 
die groBte Deutlichkeit, d. h. also auch die vollkommenste 
Lichtwirkung; das Bild folglich, welches als solches die An
schauung bieten solI eines nachgeahmten,aber durch Geistes
abstraktion wirklich fixirten Sehfe1des oder Blicks, verlangt 
ebendarum durchaus theils den "geschlossenen Raum" theils 
auch objektiv die Concentration der Lichtwirkung und un
willkiirlich und halb unbewuBt fiihlt es daher sogleich der 
Beschauer als einen Mangel, wenn diesen Beziehungen nicht 
vollstandig entsprochen ist. Friedrich empfahl mir einst ein 
Experiment, welches mich sehr aufk1arte, und welches ich 
hier noch erzahle, weil es wohl manchemniitzlich werden 
konnte. Ein Mondscheinbild fand er einst auf meiner Staffelei, 
was ihm wahrhaft gefiel seiner Empfindung und Anordnung 
nach, welchem aber eben jene Concentration noch sehr fehlte. 
Da bat er mich, eine dunkle Lasur auf die Palette zu nehmen 
und auBerhalb des Mondes und der nachsterleuchteten Stellen 
alles, und je mehr gegen den Rand des Bildes um so dunkler, 
damit zu iibertuschen und dann auf die veranderte Wirkung 
Acht zu geben. Ich that es, und das Bild war mit eins ein 
anderes geworden; nun erst war die Illusion der Mondbeleuch
tung deutlich. 

Dabei erfreute ihn iibrigens sehr ein gewisser freier 
Naturalismus in meinen Bildern, wie er eben nur aus unzah
ligen Naturstudien vollkommen hervorzugehen pflegt. Fried
rich war es daher namentlich, der mich ermuthigte, einige 
kleine Oelbilder an Goethe zu senden, dem sie gewiB gefallen 
wiirden. Auch dies that ich, und der alte Meister hat denn 
auch dieser Dinge in seinen Heften von Kunst und Alter
thum sehr theilnehmend gedacht, besonders eines Oster
abends mit Faust und Wagner, welches spaterhin Eigenthum 
der Konigin Karoline von Baiern geworden ist. 
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Unter all diesen Betrachtungen war indeB II Uhr (2I. Juli 
I82I) herangeriickt, ja voriibergegangen, und ich eilte nun, 
Goethes Wohnung aufzufinden1}. Gleich beim Eintritt in das 
maBig groBe, im einfach antiken Stil gebaute Haus, deuteten 
die breiten sehr allmahlich sich hebenden Treppen, sowie die 
Verzierung der Treppenruhe mit dem Hunde der Diana und 
dem jungen Faun von Belevedere, die Neigungen des Besitzers 
an. Weiter oben fiel die Gruppe der Dioskuren angenehm in 
die Augen, und am FuBboden empfing den in den Vorsaal 
Eintretenden, blau ausgelegt, ein einladendes Salve. Der Vor
saal selbst war mit Kupferstichen und Biisten auf das reichste 
verziert und offnete sich gegen die Riickseite des Hauses 
durch eine zweite Biistenhalle, auf den lustig umrankten Altan 
und auf die zum Garten hinabftihrende Treppe. In ein anderes 
Zimmer gefiihrt, sah ich aufs neue mich von Kunstwerken 
und Alterthtimern umgeben; schon geschliffene Schalen von 
Calcedon standen auf Marmortischen umher, tiber dem Sofa 
verdeckten halb und halb grtine Vorhange eine groBe Nach
bildung des unter dem Namen der Aldobrandinischen Hoch
zeit bekannten Wandgemaldes, und auBerdem forderte die 
Wahl der unter Glas und Rahmen bewahrten Kunstwerke, 
meistens Gegenstande alter Geschichte nachbildend, zu auf
merksamer Betrachtung auf. Endlich ktindigte ein riistiger 
Schritt durch die anstoBenden Zimmer den werthen Mann 
selbst an. Einfach, im blauen Zeugoberrock gekleidet, ge
stiefelt, in kurzem, etwas gepudertem Haar, mit dem be
kannten von Rauch herrlich aufgefaBten Gesichtsztigen, in 
gerader kraftiger Haltung schritt er auf mich zu und ftihrte 
mich zum Sofa. Die zweiundsiebzig Jahre haben auf Goethe 
wenig Eindruck gemacht, der Arcus senilis in der Hornhaut 
beider Augen beginnt zwar sich zu bilden, aber ohne dem 
Feuer des Auges zu schaden. Dberhaupt ist das Auge an ihm 
vorziiglich sprechend, und mir erschien darin zumeist die 
ganze Weichheit des Dichtergemtiths, welche sein iibriger ab
lehnender Anstand nur mit Miihe zurtickzuhalten und gegen 

1) Vgl. auch C. G. Carus, Goethe. Zu dessen naherem Verstandnis. 
Leipzig 1843. S. uff. 
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das Eindringen und BeHistigen der Welt zu schiitzen scheint; 
doch auch das ganze Feuer des hochbegabten Sehers leuchtete 
in einzelnen Momenten des weitern mehr erwarmten Gesprachs 
mit fast damonischer Gewalt aus den schnell aufgeschlagenen 
Augen. 

So saB ich denn nun ihm gegeniiber I Die Erscheinung eines 
Menschen, welchem ich selbst einen so groBen EinfluB auf 
meine Entwicklung zugestehen muBte, war mir pl6tzlich n~he 
geriickt, und ich war urn so mehr bemiiht, diese merkwiirdige 
Gegenwart genau zu beachten und zu erfassen. Die gewohn
lichen einleitenden Gesprache waren bald beseitigt, ich er
ziihlte von meinen neuen Arbeiten iiber die Ur-Theile des 
Knochengeriistes, und konnte ihm die Bestatigung seiner 
friiheren Vermuthung iiber das Dasein von sechs Kopfwirbeln 
mittheilen. Zur schnellern Darlegung des Ganzen ersuchte 
ich urn Bleistift und Papier; wir gingen in ein zweites Zimmer, 
und wie ich nun den Typus des Fischkopfes in seiner Gesetz
maBigkeit schematisch entwickelte, unterbrach er mich oft 
durch beifallige Ausrufungen und freudiges Kopfnicken. 
"Ja, jal die Sache ist in guten Handen," sagte er; "dahaben 
uns der Spix und Bojanus so etwas hergedunkelt! nun nun! 
ja ja!"l) Der Diener brachte eine kleine Collation. Es war 
mir ein riihrendes VerhaItniB Goethe zu sehen, wie er mir den 
Wein eingoB und ein Brot mit mir theilte,· selbst von der 
einen Halfte genie Bend und mir die andere reichend! - Dabei 
sprach er von meinen beiden Bildern, die ich ihm vor einem 
Jahre durch Frommann gesendet hatte, erziihlte, wieihm das 
eine (das Haus auf der Brockenspitze) langere Zeit seiner Be
deutung nach rathselhaft geblieben, wie nur spater erst eine 
dritte Person 2) ihm den AufschluB dariiber gegeben, und wie 
diese Dinge iiberhaupt wol in Ehren gehalten wiirden. Dann 
lieB er sein Portefeuille iiber vergleichende Anatomie bringen, 
und zeigte seine friiheren Arbeiten. Spaterhin kamen wir 
auf das Bedeutungsvollein del Form der Felsen und Gebirge 

1) Mit diesen. auf eigentbftmlich gutmftthige Weise betonten Wort en 
pflegte er ftberbaupt aIle Pausen des GesprAchs2Uheleben. (Carus), 
. I) Der GroJ3herzog. wie Frommann mii- sagte.(Carus) '. 



fiir Bestimmung der Art des Gesteins, ja fiir die gesamte Bil
dung der Erdoberflache; und auch in diesen Ideen war. er 
vollig einheimisch, ja er hatte dafiir gesammelt, wie eine zweite 
wohlgefiillte Mappe mit Felsenzeichnungen yom Harz und 
andern Orten deutlich bewies. 

Merkwiirdig war mir, als ich jetzt kurze Zeit im Zimmer 
allein blieb, die Anordnungen und Ausschmiickungen des
selben. AuBer einem hohen Gestelle mit gewaltigen Mappen 
fiir Kupferstiche in ihrer geschichtlichen Folge, interessirte 
mich ein mit Schubkasten, behufs der Aufbewahrung einer 
Miinzsammlung, versehener Schrank. Der Aufsatz desselben 
trug namlich unter Glas eine ansehnliche Menge antiker 
Gotterbildchen, Laren, Faunen u. s. w., unter welchen ein 
ganz kleiner goldener Napoleon, in das glockenformig ver
schlossene Ende einer Barometerrohre gestellt, sich sonderbar 
genug ausnahm. Auch sonst aber wollte noch manches be
achtet sein; so beschiiftigte mich ein alterthiimliches wunder
liches SchloG, welches mit seinem Schliissel am Fensterge
wande hing, so forderten auch hier manche Kupferstiche zur 
Betrachtung auf, ja selbst die Einrichtung der Zimmerthiir 
war bemerkenswerth, da sie nicht in den Angeln sich bewegte, 
sondern auf dem Thiirgewande hervor-und zuriickgeschoben 
werden muGte. Zuletzt noch sprachen wir iiber entoptische 
Farben, und es brachte ihn dies darauf, karlsbaderGlasbecher 
mit gelber durchsichtiger Malerei herbeibringen zu lassen, an 
denen er mich die fast wunder bar scheinenden Verwandlungen 
von Gelb in Blau und Roth in Griin, je nachdem die Beleuch
tung auf eine oder die andere Weise geleitet wurde, wahr
nehmen lieBl). - AuGerungen iiber die ungiinstige Aufnahme 
so mancher seiner wissenschaftlichen Arbeiten konnte er hier
bei doch nicht ganz unterdriicken. - Gegen I Uhr 

1) Ich hatte damals sehr den Wunsch, solchen Glasbecher zu erlangen, 
allein der verehrte Mann sagte mir, dergleichen waren jetzt nicht mehr 
zu haben, aber er versprach mir einen Ersatz dafiir. In Wahrheit sendete 
er mir spater einen hiibschen kleinen Apparat, in welchem sich tiber schwarz 
und weiBem Felde schwachfarbige Glasplattchen hin- und herschieben 
lassen und das Phanomen vortrefflich zeigen. - Ich bewahre diesen kleinen 
Apparat als theueres Andenken. (Carns) 

.E bs tein, Arzte-Mcmoiren. 13 
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entfernte ich mich endlich, in alIer Hinsicht erfreut und 
erwarmt. 

. .. Von all dergleichen Speculationen wurde ich indeB 
im Herbste wieder losgerissen und ganz dem Leben und den 
frischen Naturstudien zugewendet durch einen Ausflug nach 
Leipzig, wohin Oken zum 18. September 1822 die deutsche1~ 
N aturforscher 1md A.rzte berufen hatte. Es war dies der erste 
Versuch, jene Versammlung zu begrUnden, welche von da 
an sich immer zahlreicher gestalteten, spater fast ohne Unter
brechung j ahrlich an den verschiedensten Orten Deutschlands 
abgehalten worden sind, dann in der Schweiz, in England, 
Frankreich, Italien, sowie auf der skandinavischen Halbinsel 
vielfache Nachahmung und Wiederholung gefunden haben, 
und in vieler Hinsicht belebend und fOrdernd fUr den Auf
schwung der Naturwissenschaft und Heilkunde gewesen sind. 
Auch hier war der Anfang klein, aus welchem nachmals eine 
groBe Bewegung hervorging. Okens Aufruf war von den 
meisten der leipziger Professoren fUr eine bloBe exentrische 
Idee genommen worden, und auch nur wenige von andern 
Orten hatten das Bedeutungsvolle desselben erkannt. Ais 
ich daher mit Freund Reichenbach von Dresden ankam, 
fanden wir noch wenig Glauben an irgendeinen Erfolg des 
Unternehmens, und kaum einige Vorkehrung, urn der Ver
sammlung doch wenigstens ein Local anzuweisen. Nach und 
nach kam indeB eine geringe Zahl Theilnehmender zusammen, 
und in einem kleinen Auditorium wurde durch einige kraftig 
lmd entschiedene Worte Okens endlich die Versammlung er 
offnet. - Wie es denn schon in dem Aufrufe ausgesprochen 
worden war, daB diese ZusammenkUnfte wesentlich den Zweck 
personlicher Bekanntschaft und wechselseitiger UnterstUt
zung fUr wissenschaftliche Arbeiten haben sollten, so war auch 
mir zunachst die Personlichkeit Okens selbst der interessan
teste Erfolg dieser Reise. Oken war damals noch Professor 
in lena, und sein Wesen hatte den vollen Ausdruck von 
Scharfe, Lebendigkeit und Thatkraft. Seine Arbeiten, nament
lich seine Naturphilosophie hatten, wie ich dies frUher schon 
erzahlt habe, vielfaltige Wirkung auf mich geUbt, aber ich 



freute mich nun auch, an ihm wahrzunehmen, daB jene ge
wisse ideale Richtung des Geistes ihn keineswegs verhindert 
hatte, zugleich eine groBe KenntniB des Speciellen der Natur
wissenschaft, und eine rege Thatigkeit im Leben zu beweisen, 
ja zu behaupten. Seine Gestalt war nicht groB, wenig beleibt, 
aber elastisch, die Stirn wohlgebaut, und stark, doch nicht 
iibermaBig breit, das Auge braun und lebendig, der Mund 
scharf geschnitten mit schmalen Lippen. Wir kamen ganz 
gut zusammen aus, eine Rede, die ich zu Hause entworfen 
hatte und nun vortrug - iiber die Bedeutung der Natur
wissensehaften - (sie wurde alsbald gedruckt und viel ver
breitet) hatte ganz seinen Beifall, manehe andere Natur
forscher hielten dann ebenfalls kiirzere Vortrage und zeigten 
Seltenheiten vor, meine sehonen, von Genua mitgebraehten 
Abbildungen dortiger Sepien wurden bewundert, kurz, es 
kam naeh und nach mehr Leben in die Zusammenkiinfte, 
und eine neue Versammlung auf nachstes Jahr in Halle wurde 
beschlossen, von welcher man denn schon jetzt voraussehen 
konnte, daB sie weit zahlreicher und umfanglicher sich ge
stalten wiirde. So schloB denn also dieser erste Versuch nach 
wenig Tagen doch sehr befriedigend, und es ist mir immer an
genehm, mich zu erinnern, daB ich einer der Mitbegriinder 
eines Vnternehmens gewesen bin, welches fUr die Forderung 
jenes hohern und rechtmaBigen Socialismus der Wissenschaft 
stets wird bedeutend genannt werden miissen. 

Vnter den iibrigen Versammelten ist mir Formeyl), einer 
der zu jener Zeit beriihmtesten Arzte Berlins, noeh am ent
schiedensten im GedachtniB geblieben. Er reprasentirte 
namentlich in dieser kleinen Zahl die praktische Medizin, 
und fiel uns auf dureh eine gewisse imponirende Personlich
keit, wobei der Ruf seiner ausgezeichneten Praxis aurea 
nicht wenig mitwirkte. Irgend bedeutendere wissenschaft
Hehe Mittheilungen bot er nicht dar, aber er beforderte den 
geselligen Verkehr dureh einen eigenthiimlichen berlinischen 
Humor, wie er mir denn noeh ganz deutlieh vorschwebt, 

1) Von Formey stammt z. B. A. W. Ifflands, Krankengeschichte". Berlin 
1814. 
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wie er bei unsern Nachmittagszusammenkiinften in Rudolphs 
Garten - einem damals beUebten Cafe Leipzigs - perorirend 
saO und dabei aus einer stattlichen, gekriimmten Hornpfeife 
mit porzellanenem Kopfe emsig rauchte1). 

Karl Ernst von Baer 
(I792- I876) 

Am 17. Februar, alten, dem 28. Februar, neuen Stils, 1792, wurde dem 
estli1ndischen Edelmann Magnus von Baer auf seinem Gute Piep in der 
kinderreichen Ehe mit seiner leiblichen Cousine der dritte Sohn Karl Ernst 
geboren. Bis zum achten J ahr genoB er die Erziehung auf dem Lande, 
dann lemte er zu Hause lesen und schreiben. Besonders frfih zeigte er 
auffallend starke Begabung ffir Mathematik. 1807 kam er auf die Ritter
und Domschule in Reval, wo er sich in den alten Sprachen vervollkommnete, 
so daB er zeitlebens ein gediegener Kenner des klassischen Altertums war. 
Daffir zeugt seine Schrift (1873) iiber den Schauplatz der Fahrten des 
Odysseus. Auf der Dorpater Universiti1t (1810- 1814) zeigte es sich, daB die 
praktische Seite der Medizin seiner i~neren Organisation nicht entsprach. 
Ebenso machte er auf einer Studienreise in Wien die gleiche Erfahrung. 
Ein gliicklicher Zufall fiihrte Baer im Herbste 1815 zu dem vergleichenden 
Anatomen Dollinger, bei dem geradeJ ohann Lucas Schonlein seineDok
torarbeit zu Ende gefiihrt hatte. Es war die Zeit, als Dollinger mit Pander 
die Untersuchungen iiber die Entwicklung des Hiihnchens im Ei zu be
arbeiten anfingen. Es wurden so zahlreiche Briitversuche angestellt, daB 
auf dem Wiirzburger Markt der Preis der Hiihnereier bedeutend stieg und 
die ganze BevOlkerung das neue Beginnen mit regstem Antell verfolgte. 
Panders zweite Schrift von 1819 gab Baer den Sporn zu seinen eigenen 
entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen. Inzwischen war Baer von 
Burdach als Prosektor nach Konigsberg gerufen, wo er 17 Jahre(I817-1834) 
blieb, seit 1822 zum ord. Professor der Zoologie und spi1ter auch der Anatomie 
emannt. Diese Konigsberger zeit blldet den Glanzpunkt seiner Forschungen. 
Denn im Mai 1827 gelang es Baer, das reife Eierstockei aus dem Grll31schen 
Follikel einer Hiindin unter dem Mikroskop zu erblicken. Den Eindruck, 
den dieser Fund auf ihn machte, hat er geradezu dramatisch in seiner Selbst
biographie (St. Petersburg 1865) zur Darstellung gebracht. Von seinem 
Petersburger Aufenthalt, der ihn auf den Gebieten der Anthropologie, 
Ethnologie, Zoologie und Geographie als bahnbrechenden Meister zeigte 
und ibm den Namen des russischen Humboldt verschaffte, hat Baer uns 
nur wenig erzi1hlt. Diese Lucke hat spi1ter Ludwig Stieda in einer biogra
phischen Skizze Uber seinen Lehrer (Braunschweig 1878) ausgefiillt. Nach 
der am 29. August 1864 unter groBer Teilnahme des In- und Auslandes 
begangenen Feier seines soji1hrigen Doktorjubili1ums loste Baer allmi1hlich 

1) Vgl. Erich, Ebstein, Zur Jahrhundertfeier der Deutschen 
Naturforscherversammlung. Leipziger Illustrierte Zeitung (1922) Nr. 4083. 
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seine Beziehungen zur Petersburger Akademie und siedelte 1867 nach Dor
pat fiber, wo er, bis zum Ende geistesfrisch, am 16./28. November 1876 
starb. - Was v. Baer von Humboldt sagte, findet auch auf ihn selbst 
Anwendung: .. Es sind hiI.ufig ganze Stramungen wissenschaftlicher For
sj:hung, durch die der Geschiedene immer noch fortwirkt und Mancher folgt 
der Stramung, ohne zu ahnen, wer zuerst die Schleusen eraffnet hat." 

... 1m Jahre 1826 hatte ich schon mehrmals kleine durch
sichtige Eier von 1/2 bis 11/2 Linien Durchmesser, wie Prevost 
und Dumas sie gesehen hatten, in den Hornern des Uterus 
und selbst in den Eileitern gefunden, im Fruhling 1827 aber 
bedeutend kleinere, viel weniger durchsichtige vnd deshalb 
kenntliche in den Eileitern. Ich zweifelte nicht, dieses auch 
fUr Eier zu halten, da es ja wahrscheinlicher war, daB die 
Dottermasse auch bei Saugetieren ursprunglich undurch
sichtig seyn werde. Ich sprach im April oder in den ersten 
Tagen des Mai des zuletzt genannten Ja.hres mit Burdach 
daruber, daB ich gar nicht mehr im Zweifel seyn konnte, die 
Eier der Saugetiere kamen fertig gebildet aus dem Eierstocke, 
und daB ich sehr wUnschte, eine Hundin zu erhalten, die erst 
vor ein paar Tagen sich belaufen habe. Nach Prevost's und 
Dumas's Beobachtungen muBte man namlich glauben, daB 
man urn diese Zeit bei Hunden die Graafischen BHischen 
noch geschlossen finden werde, aber reif zur Eroffnung. Man 
glaubte damals, daB die Eroffnung der Eikapsel oder der 
Graafischen Blaschen unmittelbar von der Paarung abhange, 
was nicht richtig ist. ZufaIlig besaB Burdach im eigenen 
Hause eine solche Hundin, die langere Zeit schon Haus
genossin gewesen war. Sie wurde geopfert. Als ich sie {Hfnete, 
f!lnd ich einige Graafische Blaschen geborsten, keine dem 
Bersten sehr nahe. Indem ich, niedergeschlagen, daB die 
Hoffnung wieder nicht erfullt sey, den Eierstock betrachtete, 
bemerkte ich ein gelbes Fleckchen in einem Blaschen, sodann 
auch in mehreren andem, da in den meisten, und immer 
nur ein Fleckchen. Sonderbar! dachte ich, was muB das 
seyn? Ich Offnete ein BHischen und hob vorsichtig das Fleck
chen mit dem Messer in ein mit Wasser gefUlltes Uhrglas, 
das ich unter das Mikroskop brachte. Als ich in dieses einen 
Blick geworfen hatte, fuhr ich, wie vom Blitze getroffen 
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zuriick, denn ich sah delitlich eine sehr kleine, scharf aus
gebildete . gelbe Dotterkugel. Ich muBte mich erholen, da 
ich besorgte, ein Phantom habe mich betrogen. Es scheint 
sonderbar, daB ein Anblick, den man erwartet und ersehnt 
hat, erschrecken kann, wenn er da ist. Allerdings war aber 
doch etwas unerwartetes dabei. Ich hatte nicht gedacht, 
daB der Inhalt des Eies der Saugetiere dem Dotter der Vogel 
so ahnlich sehen wiirde. Da ich aber nur ein einfaches Mikro
skop mit dreifacher Linse hingestellt hatte, war die Vergro
Berung nur maBig und die gelbe Farbe blieb kenntlich, die 
bei starkerer VergroBerung und Beleuchtung von unten, 
schwarz erscheint. Was mich erschreckte war also, daB ich 
ein scharf umschriebenes, von einer starken Haut umschlos
senes, regelmaBiges Kiige1chen vor mir sah, von dem Vogel
dotter nur durch die derbe, etwas abstehende auBere Haut 
unterschieden. Auch die kleinen undurchsichtigen Eichen, die 
ich im Eileiter gefunden hatte, hatten nur eine gelblich-weiBe 
Farbung gehabt, ohne Zweifel weil der Dotter schon in Auf
losung begriffen war; die groBeren waren durchsichtig. Es 
wurden noch mehrere so1cher unaufgeloster Dotterkugeln 
ausgehoben, und alle auch von Burdach gesehen, der bald 
hinzugekommen war. 

Das urspriingliche Ei des Hundes war also gefunden! 
... Ich durfte nach dem Gesagten, wohl die Entdeckung 

des wahren Verhaltnisses der Erzeugung der Saugetiere, den 
Menschen mit einbegriffen, mir zuschreiben, wobei ich gern 
anerkenne, daB ich sie weniger sehr angestrengten Unter·· 
suchungen oder groBem Scharfsinne, als der Scharfe meines 
Auges in friiheren Jahren, und einer bei den Untersuchungen 
des Hiihnchens gewonnenen Vberzeugung verdanke. Mein 
Auge, das mir durch seine Kurzsichtigkeit im gewohnlichen 
Leben gar manche Verlegenheit bereitet hat,leistete mir bei 
anatomischen Untersuchungen treue Dienste, indem es kleine 
Bilder scharf auffaBte. Ich habe einmal Versuche mit etwa 
20 Zuhorern gemacht, und unter diesen nur Einen gefunden, 
dessen Augen ich den Vorzug vor den meinigen gegeben hatte, 
da er in der Nahe eben so scharf zu sehen schien, aber gar 
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nicht myopisch war. Besonders beHihigt schien es mir, bei 
halbdurchsichtigen GegensUinden aus den Abschattungen die 
Neigungen der FHichen mit Sicherheit zu erkennen, was 
mir bei Eiem von Fischen sehr gut zu Statten kam; auch 
durfte ich es wohl durabel nennen, wenn ich mich erinnere, 
daB ich (in spaterer Zeit) die Theilungen der schwarzen Eier 
der Batrachier wohl zwei Wochen hindurch ununterbrochen 
beobaehtet hatte, und als ich sie zeichnen lassen wollte, der 
Zeichner, der doch zugleich Kupfersteeher war, in 2 Tagen 
so v6llig geblendet wurde, daB er die Arbeit aufgeben muBte. 
Es war vorzUglich das linke Auge, das mir so treue Dienste 
leis tete ; aber seit 20 Jahren etwa wurde es etwas schwaeher 
und jetzt gibt es selbst fUr gr6Bere Gegenstande nur sehr 
trUbe Eilder. Es hat ausgedient . 

. . . Ich habe mich lange bei dem vorliegenden Gegen
stande aufgehalten, weil ich es nieht verhehlen will, daB ich 
mich noch jetzt freue, diesen Fund gemacht zu haben, obgleieh 
ich gem einraume, daB mehr GlUck als Verdienst dabei war. 
Ieh beschloB ihn bald zu publiciren und schiekte einen raseh 
entworfenen Berieht in der Form eines dankenden Send
sehreibens an die Akademie zu St. Petersburg, die mieh zu 
ihren eorrespondirenden Mitgliede emannt hatte, unter dem 
Titel: de wi mammalium et hominis genesi epistola etc. in der 
Mitte des Juli r827 an Herm L. Vop in Leipzig abo Da nur 
eine einfaehe Kupfertafel zu stechen war, so zweifelte ich 
nicht, daB diese Schrift im Laufe des genannten Jahres ersehei
nen wUrde, denn der Text betrug nur wenige Bogen. Ieh 
glaubte sie, ihres Gegenstandes wegen, auch fUr den groBen 
Concurs, der in Paris am Schlusse jedes Jahres abgehalten 
wird, einreiehen zu konnen und verfaBte meine Zusehrift 
an die Akademie zeitig. Allein der Kupfersteeher hatte diese 
Arbeit unterbrochen und andere angenommen, daher wurde 
meine Sehrift erst im Januar r828 ausgegeben, obgleich das 
Jahr r827 auf dem Titel steht. Nach Paris wird sie erst zu 
Ende des Januars angekommen seyn. Ieh erhielt nur das 
"trop tard /" zur Antwort, welches spater fUr die Familie 
Orleans so verhangnisvoll werden sollte. Uberhaupt hatte 
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ieh im An£ange mehr VerdruB als Freude von dem Buche. 
Ieh hatte absiehtlieh den Titel de ovi mammalium et hominis 
genesi erwahlt, urn gleieh in der ersten Zeile anzudeuten, daB 
iehnieht nurdas mensehlieheEi aueh aufgesueht hatte,sondern 
das im AUgemeinen Gesagte aueh auf dieses mit beziehen 
wollte. Als ieh den Titel fiir die Reinsehrift, die zum Druck 
abgehen soUte, niedergesehrieben hatte, wurde ieh wieder 
bedenklieh, denn ieh rand es zweekmaBiger, den Mensehen 
wegzustreiehen. Man wird dir eine laeherliehe Tautologie vor
werfen, man wird fragen, ob du denn nicht weiBt, oder zwei
feIst, daB der Mensch aueh unter die Saugetiere gehort. Aber 
ein solcher Vorwurf wiirde dir doeh weniger empfindlieh seyn, 
muBte ieh zu mir selbst sagen, als wenn Jemand auftrate und 
prahleriseh verkiindete, er habe das vorgebildete Ei, das du 
nur im Vieh gesehen, jetzt aueh im Mensehen gefunden. So 
lieB ieh den Titel, wie er war. Indessen, man entgeht seinem 
Schicksal nicht. Das erste Gedruckte, das ich iiber meine 
Schrift fand, war die Verkiindigung eines Anonymus in einer 
Deutschen Zeitschrift: Jetzt habe ein Franzose (ich denke 
es war Velpeau) , das Ei im Eierstocke der Weibes nachge. 
wiesen, das ich in Tieren gefunden habe. Wie kann auch ein 
Deutscher Berichterstatter, der nach Paris visirt, wissen, was 
auf Leipziger Titelblattern steht? Was hatte ieh nun vom 
homo? VieUeicht hatte ieh /emina sagen sollen. - Der Mini
ster Altenstein, dem ieh, nach hergebrachter Sitte, ein Exem
plar zugesehickt hatte, antwortete: er freue sieh, daB ieh das 
Ei der Saugetiere im Eierstocke wieder aufgefunden habe. 
Fiir den war also niehts Neues in meiner Sehrift. In den 
recensirenden Instituten herrschte wahrend des ganzen Jahres 
1828 altum silentium. Das war mir eben nicht auffaUend, 
denn haufig vergeht wohl ein Jahr, bis eine neue Sehrift 
irgendwo angezeigt wird, besonders eine Sehrift von einem 
noch wenig bekannten Manne. Aber auffaUend war es mir, 
als ieh im September des genannten Jahres die Versammlung 
der Naturforscher in Berlin besuehte, daB nicht ein einziger 
der anwesenden Anatomen, deren Bekanntsehaft ich machte, 
dieser Schrift mit einer Sylbe erwahnte. Sie war doeh schon 
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in der Mitte des Januars ausgegeben. ganz unbekannt konnte 
sie allen wohl nicht seyn. Auch hatte ich sie Einigen. wenn 
auch nicht vielen. zuschicken lassen. Dberdies hatte ich. in 
der Besorgnis. mein Sendschreiben moge zu kurz gefaBt seyn. 
einen ausfiihrlichen Commentar in Heusingers Zeitschrift fUr 
organische Physik. Bd. II. (Januar r828) erscheinen lassen. 
Ich war zu stolz oder zu eitel. in Berlin selbst davon anzufan
gen. Sollte man sie allgemein fUr eine bloBe Radotade oder 
fUr einen groben Irrtum halten? Oder sollte man diese Sache 
an sich fUr zu unbedeutend ansehen. urn dariiber ein Wort 
zu verlieren? Ich wuBte es in der That nicht. Aber da noch 
im Jahre r821 die Gottinger Societat der Wissenschaften 
einen Preis auf die Entdeckung der Bildungsstatte des Eies 
der Saugetiere gesetzt und im Jahre r824 den Preis einer 
Arbeit von Hausmann zuerkannt hatte. we1che dieses Ei lange 
nach der Paarung aus der ergossenen Fliissigkeit werden lieB 
- so schien eine ganz widersprechende Darstellung doch 
Theilnahme zu verdienen. DaB die alten Herren meine Schrift 
nicht lesen oder wenigstens in ihren Dberzeugungen sich nicht 
wiirden storen lassen. konnte ich mir wohl denken - aber 
auch die jungen schwiegen. das fiel mir auf! Endlich. am 
letzten Tage der Versammlung. fragte mich Professor A. Ret
zius - also ein Schwede. kein Deutscher: Konnen Sie uns 
nicht das Saugethier-Ei im Eierstock zeigen? "Mit Vergniigen. 
wenn ich eine Hiindin erhalten kann". Eine so1che wurde 
beim Aufwarter der Anatomie gefunden und der Nachmittag 
zur Demonstration bestimmt. Es fanden sich nun ziemlich 
viele der jiingeren Anatomen ein. auBer Retzius. Johannes 
M utler. Ernst Weber. Purkinie1) und andere Bekannte und 
Unbekannte. Fast schien es aber. als ob das tiickische Schick
sal mir einen Streich spielen wollte. Der Hund des Aufwar
ters war so gut genahrt. daB er iiberalle eine Masse Fett ange
setzt hatte. auch am Eierstocke. Die Graafischen Blaschen 
ragten nur sehr wenig vor. War es diese Fettmasse. oder ein 
gewisse Befangenheit in mir? Ich konnte zuvorderst kein 

1) Vgl. Ebstein, Arzte-Briefe a. a. O. S.87ff. 
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Ei ohne Zergliederung erkennen, was mir noch nicht vor
gekommen war. Endlich sah ich eins undeutlich durch
schimmem und brachte es gliicklich unter das Mikroskop. 
Man schien allgemein iiberzeugt, so viel ich bemerken konnte. 
Doch mogen vorher noch viele Zweifel bestanden haben. 
Jedenfalls muB ich glauben, daB Niemand vorher versucht 
hatte, diese Dotterkuge1 oder dieses Ei aufzufinden. Viel
leicht hielt man diese Operation fUr zu schwierig, was sie 
gar nicht ist. 

Johann Franz Wenzel Krimer 
(1795-1834) 

Krimer wurde am 12. September 1795 in Datschitz in Mll.hren 
geboren, wo er auch seine erste Jugend verlebte. Seine Gymnasialerleb
nisse im Kloster Neureusch entbehren in ihrer Offenheit und Realistik 
keineswegs eines besonderen Reizes, um so mehr, als er es ausgezeich
net versteht, lebensvolle Bilder der Zeit aufzurollen. Krimer hat in 
der Vorrede zu seinen Memoiren betont, daB er mit aller Freimiitig
keit, streng wahrheitsgetreu, nicht nur ohne alIe Scheu seine guten Seiten, 
sondern ebenso schonungslos aIle seine Schwll.chen, Torheiten, Unbesonnen
heiten, lrrtriimer und Fehler geschiIdert habe. 1m Mittelpunkt stehen jeden
falls Krimer'sErlebnisse im Liitzowschen Freikorps, in dem er auch mit Theo
dor Korner bekannt wurde. Bis zur Auflosung der Freischar machte Krimer 
den Feldzug von 1813 mit, folgte dann der Armee als Arzt nach Dresden, 
Culm und Leipzig und iibernahm hierauf die Leitung des Typhusspitales 
in Stadt-Um. Diese Schilderung sei hier u. a. wiedergegeben, wie der ge
gliickte Versuch, Goethes Haus in Weimar zu retten. 1814 zog er nach 
Frankreich und 1815 durch Flandern iiber Waterloo nach Paris. Nach 
Beendigung des Krieges lieB er sich in Halle immatrikulieren und wurde 
dort schlieBlich medizinischer Doktor. 1) Hiermit schlieBen die Memoiren ab, 
die aus AniaB der Jahrhundertjahrfeier der Befreiungskriege erst wieder 
ausgegraben werden muJ3ten. Als Schiiler von Friedrich Nasse habilitierte 
sich Krimer in Bonn und hat sich durch eine groLle Anzahl (39) von Arbeiten 
bekannt gemacht, in denen besonders seine Vorliebe ffir das Praktische 
und fUr Technizismen am Krankenbett auffalIen. So verdankt man ihm 
die Einrichtung, daLl jeder Soldat im Futter seines Tschako zwei Binden, 
ein Tuch und eine Handvoll Charpie bei sich tragen muLlte. Diese Krimer
schen "Verbandpackchen" wurden erst 1869 allgemein eingefiihrt. (Vgl. 

1) lch erwahne aus Krimers Hallenser Zeit: "Versuche und Be
obachtungen fiber die Wirkung einiger Stoffe auf die Harnabsonderung, 
in Bezug auf das Entstehen der honigartigen Harnruhr. (Arch. f. med. 
Erfahrung 1818, S.502-543). Krimerillverfiitterte Buchweizen bei Hund 
und Kaninchen, um Diabetes mellitus zu erzeugen, allerdings ohne Erfolg. 
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Fischer, J.: Wien. klin. Wochenschr. 1916, Nr. 49, und Bergea t: Munch. 
med. Wochenschr. 1915, Nr. 6, S. 215.) AuBerdem hat er das Dynamo
meter fur die Untersuchung der Muskelkraft eingefuhrt und den Vorschlag 
gemacht, zur Untersuchung des Mastdarms sich des Lisfrancschen Mutter
spiegels zu bedienen. Besonders bemerkenswert ist Krimers "Bericht uber 
einige Versuche, we1che in der Absicht angestellt wurden, urn besondere 
Falle von Lungenschwindsucht durch chirurgische Kunsthilfe zu heilen", 
die er mit anderen Arbeiten in Grafe und Walhers Journal fur Chirurgie, 
Bd. 13, 1829, veroffentlichte. Dabei machte Krimer zu dem Titel der heute 
modern anmutenden Arbeit die bescheidene Anmerkung: "Obige Auf
schrift wird zwar manchem paradox klingen, mancher Medicinae practicus 
wird zwar kopfschuttelnd und mitleidig lachelnd sagen: ,das muB ich ge
stehen I Schwindsucht durch eine Operation heilen I wahrlich, magnus 
mihi eris Apollo! "Nun - er le3e nur unbefangen weiter!" Allein, unerfiillte 
Versprechungen, getauschte Hoffnungen, Gram und Nahrungssorgen trieben 
Krimer an, wie er selbst ebenda berichtet, seinen Wirkungskreis Zll 

verlassen und sich als praktischer Arzt nach Aachen zuriickzuziehen. Ein 
Jahr vor dem am 22. November 1834 erfolgten Tode vollendete er die 
Niederschrift seiner Memoiren. Er, dem dreizehn Verwundungen in drei 
Feldziigen, zahllose Krankheiten, Ungliicksfalle und Duelle nichts anhaben 
konnten, ging an einem Speiserohrenkrebs zugrunde (Hartung in Hufe
lands Journal 1838, Bd. 86, Juni, S. 35). 

Theodor Korner. 
Schon in Wien hatte ich Gelegenheit, mit dem gefeierten 

Dichter, der damals durch sein Trauerspiel "Czriny" Epoche 
machte, in Beriihrung zu kommen. Da war er ein gar loser, 
lebenslustiger Zeisig und allerliebst liederlich, wenngleich von 
vortrefflichem Herzen. Er stand mit einer Schaus pielerin , 
die Nanette hieB und in seinen Gedichten 6fters erwahnt 
wird, von der man sich aber gar erbauliche Liebesexempel 
erzahlt, und die am Ende den bis tiber die Ohren in sie ver
schossenen Poeten garstig gerupft hat, in einem gar vertra ulichen 
Verhaltnis. Soviel war allgemein bekannt, daB Korner leicht
sinnig, flatterhaft und tiber aIle Begriffe verschwenderisch 
lebte. So erhielt er z. B. fUr das Sttick "Czriny" von dem 
Verleger 200 Dukaten, lebte nun lustig darauf los, und nach 
etwa acht Tagen hatte er keinen Kreuzer mehr in der Tasche, 
so daB wir, seine Freunde, tiberall aushelfen muBten. Spater 
lernte er seine vortreffliche Tony kennen, die ihn umwandelte. 
Allein wie war er als Soldat verwandelt! Der sonst so heiterc, 
von Witz und Laune tibcrsprudelnde Jtingling war nun ernst, 
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verschlossen, nur wenigen Freunden zuganglich, wortkarg, 
tiefsinnig; nie sah man ihn lachen oder an Vergniigungen 
teilnehmen. Stundenlang saB er einsam sinnend oder vor 
sich hinstierend, eine Brieftafel in der Hand, unbekiimmert, 
was urn ihn her vorging. 1m Gefecht focht er mit dem Mute 
eines Verzweifelten. Dabei war er blaB, eingefallen, sein Blick 
hohl; nur in dichterischer Begeisterung oder wenn seineKriegs
lieder gesungen wurden,strahlte sein schonesAuge und lachelte 
wehmiitig sein Mund. Fortwwend hatte er die Vorahnung 
eines baldigen Todes. AIle seine Kameraden liebten und 
schatzten ihn. 

Ich war bei seiner verraterischen Ermordung nicht zu
gegen, aber von Augenzeugen wurde sie mir folgenderweise 
geschildert: Zwei Stunden vor einem nicht eben betracht
lichen Gefecht, langs einer an einem Waldsaum hinlaufenden 
Plane reitend, und wlihrend man noch keine Ahnung von 
der Anwesenheit eines Feindes hatte, erkHirte Korner, heute 
seisein Sterbetag, und dichtete das bekannte Lied "An mein 
Schwert". Das Gefecht hatte bereits zu unserem Vorteil 
geendet; er war unverletzt, hatte sich durch Tapferkeit aus
gezeichnet und einen franzosischen Offizier samt seinem Be;. 
dienten gefangen genommen. Beide transportierte er zu der 
Nachhut; doch wahrend er auf der StraBe langs dem Walde 
hinreitet, springt der gefangene Diener iiber den Graben, 
zieht ein Pistol hervor und schieBt Korner durch die Brust, 
der kaum noch imstande ist, das Notzeichen zu geben und 
tOdlich getroffen vom Pferde sinkt. Was half es, daB von 
seinen herbeigeeilten Kameraden der verruchte Morder ein
geholt und zu Krautstiicken zusammengehauen wurde? Einige 
Stun den danach war Korner nicht mehr; seine Ahnung hatte 
ihn nicht getauscht. Unstreitig hat dieser Meuche1mord und 
die Entriistung dariiber zu den spateren Grausamkeiten an 
den Feinden vieles beigetragen. 

Ich selbst besaB von seiner eigenen Hand ein Angedenken, 
ein Schiitzenlied. Leider ging mir auch dies bei Culm ver
loren. So weit ich mich seines Inhalts noch erinnere, begann 
die erste Strophe wie folgt: 



Hussa t ihr Schtitzen der schwarzen Schar, 
Lustig durch Berge und Walder! 
Der Btichse KnaIl, 
Der Horner Schall 
Rufen zum Kampfe euch Paar an Paar, 
Rufet die Losung zum Siege! 
Hurra! Hurra! Hurra! 
Hoch lebe Ltitzows schwarze Jagd! 
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Mit der Sauvegarde in Weimar - Goethes Haus
Zusammentreffen mit Bernadotte . 

. . . Unaufhaltsam rtickten wir nun vor. In Weimar wurde 
ich mit 30 Mann unserer reitenden Jager als Sauvegarde 
detachiert. (October 1805.) 

Ich wohnte bei dem Maler Breier, des sen Haus von dem 
des Vater Goethe nur durch zwei kleine Hauser geschieden 
war, dessen Garten aber an den des letzteren angrenzte. 
Dort hatte ich Gelegenheit, den gefeierten Dichter oftganz 
in der Nahe zu sehen und einmal selbst zu sprechen. Sein 
Haus wurde von den alliierten Truppen wie ein Heiligtum 
verehrt und geachtet und blieb vor jeder Einquartierung 
frei, wahrend kein Btirger davon befreit blieb. Die ganze 
Stadt wimmelte von Soldaten aller Nationen Europas. Eines 
Mittags kommen zu dem Sterntore herein zwei russische 
Ktirassiere, bleiben vor dem stattlichen Hause Goethes stehen, 
steigen ab, binden ihre Pferde an die Fensterladen an und 
schellen heftig an der Hausttire; als ihnen nicht sogleich 
geoffnet wird, fangen sie an zu fluchen und zu toben und 
versuchen die Ttire einzusprengen. Mehrere Menschen laufen 
herbei und suchen den Rasenden Vorstellungen zu machen, 
doch vergebens; sie wurden noch wtitender, zogen ihre Sabel, 
hieben in die T tire und drohten den Leuten unter fort wah
renden Rufen: All kaput! - Jebuit mat! Franzusky!" 

Endlich wurde die Ttir geoffnet und in dem Hausflur 
entstand ein fiirchterlicher Larm; auf der StraBe rief man 
nach Wache und Sauvegarde; dies horte ich, warf schnell 
einen Sabel urn, steckte meine Pistolen zu mir und lief davon; 
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ich traf die Kerle mit blanken Saheln im Gemenge mit ein 
paar Domestiken und einigen Biirgern, ging auf sie mit 
gespanntem Pistol zu und frug in russischer Sprache, was sie 
hier zu suchen haben? Das ginge mich nichts an,' war die 
Antwort. 1m Namen ihres Kaisers befahl ich ihnen, augen
blicklich das Haus zu raumen; darliher lachten sie, ich zeigte 
ihnen die Sauvegarde-Karte, die in flinf Sprachen abgefaBt 
war, und machte ihnen begreiflich, wozu ich im Falle ihrer 
Weigerung ermachtigt sei; vergebens; einer sagte lachend 
er wolle sich nur einen Eimer holen, urn sein Pferd zu tranken. 
Sogleich schickte ich nach der Wache, die nicht fern war, 
und drohte denjenigen, der mir das geringste anriihrte, nieder
zuschieBen. 

In diesem Augenblick tritt hastig ein Mann herzu von 
mittlerer GroBe, in schlichtem blauen Rock, worunter eine 
schwedische Offizier-Uniform, mit einem braunen, hageren, 
ausdrucksvollen Gesicht, funkelnden schwarzen Augen, einer 
Habichtsnase und dem St. Annen~Orden mit Brillanten vor 
der Brust. Ich kannte ihn nicht, sah aher wohl, daB er ein 
Offizier von hohem Range sein mlisse; es war Bernadotte, 
damals Kronprinz von Schweden, nachher Konig. 

BlaB vor Zorn, mit gliihenden Augen und hebenden Lippen 
trat er an mich heran und frug mich nach einem franzosischen 
Kernfluche, was es hier gebe; ich entschuldigte mich, daB 
ich das Franzosische nicht verstiinde; er wandte sich nach 
seinem hinter ihm folgenden Adjudanten urn, der die Achseln 
zuckte; nun frug er mich nochmals in leidlichem Deutsch; 
ich erzi;ihlte, was ich wuBte, zugleich auch, wer ich und zu 
welchemZwecke ich hier und wie die beiden die heiligen Rechte 
del' Sauvegarde verhohnt haben. 

Da wurde er gliihend rot im Gesicht, riB seinen Degen aus 
der Scheide und wollte einen der Kerle niederstoBen, was 
abel' wegen des Panzers nicht moglich war; darauf hieb er 
ihm einige mal ins Gesicht; jetzt holte del' Kerl mit seinem 
Sabel aus und wollte zuhauen; dies bemerkend, zog auch ich 
sogleich und hieb ihn von del' Seite so libel' den Arm, daB 
ihm die Waffe entsank. Auch del' Adjudant sprang hinzu; 
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Bernadotte schaumte VOl," Wut. Der andere Kerl sah, wie 
die Sachen standen; der St. Annenorden sehien ihm Respekt 
eingeflOBt zu haben, ebenso wie das gespannte Pistol, das 
ieh ihm dieht vors Gesicht hielt, und so steckte er angstlich 
seinen Sabel in die Scheide. 

In dies em Augenblick ersehien ein preuBiseher Offizier 
mit der Wache, der den Kronprinzen kannte und sogleich 
mit "Konigliehe Hoheit" titulierend tief salutierte. Jene 
beiden wurden sogleich abgefiihrt. Jetzt frug mich der Kron
prinz nochmals tiber den Hergang det Sache. Ich erzahlte 
ausfiihrlieh. "Warum haben Sie die Kerle nichtsogleich nie
dergeschossen, als sie Ihnen keine Folge leisteten?" sagte er, 
noch vor Zorn bebend. - "Wei! ich dazu keine Macht habe, 
in meinem plein pouvoir heiBt es, ich solle nur dann von 
meiner Waffe Gebrauch machen, wenn tatliehe Widersetz
lichkeit stattfindet." - "Die verfluchten Hunde I" erwiderte 
er. "Wie heiBen Sie, von welchem Regiment?" Ich beant
wortete es. "Ich danke Ihnen recht sehr, lieber Oberjager, 
fur Ihren tatigen Diensteifer, womit sie dies Haus vor den 
Niedertrachtigen beschtitzt haben." Damit zog er hoflich 
den Hut. Jetzt erschien auch Goethe, und naehdem er den 
Kronprinzen freundlich bewillkommnet, wandte er sich an 
mich und drtickte mir die Hand mit den Worten: "Vor
laufig meinen herzlichsten Dank, lieber Herr Nachbar, fUr 
Ihre gtitige Teilnahme." Damit trat er mit seinem Gaste 
ins Zimmer. 

Am folgenden Tage hatte ich nochmals Gelegenheit, mit 
jenem HeIden zusammenzutreffen. In einer einsamen Miihle 
bei Weimar lieB ich durch meine Leute fUnf schwedische 
Marodeurs, welche gepliindert und die armen Bewohner miB
handelt hatten, arretieren und begleitete sie durch die Jager
Allee nach der Stadt. Von zwei Offizieren begleitet, begegnete 
unsBernadotte,spazieren reitend; als wir nahe waren, sprengte 
er an mich heran, grtiBte Hichelnd und frug: "Wir haben 
uns wohl schon gesehen, Oberjager?" "la, Konigliche Hoheit, 
gestern bei unserem groBen Dichter." BeifaIlig Hiche1nd frug 
erweiter: "Was gibtes hier zu tun?" "Arretierte Marodeurs, 
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welche arme Leute gepliindert und miBhandelt haben. -
Schweden t" sagte ich etwas angstlich. "Die Kanaillen I" 
sagte er miirrisch. "Sogleich bringen Sie sie zum schwedischen 
Kommandanten und sagen, ich habe es befohlen! Wo wohnen 
die armen Leute?" lch zeigte die nicht gar feme Miihle. 
Sogleich sagte er einige mir unverstandliche Worte zu einem 
seiner Begleiter, der fort und der Miihle zusprengte, und zu 
mir sich wendend und griiBend, auBerte er hoflich: "Sie 
haben einen schweren Posten, mein Freund?" "Ja, wohl, 
Konigliche Hoheit I da vome," nach Erfurt deutend, "ware 
ich bei Gott viel lieber, als hier feige Memmen zusammen
zutreiben!" Lachend ritt er weiter. Die Arrestanten wurden 
mit unerbittlicher Strenge bestraft; auch erfuhr ieh, daB den 
gepliinderten Leuten durch einen schwedischen Offizier 20 

Louisdor zugesteIlt wurden. 

1m Typhushospital zu Stadt-Urn . 
. . . Jetzt bekam ich Befehl, nach Stadt-11m im Schwarz

burg-Rudolstadtischen abzugehen und die Leitung des dor
tigen groBen Hospitals zu iibemehmen, in welchem nahe an 
100, meistens Typhus-Kranke lagen, und welches wegen der 
daselbst herrschenden ausgezeichneten Bosartigkeit dieser 
Epidemie beriichtigt war. Manchem anderen ware dieser 
Befehl wie ein Todesurteil vorgekommen. Denn die daselbst 
herrschende Sterblichkeit war so groB, daB von den bisher 
dahin beorderten 4 Oberarzten und 12 Chirurgen kein ein
ziger am Leben blieb; aIle wurden, wenn sie dahin kamen, 
vom Typhus angesteckt und starben nach wenigen Tagen. 
Es war am Ende so arg, daB kej.n·Afzt mehr hingehen sollte 
und sich aIle dem diesfa~jgen Befehle geradezu widersetzten. 
Der Bataillonsarzt Treb1>e vom 2. Bataillon des 18. Regiments, 
ein schon bejahrter, aber angstlicher Mann und Familien
vater, lieB sich lieber zu sechsmonatlicher Festungsstrafe 
verurteilen, wei! er nieht dahin gehen wollte. lch machte 
mir niehts daraus; ieh vertraute auf meine feste Gesundheit 
und auf die Erfahrung, daB der Typhus (den ich bereits im 
Feldzuge 1809 iiberstanden) nur einmal im Leben anstecke. 
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Bei meiner Ankunft fand ich nichts als Jammer und die 
grenzenloseste Unordnung. Die Kranken lagen teils in dem 
fiirstlichen Schlosse, teils in einem groBen Wirtshause vor 
der Stadt, im SchieBhause und in einem eine Stun de ent
fernten Dorf, ohne Aufsicht, ohne arztliche Pflege, ohne War
tung; kein Arzt, kein Verwalter, Rechnungsfiihrer, Kranken
warter war da; kaum, daB die Ungliicklichen noch gehorige 
Nahrung bekamen, und einer muBte den anderen pflegen. 
Nicht einmal ein Nachweis war vorhanden, wieviel Kranke 
da seien, geschweige wieviel aufgenommen worden, wieviele 
starben und wer sie waren. Jetzt hieB es arbeiten, um Ord
nung zu schaffen, da ich auf mich allein beschrankt war. 
In der ganzen Stadt waren nur zwei Zivilarzte; einer davon, 
Dr. Hoffmann, Biirgermeister, kranklich, mit Geschaften 
iiberhauft, hatte um keinen Preis das Hospital besucht, der 
andere lag am Typhus krank darnieder. 

So war ich denn ohne Ernennung plOtzlich Arzt, Stadt
kommandant, Okonomie-Inspektor, Kassierer, Schreiber, kurz 
ein Faktotum. 

Das erste, was ich nun tat, war, mir von der Fiirstin von 
Rudolstadt eine ausgedehnte Vollmacht und eine Schutz
wache auszubitten; denn aIle Leute scheuten so sehr jeden, 
der mit den Kranken in Beriihrung stand, aus Furcht vor 
Ansteckung, daB ich iiberalle auf Hindernisse traf, und einig
male, als ich ernstliche MaBregeln ergreifen wollte, selbst 
in Lebensgefahr geriet. 

Ich stellte einen rekonvaleszenten Unteroffizier als Schrei
ber an, ordentliche Krankenlisten wurden angefertigt, die 
Okonomieverwaltung geregelt, die Bekostigung der Kranken 
zu bestimmten Preisen in Entreprise gegeben, die Kasse 
revidiert und geordnet; die Stadt muBte schleunigst fUr geho
rige Lagerstatten und fiir Krankenwarter sorgen. Aber letz
teres kostete groBe Miihe. Hier muBte ich GewaIt anwenden, 
weil niemand freiwillig dieses Geschaft iibernehmen wollte, 
ich mochte auch noch so viel Geld bieten; sie wurden durch 
die zu meiner Disposition gestellten Landhusaren gepreBt. 
Jetzt konnte auch Reinlichkeit und Ordnung eingefiihrt wer-

E b s t el n, Arzte-Memoiren. 



2IO 

den. Damit lieB die Sterblichkeit und allmahlich die Furcht
samkeit der BUrger vor Ansteckung zusehends nacho In allen 
Krankenlokalen sowie allen StraBen wurden Tag und Nacht 
Chlor-Raucherungen durchgefiihrt und Feuer von Wach
holderholz mit Pech unterhalten. Niemand durfte weder in 
das SchloB noch daraus heraus, ohne durchrauchert zu sein 
und ohne spezielle Erlaubnis. Die KleidungsstUcke der Ver
storbenen wurden alle verbrannt. Ich selbst hatte eine be
sondere Kleidung, die ich bei dem Krankenbesuche, der tag
lich zweimal geschah, anzog, und nach dessen Beendigung 
mit einer anderen wechselte. Alles dies gewann mir allmahlich 
das Vertrauen der BUrger, die mich anfanglich wie einen 
Verpesteten £lohen und mich samt meinem Hospital zu allen 
Teufeln wUnschten. 

Verw\1ndung. Selbstoperation . 
. . . Meine Kameraden laehten mieh zudem noeh tiber diese 

sonderbare Beute 1) nieht wenig aus. Ieh wuBte vorlaufig 
damit niehts besseres zu tun, als sie zu behalten. 

Als ieh naeh St. Quentin kam, war ieh es mUde, diese Sachen 
mitzuschleppen, und ohne sie weiter berUhrt zu haben, bot ich 
sie daselbst einemPfarrer zumKaufe an; dieser erhob aberstatt 
eines Kaufgebotes ein fiirehterliehes Zetergesehrei, und unter 
Fluehen und Drohungen verlangte er alles umsonst. Ieh war 
aber so dummfromm nicht, urn mir fUr nichts und wieder 
nichts von einem fanatisehen Pfaffen eine Kugel in den Hin
tern habcn schieBen zu lassen. Ich schenkte ihm zwar die 
Monstranz, schUttete a.us dem Ciborium die Hostien auf den 
Tisch, nahm alles, was von Silber war, hUbsch mit. Kelch 

1) Der Verfasser ritt die letzte Attacke der preuBischen Husaten mit, 
wobei Napoleons Wagen erbeutet wurde, wahrend dieser selbst entkam. 
Krimer sprengte auf einen zweiten Wagen los und rief dem darin Sitzenden 
zu: "Rendez-vous" (Ergebt Euch). Die Antwort war ein PistolenschuB, 
der den Verfasser im GesaB traf; der Schmerz raubte ihm die Sehkraft. 
Blindlings stach er mit dem Sabel in den Wagen hinein. Als er die Augen 
wieder offnen konnte, lag im Wagen mit durchstochener Brust ein franzo
sischer Aumonier (Feldgeistlicher) der viele wertvolle Kirchengerll.te bei 
sich fiihrte. (Anmerkung des ersten Herausgebers.) 
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und MeBkannchen samt Teller habe ich flir 600 Franken an 
einen Goldschmied verkauft. 

Der brenrende Schmerz an der Stelle, wo die Kugel saB, 
nahm so zu, daB ich es fast nicht aushalten konnte; an Reiten 
war nicht zu denken; ich konnte weder stehen noch sitzen, 
ja kaum liegen; niemand war da, der mir die Kugel heraus
ziehen oder herausschneiden konnte; die Nacht war stock
dunkel und kein Licht vorhanden. So muBte ich mich unter 
den flirchterlichsten Scbmerzen und im Wundfieber bis zum 
anderen Morgen bequemen. Als nun auch da noch kein Wund
arzt aufzutreiben war und ich keine Lust hatte, das Bataillon 
zu verlassen, muBte ich mich selbst zum Operieren entschlie
Ben. Mit Hilfe eines Spiegels und eines durch das am vorigen 
Tage so haufige verrichtete Amputieren und Kugelausschnei
den ganz stumpf gewordenen Bistouris, schnitt ich mir nach 
vieler Miihe die Kugel heraus. 

Nun war aber guter Rat teuer; zuriickbleiben oder in ein 
Hospital gehen wollte ich urn keinen Preis, und fortkommen 
konnte ich zu Pferd oder zu FuB nicht; zum Fahren war 
keine Gelegenheit da. Gliicklicherweise half mir ein Feld
webel unseres Bataillons aus der weiteren Verlegenheit. Er 
hatte fiir seine Frau, die jeden Augenblick ihre Entbindung 
erwartete, einen zweispannigen Bauernwagen aufgetrieben, 
und so hatte ich Gelegenheit, mit ihr bequem fortzukommen. 
Diese Frau war bei uns der Gegenstand aIlgemeiner Achtung; 
sie machte einen solchen Unterschied von den gewohnlichen 
Soldatenweibern, daB man sie fast bei der ganzen Brigade 
die brave und schone Marketenderin hieB. Sie war wirklich 
schon, schlank gebaut, dabei sanft, bescheiden, ziichtig streng. 
Niemand wiirde es gewagt haben, auch nur ein zweideutiges 
Wort an sie zu richten; man verehrte sie wegen ihrer Anhang
lichkeit an ihren Gatten, mit dem sie aIle Beschwerden teilte; 
selbst in der Schlacht blieb sie an seiner Seite, scheute keinen 
Kugelregen, half den Verwundeten und teilte im Notfalle 
an die ermiideten Soldaten Branntwein aus. 

Schon am anderen Tage begegnete mir ein seltenes Aben
teuer. Ich ahnte nicht, daB ihre Niederkunft so nahe sei, 

14* 
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noch viel weniger die Weise, wie sie stattfinden wiirde. Der 
Schmerz in der SchuBwunde haUe nachgelassen, von den 
Strapazen und vom Blutverlust schlief ich an ihrer Seite 
fest ein. Nach etwa anderthalb Stunden weckte mich hef
tiges Kindesgeschrei aus tie fern Schlafe auf, ich sehe mich 
urn und siehe da, meine Begleiterin hatte bereits ihr neu
geborenes Kind auf dem SchoB, von dem sie wahrend dem 
Fahren, ohne daB jemand merkte, entbunden worden war. 
Dabei sah sie so heiter aus, als ware nichts geschehen. Ich 
wurde Pat he des Kindes; es erhielt den Namen Julius Gal
licius zur Erinnerung an unsern Franzosenzug. Sein Vater 
hieB Schneider, war ein rechtschaffener, braver Mann und 
Sold at und Inhaber der ersten und zweiten Klasse des eisernen 
Kreuzes. Mehrmals hatte man ihm zum Lohne seiner Tapfer
keit eine Offizierstelle angeboten, er schlug sie aber jedesmaJ 
aus. 

Wir setzten unseren Marsch iiber das Schlachtfeld fort. 
Bei dieser Gelegenheit sahen wir auch das Geriiste, von wel
chern aUS Napoleon die Schlacht beobachtet hatte. Vor und 
in dem SUidtchen Jemappes fanden wir die Zeichen des 
eiligen und regellosen Riickzuges der Feinde; es sah da fiirch
terlich aus. Vberall ein Gewirr von Wagen, Kanonen, tot
geraderten Menschen und Pferden; fast auf keinem Hause 
ein Dach, keine Tille oder Fenster, alles Holzwerk zu Biwak
feuer verbraucht. 

Carl Heinrich Alexander Pagenstecher 
(I799-I869) 

Am II. Juli 1799 wurde Pagenstecher in Herborn geboren, wo er auch 
seine Jugend verlebte. In den Jahren I8I6- I9 nahm er als Student der 
Medizin und Mitglied der damals als "Teutonen" bezeichneten burschen
schaftlichen Verbindung am demagogischen Burschenschaftsleben Heidel
bergs tell. Nach der Promotion (1819) wurden Studienreisen nach Paris, 
Rom und Neapel unternommen. Nach ciner kurzen Tatigkeit als Medizinal
assistent in Nassau lieB er sich in Elberfeld nieder, wo er ein Menschenalter 
hindurch nicht nur praktisch und wissenschaftlich, sondern auch politisch 
tatig war. So kam Pagenstecher 1848 in das Frankfurter Vorparlament, 
in den Fiinfziger-AusschuB und als Abgeordneter fiir Elberfeld und Barmen 
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ins erste deutsche Parlament. 1854 iiberlieB er seinen beiden S6hnen seine 
ausgedehnte Praxis und zog sich nach Heidelberg zuriick, um in den ersten 
J ahren ganz der Ruhe zu leben. lodes immer wieder zog es ihn ins politische 
Leben. 1863 wurde er als Abgeordneter in den badischen Landtag gewahlt. 
Er geh6rte zu den wenigen, die in Baden die Hoffnungen auf PreuBen 
aufrecht erhielten, anfangs mit bewuBter Opposition gegen Bismarck; erst 
1866 erkannte er die Richtigkeit des Bismarckschen Prinzips und sah in 
ihm den Mann, der allein imstande war, die Hoffnungen, die der Student 
in Heidelberg und spater der Parlamentarier in Frankfurt gehegt hatte, 
zu verwirklichen. "Die Geschichte seines Lebens" hatte er bis zum Jahre 
1867 fortgefiihrt, als ihn am 20. Marz 1869 der Tod ereilte, wie er es ausge
sprochen wiinschte und so oft bewies: "Nach so vielen Erlebnissen, Be
strebungen, Freuden und· Leiden, im Frieden mit seinem Schicksal, mit 
Gott und den Menschen." 

Klinische und wissenschaftliche Studien in 
Heidelberg . 

... Die Kliniken von Conradi, Chelius und Nagele nahmen 
wahrend des Winters 18r8/19 den greBten Teil meiner 
Zeit in Anspruch. In der medizinischen Klinik unter Con
radi fiihrte ich von jetzt an das Buch, das heiBt ich trug die 
Namen der Kranken, die Diagnose der Krankheit sowie den 
Verlauf und die Behandlung derselben ein. Die Tatigkeit 
in dieser Klinik war eine sehr maBige, eigentlich nur auf die 
regelmaBigen Visiten und die daran sich knupfenden Erer
terungen der Lehrer beschrankt. Wenn das Rezept geschrie
ben war, so hatten wir unsere Schuldigkeit getan, und nach 
24 Stun den sahen wir nach, ob die Natur unseren Auftragen 
artig entsprochen oder ob sie in ungezogener Weise ihre Irr
wege verfolgt hatte. GenaB der Kranke, so wurde das an
gewandte Heilverfahren, besonders das zuletzt verordnete 
Mittel, hechlichst gepriesen und sorgfaltig notiert. Starb er, 
so war man, bei der Unuberwindlichkeit del' Krankheit, voll
kommen beruhigt und suchte und fand immel' den genugenden 
Beweis, daB hier alle rationelle Kunsthilfe nur eitler Luxus 
gewesen seL In diesen Raumen war nichts imstande, unser 
wissenschaftliches Selbstgeftihl, unseren gel'ingen Witz und 
unser groBes Behagen zu storen. 

Etwas anders schon sah es in der Poliklinik aus, wo wir 
in die Hutten del' armen Leute am SchloBberg und in der 
Vorstadt eindrangen, und, ohne den schutzenden Schild des 
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Lehrers, selbstandig verordnen und die Verantwortung des 
Erfolges tragen muBten. In der Stille dieser dumpfen Ge
macher, im Angesicht dieser sich monatelang ziemlich gleich
bleibenden, meist chronis chen Leidenszustande, beschlich 
mich denn doch schon jetzt vielfach der Zweifel, ob meine 
Medikamente, mein Baldrian, mein Zink, meine Gummiharze 
wirklich einen nennenswerten EinfluB auf die Krankheit 
auslibten, und ich fing an, mich angstlich nach der Brlicke 
umzuschauen, welche die Pathologie mit der Therapie ver
binden sollte. Das im Staate Danemark etwas faul sei, fUhIte 
ich sehr deutlich, wie aber dem Schaden abzuhelfen sei, das 
war mir absolut unklar. 

Inzwischen trostete ich mich leicht liber diese Forderung 
mit dem Gedanken, daB ich ja noch das Beste lernen werde, 
und mit dem Hochgefiihl der Jugend, die doch, wenn sie von 
der rechten Art ist, das GroBte aus sich selbst zu erzeugen, 
niemals zweifelt. Daneben hatte ich die Freude zu empfinden, 
daB fast aIle Kranken schnell Zutrauen und Liebe zu mir 
faBten, und daB ich auf sie, sogar auf die Irren, einen guten, 
personlichen Eindruck libte. Diese Gabe, fUr den praktischen 
Arzt das erwlinschtesteGeschenk der glitigen Gotter,hat mich 
durch mein ganzes Leben begleitet und mir den sonst so schwe
ren Beruf ungemein erleichtert. Schon jetzt trug sie mir bei 
den Kranken innige Anhanglichkeit, bei den Genesenen warme 
Danksagungen und freundliche Erinnerungszeichen, Briefe, 
BlumenstrauBe, Obstkorbchen, Handatbeiten ein. Ich fiihlte 
mich doch schon als Diener, wenn auch noch nicht als Priester 
der Hygiaa. Wenn der Dogmatismus Conradis uns auf der 
einen Seite mit dem damals vorhandenen wissenschaftlichen 
Material in ergiebiger Weise bekannt machte, so fiihrte sein 
vorsichtiger therapeutischer Eklektizismus uns zu einer be
scheidenen Handlungsweise an. Er war stolz auf den Namen 
eines Hippokratikers, und das war das Beste an dieser Klinik, 
daB wir, trotz allem Glauben an die Weisheit der Doktrin, 
doch die Krankheiten sich selbst liberlieBen, und so wenigstens 
zu der Einsicht befahigt vvurden, da13 def NaturprozeJ3 die 
Hauptsache spiele.··· . 
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Ganz anders aber verhielt es sich in der Klinik bei Chelius. 
Hier saB die Chirurgie, die medicina efficax, auf dem Thron. 
Hier wurden wir buchstablich gewahr, quae medicina non 
sanat, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat. 
Chelius hat als Militararzt die Feldzuge von r8I4/r5 im badi
schen Heere mitgemacht, die beiden folgenden Jahre, durch 
Reisestipendien von der Regierung freigebig unterstutzt, zu 
seiner hoheren Ausbildung in Berlin, Wien und Paris ver
bracht. Nun stand er, verlobt mit der Tochter des Finanz
ministers v. Sonsberg, seit einem Jahre als erster ordent
licher Professor der Chirurgie der Direktion der Klinik vor. 
Der ganz junge, kaum 30 j lihrige Mann erfreute sich schon eines 
gediegenen, wissenschaftlichen Rufes und war, wenigstens fUr 
die damalige Zeit, ein sehr wackerer Lehrer und Fuhrer del 
Jugend. Allerdings hat Chelius, wie in seinen wissenschaft
lichen Leistungen, so in seinem Auftreten und Handeln, 
keine Spur von geistiger Tiefe, von genialer Schopfungs
kraft, dagegen aber ist er wirklich groB im treuen Festhalten 
und prazisen Ausbilden des Gegebenen, in der besonnenen 
Konsequenz und in der gleichmaBigen, gleichmiitigen Uner
schutterlichkeit des Geistes und Charakters. Durch diese 
Eigenschaften, mit welchem eine mannlich imposante Per
sonlichkeit und eine immer maBhaltende, taktvolle Wiirde 
sittlichen Ernstes sich vereinigte, wuBte er seinen Schiilern 
und Kranken gegenuber jedenfalls eine bedeutende Stellung 
einzunehmen, und ich bekenne gern, daB ich ihm das Brauch
barste, was ich von der Universitat in das praktische Leben 
mitbrachte, verdanke. Seine Lehren waren weder auf Spe
kulation gebaut, noch aus dem durren Schulstaube heraus
gekehrt. Bei Chelius sahen wir die wirkliche Natur, frisch 
und objektiv in ihren eigentlichen Formen und Umwand
lungen, bei ihm lernten wir mit den Kranken einfach ver
standig umgehen, ihre Leiden mit unseren Sinnen erfassen 
und unterscheiden und in letiter Instanz sie auch wirklich 
und augenscheinlich heilen. Wenn deshalb Chelius zwar 
weniger wie Tiedemann und Conradi als Reprasentanten der 
selbstandigen Forschung und Gelehrsamkeit erschien, so trafen 
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wir dagegen in ihm den Mann der Tat, des gesunden prak
tisehen Verstandes,der wirkliehen Hilfe. Er wuBte, was er 
konnte, und konnte, was er wuBte. Demnaeh ist es nieht zu 
verwundern, daB in dieser Epoehe wissensehaftlieher Ab
gelebtheit und lerfahrenheit die besehdinkte, aber gesicherte 
Sphare, wie die reinlieh exakte Methode uns als Oase in der 
Wiiste ersehien und wir maehtig zu ihm und seiner Chirurgie 
hiniibergezogen wurden. 

Dabeiwar er personlieh gegen uns sehr liebenswiirdig, 
gleiehmaBig und gehalten,immer hereit, zu belehren und naeh
zuhelfen, offen gegen uns mit Besonnenheit, hingebend gegen 
seine -Kranken mit Ruhe und kaltbliitiger Bereehnung. lwei 
kleine liige mogen ihn in seiner Stellung gegeniiber seinen 
Sehiilern und Kranken eharakterisieren. Er operierte ein 
Ektropium des unteren Augenlides mit Bestreiehen dureh 
Schwefelsaure. 1eh muBte das Glas halten und goB ihm in der 
Spannung des lusehauens, einen Teil der atzenden Fliissig
keit auf die Beine. 1eh war verzweifelt iiber mein MiB
gesehick, wahrend er in der heitersten Ruhe nur bemiiht war, 
mieh zu trosten, und den irreparablen Schaden an dem neuen 
grauen Beinkleide und was darunter verborgen war, unbe
dingt fiir gar nichts erklarte. 

Kurz naehher gab es eine groBe Operation, eine Ex
artikulation eines FuBes. 1eh sah zu, und wahrend der lang
dauernden, ziemlieh grausamen Operation an einem abge
mergelten Jungen, der entsetzlieh jammerte, wurde es mir 
hoehst elend zumute, und beinahe ware ieh in Ohnmaeht 
gefallen. Naehdem alles voriiber war, ging ich zu Chelius 
und erklarte ihm, daB ieh nieht glaubte, fUr das ehirurgisehe 
Handwerk zu passen, und lieber die Saehe aufgeben wollte. 
Er laehelte. "Das naehste Mal", sagte er, "sollen Sie mit
helfen, dann wird es schon gehen." Und riehtig, bei der 
nachsten, bald folgenden Operation bekam ich die 1nstrumente 
zuzureichen, half die Arterien unterbinden und den Verband 
anlegen, und siehe, nieht nur alles ginggut, sondern ieh war 
von da an ein leidensehaftlieher Operateur. So '\vurden wir 
zu· den Lehren, zu dem Manne und besonders seiner Klinik 
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immer mehr hingezogen: hier gab es stets etwas Neues, stets 
zu lemen, stets zu tun, Knochenbriiche zu verbinden, Ver
renkungen einzurichten, Panaritien aufzuschneiden, Atzungen 
und Einspritzungen vorzunehmen, bei groBeren Operationen 
zu assistieren, abgenommene GliedmaBen zu untersuchen, 
Operierte zu bewachen. Stunden, Tage und Nachte brachten 
wir hier zu, und der eigentliche Geist, der ausdauemd zahe 
Charakter arztlicher Praxis, kam hier iiber uns. Hiergegen 
gehalten war alles Friihere nur Vorbereitung und wissen
schaftliche Gymnastik gewesen. Als Assistent in den drei 
Kliniken fungierte ein gewisser Breitenbach, ein gar guter 
Geselle, der uns iiberalle freie Hand lieB, so daB die Streb
samen iiberall mit an die Arbeit gelangen und selbst die 
freiwillige Assistentenrolle spielen konnten. So fand eiD edler 
Wettkampf aller statt, und Chelius hat mir noch 30 Jahre 
nachher die Versicherung gegeben, daB er eine solche Klinik 
nie wieder gehabt habe. 

Nagelel ) , oder wie er sieh lieber schrieb: Nagele war die 
dritte klinische GroBe, an we1che ieh auch jetzt herangezogen 
wurde. Nagele war ein hochst eigentiimlicher Charakter. 
Vom katholischen Niederrhein, aus Diisseldorf stammend, 
war er zum Klerikerstande bestimmt gewesen, hatte die dahin 
eingeschlagenen Studien bereits vollendet und, wie man be
hauptete, die erste Weihe bereits empfangen, als er, ich weiB 
nieht durch we1chen Umstand, veranlaBt wurde, die geist
liche Laufbahn aufzugeben, und sich der Heilkunst zuzu
wenden. Ebensowenig weiB ich, wie er nach Heidelberg 
gekommen ist, denn die ersten Jahre seines praktischen 
Lebens brachte er in Barmen bei Elberfeld zu, und plotzlich 
erschien er in Heidelberg als Professor der Geburtshilfe und 
als Schwiegersohn des dortigen sehr einfluBreichen und wohl
habenden Geheimrates May. 

Von dem geistlichen Geprage trng der damalige Herr 
Hofrat Nagele niehts Hervorstechendes nlehr an sieh. Frei
lich hatte seine ganze Lehrmethode etwas Kasuistisches, 

1) Vgl. Ebstein, Arzte.BrieIe a. a. O. S.79f. 
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seine ganze wissenschaftliche Bildung und die Erorterungen 
seines Systems einen pulverisierten, scholastischen Charakter, 
freilich streifte sein Vortrag, besonders wenn er den sitt
lichen Ernst hervorkehren wollte, an das Salbungsvolle. Dabei 
blieb es aber auch. 1m ganzen machte er den Eindruck eines 
durch und durch schlauen Weltkindes, eines verschmitzten 
Hof - und Damenarztes, eines schelmischen Spotters. 

Er war unerschopflich an launigen EinfaIlen, raschen 
sarkastischen Bemerkungen, wohl angebrachten Bonmots, 
boshaften Angriffen gegen fast alle lebenden Kollegen und 
kostbaren, allerliebsten Anekdoten, die er meisterhaft zu 
komponieren und zu erziihlen verstand. Dabei war er ein 
hochst fleiBiger Arbeiter, ein skrupuloser Sammler und uner
mudlicher Sichter des Gesammelten. Immer wachs am, immer 
belebt, immer anregend, immer siebend und feilend an Inhalt 
und Vortrag seiner Lehren, selten mit sich selbst zufrieden, 
nie mit anderen. Der Gegenstand, den er gefaBt hatte, ob 
groB oder klein, ob Hauptsache oder Bagatelle, wurde be
arbeitet und zerarbeitet bis auf seine Atome, monatelang, jahre
lang, bis zum DberdruB der Schiller und oft auch zum ein
seitigen Zeitverderb. Indes fiihrte diese skrupulose Behand
lung der Wissenschaft doch auf den Weg tatsachlicher For
schung und gab, wenn auch vorlaufig kein Ziel, doch den 
Weg dahin an. Aus dieser und anderen Ursachen lernten 
wir bei dem rastlosen Lehrer in Wahrheit nichts Ganzes und 
Rechtes, wiihrend er selbst mUhsam Stuck fur Stuck ein
zelne Funda,mentsteine der Wissenschaft sammelte ul1d 
sorgfiiltig polierte und so ein Jahrzehnt spater in der wissen
schaftlichen Welt einen unbestritten ausgezeichneten Rang 
einnahm. Wenn ein Mensch durch Unermudlichkeit, durch 
kluges Abwiigen und Abwarten, durch das Nonum prematur 
in annum seine Zelebritat erstritten hat, so ist dies Nagele. 
Aus einem suchenden, tastenden, namentlich im wichtigsten 
Gebiete der operativen Hilfe vollstandig unsicheren und un
entschlossenen Anfanger ist er nach zwanzigjiihriger akade
mischer Wirksamkeit ein Licht der Wissenschaft geworden 
und steht, je alterer wird, urn so hoher als Autoritat unter 



2Ig 

seinen Faehgenossen. Er verdankt seinen Reiehtum mehr 
seinem finanziellen Talent, dem besonnenen langsamen Er· 
werb, dem klugen Ordnen, den zahen Sparen und Festhalten 
als der genialen, aber gewagten Spekulation. Mitten in der 
ersten Halfte seiner Tatigkeit, wo Nagele noch nicht so groB 
und sieher war, falIt die Zeit meines Zusammentreffens 
mit ihm. 

Sein damaliger Standpunkt war ein theoretischer, nur war 
er nicht auf die gelehrte Tradition basiert wie der Conradische, 
sondern auf die Vorgange in der Natur. Diese zuergriinden, 
die Normen und Abnormitaten mit Haarscharfe zu ermitteln 
und sie ad unguem zu demonstrieren, das war Nageles un· 
ermiidliches Streben, und das lernten wir aueh unter ihm bis 
zur VolIendung. Aber die so wichtige Kunsthilfe lernten wir 
nicht von ihm, ja er behandelte dieselbe unausgesetzt mit 
Geringschatzung, mit Skepsis, und wir trosteten uns mit ihm, 
daB unsere theoretische Einsicht die Hauptsache und die 
gute Mutter Natur die wahre und sicherste Eileiterin sei. 
Diese diinkelhafte Befangenheit dauerte auch bei mir gerade 
solange, bis ich zum selbstandigen Handeln berufen wurde 
und nun schmerzlich empfinden muBte, daB auf diesem Ge· 
biete der Heilkunst vor allen Dingen technische Ausbildung 
nottut. 

Vorlaufig besuchten wir diese Vorlesungen und klinischen 
Obungen aufs eifrigste und notierten die Resultate unserer 
Betrachtungen sorgfaltig und gewissenhaft. Wunderlicher· 
weise fiel in dem ganzen Jahre meiner Teilnahme an dieser 
Klinik nicht eine einzige erschwerte Geburt vor, und in die 
Privatpraxis nahm Nagele uns nie mit, vielIeicht, weil er 
die Zuziehung von Studenten fUr unschicklich hielt, viel· 
leicht auch, weil sein Assistent Breitenbach, wie dieser im 
Vertrauen gestand, hier aIle notigen Eingriffe besorgte. 

Von einer obstetrizischen Ausbildung war also hier keine 
Rede; denn, daB man am Phantom ebensowenig operieren 
wie im Bett sehwimmen lernt, ist einleuchtend. 

Dagegen lernten wir den Bau und die Eigentiimliehkeiten 
des menschliehen Korpers, die Veranderungen desselben durch 
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die GravidiUit und den ProzeB des Gebaraktes in seinen nor
malen oder doch in der Norm nur wenig abweichenden Ver
haItnissenvortrefflich kennen. Alles dahin Einschlagende 
wurde auf das griindlichste und unermiidlichste studiert, 
beobachtet, untersucht, gemessen und gewogen, gezeichnet 
und bis ins Endlose durchgesprochen und verglichen. So 
war unser Treiben ein ganz bewegtes, und Tage und Nachte 
brachten wir auch in den Raumen der Klinik unter achzenden 
Frauen und schreienden Kindem zu. Wie emsthaft aber im 
allgemeinen wir die Sache behandelten, konnte es bei dem 
Verkehr mit so wunderlichem Yolk in so wunderlichen Ver
haltnissen, sowie bei dem humoristischen Geiste, der von dem 
Meister selbst uns unaufhorlich anblies, an obligatem Ulk 
nicht fehlen. 

Und so wurde denn diese Klinik nicht bloB als Schule 
der Wissenschaft, sondem auch als Brennpunkt aller tollen 
medizinischen Einfalle und Streiche mit Vorliebe kultiviert. 

Vor aHem diente ein junger Schweizer, Schwab, gegen
wartig Arzt in Basel, ein gar treuherziger Geselle, zur Ziel
scheibe unserer Eulenspiegeliaden, die sich freilich nicht wohl 
nacherzahlen lassen. Er wurde eben in aller Weise in den 
April geschickt, indem man ihm z. B. einen von der Ana
tomie herbeigeschleppten Arm als den Arm einer Wochnerin 
in die Hand driickte oder ihn ein mit einer alten Periicke 
bedeckten Stapelholz als den Kopf eines Kindes untersuchen 
lieB und was dergleichen Witze mehr sind, die unser rasendes 
Gelachter erregten und von ihm mit der unverwiistlichsten 
Gutmiitigkeit verdaut wurden. Wir liebten ihn darum urn 
so mehr, als er mit dieser unbezahlbaren Schwabennatur den 
trefflichsten, zuverlassigsten Charakter und ein sehr solides 
Streben nach wissenschaftlicher Ausbildung verband. Zum 
groBen Ergotzen der ganzen Bande dichtete ich eine Operette, 
worin unser Schwab die Hauptrolle spielte und die wir nach 
Gassenhauermelodien in jenen geheiligten Raumen ab
sangen. 

Inzwischen war der Tag der Preisverteilung und der 
Wiederherstellung der Universita.t durch Karl Friedrich ge-
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kommen, der 22. November. Dber das Schicksal meiner Arbeit 
schwebte ich nicht in groBen Sorgen, indem einesteils kein 
Mitbewerber aufgetreten war und ich andererseits gewiB war, 
so ziemlich im Sinne meiner Lehrer und mit allen ihnen zu 
Gebote stehenden Hilfsquellen gearbeitet zu haben. So war 
ich denn auch nicht allzu iiberrascht und erstaunt, als gegen 
Mittag derselbe Herr Krings, der mich das Jahr zuvor in den 
Karzer abgefiihrt hatte, jetzt mit vielen Biicklingen mir 
meinen Sieg verkiindete und mich von Senats wegen zu 
Festmahl in den "Goldenen Hecht" einlud. 

Hier wurde ich vom Prorektor und Dekan freundlichst 
begliickwiinscht, erhielt die sechs Karolin schwere goldene 
Medaille eigenhandigst und einen Ehrenplatz an der Tafel 
zur Seite des Herm Stadtdirektors Dr. Pfister. Dieser Pfister 
war ein groBer Schwerenoter, dervor einigenJahren in schlauer, 
arglistiger Weise die Rauberbande des beriichtigten Holzer
lips eingefangen hatte und die Bosewichte durch Vertrau
ljchkeiten und Schontuereien zum umfassenden, sie auf das 
Schafott fiihrenden Gestandnissen gebracht hatte. Mit einem 
weniger als zweideutigen Charakter verband er aber das Talent 
eines vortrefflichen Ges ells chafters , und unter reichlichem 
Wein- und ChampagnergenuB unterhielt ich mich mit seinen 
Witzen und Schnurren auf das beste, auch gedachte er meiner, 
nachdem die Obligationstoaste ausgebracht waren, in folgen
dem Impromptu: 

Nun noch einen Ehrenbecher 
Meinem Nachbar Pagenstecher, 
Dem nicht minder wackeren Zecher 
Als literarischen Lanzenbrecher. 

So war ich also gekront und besungen, und als ich am Abend, 
ziemlich animiert, im Institut einkehrte, wurde ich vom 
gesamten Frauenpersonal mit groBem Jubel empfangen, und 
Sophie driickte mir einen Lorbeerkranz auf den Kopf mit den 
Worten aus Goethes "Tasso": 

"Es Ie be der zum erstenmal Bekranzte!" 
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Da seit jener Zeit beinahe 40 Jahre verflossen sind, ohne 
daB der Akt der Bekdinzung sich wiederholt hatte, so wird 
wohl jenes erste- zugleich auch das letztemal gewesen sein ...• 

Die Ermordung Kotzebues und was darauf folgte. 
So verging der Winter r8r8/r9. Der M1irz des neuen 

Jahres brachte fiir das Studentenleben, ja fiir ganz Deutsch
land, eine ungeheure Katastrophe. Jener unselige junge Thti
ringer, der Jenaer Student Ludwig Sandl), lieB sich zu einer 
ebenso abscheulichen wie unseligen Tat - am 23. Marz 
r8r9 -, der Ermordung des alten russischen Staatsrates 
Kotzebue2) in Mannheim, verleiten. 

Ob dies albernste aller politis chen Verbrechen ausschlieB
lich im Kopfe Sands entsprungen war oder ob andere Gesin
nungsgenossen darum gewuBt haben, ist mir unbekannt geblie
ben, doch halte ich das letztere nicht fUr ganz· unmoglich. 
Kotzebue war in unseren Kreisen eine systematisch gehaBte 
Personlichkeit. Einmal war er durch die romantische Schule, 
Tieck und Schlegel an der Spitze, als Widersacher aller Poesie, 
als verkorperter Gegensatz der nationalen. gemtitvollen, sin
nigen und sittigen. kurz der romantisch mittelalterlichen 
Tendenz gebrandmarkt und verfemt. Dannwurde er von 
uns wegen der Liederlichkeit seiner Muse verabscheut, und 
endlich galt er, in Zusammenhang gebracht mit den Sturd
zaschen Denunziationen tiber die deutschen Universitaten 
und dem immer deutlicher hervortretenden Bestreben RuB
lands, auf die deutsche Entwicklung lahmend einzuwirken, 
fiir einen bezahlten Satelliten unseres neuesten. gefahrlich
sten Erbfeindes, fiir einen russischen Spion. Dies war die 
notorische Stimmung tiber den pensionierten Lustspiel
dichter, und ich glaube auch jetzt nicht, daB sie ganz unbe
griindet war. 

1) Sand, geb. 1795, wurde am 20. Mai 1820 hingerichtet. 
2) Kotzebue, geb. 1761 in Weimar. Vgl. fiber sein Leben und seine 

Werke: Ch. Rabany, Kotzebue. Paris u. Nancy 1893. - tlber seine 
Krankengeschichte: E. Ebstein, Archiv f. Verdauungskrankheiten XXV 
(1919). S. 510-515. 
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Wenn aber diese Anschauungsweise und die daraus hervor ... 
gehende Feindseligkeit sich bis zu einem priimeditierten Mord 
steigern konnte, so ist es nicht bloB den Anhiingern Kotze
bues, sondern uberhaupt allen Regierungen nicht zu ver
argen, wenn sie von diesem Augenblick an ihren Verdacht 
gegen die Genossen dieses Fanatikers vollkommen bestiitigt 
fanden, und aIle Mittel aufboten, diese deutsch-romantische 
Patriotenschule, welche zu so ganz undeutschen, echt jesuiti
schen Mittein zur Erreichung ihrer Zwecke greifen wollte, 
mit Stumpf und Stiel zu vertiIgen,. 

Eine Partei, die einen Ra vaillac zu ihren Mitgliedern 
ziihlt, darf sich nicht beklagen, wenn sie der ganzen Strenge 
der weltlichen und sittlichen Gerichte verfiillt. 

Wenn dies nicht in weit hiirterem MaBe uns traf, als es 
wirklich geschehen ist, so hat das darin seinen guten Grund, 
daB auch unsere Gegner keineswegs frei von Schuld und Verrat 
sich wuBten und daB Kotzebue kein Henri IV. war. So war 
denn auch der Eindruck, den die Tat auf das Volk machte, 
ein gemischter, im ganzen sehr lauer. Den sittlichen oder 
vielmehr unsittlichen Gehalt derselben schienen nur wenige 
zu fiihlen. Den Gemordeten bedauerte fast niemand, ffir den 
jugendlichen Morder dagegen, wenn auch seine politischen 
Motive nicht so erkannt und gefeiert wurden, wie derselbe 
erwartet haben mochte, regte sich bald allgemeines Mitleid 
und Teilnahme. Dazu kam noch, daB er unmittelbar nach 
der Tat sich den Dolch in die Brust gestoBen hatte, was ihm 
denn in Wahrheit den Nimbus eines Miirtyrers verlieh. 

Dies war auch der Eindruck, den das Ereignis auf mich 
und meine Freunde machte; wir fiihIten mehr die Abge
schmacktheit als die Gottlosigkeit der Tat und beklagten 
den hingeopferten Tater; mir war Sand bisher kaum dem 
Namen nach bekannt gewesen. Bei dem Wartburgfeste, im 
Oktober 1817, hatte er miBliebige Bucher verbrennen helfen. 
Seither hatte ich nichts mehr von ihm gehort. Wenige Tage 
aber vor seiner blutigen Tat war ein Brief von ihm an einen 
seiner hiesigen Freunde eingetroffen, worin er in mysteriosen 
Ausdrucken von groBen Aufgaben und groBen Opfern sprach 
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und der uns zwar ahnen lieB, daB etwas AuBergewahnliches 
im Werke sei, ohne doch irgendeine nabere Andeutung dessen, 
was geschehen soUte, zu enthalten. Am Morgen des Tages nach 
dem begangenen Verbrechen zeigte uns Conradi vor Eraff· 
nung der Klinik, vom Katheder herab in bewegten Worten 
die Schauergeschichte an. 

"Sand?" rief ich entsetzt von meinem Platze aus. "Ja, 
Sand!" war Conradis Antwort. "Kennen Sie ihn?" 

Ich war ganz zermalmt und weiB nicht, was ich weiter 
antwortete. Ebenso scheu und zerriittet fand ich nachher 
meine Freunde. Freilich hatten wir alle oft genug von dem 
Tod fiir Freiheit und Vaterland gesprochen und gesungen 
und hielten uns jede Stunde bereit zu jedem Wagnis und 
Opfer, aber diese grauenhafte Wirklichkeit mit dem vollen 
Gepdige des Wahnsinns, dieser alIer praktischen Zwecke bare 
wie alles natiirlichen Menschenverstandes entbehrende Meu
chelmord machte auf uns den vollen Eindruck eines eiskalten 
Bades. Es sah aus, als ob wir aIle uns vor uns seIber und 
voreinander geschamt hatten. 

Indessen hielt dies erste und sehr richtige Gefiihl doch 
nicht lange an. Einerseits waren unsere Kopfe noch zu erhitzt 
fiir eine rasche Heilung, andrerseits klangen die Urteile der 
Menge iiber die Tat von Stunde zu Stunde immer entschul
digender, und es dauerte gar nicht lange, so war Sand in ihren 
Augen ein begeisterter Politiker und Martyrer; man fand sein 
Bild in allen Hausern und Hiitten, und die Jungfrauen priesen 
sich gliicklich, wenn sie ein Lockchen von seinem Haupte 
zu erhaschen wuBten. Natiirlich war uns das wohl recht, 
und wir fiihlten uns sehr erleichtert, denn, wenn wir auch 
faktisch bei der Sache unbeteiligt gewesen waren, so sprach 
unser Gewissen uns doch nicht von der dahin fiihrenden 
Theorie frei. 

So erhoben wir denn schnell wieder die Kopfe und gewohn
ten uns bald daran, in dem begangenen Doppelmord nur den 
Mut, die Aufopferung und den unbegreiflichen Tiefsinn, der 
dahin gefiihrt hatte, zu bewundern, ja uns fiir den ganzen 
Aberwitz nach Kraften zu begeistern. 
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Die Fiihrer der Verbindung taten hierzu ihr Moglichstes. 
Wenige Wochen nach der Tat erhielt ich von GieBen oder 
Jena aus einen Brief Sands an seine Mutter, der kurz vor der 
Tat geschrieben war und den ich zur Offentlichkeit befordern 
sollte. So ging ich denn eines schonen Friihlingsmorgens nach 
Speyer, urn dem alten Buttenschon das Schreiben zum Ein
riicken in seine Zeitung zu iibergeben. 

Als ich im schwarzen deutschen Gewande, mit dem langen, 
mahneartigen Haupthaar und wahrscheinlich mit verdach
tigem Gesichtsausdruck indas Geschaftszimmer des alten 
Republikaners trat, mochte dieser einen zweiten Sand in mir 
vermuten. Wenigstens sprang er entsetzt auf, verbarrika
dierte sich hinter seinem Arbeitsstuhl und schrie: "Wer sind 
Sie? Was wollen Sie von mir?" Ich hatte alle Miihe, ihn zur 
Besinnung zu bringen, ihn zu iiberzeugen, daB wir uns ja 
schon kannten und die besten Freunde seien, und ihm endlich 
mein Anliegen vorzutragen. Er blieb aber zitternd und ver
stimmt, versprach zwar, den Brief einzuriicken, war aber 
sichtlich froh, als ich ihn wieder verlieB. Dieser Spaziergang 
in Verbindung mit der ungemessenen Verehrung eines neuen 
Freundes brachte mich einige Monate spater ins Ge
Hingnis .... 

Die letzte Zeit des Heidelberger Aufenthaltes 
Nachdem ich aus der Demagogenhaft entlassen war, mel

dete ich mich sofort, frohen und stolzen Sinnes, in lateini
schem Anschreiben an die Fakultat zum Examen rigorosum, 
ad summos in medicina et chirurgia arteque obstetricia capes
sendos honores. Schelver war zu der Zeit Dekan, und in 
seinem Hause, ziemlich hoch an der BurgstraBe, in einem 
Zimmer mit herrlicher Aussicht in die Rheinebene, fand das 
Examen statt. Wenn ich hier den Tag durch im Konklave 
gesessen, gedacht und geschrieben hatte, dann vergoldete 
am Abend das Licht der sinkenden Sonne die Wan de des 
Gemaches, und in einem groBen Spiegel, der mir gegeniiber 
an der Wand hing, erblickte ich das Dunkelblau der fernen 
Berge und den prismatischen Farbenglanz des Himmels, 

E b s t e in, .-\rzte-Memoiren. 15 
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der sich dariiber wolbte. Die Ausfiihrung der Arbeiten, ohne 
Ausnahme, gewahrte mir die heiterste Befriedigung; mit dem 
Material der Wissenschaft war ich innig vertraut, und durch 
meine philosophischen und asthetischen Studien hatte meine 
Auffassungsweise und die Art der Darstellung Schwung und 
Politur bekommen. Wenn die Arbeiten auch nicht iiberall 
ganz korrekt waren, so trugen sie doch das Geprage der Bil
dung und Originalitlit und fanden selbst bei den in spekula
tiven Fragen strengen Lehrern, wie Tiedemann und Conradi, 
lebhaften Beifall. 

Das miindliche Examen fand gieichfalls in der Wohnung 
Schelvers statt, mit Zugabe von Wein und Kuchen, gemein
schaftlich mit einem jungen Kollegen Miiller aus ElfeId, 
spater Medizinalrat in Wiesbaden, einem sehr fleiBigen, etwas 
trockenen Burschen. Alles verlitf auf das heiterste, und wir 
beide wurden mit dem hochsten Belobigun~spradikate 
- summa cum laude - entlassen. Am 2. Oktober legten wir 
den alten hippokratischen Eid1) auf die akademischen Zepter 
ab, und nun waren wir Doktoren in optima forma, ausgeriistet 
mit den schweren Privilegien, unsere zweischneidige Kunst 
nach bestem Wissen und Gewissen an der kranken Mensch
heit zu iiben. 

Mit dies em feierlichen Akte waren die Jahre, welche man 
vorzugsweise Lehrjahre nennt, fiir mich beschiossen, wenn
gieich fiir den Klugen und Einsichtsvollen die Zeit des Lernens 
das ganze Leben hindurch fortdauert. Aber die Schuizeit 
ist mit den Universitatsjahren beendigt, keine Dberwachung 
des FleiBes, keine Zeugnisse der Leistungen finden mehr 
statt. Der Jiingling streift das Ietzte Band der Abhangigkeit 
von sich ab und ist ganz der Selbstbestimmung, der edien 
geistigen Freiheit anheimgegeben. 

1) Otto Koerner, Der Eid des Hippocrates. Mtlnchen-Wiesbaden 
(Bergmann) 1921. 
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. Er wurde am 6. August 1800 zu Beyenburg a. d. Wipper als Sohn 
eines Wundarztes geboren. Dieser hatte ihn in die ersten Anfangsgriinde 
seines kfinftigen Berufs eingefiihrt, so daB er in den Kriegsjahren 1813/15 
- eben erst ffinfzehn Jahre alt - unter die Lazarettchirurgen aufgenommen 
wurde. Bis 1819 war Mandt in preuBischen Militaxlazaretten tll.tig; in eben 
diesem Jahre konnte er erst sich in Berlin - besonders unter dem Phy
siologen Rudolphi und unter dem Chirurgen Rust regelrecht ausbilden. 
Nachdem er noch 1821 als Schiffsarzt in Gronland und in Spitzbergen ge
wesen war, wurde er bei Rudolphi Assistent und machte dort seine Doktor
arbeit auf Grund seiner Reisebeobachtungen fiber arktische Sll.ugetiere. 
Bereits 1830 kam Mandt - vorher Kreisarzt in Kfistrin - als Professor 
der Chirurgie nach Greifswald. In diese Zeit fll.llt seine Berufung an den 
russischen Hof, wo er erst Leibarzt der GroBfftrstin Pawlowna und sechs 
Jahre spll.ter auch des Kaisers Nikolaus I. (t 1855) wurde. Seiner ibm ge
stellten Aufgabe hat sich Mandt mit bewunderungswfirdigem Geschick ent
ledigt. Auch Pirogow, mit demMandt eine Zeit lang amMilitll.rmusterhospital 
in Petersburg lehrte, konnte ihm, wenn sie sich auch nicht recht nl1her 
kamen, seine Achtung nicht versagen. Mandt starb am 20. November 
1858 in Frankfurt a. O . 

. . . Man hatte den Kaiser mannigfach gebeten, sich einm al 
von mir untersuchen zu lassen, und mehr urn andern, besonders 
der Kaiserin, gefallig zu sein, als aus eigenem Antriebe, gab 
er sieh eines Tages dazu her. Er ftir seine Person hatte nam
lich zur Arzneikunde gar kein Vertrauen, und so war man 
seit Jahren gewohnt, Symptome bei ihm zu behandeln. und 
sieh, wenn diese beseitigt waren, nicht mehr urn seine Gesund
heit zu ktimmern. 

Dabei fiihIte sieh der Kaiser nieht allein krank, sondern 
er sah seinen Unterleib als die Ursache der haufigen Anfalle 
von Kopfweh an, die sieh nieht seIten mitSchwindel verbanden 
und ihn nieht ohne Sorgen lieBen. Zwei Grundgedanken, urn 
sie nieht Vorurteile zu nennen, hatten sieh fast seit friiher 
Jugend seiner bemachtigt und haben bei manchem EntschluB 
des hohen Herrn bewuBt oder unbewuBt eine Rolle gespieIt. 
Einmal namlich war er fest davon tiberzeugt, nieht aIt zu 
werden, so wie dies nieht bei den Brtidern, nieht bei den 
mannlichen Vorfahren der Fall gewesen; niemals hatte er 
darum ernstlich daran geglaubt, das 25. Jahr seiner Regie-

15* 
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rung zu erleben 1). Dann nahm er im allgemeinen sowohl wie 
in bezug auf sich selbst ganz besonders ein unmittelbares 
Walten der Vorsehung an, welches seine Lebenszeit bis zur 
Minute vorher bestimmt habe, ohne irgend ein menschliches 
Eingreifen zu gestatten. Der Wissenschaft bediente er sich 
daher personlich mehr formell und des Beispiels wegen, als 
daB er irgend an Ziel und Zweck derselben geglaubt hatte. 

Es war im Mai 1841 in Zarskoje-Sselo, aIs die Unter
suchung stattfand. Ich bat ihn, sich entkleiden. "Warum 
das? Das hat man noch nicht getan!" redete er mich ernst 
an. "Die Kleider hindern jede genaue Untersuchung," ant
wortete ich ganz kurz. Er sah mir einen Augenblick starr ins 
Gesicht und fing dann damit an, langsam,den 'Oberrock ab
zulegen. Ich untersuchte seine Brust mit dem Stethoskope 
und bat dann, ohne eine einzige Bemerkung zu machen, nun 
auch den Unterleib bis aufs Hemd zu entbloBen. Dies geschah 
ohne aIle Widerrede, und er legte sich auf seinem Sofa ganz 
still in die von mir angegebene Stellung. Nach einer sorg
faltigen Untersuchung lieB ich wieder aufstehen und reichte 
ihm seinen 'Oberrock. "Danke, danke," sagte er, wahrend er 
sich damit bekleidete. Dann: "Nun, was haben Sie ge
funden?" Der Ausdruck des Gesichts war ernst, und so, 
als ob durch den Druck auf die Organe irgend ein starkerer 
Schmerz hervorgebracht worden. 

"Ich habe breite Lungen gefunden, die nicht ganz im Ver
haltnis atmen, ein ganz gesundes Herz und eine schon seit 
vielen J ahren kranke Leber." 

Die Einfachheit und Bestimmtheit der Anwort brachte 
einen merkbaren Eindruck auf den Kaiser hervor, und er 
sagte mit einer milden gewordenen Stimme: "Was die Leber 
betrifft, so haben Sie gewiB Recht; denn ich fiihle Ihre 
Finger jetzt noch. Mit den Lungen, das verstehe ich nicht; 
ich habe die besten Lungen von der Welt; sehen Sie 
selbst." 

Rier hielt er den Atem eine ungewohnlich lange Zeit an 

1) Das er im Alter von 54 Jahren (r850) feierte. 



229 

sich ohne sichtbare Beschwerde, und seine schone breite 
Brust gewann dabei auch an Dimensionen. 

"Glauben Sie denn im allgemeinen, daB gegen eine kranke 
Leber etwas getan werden kann?" "GewiB ist etwas dagegen 
zu tun, und Ew. Majestat sind sogar berechtigt, dies als eine 
Forderung an die Wissenschaft zu stellen." 

"Ja, wenn ich daran glaubte, daB menschliehes Wissen 
und Wirken im geringsten etwas daran andern konnte, was 
mir von Gott beschieden ist!" 

Ich kannte diesen Glauben des Kaisers damals noch nicht, 
und mein erstauntes Gesicht trug deutlieh das Geprage meiner 
Gedanken. Auch entgegnete er sogleich: 

"Denken Sie das nicht?" 
"Darf ict frei meine Meinung sagen?" 
"Ich will es!" 
"Wenn der Schopfer," entgegnete ich, "aus seiner Hand 

ein Geschopf mit einer Konstitution hervorgehen lieB, die 
fiir 80 Lebensjahre berechnet war, wenn er auBerdem dieses 
Geschopf, mit SelbstbewuBtsein und Vernunft begabte, so 
denke ich mir diesen Vaterschopfer in seinem Recht, ein 
solches Geschopf, wenn es vor jenem bezeichneten Zeitraum 
vor ihm erscheint, mit strengem Ernst zu fragen: "Warum 
so friih? Wie ist mit dem anvertrauten Pfunde, (starker Ge
sundheit und Selbstbestimmungsfahigkeit) gewirtschaftet 
worden?" - Ew. Majestat haben von der Natur einen Korper 
erhalten, der wenigstens fUr die Dauer von 80 Jahren zu
geschnitten ist. Vber den geistigen Teil des anvertrauten 
Pfundes sage ich nichts, urn nicht in den Verdacht der Schmei
ehelei zu kommen." 

So einfach und natiirlich, jedenfalls unvorbereitet die Ant
wort war, schien der Kaiser doeh sichtbar davon ergriffen. 
Er entgegnete nichts, reichte mir aber mit den Worten: 
"reh danke Ihnen," die Hand und entlieB mich. 

Etwa acht Tage spater durfte ich ihm einen Kurplan vor
legen, der Jahre lang mit moglichster Konsequenz und unter 
steter Abnahme des Vbels, woran er so lange gelitten, dureh
gefiihrt worden ist. 
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Eduard Kaspar Jacob von Siebold 
(I80I-I86I) 

Er wurde am 19. M1I.rz 1801 zu Wiirzburg geboren als Sohn des Adam 
Elias von Siebold, Professors der Medizin und des spiteren Begriinders des 
Berliner klinischen Instituts fftr Geburtshilfe. Er studierte in Berlin und 
in GOttingen, wurde dann Assistent seines Vaters und nach dessen Tode 
(1828) provisorischer Lehrer der geburtshilflichen Klinik. Ais Busch 1829 
Nachfolger seines Vaters wurde, kam er selbst als Professor nach Marburg, 
von wo er aber schon 1833 nach Gottingen ging. Hier wirkte er als Direktor 
der geburtshilflichen Klinik bis zu seinem Tode, am 27.0ktober 1861. 
Besonders bekannt machte ihn der "Versuch einer Geschichte der Geburts
hilfe", Berlin 1839-45, die noch 1901 und 1902 wieder neu gedruckt und 
(von Dohrn) fortgesetzt wurde. Sein ursprftnglicher Wunsch, klassische 
Philologie zu studieren, wurde durch des Vaters Machts~ruch vereitelt, 
aber trotzdem bildete bis an sein Ende die BescMftigung mit den latei
nischen Klassikern seine liebste Erholung. Davon zeugt seine metrische 
fibersetlung von Juvenals Satiren (Leipzig 1858). AuBerdem war er gleich 
seinem Bruder Karl a.uBerst musikalisch und handhabte verschiedene In
strumente mit groBem Geschick. K. E. Hasse ftberraschte eines Tages 
die beiden Briider, wie sie seelenvergnftgt ein Duett, der eine auf einer 
hessischen, der andere auf einer hannoverschen Maultrommel auffiihrten. 
Auch verschma.hte er es nicht, in sangesfroher Runde getreuer Freunde 
den Becher zu schwingen. Wiederholte Gichtanfalle - die er als eigent
liche Geburtshelferkrankheiten bezeichnete, und die auch seine Vorganger 
in Gottingen (Osiander, Mende) heimgesucht hatten, fiihrten mit einem 
komplizierenden Herzleiden seinen Tod herbei. In seinen "Geburts
hilfliche Briefe" (Braunschweig 1862), die seinen Nekrolog ersetzen soUten, 
hat er ungeschminkt nicht nur eine Lebensskizze von sich gegeben, sondem 
auch iiber Geburtshelfer, Hebammen, Gebaranstalten sich verbreitet. In 
den letzten vier Briefen gibt Siebold Beitrage zur Psychologie des Weibes, 
die "zum Verstll.ndnis der weiblichen Tugenden sowohl als ihrer Schwa.chen 
dienen konnen" . 

. . . Das Ziel meines sehnsuchtigen Wunsches, dereinst in 
Gottingen lehren zu konnen, war demnach fruher erreicht, 
als ich es selbst gedacht hatte: im Herbst I825 verlieB ich 
diese Hochschule als Studiosus medicinae, und Ostern I833, 
also nach noch nicht ganz verflossenen acht Jahren, zog ich 
als Professor ordinarius wieder ein. AIle Mitglieder der medi
cinischen Facultat, vom ehrwurdigen Blumenbach an bis zum 
jungsten Mitgliede, Professor Marx, waren meine Lehrer ge
wesen, und ich muB es gestehen, es ward mir anfangs nicht 
leicht, mich in diese neuen Verhaltnisse zu finden, doch lieB 
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mich ihre zuvorkommende Giite und das mir von meiner An
kunft an zugewendete Wohlwollen bald dariiber hinwegsehen, 
Ich bezog sogleich meine neue Amtswohnung im Entbin·· 
dungshospitale, richtete mich gehorig ein, ste11te meine mit
gebrachten Sammlungen, meine reichhaltige Bibliothek auf 
und begann Anfangs Mai meine Vorlesungen iiber Geburts
hiilfe, iiber gerichtliche Medicin, welche letztere viel von 
Juristen besucht wurde, und erHiuterte in einem Publicum 
den Solayres de Renhac1) iiber den Geburtsmechanismus. Zu
gleich eroffnete ich die geburtshiilfliche Klinik, der ich aber 
eine andere Einrichtung gab, als sie bei meinem Vorganger 
Mende hatte. Dieser versammelte seine Zuhorer nur bei vor
fallenden Geburten und wochentlich einmal zu Explorations
Vbungen. Ich anderte das dahin ab, daB ich in feststehenden 
Stunden klinischen Unterricht gab; diese Stunde bestimmte 
ich zur Vorstellung von Schwangern und zum Examen der
selben: ich erlauterte in denselben Alles, was in der Anstalt 
vorgekommen, namentlich wurden vorgefallene abnorme Ge
burten, Operationen genauer durchgegangen, die letzteren 
am Phantome wiederholt; ich besuchte mit meinen Zuhorern 
die Wochnerinnen, und wenn weiter nichts vorlag, wahlte ich 
einzelne Capitel aus der Geburtshiilfe und ging diese naher 
durch. Dabei ward stets die examinirende Methode ange
wendet, deren Vortheile ich durch die Erfahrung kennen ge
lernt hatte. Die sehr oft glanzenden Vortrage der klinischen 
Lehrer, wie ich sie namentlich in Paris gehort habe, bestechen 
zwar das Urtheil der Zuhorer ungemein, aber sie stiften nicht 
den Nutzen, welchen die sokratische Examinir-Methode der 
Einzelnen hat. Ich richtete dabei diese klinischen Unter
haltungen so ein, daB ich die erste Halfte des Semesters vor
zugsweise der Betrachtung des GesundheitsgemaBen, des 
Normalen der Schwangerschaft und Geburt widmete, und 
in der zweiten Halfte das Pathologische beriicksichtigte. In 
eigenen Stunden wurden dann die Praktikanten in der Unter., 
suchungskunst geiibt, wobei ich auch der so wichtigen Aus-

1) Solayres de Renhac geb. 1717. gest. 1772 in Paris. 
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cultation die gebiihrende Beriicksichtigung schenkte. Bei 
solcher Einrichtung konnte ich meine Zuhorer gleich bei ihrer 
ersten Beschaftigung mit dem Fache, wenn sie die theoreti
schen Vorlesungen horten, praktisch mit der Geburtshilfe 
bekannt machen, indem ich diese als sogen. Auscultanten, 
wie in den anderen Kliniken, jene stabilen Stun den besuchen 
und sie zugleich als Zuschauer und Beobachter zu jeder Ge
burt rufen lieB, da gerade die Beobachtung natiirlicher Ge
burten, ihr ganzer Verlauf und Hergang fiir die Behandlung 
vorkommender AbnormiHiten vonso groBer Wichtigkeit ist 
und diese Gelegenheit, wie sie in Gebiiranstalten geboten 
wird, dem kiinftigen Praktiker in solcher Weise nicht wieder 
vorkommt. Mit Kranken bleibt der Arzt in sHindiger Be
riihrung, aber nicht mit Gebarenden, am allerwenigsten mit 
normalen Ge burtsfallen, die den He bammen iiberlassen bleiben, 
und darum kann er auf Universitaten nicht frUh genug 
mit der geburtshiilflichen Praxis in der groBten Ausdehnung 
bekannt gemacht werden. Ich habe dabei noch den Vortheil, 
daB mir dann der klinische Unterricht selbst mit meinen 
Praktikanten, die frUher schon die Klinik als Auscultanten 
besucht haben, bedeutend erleichtert wird. - Meine iibrigen 
Lehrvortrage, welche ich seit dem Beginn meiner Wirksam
keit in Gottingen hielt, waren folgende: In jedem Semester 
wurde die Theorie der Geburtshiilfe gelehrt und dann in be
sonderen Stunden fUr die, welche jene gehort, ein Operations
cursus am Phantome gehalten. Von Zeit zu Zeit las ich in 
offentlichen Stunden iiber Krankheiten der Wochnerinnen, 
trug die Geschichte der Geburtshillfe in Verbindung mit 
Instrumentenlehre vor, oder ich erlauterte den Mechanismus 
partus, wobei ich Solayres de Renhac interpretirte. Es wurde 
ferner Medicina forensis gelehrt, bis zum Jahre r848 in jedem 
Semester, dann aber nur aIle Winter, da in jenem Jahre die 
sogenannten Zwangscollegia aufgehoben wurden - eine Er
rungenschaft fiir die Studirenden - und nun besonders die 
Herren Juristen sich lieber ganz von dem Horen der fUr sie 
doch so wichtigen Medicina forensis dispensirten. 

. . . Es wird aber nicht leicht einen Ort geben, 
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der in jeder Beziehung so zu geistigen Beschaftigungen ge
macht ist, als gerade Gottingen. Bei der Vereinigung so vieler 
ausgezeichneter Manner in jedem einzelnen Fache der Wissen
schaft ist Jeder dem Anderen nachzuahmendes Vorbild: Zer
streuungen, wie sie in anderen groBeren Universitatsstadten 
sich darbieten und geistigen Arbeiten ablenken, finden sich 
hier gar nicht; dazu die groBen Hiilfsmittel der Koniglichen 
Bibliothek, die wahrhaft vaterliche Vorsorge des Koniglichen 
Curatoriums flir die Universitat, welches jeden billigen Wunsch 
urn Verbesserung der Institute und sonstiger Attribute er
flillt; alles dies befordert die Ar beiten der Einzelnen und sporn t 
sie zu dem groBten FleiBe an, so daB man Gottingen selbst 
eine groBe Studirstube nennen konnte . 

. . . Ich will in aller Klirze von meinen unternommenen 
Reisen schreiben; sie haben wesentlich auf meine weitere 
Ausbildung eingewirkt . 

. . . Nach Wien zogen mich r847 die groBartigen geburts
hlilflichen Anstalten, nach Italien die Sehnsucht, den c1assi
schen Boden, von welchem aus jede hohere Bildung sich ver
breitet hatte, selbst zu sehen. Von Regensburg aus, wo mir 
noch Hebe Verwandte wohnten, machte ich zu Wasser die 
Fahrt auf dem herrlichen Donaustrome und traf am 22. Au
gust in Wien ein. Mein erster Gang war nach dem allgemeinen 
Krankenhause in der Alservorstadt, urn sogleich das Gebar
haus zu besuchen und das Nothige wegen Benutzung des
selben einzuleiten. War ja das doch der Hauptzweck, weB
wegen ich mich nach Wien verfiigte. Ich wollte die Wiener 
Schule mit ihren Grundsatzen an Ort und Stelle studiren, 
ich wollte hier an der GroBartigkeit des Materials, die Boer' schen 
Lehren, denen ich mich langst zugewendet hatte, von neuem 
prlifen, und mich mit den wunderbaren Kraften der Natur 
bei der Vollendung ihres schonsten Werkes recht innig ver
traut machen. Ich fand bei dem damaligen Vorstande der 
ersten Klinik des Gebarhauses, Professor Klein, eine aus
gezeichnete Aufnahme, so wie mir auch sein Secundararzt 
Semmelweis die groBte Zuvorkommenheit envies, wofiir ich 
beiden noch heute ein dankbares Herz bewahrt habe, und 
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daher auch dem Freunde Semmelweis1) geme verzeihe, daB er 
mich vor kurzem, nachdem ihm die puerperale Sonne auf
gegangen, wie er sich ausdriickte, in einem offenen Briefe mit 
eben diesen Strahlen verbrennen wollte, weil ich mieh nieht 
unbedingt seinen Ansichten tiber das Kindbettfieber und 
dessen Verhtitung zugewendet habe. Taglich wanderte ich 
in den Vormittagsstunden in das Gebarhaus, und da manchen 
Tag 20 bis 24 Gebarende in dem Gebarsaale zusammenlagen, 
so konnen Sie sich denken, welche Gelegenheit zu Beobach
tungen der verschiedensten Art sich darbot. Hier wurde mir 
klar, daB Boer nothwendiger Weise auf die Grtindung einer 
"nattirlichen Geburtshtilfe" kommen muBte, wie er denn 
selbst in seinen alterenJahren dies Verdienst nieht sieh, son
dem dem groBen Material, das ihm in Wien zu Gebote stand, 
zugeschrieben .... Dagegen ward mir in diesen groBartigen 
Raumen auch klar, daB nur Derjenige wahren Nutzen von 
einer solchen massenhaften Zahl von Geburten haben kann, 
welcher bereits mit der Geburtshulfe vertraut ist und das 
Einzelne zu sichten versteht: dem Anfanger wird es schwer, 
sichgehorig zu orien tiren, seine Aufmer ksamkeit fliegt von einem 
FaIle zum andem, und da der Lehrer tiber aIle vorliegenden 
FaIle nicht zu gleicher Zeit sprechen kann, so bleibt dem Zu
horer manches unklar, wozu gerade noch in Wien kommt, 
daB fur Jeden der geburtshiilfliche Cursus nur sechs Wochen 
dauert, daB dieser selbst nie von vorne beginnt, sondern jeder 
neu Eintretende immer in "medias res" kommt, daher auch 
von einer solchen systematischen Abhaltung der Klinik nicht 
die Rede sein kann. Ftir den Anfanger sind daher kleine Ge
barhauser, deren Stoff er bewaltigen kann, viel ersprieBlicher; 
er hat hier einen ttichtigen Grund gelegt, dann mag er den 
groBeren Instituten zueilen und hier sich weiter vervoll
kommnen .... Von den tibrigen Abtheilungen des allgemeinen 
Krankenhauses besuchte ich keine, da ich meine Zeit nur der 
Gebarklinik widmete; nur das Leichenhaus ward taglich fre-

1) Semmelweis' gesammelte Werke (geb. 1818, gest. 1865) hat 
T. von Gyory (Jena 1905) herausgegeben. - Briefprobe bei Ebstein 
a. a. O. S.148f. 
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quentirt, wo der liebenswiirdige Rokitansky wirkte, und wo 
man, wie in einem Salon, sieh tiiglieh in der Friihstunde ver~ 
sammelte, theils um interessanten Sectionen beizuwohnen, 
theils um mit der Morgeneigarre im Munde sieh in dem das 
Gebiiude umsehlieBenden Hofe zu ergehen, Bekannte zu 
spreehen, fremde Arzte, die tiiglieh hier eintrafen, kennen 
zu lernen, und von hier aus dann die einzelnen Abteilungen 
des Krankenhauses zu besuehen . 

. . . Die groBen Ferien der folgenden beiden Jahre 1851 
und 1852 sahen mich dagegen wieder in voller geburtshiilf
lieher Besehiiftigung in Wien. Vor meinem Eintreffen in 
Wien hatte ich im Jahre 1851 Prag besueht und die dortige 
Gebiiranstalt nebst gyniikologiseher Klinik unter Lange und 
Seiffert kennen gelernt. Kiwiseh war abwesend. Ieh rathe 
Jedem, den Geburtshiilfe interessirt, wenn er naeh seinen 
vollendeten akademisehen Studien Wien nicht besuehen will, 
doeh wenigstens naeh Prag zu gehen. Er wird hier genug 
sehen und lernen k6nnen, ieh habe fast tiiglieh vier bis ftinf 
Geburten geziihlt, die im Gebiirhause vorkamen: auBerdem 
sind aueh die tibrigen Hospitiiler in vortreffliehem Zustande. 
In Wien fand ieh Semmelweis abgegangen; statt seiner fun
girte Carl Braun, der jetzige Direktor, dem ieh flir die groBe 
Giite, die er mir wiihrend der beiden Jahre wo ieh die Wiener 
Anstalt besuehte, erwies, h6ehst dankbar bin. Ich habe in 
den zwei genannten Jahren fast nur dem Gebiirhause gelebt, 
und da ieh in der Niihe wohnte, so verfiigte ich mieh maneh
mal noeh, wenn ich aus dem Theater naeh Hause kehrte, 
vorher in den Gebarsaal, urn zu sehen, ob sieh nichts Neues 
zugetragen. Ieh blieb wohl aueh die Naeht im Gebiirsaale, 
legte mieh auf ein leeres Gebarbett, bis mieh am Ende die 
Hebamme aueh dem letzten (24sten) mit den Worten trieb: 
"Herr Professor, jetzt miissens aueh hier 'naus" und mieh 
n6thigte einen Stuhl zu suehen. Leider ward ieh 1851 ein 
gezwungener Bewohner des allgemeinen Krankenhauses: ein 
Gichtanfall n6thigte mieh, auf der sogenannten Zahlabthei~ 
lung Zuflueht zusuehen, und ieh muB gestehen, ieh bin noeh 
nirgends besser verpflegt worden, als eben da. Das Andenken 



meines Arztes und nachherigen Freundes, des Primarius 
Bittner, er hat vor einigen Jahren das Zeitliche gesegnet, 
wird bei mir nie erlOschen. DaB mein Wiener Aufenthalt 
diese beiden letzten Male flir mich noch viellehrreicher ward, 
da er weit Hinger dauerte, brauche ich nicht zu versichern: 
hinzufiigen will ich nur noch, daB ich das letzte Mal 1852 
einen kleinen Abstecher nach Pesth und Of en unternahm 
und dort Freund Semmelweis besuchte . 

. .. 1m Sommer-Semester r854 horte ich bei meinem 
alten Freunde K. Fr. Hermann, seit Winter r842 der Unsrige, 
den Juvenal, im Sommer 1855 den Persius interpretiren. 
Schon Hingst hatte ich mich mit vollster Lust und Liebe mit 
dem Juvenal beschaftigt: ich bearbeitete im Sommer 1854 
die sechste Satire, iibersetzte sie metrisch und lieB sie im 
genannten Jahre gedruckt erscheinen. Zugleich kiindigte ich 
fiir das Wintersemester r854 bis 1855 folgende Vorlesung an, 
da ich mich einmal in einem philologischen Collegium ver
suchen wollte: "Vber vergleichende Psychologie des weib
lichen Geschlechts der alteren und neueren Zeit, wobei die 
Erklarung der sechsten Satire des Juvenals zu Grunde gelegt 
wird." Diese Vorlesung, ein Publicum, war so besucht, daB 
der groBte Horsaal nicht hinreichte, sammtliche Zuhorer zu 
fassen, was ich freilich nicht meinem Verdienste, sondern 
einzig und allein dem pikanten Stotfe zuschreiben muB. In 
den folgenden Jahren verwendete ich meine Erholungsstunden 
dazu, eine Gesammtausgabe meines Lieblingsdichters in me
trischer Vbersetzung und mit Anmerkungen vorzubereiten, 
welche 1858 in Druck erschien. In einem philologischen 
Kranzchen, lasen wir in regelmaBigen Zusammenkiinften 
Martial, die Bacchides des Plaut us , die Troades des Seneca, 
die Ranae des Aristophanes und den Petronius. Endlich habe 
ich noch im vergangenen Sommer-Semester r861 die geist
reichen Vorlesungen meines verehrten Collegen Curtius iiber 
ausgewahlte Satiren des Juvenal gehort. 

. . . Ich glaube nicht, daB auf irgend einen andern arzt
lichen Stand so viele widrige Einfliisse einstiirmen, als gcrade 
auf den geburtshiilflichcli •.. 
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... Nun unterliegt aber auch die Hand des Geburtshelfers 
in einzelnen Fallen der Gefahr der topischen Ansteckung und 
der von da sich weiter erstreckenden Verbreitung derselben. 
Ich habe Geburtshelfer gekannt, unter diesen zwei Lehrer, 
welche bei der Ausubung ihres Berufes so angesteckt wurden, 
daB sie Angina syphilitica bekamen, wodurch Gaumen und 
Nasenbein bedroht oder wirklich zerstort wurden. Ich habe 
selbst ein paar meiner Hebammenschiilerinnen Atteste nach 
Hause senden mussen, nachdem sie bald nach ihrer Ankunft 
in der Heimath von Syphilis ergriffen wurden, daB sie wahrend 
ihres hiesigen Aufenthaltes notorisch Syphilitische in Behand
lung bekommen hatten, wie dies die Journale der Anstalt 
auswiesen. Wie aber nun solche Unfalle vermeiden? Sobald 
der Geburtshelfer eine vollig unverletzte Haut an seiner Hand 
oder an seinen Fingern hat, kann er ganz unverzagt die Unter
suchung und Entbindung solcher unglucklicher Geschopfe, die 
mit der Syphilis behaftet sind, vornehmen, aber der geringste 
Nadel- oder Federmesserstich, jede sonstige Ritze u. dgl. 
machen ihn flir die Aufnahme des Giftes empfanglich. Er 
beaufsichtige daher seine Finger im hochsten Grade, fette 
oder ole aber selbst die gesunden Hande, hat er es mit einer 
Syphilitischen zu thun, auf das AuBerste ein, wozu er sich 
des Baumols, des Talgs bedienen kann. MuB die Zange ge
braucht werden, so konnen Handschuhe, am besten von 
Leinwand, angezogen werden, die noch dazu tuchtig ein
geolt sein muss en : Andere empfehlen in warmem Wasser er
weichte dunne Rindsblasen; eben so bei Extractionen an den 
FuBen; dagegen sind bei Wendungen die Handschuhe kaum 
zu gebrauchen. Oelinjektionen in die Scheide mindern theils 
die Schmerzhaftigkeit bei dem Durchtritte des Kopfes, theils 
ebenfalls die Gefahr der Ansteckung. 1st Alles beendigt, 
dann die bestmogliche Reinigung und Waschr~ ~ der Hande 
mit Weinessig, kaustischem Salmiakgeist, Chlorkalk: flirchtet 
man dennoch an einer Stelle, die man erst nachtraglich ent
deckt, Infection, dann auf der Stelle HoUenstein, so wie man 
auch schon vorher solche Stellen mit Hollenstein betupfen 
muB, wenn man nicht Heber seines eigenen Besten wegen von 



der Entbindung ganz absehen will, urn sie anderen Handen 
zu iiberlassen. Ich fiir meinen Theil habe mehrere Male 
Syphilitische, die es in hohem Grade waren, durch Wendung, 
Extraction an den FiiBen oder Zange, entbunden, bei obigen 
VorsichtsmaBregeln aber nie etwas davon getragen. Da ich 
es mir zum Grundsatz gemacht, bei syphilitischen Gebarenden 
den Kopf des Kindes, sobald er anfangt, mit dem Gesichte 
mit den afficirten Stellen in Beriihrung zu kommen, rasch mit 
der Zange durchzufiihren, urn die so unangenehme Ophthalmia 
neonat. syphilitica zu verhiiten, so sind solche Operationen 
bei uns nicht ganz selten, da Gottingen und die Umgegend 
nicht gerade arm an syphilitischen Schwangeren ist: ich habe 
aber weder bei mir, wie ich schon anfiihrte, noch bei meinen 
Schiilern, welchen ich Operationen iiberlieB, iible Folgen ge
sehen. 

Georg Friedrich Louis Stromeyer 
(1804-1876) 

Er wurde am 6. M!l.rz 1804 in Hannover als Sohn Chr. Fr. Stromeyers 
geboren, der mit als erster die J ennersche Kuhpockenimpfung in Deutsch
land einfiihrte. Er studierte u. a. in Gottingen und in Berlin, wo er im 
April 1826 "als der erste im Ausland promovierte Hannoveraner" die medi
zinische Doktorwiirde erwarb. Eine langere Studienreise schloG sich an 
seine Universitatszeit an. In den "Erinnerungen eines deutschen Arztes" 
(Zwei Bande 1875) hat er uns sein Leben kOiltlich erzllhlt. Sein dort mit
geteilter Besuch bei Goethe wurde der Goetheforschung erst 1914 (Jahr
buch der Goethe-Gesellschaft, Bd. I, s. 145-151) bekannt, so daB ich ihn 
hier auch mitteilen will. Professor wurde Stromeyer 1838 in Erlangen, 
1841 in Miinchen, 1842 in Freiburg und 1848 in Kiel, wo er - mit Unter
brechung der Teilnahme am schleswig-hosteinischen Kriege - bis 1854 
tatig war. Dann entfaltete Stromeyer in Hannover - in seiner Eigenschaft 
als Generalstabsarzt - eine segensreiche Tatigkeit. Nach seiner Pen
sionierung 1866 war er weiter als Arzt und Berater tatig, und im Kriege 
1870/71 als konsultierender Chirurg. Nach dem Kriege reiste Stromeyer 
noch einmal nach England, das er bereits auf seinen Reisen als junger Mann 
kennengelernt hatte. Aber auch in Deutschland war die erste Gabe auf 
dem Gebiete der Chirurgie, die das geeinigte Deutschland anderen Undern 
geboten hat, Esmarchs blutlose Operationen. Stromeyers Verdienste hat 
Billroth wie folgend gewilrdigt: "DieErfindung der subcutanen Tenotomie, 
die Schieloperation, die Feststellung vieler Principien in der OrthopD.die 
und Kriegschirurgie sind Taten gleich Eroberungen unbekannter Land
striche auf dem Gebiete der Heilkunst, ohne die uns das letztere jetzt als 
verstilmmelt erscheinen wiirde." 
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"Stromeyer und Dieffenbach verhalten sich zu einander wie Gedanke 
und Tat ... Dieffenbach verwandelte die Stromeyerschen Ideen in die 
Tat und forderte dadurch ebenso seinen eigenen Ruhm als den seines Freun
des." Kullmaul, der Stromeyer - Dieffenbach war am II. Januar 1848 
gestorben - 1857 auf der Naturforscherversammlung sah, nennt ihn den 
"beriihmten Chirurgen und schonsten Mann in Gestalt und Haltung" 
(II, 82). (Rohlfs, H.: Stromeyer, in: Deutsch. Arch. f. Gesch. d. Med. 
1884, 195-261 u. 273-327, sowie Kimmle: Kriegschirurgen und Feld
il.rzte. Berlin 1904, Abschnitt 2 des III. Teiles, S. 144-229 u. 287-294.) 

... Wie konnte ich Professor werden? als koniglich han
noverscher Assistenzarzt schwerlich. Wollte ich mich nicht 
mit dem Gewohnlichen begniigen, so muBte ich wohl einen 
hc5heren Einsatz wagen, als die Zinsen meines Vermogens, 
das Capital muBte der Einsatz sein. Was aus mir wird, 
findet sich, der akademischen Carriere geradezu nachzu
streben, fiel mir nicht ein, der rechte Professor muB geboren 
sein, man kann ihn nicht auffiittem, er muB sich im Leben 
bewahren, und dann muB die Welt ibn finden. Es giebt auBer
dem nichts Traurigeres, als das Leben eines Privatdocenten 
fur praktische Facher, er verschmachtet, weil es ihm an Lem
und Lehrstoff fehlt und versitzt seine besten Jahre, unter Be
miihungen, ein Colleg zu Stan de zu bringen. Die beste Vor
bereitung zu einem Lehrstuhle der Chirurgie bildet die Rolle 
eines Assistenten einer chirurgischen Klinik. Aber wie war 
es damit zu jener Zeit in Deutschland bestellt? Suchten die 
Professor der Chirurgie, sich ihre Nachfolger zu bilden oder 
nicht? Sie hielten sich bequeme Handlanger, von denen sie 
keine Conkurrenz zu besorgen hatten. So war es in Gottingen 
und anderswo. Gelang es mir, durch irgend eine niitzliche 
Erfindung meinen Beruf zum Lehrfache an das Licht zu stellen, 
so wurde ich vielleicht Professor, sonst nicht. Dber eins war 
ich entschlossen, nicht in Militairdienst zu treten, dies hatte 
die gelehrte Carriere ausgeschlossen. DaB man auf Reisen 
nur lernt, wenn man schon einige Jahre praktisirt hat, ist 
gewiB, aber weIchen Zuwachs finden die Kenntnisse eines 
jungen Arztes einer groBen Stadt in den ersten Jahren der 
Praxis? Wenn er gut gewachsen ist, so arrangirt er Balle, 
zeigt sich fleiBig an offentlichen Orten, urn sich bekannt zu 
machen; damit wird man kein Professor. Junge A.rzte mit 



240 

etwas mehr gelehrter Bildung bringen es wohl zu einer Uber
setzung aus dem Englischen oder Franzosischen, oder wenn 
sie eine mehr industrielle Richtung haben, so schreiben sie 
ein popular medicinisches Biichlein. Am schlimmsten ist es, 
wenn der junge Arzt zum Wunderdoctor erhoben wird. Mit 
dem wissenschaftlichen Streben ist es dann vorbei, der Mann 
ist fertig, er braucht nichts mehr zu lernen und hat keine 
andere Aufgabe, als durch Aufmerksamkeit das zu erhalten, 
was ihm zugeflossen ist. Die schonsten Talente konne!1 dabei 
verkommen. 

Mit dies en Erwagungen beschloB ich, meine Studien und 
Reisen uno tenore abzumachen und dann erst zu sehen, was 
ich mit meiner Weisheit anfangen konne. 

Ostern 1825. 
Die Einladung nach Weimar zu kommen, ... machte da

mals noch keinen groBen Eindruck. ... Der April 1825 war 
ein schlimmer Monat, es schneite und regnete fast bestandig, 
ich sah fast nichts von den Gegenden, die ich zu durchreisen 
hatte, ja kaum etwas von den nachsten Umgebungen Weimars. 
Aber in dieser Stadt gab es ein Haus, in dem ein ewiger Friih
ling thronte, Licht und Warme in anderen verbreitend, und 
das war Goethes H aus. Es ist von auBen nicht sehr be
stechend, schmucklos, durch die Mansarden des zweiten 
Stocks sogar unschon, dazu liegt es an einem kleinen, wenig 
belebten Platze, der dem Auge nichts Anziehendes darbietet. 
und doch gie bt es in ganz Deutschland kein Haus, wohin 
so viele andachtige Pilger aus allen Uindern der Welt ge
wandert sind . 

. . . Schon am Tage nach meiner Ankunft betrat ich das 
Goethesche Haus, urn der Frau von Goethe vorgestellt zu 
werden, welche mit den Damen Schopenhauer im freund
schaftlichsten Verhaltnisse stand. Frau Ottilie von Goethe, 
geborene von Pogwisch, des Dichters Schwiegertochter, war 
eine sehr anziehende Erscheinung-. Sie war ungefahr 
32 [29] Jahre alt, von zartem Korperbau; eine hohe Stirn, 
groBe dunkle Augen, eine fein gebogene Nase, ein bewegtes 
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Mienenspiel driickten Verstand, Gemiith und Heiterkeit aus. 
Mit ihren schOnen beiden Rnaben neben sich war sie ein Bild 
des Gliicks und der Anmuth. 1hr Gatte war ein stattlicher 
Mann, dessen groBe dunkle Augen an den Vater erinnerten. 
1hre Schwester Ulrike von Pogwisch hat hellere Augen und 
lichteres Haar, als Frau von Goethe, sie ist witzig und heiter 
wie diese, aber zur Zeit etwas leidend durch einen Sturz auf 
das Hinterhaupt, welchen die Ungeschicklichkeit eines Tan
zers verschuldete. Sie muBte sich fiihren lassen, weil sie die 
Fahigkeit verloren hatte, geradeaus zu gehen, wurde aber 
vo11ig davon geheilt. 

Ich wiirde es nicht gewagt haben, den Wunsch auszu
driicken, Goethe selbst vorgestellt zu werden, und hatte 
ruhig gewartet, bis sich die Gelegenheit, ihn zu sehen, ge
funden hatte, ohne ihm beschwerlich zu werden, aber die 
Damen-Lenkerinnen unseres Geschickes hatten es anders be
schlossen. Einige Tage spater muBte mich Eduard Morgens 
II Uhr vorstellen. Wenn man die schone malerische Treppe 
bis zum ersten Stock erstiegen hat, sieht man auf dem Vor
platze die Biiste der Juno. 1m Vorzimmer stand Byrons 
Colossalbiiste, im Empfangszimmer, zwischen dem Fenster 
und der Thiir, welche in das folgende Zimmer fiihrte, der co
lossale Jupiterkopf. Goethe trat bald zu uns ein, ich hatte 
das Glfick, ihm eine halbe Stunde gegeniiber zu sitzen, unsere 
Unterhaltung drehte sich um Gottingen, die dortigen Pro
fessoren, namentlich um Blumenbach. Sein Ropf war auf 
das giinstigste beleuchtet, er hatte den Riicken dem Jupiter 
zugewandt, yom Fenster fiel das volle Licht auf seine linke 
Seite. Ich habe ihn spater ofter gesehen, aber dieser erste 
Eindruck war bleibend. Er war damals 75 Jahre alt und doch 
noch von groBer unvergleichlicher Schonheit. Ich konnte 
nicht umhin, seinen Ropf mit dem des olympischen Zeus zu 
vergleichen. Wie viel edler ist doch Goethes Haupt! ..• 
Carus, der Goethe 1821 sahl) , bemerkt fiber dessen Aussehen: 
ganz wie uns Rauch ihn dargestellt hat! Ganz wie gemalt! 

1) Siehe oben S. 191. 
Ebstein, Arzte.Memoiren. 16 
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wiirde Gumpelino gesagt haben. Allen Respekt vor Rauch, 
aber Goethe war doch schoner als Rauchs Biiste ihn darstellt, 
er lebte ja und sprach. Man sagt wohl, ein sprechendes Bild
niB, aber das sind Redensarten, noch nie hat ein Bild ge
sprochen. Wie muB er erst ausgesehen haben, ehe ein breiter 
Altersring einen Theil seiner dunklen Iris versteckte. Er schien 
majestatischer, wenn er saB; wenn er stand, bemerkte man, 
daB seine Unterextremitaten etwa urn einen loll zu kurz 
waren. Carus, der auch schon den Greisenbogen sah, hat dies 
nicht bemerkt, obgleich er eine Proportionslehre fiir Maler 
geschrieben hat ... 

Von den Soireen, denen ich in seinem Hause beiwohnte, 
erinnere ich mich vorztiglich der liebenswtirdigen Art, wie 
seine Schwiegertochter mit ihm umging, und wie glticklich 
ihn dies zu machen schien. Man irrt, wenn man glaubt, sein 
Alter sei verlassen gewesen, fUr eine begltickende Hausfrau 
konnte ihm Niemand besseren Ersatz geben, als Frau 
Ottilie ... 

Wenn man Goethe gesehen hat, wird es begreiflich, daB 
er es unterlassen konnte, sich die passende Lebensgefahrtin 
zu suchen. Seine Siege wurden ihm zu leicht; weil er selbst 
nicht genug gequalt wurde, qualte er seine Geliebte, bis es 
mit der Liebe vorbei war. Signor, la donna ognora, tempo 
ha, di dir cosi singt Susanna in Figaros Hochzeit. Aber auch 
Susanna wiirde vielleicht zu £roo Ja gesagt haben, wenn Goethe 
urn sie geworben hatte. 

Nach dem Besuche bei Goethe frente ich mich, daB ich 
ihm gegentiber nicht verlegen gewesen war, und machte mir 
auch keine Gewissensbisse dartiber, ihm eine halbe Stunde 
geraubt zu haben. Er klagt ja doch, daB die Zeit nicht immer 
gut hinzubringen sei und macht seine Studien bei Besuchen, 
die er erhalt. Sein Urtheil tiber junge Leute, welche ihn da
mals aufsuchten, lautet nicht gtinstig. (Eckermanns Ge
sprache [vom II. M1irz 1828] mit Goethe III, pag. 251) ... 

. .. Goethe wird sich tiber uns nicht beschwert haben, 
denn wir unterhielten uns unter seinem eigenen Dache vor
trefflich mit Dingen, die ihm selbst theuer waren, nur eine 



243 

Treppe hoher, denn Frau Ottilie wohnte in der Mansarden
Etage, wo wir taglich einige Stunden zubrachten, wahrend 
Goethe mit Eckermann beschaftigt war. 

... Eckermann kannte ich schon von Hannover her, er 
bm nie zum Vorschein, sein Leben war ganz dem Dienste 
des alten Dichters geweiht, dem er seine eigene Poesie zum 
Opfer brachte. Er hat wohl daran gethan; was hatte er 
Besseres schaffen konnen, als das schone Bild Goethes im 
Spiegel einer reinen liebenden Seele? ... 

Meine Promotion in Berlin am 6. April I826. 
Ich hatte eigentlich den Wunsch, in Gottingen meinen 

Doctorhut zu erwerben. Ganz wider Erwarten und im Wider
spruche mit friiheren Vorgangen sollte sich die Gottinger 
Facultat nicht darauf einlassen, mir meine 21/2jahrigen Stu
dien in Hannover anzurechnen, ich soUte erst das Triennium 
academicum nachweisen ... 

. .. Die Gottinger Facultat verfuhr dabei freilich nicht 
nach dem alten Principe: Sumimus pecuniam et mittimus 
Doctorem in patriam.1) Das verdient Anerkennung. Es ist 
doch etwas Schones urn die Treue, welche man den alten Ge
brauchen bewahrt. Drei Jahre muB ein Doctor auf Uni
versitaten studirt haben, keine Stun de weniger, was er sonst 
gelernt hat, kommt nicht in Betracht. Erst dann verdient 
er es, daB man ihm zu Ehren einen Esel schlachtet und seinen 
Namen, so wie den des zeitigen Prorectors, auf das Fell des
selben drucken laBt, mit groBen Buchstaben, so daB es schOn 
aussieht und am schwarzen Brette weithin leuchtet, und daB 
die Welt erfahrt: Jetzt ist ein Esel weniger und ein Doctor 
mehr auf der Welt. 

Es that mir aber doch leid, nicht in Gottingen promovirt 
zu werden. Meine Examinatoren waren Linck, Rudolphi2), 
Behrends und Graefe. Ehe ich in das Examen ging, spielte 
ich mir die schOne Melodie aus Webers Euryanthe: Ich bau 
auf Gott, welche Adolar zu singen hat, das machte'mir Muth 

1) Vgl. oben S. 25 Anm. I. 
2) Rudolphi, vgl. Ebstein, Ante-Briefe a. a. O. S. 73ff. 

16* 



und ieh blieb ganz unbefangen. AIle vier Herren examinierten 
vortrefflich, wie es von so klugen und erfahrenen Mannern 
zu erwarten war. Nur auf eine Frage von Behrends blieb ich 
die Antwort schuldig. Er examinirte iiber die symptomati
sche Behandlung des Erbrechens. Ich nannte die gebrauch
lichen Mittel, aber eins fehlte, ieh wuBte es nieht! Clysterum 
donare hatte ieh nach Moliere antworten miissen. Ich hatte 
es wissen sollen, denn den Malade imaginaire hatte ieh schon 
gelesen, und mein Vater hatte mir erzahlt, daB er in London 
eine Auffiihrung davon gesehen, wobei in der Pantomime der 
Patient floh, auf die Logenbriistung sprang, um das ganze 
Logenhaus herumlief, hinter ihm her sechs Apotheker mit 
Klystierspritze bewaffnet. Aber Behrends Vorliebe fiir dies 
Instrument kam mir theuer zu stehen, ich erhielt nur den 
zweiten Charakter. 

Zwei andere junge Leute, welche mit mir examinirt 
wurden, wuBten gar niehts, man schickte sie aber doch als 
Doctoren in ihr Vaterland. Sie dauerten mieh, sie kamen den 
ganzen Abend vor Angst nieht dazu, den guten Rheinwein 
zu versuchen, mit dem wir tractirt wurden. 

Reise nach Wien. Sommersemester 1826. 
. .. Fiir die Reise, welche ich vorhatte, versprach der 

Doctorhut seine Vortheile. Er erleichtert den Zutritt bei be
riihmten Mannern und die Benutzung der osterreiehischen 
Lehranstalten in der liberals ten Weise. Der Kaiserstaat war 
in dieser Beziehung groBmiithiger als PreuBen. In Berlin 
konnte man keine Klinik betreten, ohne eine mit Gold er
kaufte Karte vorzuzeigen, die man immer bei sieh fiihren 
muBte, sonst riskirte man, an der Thiir zuriickgewiesen zu 
werden. Die Berliner Professoren hatten einen wahren horror 
vacui, eine Scheu vor den leeren Taschen der Hospitanten. 

Seit den Zeiten Heims, welcher seine gelehrten Reisen 
von 1772 bis 1775 machte, haben die deutschen A.rzte inder 
Urbanitat groBe Fortschritte gemacht. Weit entfernt, jlmgen 
reisenden Doctoren MiBtrauen entgegenzusetzen, nehmen sie 
dieselben freundlich auf, theilen ihnen gern Alles mit und 
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betrachten die pilgernden Junger als Brieftauben, welche die 
Nachrichten von einer Stadt zur andern tragen. Seit Ein
fiihrung der Eisenbahnen werden viele praktische Neuerungen 
schneller durch Studenten als durch Journale und Bucher 
verbreitet. Heutzutage wiirde es keinem einfallen, wie Heim 
noch Arzte zu preisen, die ihre Recepte nicht geheimhalten. 
Die Kliniker sind sehr liberal mit ihren Erfindungen, nur die 
Anatomen wollen sich ihre Prioritaten nicht verderben lassen, 
machen ihre neuesten Untersuchungen in verschlossenen Ca
binetten und publiciren sofort ihre embryonalen Entdeckun
gen, die Sensationsnovellen der Wissenschaft, welche oft weder 
Novitaten sind, noch Sensation machen. 

Manner von wissenschaftlicher Bedeutung, so dachte ich 
mir schon friihzeitig, konnen es erwarten, daB Diejenigen, 
welche ihnen einen Besuch machen, mit ihren Leistungen be
kannt sind. 

Man will auch nicht bloB das Gesicht kennen lernen, 
sondern Ideen austauschen, Zweifel beseitigen, neue An
regungen empfangen, dies ist unmoglich, wenn man den Stand
punkt nicht kennt, auf dem der Gelehrte steht. Ohne diese 
Vorbedingung kann ihm ein Besuch kaum willkommen sein, 
wie der eines Weinreisenden. Es ist mir, als ich schon Pro
fessor der Chirurgie war, passirt, daB mich altere Arzte mit 
meinem Vater verwechselten, von dessen Kuhpockenimpf
ungen sie vor dreiBig bis vierzig Jahren gehort hatten. 

Halle, vom 9. bis zum 15. April 1826. 
Wer Halle lange nicht gesehen hat, weiB vielleicht gar nicht 

mehr, wie es aussieht, denn schon ist es nicht, aber wie es 
riecht, das hat er gewiB nicht vergessen, sauerlich-brenzlich, 
wie der Rauch der Braunkohlen. Dieser infernalische Ge
ruch haftet an allen Kleidern und scheint auch bis in die Ge
miither zu dringen, deren sauerlich-brenzliche Stimmung die 
Streitigkeiten der Professoren verewigt. 

Es waren zwei Professoren der Chirurgie vorhanden; 
Weinhold, ein Mann von ganz baurischen Aussehen, dem der 
Kopf tief zwischen den Schultern steckte, war jetzt klinischer 
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Professor, er hatte den Sieg davongetragen tiber Dwndi, 
welcher friiher diese Stelle einnahm. Die Klinik war in den 
Ferien geschlossen, ich suchte Weinhold mehrereMale ver
gebens in seiner Wohnung und fand ihn zuletzt in einem 
Wirthshause. Seine Leistungen als Chirurg lernte ich in 
Meckels pathologischer Sammlung kennen. 

Dzondi hatte nach dem Verluste der akademischen Klinik 
eine Privatklinik angelegt, wo ich ihn operiren sah und do
dren horte. Er war, wie Weinhold, ein Mann zwischen 
vierzig und ftinfzig Jahren, seine schlanke Gestalt, seine Ge
sichtsbildung HeBen auf eine edler angelegte Natur schlie Ben. 
Er war in seiner Jugend Maler gewesen und erst spilt dazu 
gelangt, Medizin zu studiren. Seine Zuge trugen die Spuren 
von Entbehrungen, der Leidenschaften, des verfehlten Lebens, 
unter gunstigeren Umstanden hatte er vielleicht viel ge
leistet. Er hatte sich eine gewisse Celebritat verschafft durch 
seine Methode, den Sublimat anzuwenden, die Dzondische 
Pillencur verdrangte den einst so beriihmten Swietenschen 
Liquor. Weinhold hatte es vergebens versucht, ihm durch 
seine Calomelcur Concurrenz zu machen. Jetzt sind sie beide 
vergessen; wer seine Reputation auf Quecksilber griindet, hat 
schlimmer als auf Sand gebaut. Keiner der beiden Chirurgen 
stand unter den Studenten in sonderHchem Ansehen, die 
Koryphaen der medizinischen Facultat waren Johann Fried
rich Meckel und Peter Krukenberg. 

Meckel, der Professor der Anatomie und Physiologie (geb. 
1781, gest. 1833) damals 45 Jahre alt, hatte schone groBe 
blaue Augen, eine hohe Stirn und ausdrucksvolle Zuge, er 
sprach mit groBer Lebhaftigkeit, klug eindringlich und witzig. 
Seine sanftere Gattin war ihm ebenburtig an Geist und Bil
dung. Er nahm mich sehr freundlich auf, ich brachte meine 
Abende bei diesem interessanten Ehepaar zu. 

Meckels Schriften und sein Cabinet bewiesen, daB er ein 
Wunder von FleiB, Grundlichkeit und Scharfsinn war, in 
allen Gebieten der Anatomie hat er Vorzugliches geleistet. 
Warum, kann man fragen, ist er nicht der Griinder einer neuen 
Schule der Medicin geworden, we1che auf vergleichender und 
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pathologischer Anatomie beruht? Er verkam an einer Uni
versitat, an welcher er nicht einmal ein Colleg iiber patholo
gische AnatQmie zu Stande bringen konnte, er wurde streit
siichtig, weil er in einem so engen Kreise keinen Raum fiir 
seinen Thatendrang fand. In Berlin ware er der Rokitansky 
des Nordens geworden ... 

Peter Krukenberg1), Professor der medicinischen Klinik, der 
Schwiegersohn seines friih verstorbenen beriihmten Vor
gangers Reil, war mit Meckel ungefahr in einem Alter. In 
seinem auffallend blassen Gesichte machten die weitgeoffne
ten stechenden Augen einen Anfangs sehr erkaltenden Ein
druck, seine Figur war gedrungen, seine Haltung sehr ver
nachHissigt. Er hielt seine Klinik in den Ferien mit derselben 
RegelmaBigkeit und Sorgfalt, wie im Semester. Seine Rede 
war klar und flieBend, sein Krankenexamen kurz und biindig, 
gleieh auf den Kern eindringend. Die ganze Einrichtung des 
klinischen Unterrichts war durchaus lehrreieh und praktisch. 
Seine Therapie war einfach und wirksam, der Antiphlogistik 
zugethan. Es verdroB mich nur, daB er sieh auch mit chirur
gischen Fallen befaBte, von denen er nichts verstand, ich sah 
ihn mit einem Hautkrebse am Kopfe umgehen, als ob es Ab
eeB gewesen ware. Ich hatte ihm gem die Augen geoffnet. 
Er maehte eigenhandig die Section einer am Uterus krebs ge
storbenen Frau. Meckel sagte mir nachher, die Section sei 
ihm zugekommen, er werde Krukenberg deshalb verklagen. 
Welch traurige VerhaItnisse, wenn ein klinischer Lehrer einen 
groBen Aanatomen zur Seite hat, der die Sektionen machen 
sollte, und er krankt diesen, indem er selbst secirt. Aber so 
ist es noch an manchen Universitaten, wo der Kliniker zu 
der Ansicht gelangt ist, daB die pathologischen Anatomen 
gefahrliche Leute sind. 

Als Schriftsteller hat Krukenberg niehts geleistet, aber 
seine Ansiehten sind durch zahlreiche Schiiler, namentlich in 
Norddeutsehland, weit verbreitet worden. Ieh habe viele von 
ihnen gekannt, sie waren eifrige Therapeuten, wuBten die 

1) Vgl. H. Rohlfs, Geschichte der deutschen Medizin. I. AbteU. 
Stuttgart 1875. S. 520ff. 



pathologische Anatomie zu schatzen und waren bewandert 
in der physikalischen Untersuchung. Auf diesen Elementen 
beruhte die Anziehungskraftder Haller medicinischen Kli
nik ... 

Lei pzig, vom S. bis ro. Mai rS26 . 
. . . Leipzig gefiel mir nicht, es ist eine ungemiithliche Stadt, 

die Hauser sind hoch, die StraBen eng, schone Gebaude giebt 
es nicht, die Anlagen waren noch kahl, das Rosenthal erschien 
mir nur kiimmerlich im Vergleich zu dem schonen Walde bei 
Hannover, der Eilenriede. Die klinischen Anstalten imJacobs
hospital waren ein Aggregat von alten Hausern, der Professor 
muBte mit seinen Schiilern von Haus zu Haus gehen, urn ein 
paar Kranke zu sehen, welche in dumpfigen Zimmern lagen, 
denen alle Ventilation fehlte, wie mein Journal bemerkt. Die 
Chirurgie war gar nicht vertreten, Professor Kuhl war ein 
invalider alter Mann, der nicht mehr operiren und nicht mehr 
reden konnte. 

Wie wares moglich, daB Leipzig die Chirurgie vergaB und 
so elende Hospitiiler hat. Welche deutsche Stadt hiitte die 
Wohlthat guter Chirurgen und Anstalten so schiitzen lernen 
miissen? Nach der Schlacht im October rSr3 lagen 40000 

Kranke und Verwundete in Leipzig. Das Gemiilde, welches 
ReiP), der sich dort durch Typhusansteckung den Tod holte, 
von dem Zustande der Verwundeten entworfen hat, ist er
greifender als eine Tragodie von Sophokles, man wird seinen 
Brief an Stein noch nach Jahrhunderten lesen, und auf die 
Leipziger hat die grause Wirklichkeit so wenig Eindruck ge
macht! 1m Frieden muB man lernen, wie man mit den Kran
ken umzugehen hat, wenn man es im Kriege verstehen will, 
wo ein langes Besinnen unmoglich ist. 

Hofrath Clarus, der Professor der medicinischen Klinik 
hatte es nicht verdient, daB man so wenig fiir ihn that, er 
gefiel mir auBerordentlich! Seine hohe Stirn, seine schonen 
braunen Augen, sein edler Anstand, seine Freundlichkeit 

1) M. Neuburger, Joh. Chr. Rei!. Stuttgart 1913. 
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gegen die Kranken und gegen seine Schiiler, das elegante 
Latein, in welchem er sich am Krankenbette so einsichtsvoll 
vernehmen lieB, Alles imponirte mir! Mein Journal sagt von 
ihm, noch kein Arzt habe meinem Ideale eines Heilkiinstlers 
und Lehrers so nahe gestanden! Als ich ihn in seiner Wohnung 
besuchte, sprach er sich gegen mich aus iiber die Vortheile 
der lateinischen Sprache beim klinischen Unterrichte, welche 
er in Leipzig eingefiihrt hatte. Der Studierende muB durch 
classische Vorbildung erst im Denken geiibt werden, ehe man 
sein GedachtniB mit vielen materiellen Dingen erfiillt, deren 
Benutzung dem ungeiibten Geiste schwer faUt. Die Begriffe 
werden besser verarbeitet, wenn der Schiiler das in einer ande
ren Sprache Erlernte in das Lateinische iibertragt, Sophismen 
und leere Phrasen kommen dabei weniger zum Vorschein, 
endlich kann man in Gegenwart der Kranken sich frei iiber 
die Rrankheit und ihre Prognose aussprechen. Diese Vor
theile der lateinischen Sprache fUr den klinischen Unterricht 
sind nicht zu bestreiten, nichtsdestoweniger ist sie abge
kommen, Professoren und Studenten konnen nicht mehr, 
wie friiher, Lateinisch sprechen. Das Warum scheint mir 
daran zu liegen, daB ein Yolk sich nur so lange einer fremden 
Sprache fUr wissenschaftliche Gegenstande bedienen wird, 
als es selbst noch keine ausgebildete Sprache und National
literatur besitzt. Seitdem wir Deutsche diese durch unsere 
groBen Dichter und Schriftsteller besitzen, dienen die alten 
Classiker dazu, uns die eigene Sprache und Literatur ver
standlich zu machen. Die deutschen Classiker miissen uns 
in das Leben einfiihren, nicht die Griechen und Romer. Ein 
Schiiler von Clarus, Professor Giinther, einer meiner Vor
ganger in Riel, fiihrte dort in der Klinik die lateinische Sprache 
ein. Er sprach ein sehr flieBendes Kiichenlatein, ad modum 
obscurorum virorum, seine lateinischen Brocken lebten noch 
in heitern Erinnerungen, unter denen sich die lateinische 
Klinik, auch wohl an anderen Orten, im Sande verlaufen hat. 

Ich sah zwei Sektionen in der Klinik von Glarus, die eine 
ist mir Ofter wieder eingefallen und niitzlich gewesen. Sie 
betraf eine Frau, bei welcher der Verdacht auf Magenkrebs 
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stattgefunden hatte. Es fand sich eine von der Milz ausgehende 
Eiterhohle, we1che sich durch Verwachsungen zwischen Leber, 
Magen und Zwerchfell abgesackt hatte. Clarus erHi.uterte 
den symptomatischen Unterschied eines solchen Falles vom 
Magenkrebse durch das temporare Nachlassen des Er
brechens ... 

Carlsbad. 
Man konnte ohne Ubertreibung sagen: Carlsbad ist der 

wichtigste Gesundbrunnen der Welt. AIle anderen lassen sich 
ersetzen, fiir gewisse FaIle ist Carlsbad unentbehrlich, wie 
dies von allen Arzten anerkannt wird. Seit Jahrhunderten 
spenden die Quellen zahllosen Leidenden ihre Hiilfe, die 
Heilkraft ihrer Wasser bleibt stets dieselbe, wwend die 
Systeme der Arzte bestandig wechseln. Sie werden dadurch 
gezwungen, den Ursachen ihrer Erfolge nachzuforschen, und 
haben schon Vieles clarin erreicht, das beweist die Wirksam
keit des kiinstlichen Carlsbader Wassers, welche gar nicht 
abzuleugnen ist. Mit jedem Jahre wachst die Zahl der Pa
tienten und die Krankheiten mehren sich, gegen welche in 
Carlsbad Hiilfe gesucht wird. 

Die Curgaste sind groBtentheils Manner und gehoren den 
wohlhabenden Standen an, viele sind aus heiBen Landern 
und anderen fernen Gegenden herbeigekommen. Fast alle 
haben, ehe sie nach Carlsbad gingen, einen renommirten Arzt 
zu Rathe gezogen, es gilt fiir ein Wagstiick, Carlsbad zu ge
brauchen. Es ist auch jetzt noch so, aber die Heilkiinstler 
haben Fortschritte gemacht, welche man der pathologischen 
Anatomie und der physikalischen Untersuchungsmethode zu 
danken hat. Man verwechselt nicht so leicht mehr ein 
rechtseitiges pleuritisches Exsudat mit einem Lebertumor, 
man erkennt durch Percussion den vergroBerten Umfang der 
Leber, man hat in der chirurgischen Klinik Fluctation zu 
fiihlen gelernt und weiB, daB es Abscesse der Leber, aber auch 
Echinococcussacke derselben giebt und daB beide nicht nach 
Carlsbad gehoren. Die pathologische Anatomie hat die Hau
figkeit der chronischenMagengeschwiire gelehrt, welche friiher 
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unter der groBen Rubrik Magenkrampf durchschliipften. Man 
weiB viele Magengeschwiire auch daheim zu heilen und schickt 
nur die Patienten nach Carlsbad, bei denen die Magen
geschwiire von Stauungen im Pfortadersysteme abhangen. Per
forationen des Magens und davon abhangende plotzliche 
TodesfaIle werden jetzt nicht mehr so leicht in Carlsbad vor
kommen, denn die von Blutstasen abhangigen flachen Ge-
schwiire perforiren nicht, wie die runden. . 

Man kennt jetzt Leberkrebs und Lebercirrhosen und weiB 
sie durch Gefiihl und Percussion zu erkennen. Indem man 
es mehr und mehr gelernt hat, grobe Fehler zu vermeiden, 
ist man iibrigens dreister geworden und laSt auf der einen 
Seite Leute mit einfacher catarrhalischer Gelbsucht zu Hause 
genesen, auf der andern schiekt man Leute mit Lebertumoren 
nach Carlsbad, schon ehe das kranke Organ mit den Handen 
zu greifen ist. Das verlangen freilich noch manche Ante, die 
sich nieht auf die Percussion verlassen, wei! sie entweder gar 
nicht oder nur mit den Fingern percutiren, nieht mit Hammer 
und Plessimeter, we1che fUr die Untersuchung der Unterleibs
organe viel wiehtiger sind, als fUr die Respirationsorgane 
Man schiekt zahlreiche Gichtkranke nach Carlsbad, anstatt 
wie sonst in die Schwefelbader, oder in die indifferenten 
Thermen, weil man eingesehen hat, daB es besser sei, dort der 
Entstehung neuer Gichtanfalle entgegenzuwirken, als sich 
bIos damit zu beschaftigen, die durch Gieht geschwachten 
Extremitaten durch warme Bader zu starken. Man laSt die 
an Gries und Nierensteinen Leidenden betrachtliche Quan
titaten Carlsbader Wasser trinken und die Concremente gehen 
dabei ab, ohne sieh an die Chemiker zu kehren, we1che uns 
beweisen, daB die Steine sich nicht in dem Wasser auflosen. 
Es ist hinreichend, wenn sie ausgeschwemmt oder briichig 
werden, durch Auflosung des ihre Schichten bindenden orga
nischen Leims, wie man an den Steinen sieht, we1che die Pa
tienten zuweilen mit nach Hause bringen, die wie eine Zwiebel 
in Schaalen zerfallen. Auf ahnliche Art verhalt es sieh mit 
den Gallensteinen. Der Zuwachs, we1chen Carlsbad an denZuk
kerkranken gewonnen hat, ist vielleicht weniger erwiinscht 
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und doch eine Wohlthat flir Viele und ein Vortheil flir die 
Wissenschaft. Man kann nicht erwarten, daB eine Krankheit, 
welche mit der Tuberkulose verwandt ist, oft grlindlich ge
heilt werde, in wissenschaftlicher Beziehung wird der Nutzen 
des Carlsbader Wassers in der Zuckerkrankheit dazu dienen, 
dieses rathselhafte Dbel aufzuhellen. Das kohlensaure Na
tron scheint der Bestandtheil zu sein, welcher vorzugsweise 
wirkt. In der That sind keine groBere Dosen davon nothig, 
als der Patient bekommt, wenn er acht Becher Sprudel trinkt, 
urn unter glinstigen Umstanden den Zucker bis auf Spuren 
verschwinden zu machen. Massige Dosen sind nicht bloB 
unnothig, sondern schadlich, so gut wie exclusive Fleischkost. 
In einer Beziehung scheint man in neuester Zeit Rlickschritte 
gemacht zu haben, die Diat ist nicht mehr so streng. Pa
tienten und Doctoren finden sich Nachmittags bei einem 
Glase Bier; dies mag flir Manchen keinen Schaden bringen, 
aber man schickt die Leute nicht nach Carlsbad, urn Bier zu 
trinken oder bei ihren Arzten lucullische Mahlzeiten einzu
nehmen, die den ganzen Curerfolg wieder vernichten. Nicht 
allzu dreist, meine Herren! Das Carlsbader Wasser ist ein 
Wundertrank, aber flir Leute, welche Diat halten, nicht bIos 
wahrend der Cur, sondern noch lange nachher. Nach Mr. 
Shandy besteht das ganze GeheimniB der Gesundheit in dem 
richtigen VerhaltniB des radicalen Feuers und des radicalen 
Wassers. Bei den meisten Leuten, die nach Carlsbad kommen, 
ist das Feuer zu sehr geschlirt worden durch tropische Hitze, 
durch Leidenschaften, durch feurigen Wein, durch heiBe Ge
wlirze. In Carlsbad solI das radicale Wasser wieder zur Gel
tung kommen. Bei manchen ist nur relativ zu stark einge
heizt worden, weil sie durch ange borene Disposition oder durch 
Aufenthalt in Malaria-Gegenden Schwellungen der Leber und 
Milz davongetragen hatten. 

Hospitaler und Arzte in London . 
. . . Sir Charles Bell (geb. 1778, gest. 1842) war der jlingste 

von drei ausgezeichneten Brlidern . .. Charles Bell sah mit 
neunundvierzig Jahren noch sehr gut aus, er war von ge-
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drungener Figur mit regelmaBigen Gesichtsziigen und sehr 
durchdringenden Augen. Er machte den Eindruck von Festig
keit und des Scharfsinns. Er war giitig und freundlich, aber 
nicht sehr gesprachig. Ich sah ihn ofter am Krankenbette 
und horte Vortrage von ihm, sah ihn aber zufallig nie operiren. 
Er galt fiir einen durchaus geschickten Operateur, was flir 
einen solchen Denker freilich eine untergeordnete Eigenschaft 
war, fiir seine Carriere aber doch wichtig. Schon achtund
fiinfzig Jahre alt wurde er noch als Professor der chirurgischen 
Klinik nach Edinburg berufen, wo er sechs Jahre spater starb. 
Er war als Praktiker nicht so gesucht, wie andere weniger 
bedeutende Manner, und klagt selbst dariiber, daB seine 
wissenschaftliche Richtung ihm dem Publikum gegeniiber 
Schaden thue. Nach jedem neuen Werke, sagt er, muB man 
sich, urn Verzeihung dafiir zu finden, doppelte Miihe mit 
der Praxis geben. Er war allerdings ein fleiBiger Schrift
steller, und einige seiner Arbeiten scheinen keine praktische 
Zwecke zu verfolgen, wie das Euch tiber Anatomie und Phy
siologie des mimischen Ausdrucks in Verbindung mit den 
schonen Kiinsten. Doch kann man wohl behaupten, daB ihn 
gerade diese durch die schonen Ktinste angeregten Unter
suchungen zu seiner groBen Entdeckung tiber dieverschiedenen 
Wurzeln der motorischen und sensitiven Nerven flihrten. Er 
erforschte den Ursprung des mimischen Gesichtsnerven und 
fand dabei die Function der Wurzeln der Rtickenmarksnerven. 
Es giebt kaum ein schlagenderes Beispiel von dem Einflusse 
der schonen Kiinste auf wissenschaftIiche Untersuchungen. 
Der Sinn ftir Poesie und schone Kiinste ist bei A.rzten ziem
lich verbreitet, wo er ganz fehlt, zeigen die arztlichen Lei
stungen oft beklagenswerthe Lticken. 

Kein Physiolog hat seiner Zeit so viel zu arbeiten gegeben, 
wie Charles Bell, ich schatze mich besonders gliicklich, ihn 
erlebt zu haben, er hat auch mir zu denken gegeben. Seit 
Harveys Entdeckung des Blutkreislaufs sind bald drittehalb 
Jahrhundert verflossen und doch ist diese Lehre besonders 
in ihrer Anwendung auf die Pathologie, noch keineswegs er
schopft, wie Esmarchs blutIose Operationen eben gezeigt 
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haben. Man darf sich also nicht wundern, wenn Bells Ent
deckung1), ungeachtet der Arbeiten von Magendie, Johannes 
Milller, Purkinje, Marshall Hall. Claude Bernard, Longet, 
Ludwig, Dubois-Reymond und Andere iiber Nervenphysio
logie, noch nicht ihre volle Entwickelung und Anwendung 
auf die Pathologie gefunden hat. H arveys Lehre fand hin
sichtlich der Pathologie ihren groBten Bearbeiter in J 0"1£ 

Hunter. Fiir die Nervenphysiologie ist ein Mann wie er 
noch zu erwarten, und es ist zu bedauern, daB sich in Deutsch
land die Physiologen von der klinischen Beobachtung ab
gewendet haben. Harvey, Hunter und Bell waren Praktiker, 
welche am Krankenbette physiologische Beobachtungen zu 
machen wuBten, die sie durch das Experiment zu bewahr
heiten suchten. Jetzt hat man das Experiment vorangestellt. 
Als ich 1828 nach Hannover zuriickkehrte, wuBte man dort 
von C. Bells Arbeiten noch wenig, ich muBte es gleich er
leben, daB selbst Wedemeyer eine peripherische Facialis
Lahmung fiir apoplektischhielt und mit AderHissen behandelte. 
Noch zehn Jahre spater wurde ich in Erlangen mit meiner 
Diagnose in solchen Fallen ausgelacht. Jetzt weiB man das 
besser, aber die Bellsche Lahmung ist so ziemlich das einzige, 
was man von der Anwendung seiner physiologischen Ent
deckungen auf die Praxis kennt. Bells letztes Werk, seine 
Institutionen der Chirurgie sind jetzt wohl nur wenigen 
deutschen Wundarzten bekannt. Sie passen auch nicht be
sonders zu der mechanischen Richtung, welche die Chirurgie 
bei uns eingeschlagen hat, aber sind voller Bemerkungen, 
die man anderswo vergebens sucht. Graefe, der ihre deutsche 
Obersetzung von Morer mit einer Vorrede versah2), klagt 1838 
schon iiber die allzu gehauften Produkte der Buchdrucker
kunst, in denen das zum hundersten Male Gelesene unter 
einem ungliicklich verschnittenen und noch ungliicklicher 
wieder zusammengeflickten Gewande immer wieder zu lesen 
ist. Er stellt diesen Produkten Bells originellen Reichthum 

1) Ch. Bell, Idee einer neuen Hirnanatomie. Originaltext u. 'Ober
sebuDg. Mit EiDleituDg herausgegeben von Erich Ebstein. Leipzig 19II. 

I) Ch. Bell, Grundlehren der Chirurgie. Berlin 1838. 
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und seine Kiirze gegeniiber. Versucht es doch einmal, Ihr 
Epigonen, diese Grundlehren der Chirurgie wieder zu lesen 
und mit den Erzeugnissen der Presse seit vierunddreiBig 
Jahren zu vergleichen. Es lohnt sich der Miihe. Ich habe 
Charles Bell eine meiner ersten schriftstellerischen Arbeiten 
('Ober Paralyse der Inspirations-Muskeln, I836) gewidmet 
und bewahre ein Dankschreiben von ihm als theures An
den ken ... 

Aufenthalt in Paris. 
Dupuytren. 

Er war der erste den ich in Paris kennen lernte und wird 
der letzte sein, den ich je vergesse. Ich hatte schon viel von 
ihm gehOrt, aber er zog mich doch noch mehr an als ich er
wartete. Genie, Ausdauer, Beredsamkeit und operative Ge
wandheit, das waren die Eigenschaften mit denen er seine 
Zeitgenossen gewann und der Nachwelt ein leuchtendes Bei
spiel bleiben wird, denn manche seiner Erfindungen werden 
nicht untergehen und man wird sich fragen, wie er dazu ge
langt sei? 

1m Jahre I828 war .er 5I Jahre alt, sah aber noch sehr 
stattlich aus. Man sieht ihn gewohnlich abgebildet mit einem 
breiten Ordensbande auf der Brust, fiir gewohnlich ging er 
sehr einfach gekleidet, im Hospitale trug er eine weiBe Schiirze, 
nach der Klinik sah man ihn da von gehen mit einem Brote 
unter dem Arme, welches zu seinen Deputaten am Hotel 
Dietl gehOrte. Auch mit diesen Attributen sah er wie ein 
vornehmer Mann, aber keineswegs hochmiithig aus. Er hatte 
eine AhnIichkeit mit Philipp von Walther, doch war der 
Totaleindruck ein Anderer, weil Dupuytrens Haltung besser 
war. An GrOBe und anfangender Corpulenz waren sie ziemlich 
gleich. Dupuytren's ernster Gesichtsausdruck charakterisirte 
meistens den kIugen, ruhigen Beobachter. Er konnte aber 
auch heftig werden, wenn die Dummheit ihn allzusehr reizte, 
sein Zorn ergoB sich dann in einem Strome, der Alles vor sich 
nieder warf. Nur gegen die barmherzigen Schwestern zeigte 
er die groOte Langmuth und strafte sie nur dadurch, daB er 



selbst das that, was ihnen obgelegen hatte, z. B. ein Glied 
selbst sauberte, welches vor Schmutz starrte. Walther hielt 
nur theoretische Katheder-Vortrage auBerhalb der Klinik, 
denn dort war er stumm, Dupuytren kniipfte seine Vortrage 
immer an die Falle, welche man unmittelbar vorher gesehen 
hatte. 

Man ging mit ihm zuerst durch die Krankensale und suchte 
einen Platz zu erhaschen neben einem von den Betten, wo 
er sich vermuthlieh aufhalten wiirde, dann wieder an einem 
anderert. Dies war ein Lotteriespiel, bei welchem es viele 
Nieten gab, denn die Zahl der SchUler war iibermaBig groB. 
Nach der Visite versammelte man sieh in dem groBen Amphi
theater, wo jeder sitzen, horen und sehen konnte was vor
ging. Es wurden zuerst Operationen gemacht,oder eine Elite 
von ambulatorischen Kranken abgefertigt. Dann folgte der 
klinische Vortrag, welcher immer in gleieher Weise anhob. 
Er nannte den Saal und die Nummer, wo der Patient lag, 
schilderte dessen Zustand mit Hinweisung auf das so eben 
beobachtete, leitete daraus die Diagnose ab, erklarte das 
Wesen des {)bels vom anatomisch-physiologischen Stand
punkte und wuBte dasselbe mit solcher Geschieklichkeit aus
zumalen, daB sieh die Therapie daraus von selbst ergab. 
Der Reiz des Vortrags bestand darin, daB er nieht nach der 
Chablone die Anamnese, den status praesens, die Diagnose, 
die Prognose und Therapie ableierte, sondern dasjenige her
vortreten lieB, was den besonderen Fall interessant und wich
tig machte. Dies ist die einzige Art, die Aufmerksamkeit zu 
fesseln und die Beobachtungsgabe zu scharfen. In der Klinik 
solI man nie von allgemeinen Ideen auf den besonderen Fall 
iibergehen, sondern umgekehrt zeigen, wie die neueste Be
obachtung sieh zu den Regeln der Kunst verhalt. Ein guter 
klinischer Vortrag solI niehts anderes sein, als die in einfachen 
Worten gege bene Schilderung dessen, was in der Seele eines 
klugen, menschenfreundlichen Arztes vorgeht, wenn er einen 
wichtigen Fall zu beurtheilen hat. Es ist oft ein Monolog, 
welcher an den von Hamlet erinnert: Sein oder nicht sein, 
das ist die Frage! Es wird darin auch wohl erwogen, was der 
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Patient denkt von jenem unbekannten Lande, aus dem noch 
kein Wanderer wiederkehre. Dupuytrens letzter klinischer 
Vortrag 1835 betraf seine eigene hoffnungslose Lage. Man 
wollte ihm ein pleuritisckes Exsudat ablassen, wahrend er 
vom Schlagflusse geHihmt darnieder lag. Ich willlieber von 
Gottes Hand sterben, als von Menschen Hand, sagte er fast 
wie Hamlet, als der Gedanke in ihm auftauchte, seinen Leiden 
ein Ende zu machen durch ein blankes Eisen. Die anatomisch
physiologische Darstellung einer Krankheit oder Verletzung 
ist wie ein Schachbrett in kritischen Momenten. Der kluge 
Spieler weiB sogleich, welche Ziige noch gemacht werden 
konnen, um zu siegen oder um matt zu werden. Das Me
chanische dabei ist gleichgiiltig, man kann die linke Hand 
gebrauchen oder die rechte, es kommt Alles darauf an, in 
welcher Richtung man vorgeht. Wie mancher klinische 
Lehrer der Chirurgie vertieft sich in die wundervollen Fort
schritte der Mechanik und vergiBt dabei, daB menschliche 
GliedmaBen nicht von Holz sind. Die Physiologie kann die 
Mechanik zu HiiIfe rufen, aber der Mechaniker solI sich nie 
einbilden, physiologische Gesetze ignoriren zu dUrfen. In 
mechanischer Hinsicht habe ich Manches anders gemacht als 
Dupuytren, aber seinen physiologischen Entwickelungen 
konnte ich fast immer folgen, wie bei den Fracturen des 
unteren Endes der Radius und der Fibula, fUr die ich einen 
andern, aber auf denselben Principien beruhenden Verband 
gebrauche. Dupuytrens Organ war biegsam und sonor, man 
verlor kein Wort von dem, was er sagte. PhiliPP von Waltker' s 
Vortrag war ein eintoniger Gesang, bei Dupuytrens wurde 
man an die romischen Redner erinnert, welche einen Floten
blaser neben sich hatten, der sie an das poco piu und poco 
menD erinnerte. Dupuytren sprach in der Klinik nie mit seinen 
SchiiIern, Rustl ) liebte die sokratischen Dialoge mit Prakti
kanten, welche zu antworten verstanden, Behrends zog nicht 
selten einen jungen BOotier in Mitleidenschaft, der die Rolle 
eines Clown in der klinischen KomOdie Ubernehmen muBte. 

1) J o.h. Nep. Rust (1775-184°). 
Ebstein, Arzte-Memoiren. 17 
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Die von Dupuytrens Schiilern herausgegebene Le~ons orales 
geben keine richtige Vorstellung von seiner Klinik, sie sind 
zusammengestoppelt, seine Vortrage waren improvisirt. 
Leider hatte der groBe Mann keine Neigung zu schriftstelle
rischen Arbeiten1), aber wer mochte ihn darum schelten. 
Es ist kein neidenswertes Metier tiber Chirurgie zu schreiben. 
Ein groBer Dichter zu sein, der die Bildung eines ganzen Volkes 
in sich tragt, und so schon ausdrtickt, daB man nach Jahr
tausenden noch seinen Worten lauscht, das ist noch der Mtihe 
wert! Dupuytren mochte denken, wenn die Konige bauen, 
dann haben die Karrner zu schaffen. Sie lie Ben es nicht daran 
fehlen. Dupuytrens Lehren wurden mit Beifall aufgenommen, 
von Anderen weiter verbreitet und noch lange nach seinem 
Tode mit Achtung behandelt ... 

Larrey2). 
Napoleon I. wuBte sich die Gefahrten seines Ruhmes, der 

den Volkern so theuer zu stehen kam, gut zu wahlen, groBe 
Generale, Staats manner und Gelehrte, er wollte selbst Goethe 
nach Paris ziehen. Es ist kaum einer unter ihnen, dessen 
Charakterbild der Nachwelt so rein erschiene, als das von 
Larrey. In den schlimmen Tagen auf St. Helena, wo Napo
leon sein wechselvolles Leben an sich vortiberziehen lieB, ver
weilt sein Auge mit sichtlichem Wohlgefallen auf Larrey. 
Er nennt ihn den tugendhaftesten Mann, den er gekannt habe, 
dem die Welt nie das vergelten konne, was er ihr geleistet 
habe'. Sie hat ihm ein ehrenvolles Andenken gewidmet und 
wird es hoffentlich thun bis zu einer Zeit, wo man aufhoren 
wird, Kriege zu fiihren. So lange dies geschieht, wird man 
Larreys Rath nothig haben. Eine Kriegserfahrung wie die 
seinige, ist unerhort in der tibrigen Geschichte und wird es 
hoffentlich bleiben. Kein Arzt wird wieder Gelegenheit 
haben, vierundzwanzig Feldztige mitzumachen, nur wenige 
werden sich finden, die, wie Larrey, ihreErlebnisse wissen-

1) Auch nach Dorow war Dupuytren ein Feind alles Schreibens 
(Arzte-Briefe S. 196.). 

2) Vgl. auch Bergelt u. KUtscher, Larrey. BerlinI9I3. 
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schaftlich zu verwerthen wissen, in Schriften und klinischen 
Vortragen, die er selbst in Feindesland nicht aufgab. Er lieB 
die Erfahrung auf sich wirken, und hielt mit groBer Energie 
an den Grundsatzen fest, weIche sie ihn gelehrt hatte. Die 
Ehrlichkeit und Uneigenniitzigkeit seines Charakters machte 
es ihm wohl unmoglich, auf Neuerungen zu sinnen, weIche 
keinen anderen Zweck haben, als von sich reden zu machen. 
Die von ihm ersonnenen Operationstypen sind so einfach und 
zweckmaBig, daB man nie ganz aufhoren wird, sich ihrer zu 
bedienen. Er war vor allen Dingen ein Vorkampfer der 
Rechte Aller, weIche durch Krieg und Schlachtfeld an den 
Rand des Grabes gebracht werden. Er wollte auch diejenigen 
retten, bei denen dies nur durch groBe Operationen moglich 
ist, denn er wuBte recht gut, daB wenn es gelingt, auch fur 
die anderen urn so besser gesorgt wird. Die Zahl der am 
Leben bleibenden Oberschenkel-Amputirten ist der Hohen
messer der Humanitat in der Kriegschirurgie. Man mache 
sich doch keine Illusionen dariiber, diesen MaBstab je ver
laugnen zu konnen. Es giebt jetzt Leute, die sich und andern 
gern einreden mochten, die Todesfalle nach Oberschenkel
Amputationen erfolgen nach ewigen Naturgesetzen, gegen 
die der Mensch nichts ausrichten konne. Dummheit und 
Tragheit sind keine Naturgesetze, sie werden es auch dann 
nicht, wenn sie an einfluBreicher Stelle vertreten sind. Man 
braucht nur, wie Larrey, die Verwundeten schon auf dem 
Schlachtfelde aufzusuchen, dann kommen die Gesetze zur 
Geltung, bei denen das Leben fortbesteht. Dieser Lehrsatz, 
friih zu amputiren, war die groBe Errungenschaft von vier
undzwanzig Feldzugen; ihm zu Ehren schuf Larrey seine 
Ambulanzen, ein Geschwader leichter Fahrzeuge, weIche die 
eben Gefallenen yom Schlachtfelde holten. Zu Larreys Zeiten 
hatten es die Heerfiihrer be griffen, daB nicht die Lust am 
Schneiden die A.rzte antrieb, ihr eigenes Leben auf den 
Schlachtfeldern daran zu setzen, urn die groBen Operationen 
schnell auszufiihren, obgleich sie damit nur Invalide zu er
halten vermogen. Sobald man den Grundsatz der primaren 
Operationen aufgiebt, hat man der Militairchirurgie die Spitze 

17* 
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abgebrochen. Wenn diese die am schwersten Verwundeten, 
aber Heilbaren aufopfert, wird ihre Humanitat fraglich; von 
Arzten wenigstens soUte dies nie geschehen. 

1m Jahre 1828 war der sechzigjahrige Larrey schon eine 
Ruine, aber eine unzerstorbare, wie der Obelisk von Luxor, 
den man wieder aufrichtet, wenn auch der Sand der Wuste 
Tausende von Jahren daruber hingelagert war. Er ist der 
Vertreter eines ewigen Gedankens. lch konnte den ehr
wiirdigen Mann nie ohne Gemuthsbewegung sehen und ging 
oft nach dem Vat de Grace, wo er noch Klinik hielt. 

Er war von kleiner gedrungener Statur, mit ernsten, aber 
milden dunklen Augen unter einer machtigen Stirn. Sein 
Colorit trug die Spuren der atmospharischen Einfliisse, denen 
er sein Haupt unter den verschiedensten Himmelsgegenden 
preisgegeben hatte. Es wurde malerisch gehoben durch das 
lange schwarze Haar, welches uber seinen Nacken fiel ... 

Esmarchs blutlose Operationen, 1873 und 1874 . 
. . . Ich hatte die Wiedergewinnung von ElsaB-Lothringen 

wohl auch ubergehen konnen, wenn ich 1874 davon schweigen 
wollte, daB mein bester Freund, Friedrich Esmarch, der Chirur
gie eine neue Provinz erobert hat, deren reiche Fruchte allen 
Volkern zu Gute kommen. Ohne BlutvergieBen gewonnen, 
tragt sie das Wort "blutlos" in ihrer Fahne. Was mich dabei 
besonders freute, war, daB dies Panier von einem Deutschen 
vorangetragen wurde und andere Volker uns einmal wieder 
folgen miissen. 

Am 18. April 1873 theilte Esmarch dem in Berlin versam
melten Chirurgen-Congresse seine Erfindung1) mit, an den 
Extremitaten blutlos zu operiren. Sein Vortrag erregte keine 
Aufmerksamkeit, er war der letzte kurz vor Tisch, bei der 
Sitzung am folgenden Tage war nicht davon die Rede. Der 
Gedanke hatte keine ziindende Kraft gezeigt. 

Dr. Iversen, ein Schiller von Esmarch, schrieb bald darauf 
seine Inaugural-Abhandlung uber die kiinstliche Ischamie 

1) Vgl. Ebstein. Arzte-Briefe. S. 161 f. 
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bei Operationen, worin er Esmarchs Verfahren schilderte und 
yom physiologischen und praktischen Standpunkte beleuch
tete. Er machte Versuche an sieh, an Anderen und an Thieren, 
welche die Ausfiihrbarkeit des blutlosen Verfahrens erUiutern 
und gab niitzliehe Winke iiber den Gebrauch der elastischen 
Binde und des Gummischlauchs. 1m September r873 erschien 
Esmarchs klinischer Vortrag iiber blutlose Operationen in 
der Sammlung von Volkmann. 1m October 1873 zeigte er in 
Wien wwend des internationalen Privat-Vereins sein Ver
fahren bei einer Amputation des Oberschenkels und einer 
Resektion des Ellenbogengelenks, wobei Demarquai aus Paris 
zugegen war . 

. . . In England fand die Erfindung enthusiastischen Auf
nahme. Ich hatte Mac Cormac Nachricht davon gegeben, 
der sogleich im St. Thomas-Hospitale Versuche anstellte. 
die sehr gut ausfielen und allgemeine Nacheiferung erregten. 
Der beriihmte Senior der Chirurgen am Thomas-Hospitale. 
Simon, sprach sich sehr lie benswfudig dariiber aus: " Was fUr 
thoriehte Leute sind wir doch gewesen, indem wir die langen 
Jahre hindurch BIut vergossen und unsere Operationen er
schwerten, wo ein so einfaches Verfahren hinreichte, es zu 
vermeiden, wenn wir nur die Griitze (gumption) gehabt hatten, 
es zu finden." 

Die Instrumentenmacher hatten Monate lang fast niehts 
zu thun, als Esmarchs Apparate zu versenden 1}. 

In Edinburgh zeigte sich eine Opposition, wie dies bei 
Allem zu geschehen pflegt, was man in London bewundert. 
In Nordamerka wurde Esmarchs Erfindung 1873 bekannt 
und 1874 schon eifrig angewendet. 

In der ersten Sitzung des 1874 zusammengetretenen Ber
liner Chirurgen-Congresses hielt Esmarch am 8. April einen 
zweiten Vortrag iiber sein Verfahren. Er schilderte zuerst 

1) Man sieht. die Engll1ndei' sind doch wohl befl1higt, fremde Verdienste 
anzuerkennen. Virchow hat dies bestritten, indem er sie bei dem Natur
forscherverein in Wiesbaden 1873 mit den ]uden verglich, die sich filr 
das auserwWte Yolk hielten. Bei der kurz. vorhergegangenen medizischen 
Association in London hatte man es in Virchows Gegenwart gewagt, einen 
Satz seiner Cellularpathologie anzuzweifeln. (Stromeyer.) 
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den EinfluB, welchen dasselbe auf die Resultate gehabt hatte. 
eSeit Februar 1873 hatte er tiber 200 blutlose Operationen 
gemacht ... 

Er erklarte die guten Erfolge: r) durch die Blutersparung, 
weil Anamie die accidentellen Blutkrankheiten begtinstigt; 
2) durch die Schonung der groBen GefaBe, welche bei Anwen
dung von Digitalcompressen mehr gequetscht werden; 3) durch 
Entbehrlichkeit der Schwamme, welche die Wande rei zen 
und inficiren konnen. 

Nachtheile seiner Methode hatte Esmarch nicht entdeckt 
und weder Brand noch Lahmung darnach gesehen. Er legte 
das elastische Tourniquet aber immer selbst an. 

AuBer den r873 bereits erwahnten Vortheilen der Methode 
fand er noch folgende: 

r) die mituntereintretende Anasthesie, welchees, vorziiglich 
an den Fingern, erlaubt, ohne Chloroform zu operiren; 
sie laBt sich durch Richardsons Aetherspritze beschleu
nigen, weil kein warmes Blut zugeleitet wird; 

2) die Moglichkeit, kranke Theile vor der Operation 
anatomisch genau zu untersuchen; 

3) die Leichtigkeit, fremde Rorper aufzufinden und ver
letzte Arterien freizulegen; 

4) die Entbehrlichkeit kunstgerechter Assistenz; 
5) die Moglichkeit, bei Verblutung das fliehende Leben 

durch Einwickelung der Extremitaten aufzuhalten. 

Der Wirkungskreis der Methode umfaBt auch das Schulter
gelenk und das Hiiftgelenk. 

Esmarchs Vortrage folgte eine langere Disputation, in 
welcher die Anwesenden ihm Gerechtigkeit widerfahren 
lieBen. 

Esmarchs Grundgedanke war: Jede Operation an den Ex
tremitaten, welche nicht den Zweck hat, Blut zu entziehen, 
muB blutlos gemacht werden. Dies ist dadurch moglich, daB 
menschliche Organe ohne Nachtheillange genug blutleer ge
halten werden konnen, urn jede, auch die schwierigste Ope
ration vornehmen zu konnen. Bei Amputationen, welche 



obnehin schnell vollendet werden, scbneidet man die Theile 
weg, die man blutleer gemacht hat, bei allen anderen Opera
tionen sollen sie erhalten werden. 

Urn diese Lehre zu begriinden, bedurfte es einer Er
fahrung an menschlichen Korpern, welche vor Esmarch Nie
mand besaB. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daB man 
ihn iiberall als den Erfinder des Grundsatzes betrachtet, an 
den Extremitaten blutlos zu operiren, sogar in Frankreich, 
wo man jetzt nicht geneigt ist, Deutsche zu begiinstigen. 
Diese ZugestandniB ist kein geringes, denn es handelt sich 
dabei urn einen ewigen Gedanken, den man nie wieder auf
geben kann. 

Die rasche Verbreitung der blutlosen Operation erinnert 
an die 1846 von Morton in Philadelphia erfundene Aetheri
sation, welche mit gleicher Schnelligkeit allgemeines Eigen
thum wurde. Sie gab, wie diese, der operativen Chriurgie ein 
neues Fundamental-Princip und verspricht groBen EinfluB auf 
die Mortalitat der Operirten. Wie die Anasthesie vermag sie 
der Chirurgie neue Bahnen zu offnen, an die man jetzt kaum 
denkt ... 

. . . Esmarchs blutlose Operation ist im Ge biet der Chirurgie 
die erste Gabe, welche das geeinigte Deutschland anderen 
Landern geboten hat. Sie wurde freudig aufgenommen und 
belebte unsern friedlichen Verkehr mit den Nachbarn ... 

Carl Ernst Bock 
(I809-1874) 

Geboren am 21. Februar 1809 in Leipzig, gestorben am 19. Februar 
1874 in Wiesbaden . .....; Bocks bier folgende autobiographische Skizze "Mein 
Lebensbild" reicht nur bis in die ersten funfziger Jahre und wurde noch 
vor dem Erscheinen des "Buchs vom gesunden und kranken Menschen" 
geschrieben. Seit dem Bestehen der Gartenlaube (1853) lieB er es sich an
gelegen sein, die Ergebnisse der Wissenschaft dem Volke zugiinglich zu 
machen. So entstand auch 1865 der "Volksgesundheitslehrer" und 1868 
das Schulbuch: "Bau, Leben und Pflege des menschlichen K6rpers". Bock 
ist es zu danken, daB im Schulunterricht plastisch-anatomische Modelle 
verwendet wurden. 
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Am 2I. Februar I809 zu Leipzig geboren, wurde ich schon 

von frOOer Jugend an von meinem Vater, Prosektor am Leip
ziger anatomischen Theater, in die menschliche Anatomie 
praktisch eingefiihrt und bekam sehr zeitig durch die zahl
reichen Amputationen, denen ich nach der Leipziger Schlacht 
in einem Hospitale beiwohnen durfte, Neigung zur operativen 
Chirurgie. Ich iibernahm deshalb, nachdem ich vom Jahre 
r827 bis r830 auf der Leipziger Universitat Medicin und Chi
rurgie studirt hatte, die Assistentenstelle bei einem sehr 
geschickten und besch1iftigten Wundarzt Leipzigs, sowie an 
der chirurgischen Station des Stadtkrankenhauses. 

Ais im Jahre r830 von den Polen Arzte fiir ihre Armee 
gesucht wurden, begab ich mich nach vorheriger Erlangung 
des Leipziger Doctorgrades, zu Anfang I83I nach Warschau, 
erhielt hier als sogenannter Stabsarzt eine Abtheilung fiir 
innere und auBere Krankheiten in einem der graBten Hospi
taler und fand so Gelegenheit, die Cholera, den Typhus, 
Entziindungen und Verwundungen aller Art sattsam kennen 
zu lernen, sowie zahlreiche Operationen auszufiihren. Nach 
der Obergabe Warschaus an die Russen diente ich bei diesen 
noch einige Zeit in derselben Stellung als Stabsarzt und 
kehrte Ende I83I nach Leipzig zuriick. Hier habilitierte ich 
mich als Privatdozent und praktischer Arzt, wurde aber sehr 
bald (zu Anfang I833) durch den Tod meines Vaters, welcher 
auBer meiner Mutter und mir noch vier groBentheils uner
zogene Kinder ganz mittellos hinterlieB, vorzugsweise in die 
akademische und leider auch in die literarische Laufbahn 
gedrangt, urn die Hinterlassenen erhalten und die kleineren 
Geschwister erziehen zu kannen. DaB ich auf diese Weise 
schon im vierundzwanzigsten Lebensjahre die schweren Pflich
ten eines Versorgers einer graBeren Familie iibernehmen 
muBte, und ich die Pflichten durch zahlreiche Examinatorien 
und literarische Arbeiten auch zu erfiillen im Stande war, 
das scheint in mir einen ziemlichen Grad von Vertrauen auf 
eigene Kraft ausgebildet zu haben, lieB mich aber freilich 
nicht Zeit und Geldmittel gewinnen, urn wissenschaftliche 
Untersuchungen anzustellen und mir dadurch eine Stellung 



in der Wissenschaft erringen zu konnen. Denn so eingebildet 
bin ich nie gewesen, zu glauben, daB meine aus der Sorge 
urn's Higliche Brot entstandenen anatomischen Compendien 
(das Handbuch, das Taschenbuch und der Handatlas) der 
Anatomie - obschon sie in kurzer Zeit vier Auflagen erlebten, 
fUr das Studium der Anatomie sehr brauchbar erfunden und 
in mehrere Sprachen iibersetzt wurden - mir einen beson
deren Namen unter den Mannern der Wissenschaft gemacht 
hatten. Nur so viel kann ich, ohne anmaBend zu sein, von 
mir behaupten, daB ich durch das jahrelange Examinatorien
geben die Fahigkeit gut zu dociren erlangt habe. 

Auch als mir 1839 eine auBerordentliche Professur der 
Medicin (in den ersten Jahren ohne Gehalt, spater mit einem 
kleinen Gehalte) ertheilt wurde, konnte ich die Wissenschaft 
nicht anders a1s zu meiner eigenen Fortbildung und zur Er
haltung meiner durch meine Verheirathung vergroBerte Fa
mille betreiben. 

So arbeitete ich, Examinatorien gebend und schriftstel
lernd, unter Sorge und Noth still und geduldig bis zum Jahre 
1845, wo meine Ruhe und Duldsamkeit plotzlich einen gewal
tigen StoB dadurch erlitt, daB man mir die vorher angetragene 
und zugesicherte Stelle eines pathologischen Anatomen, auf 
welche hin ich langere Zeit tiichtig losgearbeitet hatte, ohne 
Weiteres und zu Gunsten eines jungen Begiinstigten versagen 
wollte. Ich edangte diese Stelle zwar, doch erst nach Be
kampfung verschiedener Hindernisse, wobei ich freilich meh
rere VerstoBe gegen die gute Lebensarl und Artigkeit zu 
machen gezwungen war. Ich suchte mich nun in Wien und 
Prag ebensowohl in der pathologischen Anatomie wie in der 
Diagnostik so weit auszubilden, daB ich in dies en Zweigen 
der Medicin in Leipzig als Lehrer aufzutreten mich nicht 
zu scheuen brauchte, wie meine pathologisch-anatomischen 
und diagnostischen Werke eben falls beweisen. 

Bei dem Besuche der genannten osterreichischen Uni
versitaten und Hospitaler hatte ich nun aber einsehen gelernt, 
wie weit wir damals in Leipzig in Bezug auf die praktischen 
Zweige der Medicin noch zuriick waren, und, einmal aUS 
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meiner beseheidenen Ruhe aufgeruttelt, unternahm ich es, 
trotz alier Anfeindungen und Verdaehtigungen, trotz der 
Drohungen mit Absetzung und bedeutenden Geldopfern fUr 
Drueksehriften, in noeh vormarzlieher Zeit, wenn nicht a1s 
Reformator der Mediein, doeh wenigstens als Vorkampfer 
fur die neuere aufzutreten, ohne aber dabei fUr mieh selbst 
eine bessere Stellung erkampfen zu wollen. Und es gelang 
mir nieht bIos, der sogenannten physiologisehen Medicin Ein
gang zu versehaffen, sondern auch zur Berufung Oppolzers 
naeh Leipzig als Professor der Klinik und Primararzt des 
Stadtkrankenhauses beizutragen. Jetzt war ich nun zwar 
zur Ruhe, aber nicht zu besseren Einnahmen gelangt, konnte 
noch ebenso wenig wie friiher nur fur die Wissensehaft leben 
und wirken und muBte fortwahrend von Freund und Feind 
horen, daB ich bei meinen erfolgreichen reformatorischen 
Bestrebungen "doch nieht so grob zu sein" und "das Kind 
nicht mit dem Bade auszuschutten gebraucht hatte". Ais 
ob man Krebsschaden mit Rosenwasser euriren konnte! 

Mit 0ppolzerl) in sehr freundschaftliehem Verhaltnisse 
lebend, vertrat ich wahrend der mehrmaligen Abwesenheit 
desselben dessen Stelle, leitete wahrend der beiden Cholera
Epidemien die Behandlung der Kranken im Hospitale und 
wurde nach der Berufung Oppolzers nach Wien vom Leip
ziger Stadtrathe zum interimistischen Primararzte des Stadt
krankenhauses ernannt. Als solcher nahm ich in klinischen, 
streng physiologischen Vortragen Gelegenheit, den Studiren
den die von mir im Warschauer Hospitale gemachten Erfah
rungen uber die Heilprocesse der Natur bei Krankheiten mit
zutheilen und zu zeigen, wie die allermeisten Krankheiten 
auch ohne die dagegen empfohlenen Arzneimittel, nur bei 
gehorigen dHitetischen Verfahren heilen. 

Durch die Besetzung der klinischen Professur in der 
Person Wunderlichs2) ward ich naturlich von dieser praktisch-

1) E. Ebstein, Joh. Oppolzer in Leipzig. Mitt. z. Gesch. d. Med. 
r919. S. 566-573 und Derselbe, Aus den Briefen des Klinikers M. E. A. 
Naumann usw. in Fortschritte der Med. 1922, Nr. 27/28. 

2) Karl Aug. Wunderlich (1815-77) vgl. Heubners Nekrolog. 
Arch. d. Heilkunde. Leipzig 1878. S.289-320. 
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medicinischen Wirksamkeit im Hospitale wieder entfernt und 
auf die pathologische Anatomie (mit Sectionen und physi
kalischer Diagnostik) verwiesen, doch lieB mich Privat- und 
Consiliarpraxis nie zum bloBen Theoretiker werden (oder wie 
mancher meiner Collegen behauptete, "zwar zum guten 
Diagnostiker, aber schlechten Therapeuthen"). Von zeit
raubenden wissenschaftlichen Entdeckungen konnte bei mei
ner pecuniaren Lage noch immer keine Rede sein, da bei den 
gewaltigen Fortschritten der Medicin und Naturwissenschaften, 
sowie dem kostspieligen Leben in Leipzig schon viel dazu 
gehort, in der Wissenschaft und im btirgerlichen Leben seine 
Stellung gehorig zu behaupten. Die Erfahrungen aber, welche 
ich seit Jahren am Sectionstische und Krankenbette gemacht 
und die ich in meinem Lehrbuche der Diagnostik nieder
gelegt habe, werden, in Anbetracht meiner frtiheren com
pilatorischen Arbeiten, auch von Solchen entweder gar nicht 
beachtet oder tiber die Achsel angesehen, die wahrlich keine 
Ursache dazu hatten, wenn sie sich auch flir Heroen in der 
Wissenschaft halten. Denn wer heutzutage durch das Mikro
skop eine neue Zelle und dgl. entdeckt oder mit der Redensart 
"das ist so" und "das habe ich ofters gesehen" Schwach
kopfen zu imponieren versteht, wird gewahnlich flir etwas 
Rechtes angesehen. 

Durch wissenschaftliche Entdeckungen zu ntitzen, ver
sagten und versagen mir sonach meine Verhaltnisse; es ging 
deshalb mein Streben dahin, wenigstens als Lehrer, aber 
nicht bIos der Studirenden, sondern auch der Laien, durch 
Wort und Schrift nach meinen Kraften ntitzlich zu sein, da 
in mir die 'Oberzeugung fest wurzelt, daB Krankheiten in 
der Zukunft auch nicht besser als jetzt und am allerwenigsten 
durch Arzneimittel geheilt, wohl aber recht gut durch eiIie 
naturgemaBe Lebensweise verhtitet werden kannen, und das 
durch Belehrung des Volkes (vorztiglich der Jugend durch 
die Mtitter und Lehrer) tiber die Natur und den menschlichen 
Karper ein verstandigeres, willenskraftigeres, wenigeraberglau
bisches,moralisch besseres undgesiinderes ,kurzeinglticklicheres 
Menschengeschlecht als das jetzige herangezogen werden kanne. 
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So bin ich denn bei sanguinisch-cholerischem Tempera
mente und bei einer auf die Naturwissenschaften gegriin
deten materialistischen Weltanschauung durch meine Lebens
umstande zu einem ziemlich willenskraftigen (nach Manchen 
"starrkopfigen "), protectionslosen, complimentenfeindlichen 
(nach Manchen "groben und riicksichtslosen"), maBig ehr
geizigen und uneigenniitzigen Manne geworden, der sich nicht 
so leicht imponiren und einschiichtern laBt, und dessen ganzes 
Streben dahin geht: durch Aufk1arung und Belehrung zur 
Verbesserung und Gliicklichwerden des Menschengeschlechts 
etwas beizutragen, sich selbst aber, so weit es noch moglich 
ist, zur wahren Humanitat zu erziehen. Freilich verstehe 
ich unter wahrer Humanitat nicht etwa Duldsamkeit und 
Aufopferung in jeder Beziehung, sondern nur vernunft
gemaBe und wirklich frommende Menschenliebe ohne krank
hafte Sentimentalitat. DaB ich unter den wissenschaftlichen 
Forschern einen Platz nicht habe, weiB ich, doth bin ich 
bei den Medicin Studirenden durch meine Lehrbiicher und 
beim Laien durch meine popular-medicinischen Vortriige und 
Aufsatze, sowie bei den Turnern durch Grundung des Leip. 
ziger Turnvereins, nicht unbekannt und nutzlos geblieben. 
Wenn ich mich 1848 von allem politischen Treiben entfernt 
hielt, obschon ich friiher bei der Leipziger Communalgarde 
eine hohere Charge und auch die Stelle eines Stadtverord
neten eingenommen habe, so liegt dies darin, daB ich dem 
Verlaufe und der Behandlung des damaligen politis chen 
Ubels eine sehr schlechte Prognose stellen muBte. Feinde 
besitze ich eine hiibsche Anzahl, jedoch auch geniigende 
Freunde. Ubrigens war ich stets vollkommen zufrieden, 
wenn ich mich selbst zum Freunde hatte und diese Freund· 
schaIt zu verdienen glaubte. 



Heinrich Hoffmann. 



Heinrich Hoffmann 
(18°9-1894) 
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Der .. Struwwelpeter-Hoffmann" - so hieB er. seitdem 1844 die3es 
Kinderbuch. das ihn zum Klassiker der Kinderstube gemacht hat. erschienen 
war. Wie das Buch mit dem Untertite1 .. lustige Geschichten und droUige 
Bilder fur Kinder von 3-6 Jahren" entstand. hat er uns se1bst erzl1hlt 
(Gartenlaube 1871. Nr. 46). Es hat bis 1920 beinahe 500 deutsche Auflagen 
erlebt. und die Gestalt des Struwwelpeters hat etwas Philosophisches be
kommen (DreBler: Sftdd. Monatshefte. Juli 1908. 5.20-22). Fur Hoff
mann war das Dichten eine Erholung in seinem Beruf als Irrenarzt. so 
sagt er selbst: 

Ein jeder hat fur freie Stunden 
Noch so ein Lieblingssteckenpferd. 

Am 13. Juni 1809 zu Frankfurt a. M. geboren. studierte er in Heidel
berg und Halle Medizin. wo er am 10. August 1833 promovierte. Nach 
einem einjl1hrigen Aufenthalt in Paris lieB er sich in seiner Vaterstadt 
nieder und begriindete mit funf befreundeten A.rzten eine Armenklinik. 
Nebenbei war er am Senckenberg,chen Institut Dozent der Anatomie und seit 
1851 Arzt an der dortigen stMtischen Irrenanstalt. an der er bis 1888 
tl1tig war. Zu seinem 50 jl1hrigen Doktorjubill1um. das ebenso wie sein 
80. Geburtstag (1889) gll1nzend gefeiert wurden. und besonders dem Dichter 
des Struwwe1peter galt. hat er sich selbst ein Gedicht gewidmet. das ein 
J.Extractum vitae" gibt: 

Was man will. kann man erstreiten; 
Schritt vor Schritt heiBt sicher schreiten, 
Und das Ziel wird doch erreicht. 
Schwerste Last ist schon zu tragen; 
Man muB sie in Stftcke schlagen. 
Stuck vor Stftck dann trl1gt man leicht. 

Als Optimist ist er durchs Leben gegangen, fUr ibn waren seine Kran
ken seine Kinder. Aus einer seiner Arbeiten (Seelenstorung und Epilepsie. 
1859) 111Bt sich seine wissenschaftliche Denkweise erkennen: .. Ich habe mich 
streng nur an das gehalten. was ich an Meinen Kranken gesehen habe. 
oder hochstens an das. was ich in ibnen zu sehen glaubte • •. Es ist so 
leicht. in psychologischen Paraphrasen Bogen vollzuschreiben. und so 
schwer. nur eine Zeile condensierter Wahrheit zu sagen; ich bin aber zu ehr
lich und zu bescheiden. um den koketten Faltenwurf der Floskel ftber das 
dl1rre Knochengewebe derWissensarmut schlagen zu wollen". (Vgl. Kirch
hoff: Deutsche Irrenl1rzte, Bd. I 1921. S. 235ff.)., Am 20. September 
1894 erlag Hoffmann einem Schlaganfall. • 

... Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein aItester 
Sohn drei Jahre alt war, ging ich in die Stadt, um demselben 
zum Festgeschenk ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der Fas
sungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter 
entsprechend schien. Aber was fand ich? Lange Erzahlungen 
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oder albeme Bildersammlungen, moralische Geschichten, die 
mit ermahnenden Vorschriften begannen und schlossen wie: 
"Das brave Kind muB wahrhaftig sein". Als ich nun gar 
endlich ein Foliobuch fand, in welchem eine Bank, ein Stuhl, 
ein Topf und vieles andere, was wachst oder gemacht wird, 
ein wahres Weltrepertorium, abgezeichnet war, und bei jedem 
Bild fein sauberlich zu lesen war: die Halfte, ein Drittel, oder 
ein Zehntel der natiirlichen GroBe, da war es mit meiner 
Geduld aus. Einem Kinde, dem man eine Bank zeichnet, 
und das sich daran erfreuen solI, ist dies eine Bank, eine 
wirkliche Bank. Dnd von der wirklichen LebensgroBe der 
Bank hat und braucht das Kind gar keinen Begriff zu haben. 
Abstrakt denkt ja das Kind noch gar nicht, und die allgemeine 
Wamung: "Du sollst nicht liigen!" hat wenig ausgerichtet im 
VergleichmitderGeschichte: "Fritz, Fritz, die Briickekommt !" 

Ais ich damals heimkam, hatte ich aber doch ein Buch 
mitgebracht; ich iiberreichte es meiner Frau mit den Worten: 
"Hier ist das gewiinschte Buchfiir den J ungen !" Sie nahm es und 
rief verwundert: "Das ist ja ein Schreibheft mit leeren weiBen 
BHittem!" "Nun ja, da wollen wir ein Buch daraus machen!" 

Damit ging es aber nun so zU. Ich war damals, neben 
meinem Amt als Arzt der Irrenanstalt, auch noch auf Praxis 
in der Stadt angewiesen. Nun ist es ein eigen Ding urn den 
Verkehr eines Arztes mit Kindem von drei bis sechs Jahren. 
In gesunden Tagen wird der Arzt und der Schornsteinfeger 
gar oft als Erziehungsmittel gebraucht: "Kind, wenn du 
nicht brav bist, kommt der Schornsteinfeger und holt dich!" 
oder: "Kind, wenn du zu viel davon iBest, so kommt der 
Doktor und gibt dir bittere Arznei, oder setzt dir gar Blut
egel an!" Die Folge ist, daB, wenn in schlimmen Zeiten der 
Doktor gerufen in das Zimmer tritt, der kleine kranke Engel 
zu heulen, sich zu wehren, und urn sich zu treten anfangt. 
Eine Untersuchung des Zustandes ist schlechterdings unmog
lich; stundenlang aber kann der Arzt nicht den Beruhigenden, 
Besanftigenden machen. Da half mir gewohnlich rasch ein 
Blattchen Papier und Bleistift; eine der Geschichten, wie 
sie in dem Buche stehen, wird rasch erfunden, mit drei 
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Strichen gezeichnet, und dazu moglichst lebendig erzahlt. Der 
wilde Oppositions mann wird ruhig, die Tranen trocknen, und 
der Arzt kann spielend seine Pflicht tun. 

So entstanden die meisten dieser tollen Szenen, und ich 
schopfte sie aus vorhandenem Vorrate; einiges wurde spater 
dazu erfunden, die Bilder wurden mit derselben Feder und 
Tinte gezeichnet, mit der ich die Reime geschrieben hatte, 
alles unmittelbar und ohne schriftstellerische Absichtlich
keit. Das Heft wurde eingebunden und auf den Weihnachts
tisch gelegt. Die Wirkung auf den beschenkten Knaben war 
die erwartete; aber unerwartet war die auf einige erwachsene 
Freunde die das Biichlein zu Gesicht bekamen. Von allen 
Seiten wurde ich aufgefordert, es drucken zu lassen und es 
zu veroffentlichen. Ich lehnte es anfangs ab; ich hatte nicht 
im Entferntesten daran gedacht, als Kinderschriftsteller und 
Bilderbiichler aufzutreten. Fast wider Willen wurde ich dazu 
gebracht, als ich einst in einer literarischen Abendgesell
schaft mit dem einen meiner jetzigen Verleger gemiitlich bei 
der Flasche zusammensaB. Und so trat das bescheidene Haus
kind plotzlich hinaus in die weite offene Welt, uud ist heute 
seit einunddreiBig Jahren bis zur hundertsten Auflage gelangt. 
Von Dbersetzungen ist mir bis jetzt eine englische, hol
landische, diinische, schwedische, russische, franzosische, 
italienische, spanische und eine portugiesische (flir Brasilien) 
zu Gesicht gekommen. 

Ich muB dabei auch des sonderbarsten Erfolges erwahnen, 
den das Biichlein an fangs in Frankfurt selbst hatte. In den 
ersten Monaten des Jahres 1846, nachdem der Struwwelpeter 
am vergangenen Christfest zum erstenmal in die Kinderwelt 
getreten war, wurde ich oft von dankbaren Miittern oder 
entziickten Vatern auf der StraBe angehalten, welche mich 
mit den Worten begriiBten: "Lieber Herr Doktor, was haben 
Sie uns flir eine Freude gemacht. Ich habe da zu Hause ein 
dreijahriges Kind, welches sich bis jetzt sehr langsam ent
wickelte und nun in ganz kurzer Zeit das ganze Buch aus
wendig weiB und ganz allerliebst hersagt. Ich versichere Sie, 
in dem Kinde steckt etwas!" - Damals waren die Genies 
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unter den Kindern ganz gemein ·geworden. Spater sahen frei
lich die Leute ein, daB es nicht sowohl in den auBergewohn
lichen Anlagen der Kleinen, a1s in der gliicklich getroffenen 
plastischen Diktion steckte. 

Trotzdem hat man den Struwwelpeter aber auch groBer 
Siinden beschuldigt, denselben als gar zu marchenhaft, die 
Bilder a1s fratzenhaft oft herb genug getadelt. Da hieB es: 
"Das Buch verdirbt mit seinen Fratzen das asthetische Gefiihl 
des Kindes." Nun gut, so erziehe man die Sauglinge in Ge
maIdegalerien oder in den Kabinetten mit antiken Gypsab
driicken! Aber man muB dann auch verhiiten, daB das Kind 
sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen 
und vier geraden Linien in der bekannten Weise zeichne und 
gliicklicher dabei ist, als wenn man ihm den Laokoon zeigt. -
Das Buch 5011 ja marchenhafte, grausige iibertriebene Vor
stellungen hervorrufen! Das germanische Kind ist aber nur 
das germanische Yolk, und schwerlich werden diese National
Erzieher die Geschichte yom Rotkappchen, das der Wolf 
verschluckte, yom Schneewittchen, das die bose Stiefmutter 
vergiftete, aus dem VolksbewuBtsein und aus der Kim1er
stube vertilgen. Mit der absoluten Wahrheit, mit algebraischen 
oder geometrischen Satzen riihrt man aber keine Kinderseele, 
sondern laBt sie elend verkiimmern. - Und wie viele Wunder 
umgeben denn nicht auch den Erwachsenen, selbst den niich
ternsten Naturforscher! Dem Kinde ist ja alles noch wunder
bar, was es schaut und hort, und im Verhaltnis zum immer 
noch Ungeklarten ist iiberhaupt die Masse des Erkannten 
doch auch nicht so gewaltig. Der Verstand wird sich sein 
Recht schon verschaffen, und der Mensch ist glucklich, der sich 
einen Teil des Kindersinnes aus seinen ersten Dammerungs
jahren in das Leben hiniiber zu retten verstand. 

Meine weiteren Bucher der Art, "Konig NuBknacker " , 
"lm Himmel und auf der Erde", "Bastian der Faulpelz", 
"Prinz Griinewald und Perlenfein", entstanden in derselben 
Absicht und aus derselben Ansicht. Immer aber ging ich 
von der Oberzeugung aus: "Das Kind erfaBt und begreift 
nur, was es sieht". 



Karl Ewald Hasse 
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Er wurde am 23. Juni 1810 in Dresden geboren. In Dresden auf der 
med.-chirurg. Akademie vorgebildet, bezog er 1829 die Universitil.t Leipzig. 
Nach seiner Promotion machte er eine Studienreise nach Paris, dann ging 
er fiber Mfinchen nach Wien, wo ihn Rokitansky am meisten fesselte. Auf 
der Rfickreise in Prag trat er Oppolzer n!l.her. Von 1836-1844 war Hasse 
in Leipzig, wo sein Hauptwerk: "Die anatomische Beschreibung der Krank
heiten der Circulations- und Respirationsorgane" (1841) erschien. Dies 
verschaffte ibm einen wissenschaftlichen Namen, und er konnte von Leipzig 
1844 einem Rufe als Patholog und Kliniker nach Zfirich folgen. Von 1852 
ab sehen wir ibn als KIiniker in Heidelberg, wo Wundt sein Assistent war 
und KuBmaul seiuer gedenkt. Von 1856-1877 war Hasse innerer Kliniker 
in GOttingen. Dort hat Robert Koch zu seinen FfiBen gesessen. Noch 1909 
hat Koch betont, daB der Anatom Heule, der Kliniker Hasse und besonders 
der Physiologe MeiBner "den Sinn ffir wissenschaftliche Forschung" in ihm 
geweckt haben. Hasse hat in seinem langen Leben - gestorben am 19. Sep· 
tember 19021) - die GroBtaten Robert Kochs noch Initerleben dfirfen . 

• . . Der Bedeutendste von den aus der Gottinger Schu1e 
Hervorgegangenen ist unstreitig Robert Koch. Ich erinnere 
mich seiner als eines mageren, blassen, jungen Menschen von 
stillem, sinnig beobachtendem Wesen. Er drangte sich nicht, 
wie es ja oft der Fall ist, der Aufmerksamkeit der Lehrer 
entgegen, erwarb sich indessen urn so sicherer unsere An
erkennung, als er eine schwierige anatomische Preisaufgabe 
mit vollstandigem Erfolg lOste. Nach seiner Universitats
zeit blieb er lange unseren Augen entschwunden, bis er anfing, 
durch seine bacteriologischen Arbeiten Aufsehen zu erregen, 
und alsbald ein mit vollem Rechte beriihmter Mann wurde. 
Leider konnen wir in Gottingen uns nicht riihmen, in der 
von ihm eingeschlagenen Richtung seine Lehrer gewesen zu 
sein. Ich selbst stand im Anfang der sechziger Jahre der 
Lehre von der Bedeutung der Mikroorganismen noch ziemlich 
skeptisch gegeniiber. Zwar hatte ich vom Anfang meiner 
Lehrtatigkeit an die Forderung einer wohlbegriindeten Aetio
logie betont und die Uberzeugung ausgesprochen, daB die 
bekannten scharf gezeichneten Krankheiten, insbesondere die 

1) Wilhelm Ebstein, Nekrolog auf Hasse. Chronik der Georg 
August Universita.t in Gottingen ffir 1902, S.6-1I. 

E b s t ei n, Arzte-Memoiren. 18 
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ansteckenden, nicht anders als durch ganz eigenartige (sped
fische) Drsachen entstEhen konnten. Es schien mir jedoch 
vorschnell, iiberall die Bacterien so ohne Weiteres als das 
Wesentliche der Entstehung der Krankheiten hinzustellen. 
Die betreffende Theorie zeigte mir noch zu viele Liicken fiir 
eine iiberzeugende Erklarung der gesamten Krankheitsvor
gange. Dnd nun waren es erst die schlagenden Beweisfiih
rungen Koch's und der Nachweis, daB es die durch die Mikro
ben erzeugten giftigen Zersetzungsprodukte seien, welche die 
Krankheitserscheinungen hervorrufen, was mich vollstandig 
bekehrte. So kann ich mich nicht den Lehrer, sondern einen 
iiberzeugten Schiiler Koch's nennen. Was Koch wirklich 
bedeutet, das ist er ganz durch sich selbst, und so unser Aller 
Lehrer geworden. In meiner Klinik kann er hochstens das 
ehrliche Suchen nach Wahrheit bei pathologischen Fragen 
gelernt haben. 

Nicolai Iwanowitsch Pirogow 
(1810-1881) 

Geboren am 13. November 1810 in Moskau, gestorben den 23. Novem
ber 1881 in St. Petersburg. Ais Sohn eines Beamten geboren, der friih 
starb, lernte Pirogow die Not des Lebens zur Geniige kennen ... Wie ich, 
oder richtiger wie wir uns in Moskau wlihrend meiner Studienzeit durch
schlugen, das ist ein Rlitsel." Mit 14 Jahren wird er in die Universita.t 
aufgenommen, und in seinem 17. Jahr beendigt er die lirztlichen Studien 
in Moskau. In dieser Zeit hat er keine einzige Leiche seziert, keinen Muskel 
prlipariert und kein chemisches Prliparat .. in natura" gesehen. Die Be
handlungsweise jener Zeit schildert er so: .. Zunlichst Radix Valerianae, 
dann - Serpentariae und Arnica, Campher, Moschus und schlieBlich, 
wenn nichts helfen wollte - das Muttergottesbild." In Dorpat waren die 
LehrkrMte weit besser, und Pirogow verteidigte dort 1832 seine Doktor
arbeit iiber die Unterbindung der Aorta. Zur weiteren Ausbildungreiste 
Pirogow nach Deutschland, in Berlin trieb er anatomische Studien, deren 
groBen Wert fiir die Chirurgie und praktische Medizin er erkannt hatte 
und sich als Dorpater Professor (1836) - 25 Jahre alt - weiter angelegen 
sein lieB. 1841 rief man ihn als Professor der Hospita1chirurgie nach Peters
burg. Dort entstand sein Hauptwerk iiber die topographische Anatomie, 
in dem er zum ersten Male die Gefrierschnittmethode beschrieb. 1847 
wendet er bei der Belagerung von Salty (Kaukasus) zuerst die Narkose 
auf dem Schlachtfelde an. 1854-1855 wirkt er als Kriegschirurg in Sewa
stopol und hat dort unter groBen Schwierigkeiten die Schwesterorganisa
tionen geschaffen. 



N. J. Pirogow 
mit seinen beiden S6hnen. 
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Nach dem Krimkrieg zieht er sich von der Lehrtlitigkeit zuruck und 

spielt 1866 die Rolle eines Dorfchirurgen und Landwirts. 1870 begibt er 
sich auf den Schauplatz des deutsch-franzosischen und 18n auf den des 
russisch-turkischen Krieges. 1879 begann er sein "Tagebuch eines alten 
Arztes" (ubersetzt von A. Fischer, Stuttgart 1894) niederzuschreiben, in 
dem er seine philosophische Weltanschauung niedergelegt und sein eigenes 
Leben beschrieben hat, zuletzt unter den Leiden eines sich entwickelnden 
Rachenkrebses. Wenige Monate zuvor hatte er noch Billroths Rat einge
holt, der Pirogow zur Erinnerung folgende Worte widmete: "Wahrheit und 
Klarheit im Denken und Empfinden, wie in Wort und Tat, sind die Sprossen 
auf der Leiter, welche die Menschen zum Sitze der Gotter ffthrt." (Bill
roth: Briefe, 1910, S. 222f., und uber Pirogows letzte Krankheit, in der 
Deutsch. med. Wochenschr. 1881, Nr. 14, S. 197.) Am 22. Oktober 1881 
- etwa vier Wochen vor seinem Tode - schrieb Pirogow in seinen Memoiren: 
"Ach rascher, rascher I Es steht schlimm mit mir, sehr schlimm I So werde 
ich am Ende nicht einmal mit der Beschreibung auch nur der Halfte meines 
Petersburger Lebens fertig." So war es auch. (Vgl. Rasumowsky in 
Bd. 82 des Arch. f. klin. Chirur., S. 829-846.) 

Warum gibt es SO wenig Autobiographien und wie ist es 
zu erkHiren, daB man ihnen in der Regel mit einigen MiB
trauen begegnet? 

Sicherlich wird jeder mir zugeben, daB es kaum etwas 
Interessanteres gibt, als die Betrachtung des inneren Lebens 
eines denkenden Menschen, auch in dem FaIle, wenn er sich 
nach auBen hin nicht gerade durch etwas Besonderes aus
gezeichnet hiitte. Welch ein tiefes Interesse liegt fUr jeden 
in der Vergleichung seiner eigenen Lebensanschauung mit 
den Vberzeugungen, die einen andern, ihm iihnlichen, auf 
seinem Lebenswege geleitet und gefUhrt! 

Das stellt nun freilich niemand in Abrede, und doch hat 
man sich von alters her daran gewohnt, tiber seine Mit
menschen erst durch dritte Personen etwas erfahren zu wollen: 
man glaubt eben eher dem, was andre (oder aber die eigenen 
Thaten) von irgend einer Personlichkeit uns wissen lassen. 
Vom juristischen Standpunkt betrachtet, ist das ja auch ganz 
richtig und zur Feststellung der juridischen, das heiBt iiuBeren 
Wahrheit, gibt es in der That kein andres Mittel. LiiBt sich 
doch auch der moderne Arzt bei der Diagnose nicht durch 
die Darstellung des Kranken, sondern durch objektive An
zeichen leiten, durch das, was er selbst sieht, hort und ftihlt. 

Abgesehen aber von dem so weitverbreiteten MiBtrauen 
18* 



gegen Autobiographien, gibt es, wie ich meine, noch andere 
Grlinde, die deren Seltenheit erkHiren. Vor aHem verspiiren 
wenig Menschen Lust und Neigung, ihre Selbstoiographien 
zu schreiben. Die einen haben ihr ganzes Leben lang keine 
rechte Zeit dazu, die andern interessiert es nicht, auf ihr eige~ 
nes Leben zuruckzublicken, oder sie finden auch in ihren 
Erinnerungen manches fUr sie selbst nicht gerade Schmei
chelhaftes und Erhebendes; wieder andre (und es sind das 
nicht die schlechtesten Kopfe) meinen, daB nach dem, was 
sie der Offentlichkeit bereits iibergeben, ihnen niehts mehr 
uber sich selbst zu berichten eriibrige; auch solche gibt es, 
die wirklich nichts von sich zu sagen brauchen, da ihnen andre 
diese Miihe ja doch einmal abnehmen werden; endlich aber 
gibt es viele, welche durch eine gewisse Scheu und sonstige 
Erwagung verschiedener Art sich abhalten lassen. 

In unserer skeptischen Zeit darf natiirlicherweise eine 
offenherzige Beichte noch weniger Glau ben zu finden erwarten, 
als in den Zeiten J. J. Rousseaus und mit ungHiubigem 
Lacheln liest man heutzutage seine kiihnen Worte (welches 
Entziicken haben sie einst in mir hervorgerufen 1): "Que la 
trompette du jugement dernier sonne, quand elle voudra je 
viendrai ce livre a la main devant Ie Souverain-Juge et je 
dirai: voila ce que je fais, ce que je fus, ce que je 
pensais 1" 

Aber Selbstbiographien haben es nicht mehr notig, sich 
als Beichten vor dem obersten Richter darzustellen und er 
selbst, der AHwissende, hat unsre Beichte auch nicht notig. 

Andrerseits darf freilich die moderne Autobiographie aueh 
keine Art juristischen Aktenstiickes sein, das zur eigenen 
Verteidigung oder Anklage vor dem RichterstuhI der offent
lichen Meinung geschrieben ist. Nicht die auBerliche Wahr
heit allein, sondern die Entfaltung der inneren Wahrheit 
vor sich selbst und durchaus nicht zum Zweck der eigenen 
Rechtfertigung oder Verunglimpfung - das muB die Aufgabe 
der Selbstbiographie eines denkenden Menschen sein. Erhat 
nicht den fremden Leser, sondern vor allen Dingen das eigene 
BewuBtsein gleichsam mit seinem eigenen Wesen bekannt 
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zu machen, mit andern Worten - der Autobiograph 5011 

durch die Analyse seiner eigenen Handlungen sich deren 
Motive und Zwecke klarzulegen suchen, wie sie zuweilen tief 
versteckt im geheimsten Innern der Seele ruhen, nieht nur 
andern, sondern auch ihm selbst oft lange verborgen. 

Indes entsteht hier die Frage, ob der Autobiograph iiber
haupt imstande ist, iiber die Motive seiner vergangenen Hand
lungen in der That nur die Wahrheit zu berichten. Vermag 
er iiberhaupt in gerechter Weise abzuschatzen, was einst seine 
Hand und seinen Willen geleitet? Darf er mit Sieherheit 
behaupten, daB zu einer bestimmten Minute seines Lebens 
seine Lebensanschauung gerade so gewesen, wie er sie eben 
darste11t? 

Ich denke, diese Fragen wird man je nach dem Charakter, 
den Fahigkeiten und iiberhaupt je nach der Individualitat 
des Schreibenden verschieden beantworten mussen. 

Wer, ohne dabei eitel zu sein, seiner selbst gewiB ist, 
der wird auch die unerschiiUerliche GewiBheit dessen in sich 
finden, daB seine Anschauung zur Zeit einer bestimmten 
Handlung ebenso gewesen wie er sie darstellt, und nieht etwa 
anders. Bin ich aber einmal bei einem Menschen davon 
uberzeugt, daB er die ungeschminkte Wahrheit sagt, so kann 
ich von ihm gar niehts weiter verlangen. Sollte denn 'wirk
lich, wo es sich urn die Motive meiner Handlungen und meine 
Weltanschauung zu jener gegebenen Zeit handelt, sollte da 
wirklieh einem andern oder dem eigenen Dafiirhalten des 
Beurteilers mehr aIs mir selbst zu trauen sein? 

Kann ein andrer iiber den inneren Mechanismus, der in 
meinen Thaten oder nach dem Zeugnis dritter Personen urtei
len, solche Urteile aber setzen ein sieh standig gleichblei
bendes Verh1i.ltnis zwischen jenem Mechanismus und jenen 
Thaten voraus und lassen keine Widerspriiche zu, wahrend 
doch jeder von uns aus eigener Erfahrung weiB, daB unsere 
Thaten nur zu haufig unserer eigenen Weltanschauung, unsern 
Grundsatzen und Oberzeugungen widersprechen; sehr haufig 
geschieht es zudem, daB grandiose Thaten durch ganz unbe
deutende Motive, die fiir uns selbst 50 schwierig ist, andern, 



mit unserm innern Leben ganzlich unbekannten Menschen, 
zuganglicher sein? 

Zuweilen wircl freilich ein fremder "Herzenskiindiger" 
sicherer als wir selbst feststellen konnen, warum wir im ge
gebenen Falle so oder anders gehandelt haben; aber ein uns 
selbst unbewuBtes Motiv unseres Thuns wird auch ein solcher 
nur in zwei Fallen auffinden konnen: erstens, wenn wir vor 
unserm eigenen Ich heucheln und Versteckens spielen und 
zweitens, wenn wir etwas in einem Augenblick des Vergehens 
und der leidenschaftlichen Erregung gethan, ohne uns gefragt 
zu haben, was in dies em Moment in uns selbst vorging. 

Und wenn der Grundsatz, daB niemand sein eigener Rich
ter sein durfe, auch richtig ist, so bezieht er sich eben nur auf 
die auBere Wahrheit; ein Untersuchungsrichter und Staats
anwalt kann naturlich einen Heuchler und Lugner eher ent
larven, als dieser es selbst durch seine Aussagen thun durfte. 
Aber was die innere Wahrheit betrifft, so gibt es keine sicheren 
und kompetenteren Richter als wir selbst, wofern wir nur 
keine Heuchler und Lugner sind. 

Es kommt folglich alles darauf an, was fur ein Mensch 
derjenige ist, der uns sein inneres Leben darlegen will und das 
Urteil daruber ist mindestens ebenso schwierig, wie das uber 
dritte Personen, we1che sich die Aufgabe gestellt haben, das 
innere Leben irgend einer Personlichkeit zu schildern. Sogar 
dann, wenn er bekanntermaBen einmal geheuchelt oder ge
logen,ist damit noch nicht der Beweis gegeben, daB er es immer 
gethan. Es gibt solche Falle in unserm an Widerspruchen 
so reichen Leben, wo gerade dem Lugner und Heuchler in 
bestimmten Momenten seines Lebens geeigneter erscheint, 
die Wahrheit von sich zu sagen als andere, die ihn nur auBer
lich kennen. Darin liegt kein groBerer Widerspruch als in 
der Thatsache, daB ein Schurke zuweilen der ehrlichsten That 
fahig ist und der ehrliche Mann einmal eine niedrige That 
begeht. 

Aber fur wen und weswegen schreibe ich das alles? 
Ganz ehrlich gesagt, in dies em Augenblick nur fUr mich 

selbst und aus einem gewissen inneren Drang, wenngleich 
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auch ohoe die Absieht, das, was ich schreibe, vor anderen 
verborgen zu halten. 

Nachdem ich einmal auf den Gedanken gekommen, etwas 
iiber mieh fiir mich selbst zu schreiben, habe ich mich freilich 
entschlossen, solange ich lebe nichts davon zu veroffent
lichen, habe aber auch gar niehts dagegen, daB diese meine 
Aufzeichnungen auch von anderen gelesen werden, wenn ich 
nicht mehr am Leben bin. Es geschieht das - und ich hoffe, 
man wird mir's glauben - durchaus nicht, weil ich etwa 
fiirchtete, noch bei meinen Lebzeiten kritisiert, verspottet 
oder einfach gar nicht gelesen zu werden. Ieh bin ja freilich 
nicht wenig eitel und nicht jedermanns Lob mochte mir ohne 
weiteres behagen, aber eben diese Eitelkeit ist denn doch 
mehr innerlicher als auBerlieher Natur. 

Zudem gehore ieh zu jener Gattung von Egoisten, die, in 
ihrer Art Fakire, sich selbstqualerisehen Beobaehtungen hin
zugeben lieben und bin deshalb fiir meine Person besorgt, 
die offentliche Darlegung meines inneren Lebens mochte von 
mir selbst als Eitelkeit, Sucht nach Originalitat und Effekt
hascherei empfunden werden, was dann freilich seinerseits.f 
jener inneren Wahrheit sehaden miiBte, die ieh in meinen Auf
zeichnungen aufs strengste gewahrt wissen m6chte. 

Vbrigens weiB ich als voIlendeter Fakir gar wohl, daB 
man aueh sich selbst gegeniiber sogar in dem Faile nicht 
unbedingt aufrichtig sein kann, wenn die eigene Seele offen 
wie ein Buch vor einem daliegt. Kommen uns doch zuweilen 
- und scheinbar ohne reehte Veranlassung - so gemeine 
und niedrige Gedanken in den Sinn, daB sie uns bei ihrem 
ersten Auftauehen aus dem versteekten Grunde der Seele 
die Schamrote auf die Wangen treiben und wir bisweilen 
sogar versueht sein moehten. zu glauben, es seiengar nicht 
die eigenen Gedanken, sondern die eines andern, in uns 
lebenden niedrigen Wesens. Der Apostel Paulus hat jaschon 
bemerkt, daB man das Bose nicht thun wolle und es doch 
wider Willen thue. Eine groBe Wahrheit, die wir iibrigens 
noch haufiger als an unserm Thun an unsern Gedanken beob
aehten konnen: man will sich gar nicht so garstigen Gedan,. 
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ken hingeben und thut es schlieBlich doch. Und wehe, wenn 
man da nicht gleich im Anfang auf sich achtet, sich nicht 
hiitet und sich nicht noch zur rechten Zeit zuriickzuhalten 
versteht! 

Also - ebensowenig wie andre vermag auch ich beim 
besten Willen mein inneres Sein etwa wie ein Kleidungsstiick 
kurz und gut umzuwenden, weder fiir die Vergangenheit noch 
fiir die Gegenwart. 

Was die Vergangenheit betrifft, so kann ich natiirlich 
nicht dafiir einstehen, daB meine Lebens- und Weltanschau
ung zu einer bestimmten Zeit gerade so gewesen ist, wie es 
mir jetzt erscheint; und was die Gegenwart anlangt, so ver
mag ich ebensowenig dafiir zu biirgen, daB es mir wirklich 
gelungen ist, die Grundziige, das eigentliche Wesen meiner 
gegenwartigen Weltanschauung richtig zu erfassen. Das ist 
durchaus keine so leichte Aufgabe: gilt es da doch, den roten 
Faden durch ein Gewirr ineinander verschlungener Zweifel 
und Widerspriiche zu verfolgen, die jedesmal entstehen, sobald 
man sich den leitenden Faden sichtlicher zu machen sucht. 

Und so gedenke ich denn, fiir mich selbst und mit mir 
selbst, mein Leben zu betrachten, das Facit meiner Bestrebun
gen und Lebensanschauungen zu ziehen (ihrer waren mehrere 
- daher der Plural!) und den Beweggriinden meiner Hand
lungen nachzuspiiren. Aber halt! Spiele ich nicht gar gleich 
am Anfange Versteckens mit mir seIber? Will ich wirklich 
nur fiir mich selbst schreiben? Wenn ich mich auch ent
schlossen habe, bei meinen Lebzeiten nichts hiervon zu ver
Offentlichen, wiinsche ich wirklich nicht, daB es irgend einmal 
von anderen gelesen werden mOchte, etwa von meinen Kin
dern und Bekannten? Meine Frau wird es z. B. doch sicher
lich lesen. 

Auf alle Fane aber schaffe ich mir selbst einen Vorwandr 

um wenn auch nur vor den Nachststehenden gewissermaBen 
zu paradieren und vielleicht irgend etwas zu vertuschen oder 
zu bemanteln. Einem Fakir der Selbstbeobachtung kommt 
dieser Gedanke gar leicht in den Sinn - und es ist gut so; 
denn ist einem erst einmal so1ch ein Gedanke durch den 
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Kopf gefahren, so ist damit auch die Gewiihr fUr eine ge
niigende Gegenwirkung gegeben. Meine Fakirnatur wird mir 
eben nicht gestatten, mich wahrend dieser meiner Beschaf
tigung mit mir selbst nicht wiederum selbst zu beobachten; 
so aber werde ich natiirlich mir selbst eben scharf auf die 
Finger sehen und etwaiger Neigung zu heucheln oder Ver
steckens zu spielen nicht freien Willen lassen. 

Dbrigens weiB ich das schon von vornherein, daB ich 
auch vor mir selbst cynisch aufrichtig nicht sein will: Rein
lichkeit braucht man nicht nur nach auBen hin. Die cyni
schen Handlungen in seinem Leben laBt man am besten un
beriihrt und versucht es lieber gar nicht, sie noch zu analy
sieren - auch fiir den Schreiber selbst ist das durchaus 
geraten; denn sonst gerat man gleichsam in die Retiraden 
der Seele und laBt von dort iiblen Geruch auch in die Gebiete 
durchdringen, die man aufrichtig rein erhalten mochte, wie 
sie denn auch in Wirklichkeit rein sind. 

Wir aIle haben auf dem Grunde unsrer Seele leider Schlamm 
genug: wenn man ihn von da aufr"iihren wollte, so diirfte man 
das Reine vom Schmutzigen schlieBlich selbst nicht mehr 
unterscheiden konnen. Andrerseits aber wird man natiir
lich - wenn auch nur wider Willen - einen Blick auch in 
diese Retiraden weden miissen, sobald Cynismus und un
saubere Beweggriinde irgend eine unsrer Handlungen hervor
gerufen, die ihren EinfluB auf unser ganzes Leben gezeigt. 

IndeB - bin ich iiberhaupt fiihig iiber mich - fiir mich 
selbst zu schreiben? 

Auch hier entsteht wieder die Frage, wessen man dazu 
bediirfe? Die Antwort ist einfach: vor allem Aufrichtigkeit 
gegen sich seIber. 

Mit Sicherheit kann ich von mir nur soviel behaupten, 
daB ich vor mir selbst nichts zu verbergen suche: gibt es ja 
doch solche Leute, die das eher sich selbst als anderen gegen
iiber thun. Zu diesen gehore ich nicht, obgleich es mir wohl 
auch passiert ist, daB ich erst mir selbst gegeniiber aufrichtig 
gewesen bin, gleich als ob ich erst da recht verstanden, was 
in mir selbst vorgegangen. Und das ist eine Thatsache, die 



wohl auch andere an sich beobachtet haben werden: man 
schamt sich zuweilen geradezu zu gestehen, was man im Her
zen fUhlt, bis man schlieBlich einmal scheinbar ganz auffallig 
(im Grunde aber durchaus nicht zufallig) einem andern mit 
einer gewissen cynischen Offenheit laut erzahlt, was man 
bisher auch vor sich seIber geheim gehalten hat. 

In diesem Faile ersetzen einem Aufzeichnungen, wie ich 
sie jetzt tiber mich selbst niederschreibe, den Verkehr oder 
die Unterhaltung mit einem andern: das Papier vertritt die 
Stelle eines Gesellschafters und auch zu der eigenen schrift
lichen Aufzeichnung verhalt man sich objektiver als es beim 
stummen Selbstgesprach der Fall ware. Beim Schreiben wird 
man gleichsam gegen sich selbst ktihner und gestattet dabei 
dem Gedanken gleichwohl nicht, allzu ungebunden nach allen 
Seiten hin auszuschwarmen; vielmehr verwandelt er sich beim 
Schreiben sozusagen in einen immer weiter sich ausspinnenden 
Faden und laBt sich bequemer als beim bloBen Griibeln und 
Sinnen aus dem Gehirn hervorziehen. 

Und so hoffe ich denn, in meinen Aufzeichnungen in nicht 
geringerem, sondern sogar in weit hoherem Grade mir selbst 
gegeniiber aufrichtig zu sein, als in den allervertraulichsten 
Unterhaltungen mit mir sehr nahe stehenden Personen. 

Eine zweite Vorbedingung fUr eine wahrhafte Autobio
graphie ist ein gutes Gediichtnis. 

Ftir eine Person mit schlechtem Gedachtnis, und ware 
sie sonst auch noeh so verstandig und geistvoll, existiert die 
eigene Vergangenheit so gut wie gar nieht. Solche eine Per
sonliehkeit mag ja sehr tiefsinnig, ja sogar genial veranlagt 
sein, sehwerlich aber wird sie sich als nicht einseitig erweisen 
und in jedem Fall sind klare und lebendige Empfindungen 
friiherer Eindrticke ohne ein gutes Gedaehtnis fast unmoglich. 

Indes gibt es, wie ich meine, zwei verschiedene Arten 
von Gedachtnis: das eine ist ein mehr allgemeines, ideelleres 
und lmiverselles Vermogen, das andre ein spezielles und 
mehr teehnisches, wie z. B. das musikalisehe Gedaehtnis uns 
Eindrtieke und Erlebnisse verschiedener Art behalten laBt, 
die jeder im Verlauf seines ganzen Lebens an sich erfahren 



hat. Andrerseits kann ein sehr kluger, ja genialer Mensch 
ein sehr entwickeltes Spezialgedachtnis haben und dabei des 
allgemeineren fast vollstandig entraten. 

Mein Gedachtnis gehort zu der universelleren Art und 
war in friiheren Jahren recht scharf. Jetzt im Alter ste11t 
sich mir (wie das ja auch bei andern der Fall ist) so manches 
der Vergangenheit angehorende Ereignis und so manche 
Empfindung klarer dar und ich bin iiberzeugt, mich nicht 
zu irren, wenn ich beschreibe, was und wie ich zu verschie
denen Zeiten meines Lebens empfunden und gedacht habe. 
Aber dieses Gedachtnis fiir vergangene Empfindungen und 
die daraus resultierenden Oberzeugungen, Gedanken und An
sichten sind eventuell auch nicht die. Art, welche ich oben 
mit dem Ausdruck des allgemeinen Gedachtnisses bezeich
net habe.Es kann unter Umstanden ebenso wie das Gedacht
nis fiir Tone und Farben ein spezielles, sozusagen technisches 
sein und nicht jedermann ist damit begabt; das Gedachtnis 
fiirdie eigenenEmpfindungen fordert auBerdem auch noch eine 
gewisse Kultur. Diese Kultur aber erzeugt in uns gerade 
das, was ich oben das Fakirtum der Selbstbeobachtung genannt 
habe; fiir die gedeihliche Entwicklung derselben bediirfen 
wir einer auf die eigenen Empfindungen und deren weitere 
Entwicklung konzentrierten zielbewuBten Aufmerksamkeit, 
wie denn iiberhaupt nur das recht im Gedachtnis behalten 
werden kann, worauf man erst einmal seine Aufmerksam
keit gerichtet hat: Die Aufmerksamkeit ist ein notwendiges 
Attribut des Gedachtnisses. Indes ist weder die Aufmerk
samkeit noch das Gedachtnis immer bewuBter Natur: frei
lich - die Aufmerksamkeit wird nur selten eine unbewuBte 
sein, wahrend das Gedachtnis und besonders das spezielle 
(technische) nicht selten, ja man kann sagen recht haufig, 
in unbewuBter Weise thatig ist. Vieles behalten und auf 
vieles achten wir unwillkiirlich und uns selbst unbewuBt, 
und nicht selten wundert man sich bei Gelegenheit irgenq 
einer plotzlich auftauchenden Erinnerung, wie man nur wieder 
darauf habe kommen konnen. 



Ferdinand Arlt 
(1812-1887) 

Er wurde am 18. April 1812 in Obergraupen bei Teplitz geboren als 
Sohn eines arm en Bergschmiedes. Das Gymnasium besuchte er in Leit
meritz; die Universitatsjahre brachte er in Prag zu, wo er1839 promovierte. 
Von 1842 ab trieb er interne, zum Teil auch chirurgische Praxis, "war aber 
doch mit Vorliebe der Augenheilkunde zugetan". In "Meine Erlebnisse", 
die er in einfacher und bescheidener Formniedergeschrieben hat, betont 
er, da13 damals in Prag die Mikroskopie fast nur dem Namen nach bekannt 
war. "Die Bestimmung der Augengll1ser wurde damals von den Augen
I1rzten allgemein den Optikern oder Brillenhl1ndlern 1iberlassen; weder an 
der Prager noch an den Wiener Kliniken (1840) hatte ich eine Sammlung von 
Probegll1sern gesehen." 1846 wies Arlt in seiner popull1r gehaltenen Schrift: 
"Die Pflege der Augen im gesunden und kranken Zustande" auf diese Mi13-
stl1nde hin. 1m folgenden Jahre erfolgte seine Habilitation. Fast wl1re 
er durch Oppolzers Bemilhungen 1848 nach Leipzig als Professor der Augen
heilkunde berufen worden. Indes blieb er der Prager und spl1ter der Wiener 
Hochschule erhalten. In seinen "Krankheiten des Auges" (1851-56) 
konnte er zeigen, daB die Kurzsichtigkeit in der Regel auf Verll1ngerung des 
Bulbus (der Glaskarperachse) beruht. Mit dem Helmholtzschen Augen
spiegel, den er sich noch im Herbste 1851 hatte kommen lassen, wuBte er 
"ll1ngere Zeit nicht viel anzufangen". Noch 1855 benutzte er mitunter 
auch das Tageslicht, das er durch eine kleine runde Offnung im FensterIaden 
des Horsaals einfallen lieB. In die Prager Zeit fl1llt Arlts Freundschaft mit 
Skoda, den er "einen Arzt im gro13en Stile" nennt, und nicht, wie viele 
meinten und noch meinen, "einen Arzt blo13 filr Brustkranke". So verdankt 
Wien Skoda die Versorgung mit gutem Trinkwasser, so daB der Typhus, 
seit langer Zeit endemisch, dort bald eine Seltenheit wurde. Die von ArIt 
gegebene Charakteristik Skodas mage hier folgen. Arit selbst starb am 
7. August 1887, ein ausgezeichneter Operateur, ein vorzilglicher Diagno
stiker und ein ausgezeichneter Lehrer • 

. . . Der gute Oppolzer starbl ) leider gleichfalls im vollen 
Mannesalter; mir wurde die schmerzliche Aufgabe, am Grabe 
ihm Worte des Dankes und der Anerkennung seiner Ver
dienste nachzurufen. 

Mit v. Skoda trat ich erst in den letzten 15 Jahren vor 
seinem Tode in mehr freundschaftlichen Umgang. Ihm ver
danke ich viele frohe Stunden in Gesellschaft mit einem aus
gewahlten Kreise von Freunden. Ernst in der Wissenschaft, 
meist trocken und kurz gefaBt im gewohnlichen Verkehre, 
barg er ein warm fiihlendes Herz in seinem Busen, und im 
traulichen Kreise der Freunde entschliipften seinem Munde 

I) den 16. April 1871 an Fleckfieber. 
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nicht selten die treffendsten Bemerkungen und Scherze. Er, 
der als armer Student in Wien manchmal den Hunger mit 
gequellten Erbsen gestillt hatte, war unter Beibehaltung 
einer relativ einfachen Lebensweise zu einem ansehnlichen 
Vermogen gelangt, tibte aber, jetzt darf man es schon sagen, 
mehr Wohlthaten im Stillen, als die Mitwelt ahnte. 

Es sei mir gestattet, was nur Wenigen bekannt ist und 
vielleieht auch anderweitig nicht bekannt gegeben werden 
dtirfte, hier kurz anzugeben, in welcher Weise v. Skoda zum 
Studium der Medizin gelangte. Sein urn vier Jahre alterer 
Bruder Franz (jetzt 84 Jahre) war, ich weiB nicht genau wie, 
nach Wien gekommen, wo er Medizin studirte. Er war ofters 
in das Haus des Fabrikanten Bischof eingeladen worden. 
Ais nun die Frau Bischof, welche auf Anrathen der .Arzte 
die Cur in Karlsbad gebrauchen saUte, ihn urn die beste Route 
dorthin fragte und erfuhr, daB sie auch tiber Pilsen reisen 
konne, entschloB sie sieh, Franzens Eltern daselbst aufzu
suchen. Dort ruhte sie einen Tag aus und sah unter andern 
auch Franzens Bruder] oseph, welcher eben das Gymnasium 
und Lyceum absolvirt hatte. Er muB auf sie einen sehr giin
stigen Eindruck gemacht haben; sie frug was er werden wolle. 
Die Eltern sagten, er wolle ebenfalls nach Wien gehen, urn 
Medizin zu studiren, aber es fehlen die Mittel dazu. "Nun, 
wenn's weiter nichts ist, kommen Sie nur nach Wien; wir 
werden schon Mittel und Wege finden, Sie durchzubringen". 
Und so geschah es. Die verstandige Frau hielt Wort, wahl 
kaum ahnend, welch' graBen Dienst sie durch ihre humane 
Handlung der Wissenschaft und leidenden Menschheit erwei
sen werde. - Die edle Frau und ihr Mann waren todt, das 
von dem Sohne fortgefiihrte Geschaft war in's Stocken gera
then, als v. Skoda bereits bertihmt und wohlhabend geworden 
war. Da nahm sich v. Skoda des durch einen Wechsel bedrang
ten Sohnes mit einer hohen Summe in einer so zarten Weise 
an, daB ieh das mit Worten wiirdig zu schildern gar nieht 
unternehme. - Als ieh dann an seinem Grabe sprechen 
sollte, tibermannte mich die Riihrung so, daB ieh abbrechen 
muBte. Das war ein groBer Geist, ein edles Herz! 
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Theobald Kerner 
(I8I7-I907) 

Er wurde als der einzige Sohn von Justinus Kerner am 14. Juni 1817 
zu Gaildorf in Wiirttemberg geboren. Von Ludwig Uhland aus der Taufe 
gehoben, verlebte er in Weinsberg eine poesievolle, gliickliche Jugend. 
1835 zog er zum Medizinstudium nach Tiibingen, spll.ter nach Miinchen, 
wo er den kranken Clemens Brentano pflegte, dann noch nach Wien und 
Wiirzburg. Als des Vaters Augenleiden begann, unterstiitzte er ihn in seiner 
Praxis. An der politischen Bewegung der 1848er Jahre nahm er lebhaften 
Anteil; er mullte infolgedessen ein J ahr als Fliichtling in Strallburg leben, 
nnd erhielt eine zehnmonatliche Festungshaft, die er auf dem Hohenallberg 
verbiillte. 1852 zog er nach Stuttgart und griindete dort eine galvano
magnetische Heilanstalt. Nach des Vaters Tode zog er von Canstatt, 
wohin er 1856 iibergesiedelt, in das elterliche Haus nach Weinsberg, dessen 
Schll.tze und Erinnerungen treu bewahrend. N eunzig Jahre alt starb er 
am II. August 1907. - 1894 gab er heraus: Das Kernerbaus und seine GlI.ste 
(Deutsche Verlagsanstalt), aus dem einige Stiicke hier mitgeteilt werden 
mogen. Seine poetischen Schriften und Gedichte, die zuletzt 1902/3 gesam
melt erschienen, sind z. B. in Briimmers Lexikon der deutschen Dichter 
verzeichnet. 

Zum Eingang. 
In seinem "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" hat mein 

Vater die Erinnerungen seiner Jugend von I786 bis I804, 
in welch letzterem Jahre er als Student die UniversiHit Tii
bingen bezog, niedergeschrieben. Meine Schwester Marie, 
verehelichte Niethammer, nahm nach dem Tode des Vaters 
den Faden der Erz8.hlung wieder auf und berichtete lieb und 
nett von seinen Studentenjahren und dem herrlichen Freun
deskreise, in dem er damals lebte, seinen Reisen, von Wild
bad, Welzheim, Gaildorf, wo er als Arzt weilte, und wie er 
dann mit meiner Mutter, seinem "Rickele", nach Weinsberg 
kam und sich ein Haus baute. . 

In dieses Haus bin ich nach seinem Tode iibergesiedelt, 
es war so sein Wille. "Das Haus solI auch nach meinem Ab
leben noch mein Haus sein! Ich will darin wohnen bleiben, 
die Fremden, die es besuchen, sollst Du in meinem Namen 
empfangen und sie sollen sich heimisch darin fiihlen und Du 
sollst ihnen von mir erz8.hlen und sollst Haus und Garten 
und jeden Baum, den ich gepflanzt, ehren und lieb haben. 
Gelt, das versprichst Du mir, Theobald?" Ich gab ihm die 
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Hand darauf und habe mein Versprechen gehalten, ich habe 
sein Haus treu bewacht, erhalten, festlich geschmiickt, als 
erwarte ich ihn von einer langen Reise zuriick. Da er aber 
so lange ausbleibt, habe ich im Heimweh nach ihm mich 
zuriickversetzt in die Zeit vor dreiBig, fiinfzig, siebenzig Jah
ren, da er noch dem Hause Leben und Poesie gab, und habe 
diese meine alten Erinnerungen niedergeschrieben. Sie gehen 
von r822, der Erbauung des Kernerhauses, bis r862, dem 
Hinscheiden meines Vaters. 

* ... * 
Die Seherin von Prevorst. 

Am 25. November r826 kam eine schwerkranke Frau, 
Friedrike Hauffe, unter Begleitung des Dr. Off von Lowen
stein und einer Verwandten in Weinsberg an, um sich meinem 
Vater in Behandlung zu geben; sie fand im Parterre zimmer 
eines kleinen Hauses, nicht weit von dem meiner Eltern, 
Unterkunft. 

Die Kranke war den 23. September r80r in Prevorst, 
einem zwei Stunden von Lowenstein in Wiirttemberg ent
fernten Gebirgsort geboren, wo ihr Vater Forster war. Als 
Madchen hatte sie ihre Jugend meist bei dem GroBvater, 
Kaufmann Schmidgall in Lowenstein, zugebracht, war gesund 
und lebhaft, erzahlte aber manchmal von Ahnungen, voraus
sagenden Traumen, glaubte auch Geister zu sehen. Von 
ihrem siebenzehnten bis neunzehnten Jahr war sie bei ihren 
Eltern in Oberstenfeld, wohin ihr Vater als Revierforster 
befordert war. Bliihend aussehend und in Gesellschaft munter 
und lebendig, erschien sie korperlich und geistig gesund und 
verlobte sich, ihrer Neigung entsprechend, mit einem Vetter, 
Kaufmann Hauffe in Kiirnbach .. Es war ein braver, verst an
diger Mann, und die Ehe, welche mit zwei Kindern gesegnet 
war, hatte eine gliickliche sein konnen, ware nicht der kranke 
physische und psychische Zustand, in dem die Frau bald 
nach der Verheiratung verfiel, mit wenigen Intervallen, ein 
immer mehr trauriger, hoffnungsloser geworden, gleich qual-
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voll fiir sie wie fiir die Ihrigen, welche dem geheimnisvollen 
Leiden und den erschreckenden Nervenzufallen ratlos gegen
iiberstanden und vergebens sich nach Hilfe umsahen. 
Darum auch die vielen, oft entgegengesetzten Kuren, unter 
denen die Kranke immer elender, korperloser, vergeistigter 
wurde. Mein Vater, der die dem Tode Verfallene nur ungern 
noch in Behandlung nahm, hoffte anfangs durch ein rein 
arztliches homoopathisches Verfahren noch einigermaBen 
helfen und sie aus dem somnabulen Zustande herausbringen 
zu konnen, aber immer mehr nahm die Schwache zu und 
stiindlich war der Tod zu erwarten. Da vermochte mein 
Vater nieht zu widerstehen und versuchte als letztes Mittel 
den Magnetismus. Gleich nach den ersten Strichen fiihlte 
sie sich gestarkt, waren ihre Leiden gemindert, konnte sie 
sieh etwas aufrichten. Nun setzte mein Vater diese Behand
lung fort, sie wurde dadurch immer mehr in die somnabulen 
Kreise gezogen, und was sie in diesen Zustanden fiihlte, 
erschaute und sprach, ihr ferneres Leben und Ende, das alles 
ist in meines Vaters weit verbreiteten, in sechs Auflagen 
erschienenen Buche "Die Seherin von Prevorst" ausfiihrlieh 
enthalten und genugsam bekannt. Ich war zehn Jahre alt, 
als die Kranke nach Weinsberg kam, und kann mieh deshalb 
noch gar gut erinnern. Das totenblasse, von Krankheit und 
Schmerzen abgemagerte feine Gesieht, nonnenartig umrahmt 
von einem groBen weiBen Tuch, das Haare und Schultern 
umhiillte, die groBen, in seltsamen Lichte strahlenden Augen 
mit den langen schwarzen Wimpern und den schon gebogenen 
Augenbrauen, die elfenbeinweiBen durchsichtigen Hande, -
wer sie einmal gesehen, konnte sie nimmer vergessen, und 
ich sah sie jahrelang und taglich, saB oft an ihrem Bette wie 
ein Schmetterling an der Nadel und sehnte mich aus der 
triiben Krankenstube hinaus in den Sonnenschein. Meine 
Jugend mochte machen, daB ich fiir die Seherin ein kleines 
Niehts war, sie konnte meine Gegenwart zu jeder Zeit ertragen. 
Mein Kommen und Gehen, allerdings immer so still als mag
lich, storte sie nieht, und befielen sie Krampfe oder iiber
groBe Bangigkeit, so war ich doch kein zu verachtender 
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Krankenpfleger, es that ihr dann wohl, wenn ieh meine Hand 
auf ihre Stirn legte oder ihre Handgelenke fest umfaBte oder 
ihr magnetisiertes Wasser und von ihren Tropfen - meist 
Baldrianwasser mit Kirschlorbeerwasser - ein Loffelchen zu 
trinken gab. 

Gar haufig, wenn mein Vater iiber Feld zu Kranken muBte 
und nieht zur gewohnten Stunde die Seherin magnetisieren 
konnte, magnetisierte er mich vor seiner Abreise, und trat 
ieh dann mit diesen unwagbaren Fluidum beladen, zu angege
bener Zeit bei der Seherin ein, so war ieh besonders willkom
men, ich muBte unbewegt ausharren, bis sie das mir anvet
traute Fluidum aufgesogen hatte, ihre Augen sich seblossen, 
ihre Hande sich loekerten, dann stand ich leise auf, sehliipfte 
zur Thiire hinaus und lieB mich womoglich den ganzen Tag 
nimmer bei der an meiner Nervenkraft saugenden Spinne 
sehen. Diese Sitzungen und Samariterdienste bei der Seherin 
hatten namlieh fUr mich auch oft einen bosen Naehgesehmaek. 
Ich kam dureh sie haufig zu spat in die Schule und vernach
lassigte meine Hausaufgaben. Wahrend ich im Glauben 
zunahm, nahm ieh im Wissen ab, und mein Prazeptor lieB 
mich oft sehmerzlich fiihlen, daB es schwer ist, zweien Herren 
zugleich zu dienen. Doch dieses mir oft recht griindlieh bei
gebraehte Schmerzgefiihl kiimmerte meinen Vater nicht. Alle 
Augenblieke, wenn ich an der Feder nagte und meine Latein
aufgaben schreiben oder sonst der Gelehrsamkeit huldigen 
wollte, hieB es: "Such zu Versuehen bei der Seherin schnell 
diese und jene Pflanzen!" Da muBte ich in Wald und Feld 
rennen, Baldrianwurzel, Farnkraut, Ringelblume, Fenehel, 
Holunder, Kartoffelbliite, Sauerampfer, Brunnenkresse und 
so weiter holen; bei dem Johanniskraut muBte ich schon meist 
in der Morgendammerung aufstehen, es noch mit dem frischen 
Tau zur Seherin bringen. Dann kam wieder ein Professor, 
der sprach mit meinem Vater iiber die Wirkung der Wiin
schelrute, hatte aber noeh keine gesehen. "Schnell, Theodor, 
bring eine!" rief mein Vater, und ich muBte die gabelfor
migen Zweige einer HaselnuBstaude von einer Heeke suchen 
und abschneiden. Je mehr der Anlauf wiBbegieriger Fremder, 

Ebstein, Arzte-Memoiren. 19 



290 

welche die Seherin sehen und priifen wollten, zunahm, desto 
notwendiger wurden meine Dienste als Portier, und das war 
mitunter fUr mich ein schweres Amt. Es gab viele unge
schlachte Gesellen, welche glaubten, unangemeldet wie in 
eine Schaubude bei der Seherin eintreten zu konnen, diese 
muBte ich unter allerlei Ausfliichten griindlich abweisen; 
andere fragten mich ganz manierlich, wann sie wohl Zutritt 
haben und wann sie meinen Vater sprechen konnten? und 
so weiter. 

So machte ich die Bekanntschaft mit beriihmten Natur
forschern, Arzten, Philosophen, was mir aber wenig niitzte, 
da ich noch zu jung war, urn ihren Wert erkennen zu konnen. 

Es kamen damals der Seherin zu lieb auf Tage, oft auch 
auf Wochen J.Gorres, Fr. Baader, F.J. Schelling, Lad. Pyrker, 
G. Schubert, Eschenmayer, D. StrauB, Passavant, Schleier
macher, Wangenheim, Sch6nlein, KosHin, Georg Jager, Glau
bige und Unglaubige und Philosophen, Doktoren, Professoren 
und Schriftgelehrte alIer Art, der liebste Besuch war mir 
aber immer StadtschultheiB Titot von Heilbronn. Dieser hatte 
eine groBe Mineraliensammlung und brachte aus derselben 
oftmals verschiedene Steine, mit denen mein Vater bei der 
Seherin Versuche machte. Von dies en Steinen schenkte Titot 
mir zuweilen, so daB ich allmahlich eine kleine Steinsamm
lung hatte. AuBer diesen in greifbarer Menschengestalt er
scheinenden Besuchen, kamen auch unheimlich korperlose 
zu der Seherin; ich horte diese mit ihnen reden, doch sprechen 
und antworten horte ich die Geister nie, ich habe auch nie 
einen gesehen, weshalb ich bald alle Angst vor ihnen verlor. 
An ihr Dasein glaubte ich wohl zumal, wenn die Stubenthiire 
auf unerklarliche Weise von selbst auf und zu ging und es 
oft sonderbar im Zimmer rauschte, aber im stillen hielt ich 
sie fUr recht langweilige traurige Gesellen. 

Musikalisches. 
Mein Vater hatte groBe Freude an der Musik, er selbst war 

Meister auf einem jetzt fast vergessenen Instrumente, der 
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Maultrommel, auch Brummeisen genannt. Diese Maul
trommeln waren in jedem Eisenladen zu kaufen und so wohl
feil, - vier Kreuzer das· Stiick - daB sie den Kindem gege ben 
wurden. Doch waren nicht alle gleich gut, und mein Vater 
muBte oft lange in den EisenHiden Maultrommeln probieren, 
bis er taugliche fand. Er spielte auf zweien zugleich. Durch 
Aufdriicken von einem Kiigelchen Wachs ward die eine tiefer 
gestimmt. Die Tone, die er ihr entlockte, waren fein und 
geisterhaft, wie gehaucht, so daB man sie nur bei groBter 
Stille deutlich horte, weshalb, urn die Aufmerksamkeit zu 
konzentrieren, meist die Lichter ausgeloscht wurden, ehe das 
Spiel begann. 

Einst kaufte mein Vater Maultrommeln in einem Eisen
laden in Heilbronn und spielte dabei, urn sie zu probieren, 
mehrere Stiickchen. Den Sonntag darauf kam ein Gehilfe 
des Eisenladens, Namens Eulenstein, zu meinem Vater und 
bat ihn, ihm zu zeigen, wie man spiele. Er tat ihm gem den 
Gefallen, und nun kam Eulenstein ofters und machte auf dem 
Instrument die erfreulichsten Fortschritte, zumal er sehr 
musikalisch und Virtuose auf der Guitarre war. Bald auch 
begniigte sich Eulenstein nicht mehr mit der einfachen Spiel
weise meines Vaters; auf mehr als zwei Maultrommeln zu
gleich konnte er allerdings auch nicht spielen, aber er machte 
sich den Apparat dadurch komplizierter und tonreicher, daB 
er viele Maultrommeln,· etwa zwanzig, groBe und kleine und 
verschieden gestimmt, auf einem mit Nummem versehenen 
wei Ben Papier vor sich ausbreitete und wlilirend des Spiels 
schnell mit den Maultromme1n wechselte, auch brachte er 
durch verstarkte Stahlstabchen starkere Tone hervor, so daB 
die Musik auch einem groBeren Horerkreise zuganglich wurde. 
Eulenstein trat nun aus dem Eisengeschaft und gab sich 
ganz der Erlemung des Maultrommelspiels hin, und als er 
sich Meister darauf fUhlte, reiste er mit Empfehlungen meines 
Vaters nach Stuttgart und kiindigte "Konzerte auf der Maul
trommel" an. Die Neuheit und Eigentiimlichkeit des Instru
ments, das, urspriinglich aus Steiermark stammend, bei uns 
nur als Kinderspielzeug bekannt war, zog viele Zuhorer an, 
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und bald durfte er sich auch bei Hofe auf der Maultrommel 
horen lassen, wo er viel Beifall erntete. Nun durchreiste er, 
iiberalle Konzerte gebend, Stadte und Lander, spielte in Paris 
vor Karl X. und wandte sich dann nach England. Auch in 
London fanden seine Konzerte viele Neugiedge, doch bald 
erlosch der Reiz der Neuheit, und der Verlust mehrerer Zahne 
zwang ihn, das Maultrommelspiel aufzugeben und sich als 
Sprach- und Musiklehrer in London niederzulassen. 

Rudolf Albert Koelliker 
(r8r7-r905) 

Er wurde am 6. Jull 1817 in Zurich geboren, besuchte von 1836-41 
die Universitat seiner Heimatstadt, sowie diejenige von Bonn und Berlin. 
1841 wurde er in Zurich zum Docktor philosophiae, und 1842 in Heidel
berg zum Doctor medicinae promoviert, und er habilitierte sich 1843 in 
Zurich; 1845 wurde er dort a. o. Prof. der Physiologie uod der vergleichenden 
Anatomie. 1847 kam er bereits als Ordinarius nach Wiirzburg. Er vertrat 
hier anfangs die gleichen Fltcher, seit 1849 kam noch die Anatomie hinzu. 
Der UniversitMWiirzburg istKoelliker bis an sein Lebensende - 2. Novem
ber 1905 - treu geblieben. In seinen 1899 herausgegebenen "Erinnerungen 
aus meinem Leben" hat er der Darstellung seines Lebens zwar nur einen 
kleinen Teil gewidmet, um so mehr seinen wissenschaftlichen Reisen und 
Leistungen. Am ausfiihrllchsten hat O. Taschenberg (Leopoldina 1906, 
S. 103 - 1 15) Koellikers Veroffentlichungen verzeichnet. Die Erinnerungen 
aus Koellikers Berliner Zeit, die einen Wendepunkt in seinem Leben bil
den, seien hier wiedergegeben. 

Ein Wendepunkt in meinem Leben war Berlin, an welcher 
Universitat ich 3 Semester, vom Herbst r839 an bis zum 
Friihling r84r zubrachte. Hier waren es vor aHem Johannes 
Muller und Jakob Henle, deren EinfluB ein machtiger war. 
Bei J. Muller, dessen Physiologie schon lange mein Leitstern 
gewesen war, horte ich vergleichende Anatomie und patho-
10gischeAnatomie, beiHenle normale Gewebelehre mit Demon
strationen. War bei J. Miiller der weite Blick, mit dem er 
entfernfe Formen verband und das denselben Gemeinsame 
nachwies, vor allem anregend und fUr mich neu, so fiihrte 
Henle mich in die epochemachenden Schwannschen Lehren 
ein und lenkte meinen Blick zuerst auf den mikroskopischen 
Bau des Korpers. Ich sehe noch den schmalen langen Vor-
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Henle in Ermangelung eines anderen Raumes fiir Demon
strationen, an wenigen, kaum 5 oder 6 Mikroskopen uns die 
einfachsten, aber in ihrer Neuheit so imponierenden Sachen, 
Epithelien, Epidermisschiippchen, FlimmerzeIlen, Blutkor
perchen, EiterzeIlen, Samentierchen, dann Zupfpraparate von 
Muskeln, Sehnen, Nerven, Schnitte von Knorpeln, Schliffe 
von Knochen u. s. w. vorwies und erlauterte, aIle Teile selbst
verstandlich ganz und gar in ihren natiirlichen Verhalt
nissen und ungefarbt. Jetzt wo der jiingste Mediziner schon 
alIes das und viel mehr aus Abbildungen aller Art kennt und 
die Thatsachen des feinsten Baues des Korpers schon im 
Gymnasium in alIer Munde sind, kann sich nicht leicht einer 
eine VorstelIung des Eindruckes machen, den damals das 
erste Erblicken eines Blutstropfens, eines Flimmersaumes, 
eines Knochenschliffes, einer quergestreiften Muskelfaser auf 
den Studierenden machte und bleibt das Erleben solcher 
Eindriicke jedem zeitlebens in Erinnerung. 

Welcher Art meine damaligen Bestrebungen waren, geht 
vielleicht am besten daraus hervor, daB ich schon als Studie
render im 7. Semester J. Miillers Archiv mir anschaffte und 
im 9. ein Mikroskop von Schiek kaufte. Bevor ich dasselbe 
besaB, hatte SchOnlein, den ich von Ziirich her kannte, wo 
er seine Mutter behandelt hatte, mir einen kleinen Chevalier 
von Paris zur Bentitzung tiberlassen und dieser diente dann 
in den Herbstferien r840 mir und CarIN ageli bei einem Aufent
halte in Wyk auf der Insel Fohr, und spater auf Helgoland .... 

Bei meinen anatomischen Studien in Berlin fand ich auBer 
durch ]. Muller und Henle noch wichtige Anregungen durch 
Ehrenberg, Meyen und Remak, durch welche Gelehrte mir 
wenig od~r gar nicht bekannte Gebiete, die Infusorien, die 
mikroskopische Anatomie der Pflanzen und die Entwick
lungsgeschichte, aufgedeckt wurden. Namentlich erinnere 
ich mich mit lebhafter Befriedigung eines Privatissimum 
bei Remak, in welchem dieser hochbegabte Forscher in seiner 
Wohnung einigen wenigen eifrigen Zuhorern seine Beobach
tungen tiber die Entwicklung des Hiihnerembryo mitteilte 
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und durch Praparate erlauterte, Demonstrationen und Erar· 
terungen, die mir unvergeBlich blieben und die bald darauf 
in seinem beriihmten groBen Werke der ganzen wissenschaft· 
lichen Welt vorgelegt wurden und eine neue Ara in der Ent· 
wickelungsgeschichte begriindeten . 

. . . Die praktische Medizin spielte natiirlich auch in Berlin 
eine gewisse Rolle und nenne ich vor allem den geist
reichen SchOnlein als den anziehendsten Lehrer, dann den 
groben Rust, den langweiligen ]ungken, den Geburtshelfer 
Busch. 

Auch in Berlin legte ich in diesem Gebiete, ebenso wie 
in Bonn, keine besonderen Befahigungen an den Tag, indem 
einmal in der geburtshilflichen Poliklinik bei einer Zwillings
schwangerschaft der "Herr Doktor" durch die Rebamme auf 
den, zweiten kommenden Weltbiirger aufmerksam gemacht 
werden muBte I 

Max Ring 
(I8I7-I90I) 

Er wurde am 4. August (nach anderen Angaben am 22. Juli) 1817 in 
Zauditz bei Ratibor in Schlesien als Sohn eines Landwirts geboren. Seit 
1836 studierte er Medizin in Breslau und las schon damals mit seinem 
Freunde Ludwig Traube, dem spil.teren Kliniker, Baco und Spinoza. 1838 
ging er mit Traube nach Berlin, wo er auch der Antrittsvorlesung Schon
Ieins beiwobnen konnte. N eben seinem medizinischen Studium kam er mit 
den literarischen Kreisen Berlins in lebhafte Beziehungen, lemte u. a. 
auch Bettina von Arnim kennen, die einen bedeutenden EinfluB auf seine 
geiitige Entwicklung ausubte. Bereits 1840, da er sein Doktor- und Staats
examen gemacht hatte, erschien ein Band Gedichte (mit Moritz Franckel) 
von ibm. Aus der beabsichtigten Habilitation wurde deshalb nichts, wei1 
er durch den Tod seines Vaters fur seinen Unterhalt sorgen mu.6te. Er 
lieB sich daher in PleB, dann in Gleiwitz als praktischer Arzt nieder. Die 
groBe Typhusepidemie des Jahres 1847 - aus dieser Zeit stammen auch 
Gedichte von ibm (Hugo Kegel, Oberschlesien in der Dichtung. Kattowitz 
1897, S. 166-172) gab Ring G'Illegenheit, sich um das Gemeinwohl ver
dient zu machen und selbst .die Anerkennung der Regierung zu erwerben. 
Die politischen Verhliltnisse 1848 lie.6en ibn nach Breslau fibersiedeln, wo 
er an mehreren Zeitungen mitarbeitete. Seit 1850 finden wir Ring in 
Berlin, wo er nur noch bis 1857 als Arzt til.tig war. lodes hatten ibn 
seine literarischen Verpflichtungen derart in Anspruch genommen. daB 
er die il.rztliche Praxis vollig aufgab. Vor allem war er im Varnhagen
schen Hause nicht nur, wo er Arzt war, sondern in dem dort versam-
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zum Professor ernannt. Mit achtzig Jahren entschloB sich Ring, seine 
friiher in einzelnen Blattern veroffentlichten "Erinnerungen" umzuarbeiten 
und in Buchform encheinen zu lassen (Berlin IBgB, zwei Bll.nde). Wenn 
auch sein Leben, wie Ring selbst be3cheidentlich sagt, keine besondere 
Bedeutung beanspruchen darf, so hatte er "das seltene Gliick, vielen 
meiner hervorragenden Zeitgenossen zu begegnen und an den wichtigsten 
Ereignissen teilzunehmen". Sie reichen bi sI870.Nach dem Erscheinen 
schrieb Ring einem Freunde: "Das kann ich aber mit gutem Gewissen 
sagen, daB ich mich so sehr als moglich bemiiht habe, wahr und objektiv 
zu sein, was nicht leicht und unter Umstll.nden fast unmoglich ist. Den ein
zigen Vorwurf, den ich mir selbst mache, ist die allzugroBe Milde, mit der 
ich Menschen und Dinge beurteile. Doch dafiir kann ich nicht; ich bin 
natiirlich ein unverbesserlicher Optimist." - Ring's zahlreiche literarischen 
Arbeiten konnen hier nicht aufgezll.hlt werden (Vgl Briimmer, Lexicon 
der deutschen Dichter, und Bettelheim, Deutscher Necrolog. Band 6 
[Igol] - Berlin Ig04 - S. 259f.). - Genannt seien hier noch: Aus dem 
Tagebuch eines Berliner Arztes, 1856, und: Aus dem Leben eines deutschen 
Arztes, 1870' 

... VorUiufig nahmen noch meine medizinischen Studien 
mein ganzes Interesse in Anspruch. 1m Ganzen fehlte es in 
der medizinischen FakulHit nicht an bedeutenden Kraften 
und Lehrern, aber die Mehrzahl war hinter den Anforderungen 
der neueren Wissenschaft zuriickgeblieben und zum Teil ver
altet, so daB Berlin in dieser Beziehung hinter Wien und selbst 
hinter Prag zuriickstehen muBte. Eine riihmliche Ausnahme 
machte Johannes Multer, der Vater der modernen Physio
logie, eine imposante Erscheinung, ernst und wiirdig wie ein 
antiker Romer, mit hoher gefurchter Denkerstirn und diistern, 
nach innen gekehrten Augen. Sein Vortrag war h6chst an
regend und befruchtend, er selbst aber schwer zuganglich und 
verschlossen. Aus seinen fins tern Ziigen sprach eine tiefe 
Melancholie, welche auch die Ursache seines friihen ratsel
haften Todes gewesen sein solI. Eine ganz andere, sonnige 
Natur war der geniale Chirurg Dieffenbach, der beriihmte 
Operateur und Erfinder der Tenotomie oder Sehnendurch
schneidung bei KlumpfiiBen und Schielaugen. In seinem 
Wesen und Auftreten lag etwas jugendlich Frisches, Bur
schikoses, fast Renommistisches, verbunden mit einer hin
reiBenden Liebenswiirdigkeit. Der trefflich konservierte Vier
ziger war ein eifriger Verehrer der Damen, ein flotter Schlager, 
Schiitze und Reiter, in allen Kiinsten des Sports bewandert. 
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Er kutschierte seinen eleganten zweiradrigen Gig immer eigen~ 
handig und fuhr so in Begleitung seiner ihn auch in dieser 
Neigung kopierenden jungen Assistenten durch die StraBen 
der Stadt von einem Patienten zum andern im scharfsten 
Trabe. Als Operateur genoB Dietlenbach einen Weltrut und 
seine Klinik wurde nicht nur von uns Studenten, sondern 
von alten praktischen Arzten aller Lander besucht. Seine 
Kiihnheit und Geschicklichkeit war in derThat bewunderungs
wiirdig. Ganz auBerordentliches leistete er besonders auf dem 
Gebiete der Rhinoplastik, der Bildung kiinstlicher Nasen und 
Gesichtsteile. So solI er unter Andereni der sogenannten "Dame 
mit dem Totenkopf", einer durch einen fressenden Aussatz ent
stellten russischen Grafin, durch seine Kunst ein ganz leid
liches Gesicht verschafft haben, was diese ihm fiirstlich lobnte. 
Trotzdem fehlte es dem genialen Chirurgen nicht an Gegnern, 
und ein frommer Pastor entblodete sich nicht, gegen aIle 
derartige Operationen zu predigen, da er es fiir siindhaft 
hielt, in den Willen Gottes einzugreifen und den Menschen 
andere Nasen und FiiBe zu machen, wie sie ihnen der Herr 
geschaffen. 

Ich selbst hatte das Gliick, durch eine von mir vorgetragene 
Krankengeschichte die Beachtung des geniaIen Operateurs 
zu finden und ihm auch naher zu treten. Gleich in der ersten 
Zeit meines Berlitler AufenthaItes war ich als arztlicher Bei
stand bei einer Paukerei zwischen zwei mit mir bekannten 
Studenten beteiligt. Durch einen ungliicklichen Zufall wurde 
eine groBere Arterie des Einen verletzt. Da die Blutung 
ungeachtet aller angewendeten Mittel nicht aufhoren wollte, 
so stiirzte ich mich in meiner Herzensangst nach der nahen 
Klinik, wo ich zum Gliick Dieffenbach noch fand. Auf meine 
Bitte folgte er mir sogleich zu dem Verwundeten. in wenigen 
Sekunden war die durchschnittene Arterie unterbunden und 
die Blutung gestillt. Mit der ihm eigenen Freundlichkejt 
iibernahm er die fernere Behandlung des Patienten bis zu 
dessen Genesung; mir aber schenkte er seitdem ein beson
deres Wohlwollen bis zu meinem Abgang von Berlin. 

Hochst originell war Dieffenbachs Kollege, der Geheime 
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Ober-Medizinalrat Rust, eine gedrungene, untersetzte Gestalt, 
in vollem, stark geroteten, fast kupferigen Gesicht und kleinen, 
scharf unter den groBen BrillengHisern klug hervorblickenden 
Augen. Er war weniger durch Gelehrsamkeit und tiefes Wis
sen, als durch arztlichen Scharfblick und praktischen Verstand 
ausgezeichet. Seine Derbheit und komischen Einfalle erregten 
oft die Heiterkeit des ganzen Auditoriums, aber unter dem 
vielleicht absichtlich zur Schau getragenen Cynismus und 
seiner Grobheit verbarg sich ein feiner lebenskluger Geist. 
Zur Zeit stand Rust an der Spitze des preuBischen Medizinal
wesens, urn dessen Verwaltung er sich groBe Verdienste 
erworben hatte. Bekanntlich drang er bei dem ersten Erschei
nen der gefiirchteten Cholera im Jahre r830 auf eine strenge 
Absperrung der Grenze, wodurch er sich wegen der Nutz
losigkeit der lastigen MaBregel den Vnwillen und Spott der 
Berliner zuzog. Damals erschien eine witzige Karrikatur; 
ein Sperling mit dem tauschend ahnlichen Gesicht des Gehei
men Ober-Medizinalrates Rust und darunter die Inschrift: 
"Passer rusticus, der gemeine Haussperling." - Ganz das 
Gegenteil von Rust war der Geheimrat J ungken, eine zier
liche Erscheinung, immer h6chst sorgfaltig a quatre epingles 
gekleidet, im blauen Leibrock mit vergoldeten Knopfen, 
schon frisiert und toupiert. Auch sein Vortrag zeichnete sich 
mehr durch schone Phrasen und bestechende Worte, als durch 
gediegenes Wissen und Geist aus, obgleich er sichtlich be
moot war geistreich zu sein. Mit besonderem Wohlgefallen 
lehrte Jiingken, daB das Auge ein vollkommener Mikrokosmos 
sei, in welchem sich nach seiner Meinung der ganze mensch
liche Korper mit all seinen Geweben, Organen und Krank
heiten abspiegeln sollte; eine Ansicht, welche uns damals 
auBerordentlich imponierte, deren Vnrichtigkeit wir aber 
spater erkannten. Sonst war Jiingken ein eleganter und gliick
licher Augenoperateur, ein wohlwollender, freundlicher Lehrer 
und ein humaner Arzt, der sich zu jener Zeit einer groBen 
Beliebtheit erfreute .... 

. . . Vnter solchen Beschiiftigungen und Zerstreuungen 
rtickte fiir mich die Zeit des Doktor- und Staatsexamens 



naher, so daB ich mich genotigt sah, meine dichterischen und 
kunstlerischen Neigungen dem Studium der medizinischen 
Wissenschaften einstweilen zu opfern. Ich arbeitete ernstlich 
mit dem immer gleichfleiBigen Traube, indem wir zunachst 
uns die Pathologie des beriihmten Zuricher Professor Schon
Iein anzueignen suchten, dessen geistreiche Vortrage damals 
noch nicht im Buchhandel erschienen und in Berlin wenig 
oder nicht bekannt waren. Zu diesem Zweck borgten wir 
uns von unserm Freunde Alfred von Behr das von diesem in 
Ziirich nachgeschriebene Kollegienheft, welches wir Wort fiir 
Wort im SchweiBe unseres Angesichts kopierten, eine Riesen
arbeit, die mehrere Wochen in Anspruch nahm und uns 
manche durchwachte Nacht kostete. Fur unsere Arbeit fanden 
wir uns reichlich durch den Besitz eines solchen Schatzes 
belohnt, der uns eine Fulle neuer anregender Anschauungen 
bot. Wenn auch Schonlein in seinen, jetzt veralteten Vor
tragen der herrschenden Naturphilosophie noch huldigte und 
ahnlich wie Jussien fUr die Pflanzenwelt ein sogenanntes 
"natiirliches System" fUr die Pathologie aufstellte, wodurch 
er vielfach gerade gegen die Natur und Erfahrung verstieB, 
so gab er doch zuerst den AnstoB zu einer grundlichen Unter
suchung der Krankheiten mit Hilfe der damals aufbliihenden 
Physiologie und organischen Chemie, so daB er mit Recht 
als einer der Begriinder der neueren experimentellen Medizin 
angesehen werden darf. 

Man kann sich daher denken, wie sehr uns die Nachricht 
erfreute, daB SchOnlein nach Berlin berufen werden und die 
Leitung der von dem Geheimrat Wagner interimistisch ver
walteten Klinik iibernehmen sollte. Von den verschieden
sten Seiten erhob sich eine Opposition gegen diese Berufling. 
So wurde unter den Studenten eine Petition verbreitet, in 
der gegen die Berufung des beriihmten Pathologen wegen 
dessen Unkenntnis der lateinischen Sprache protestiert wurde. 
ja man entblodete sich nicht, selbst die bekannte freisinnige 
Richtung Schonleins als eine Gefahr fmdie Jugend der Regie
rung zu denunzieren. Emport verweigerten Traube und ich 
nicht nur unsere Unterschriften, sondern beredeten . auch 
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unsere Komilitonen, eine Petition im entgegengesetzten Sinne 
abzufassen. Kurze Zeit darauf kam Schonlein nach Berlin 
und eroffnete seine klinischen Vortriige, welche wahrhaft 
Epoche machten und einen Wendepunkt in der patholo
gischen Medizin bildeten. Personlich imponierte Schonlein 
auf den ersten Blick weit weniger, als wir uns vorgestellt 
hatten. Die untersetzte, behiibige Gestalt mit dem stark 
geroteten, etwas faunischen Gesicht paBte eher fiir einen 
gemiitlichen Weinreisenden, als fiir den beriihmten Gelehrten. 
Aber schon die erste Vorlesung zeigte, den scharfen Diagno
stiker und geistreichen Lehrer, dessen Vortrag uns mit Be
wunderung und Verehrung erfiillte1). Besonders· fand sich 
Traube2) durch Schonlein; dessen Assistent und Freund er 
spiiter wurde, zu einer Reihe physiologisch-pathologischer 
Untersuchungen und Experimenten iiber den EinfluB des 
nervus vagus auf· die Lungen- und Herztiitigkeit angeregt. 

Hermann Helmholtz 
(I82I-I894) 

Geboren zu Potsdam am 31. August 1821, gestorben in Charlottenburg 
am 8. September 1894 . .,.. Seine Doktorarbeit enthlUt den Nachweis des 
Eintritts der Nervenfasem in die Ganglienzelle (1842). Seine erste experi
mentelle Untersuchung betraf die Filuinis und Gilrung (1843) und bildete 
eine wichtige Vorarbeit zu der von Pasteur (1860). Am 23. Juli 1847 
trug er in Berlin die Abhandlung fiber die Erhaltung der Kraft vor. 
(Die Prioritlit Robert Mayers hat Helmholtz riickhaltlos anerkannt.) 
1849 kam Helmholtz als a. o. Professor der Physiologie und allgemeinen 
Pathologie nach Konigsberg. Dort hielt er am 12. November 1851. einen 
Vortrag fiber den Augenspiegel. Hierdurch wurde er mit einmal berfihmt. 
X8S2 wurde er dort ordentlicher Professor, und 1855 berief man ihn filr 
Anatomie und Physiologie nach Bonn, x8S8 als Physiologen nach Heidel
berg, wo er bis 1871 blieb. In diesem Jahre wurde er als Professor der :Physik 
nach Berlin zurilckgerufen, wo er bis an sein Lebensende ein der Wissenschaft 
geweihtes Leben filhrte. Die folgenden "Erinnerungen" entstammen einer 
bei der Feier seines 70; Geburtstages (1891) gehaltenen Tischrede. 

1) Vgl. E. Ebstein, J. L. SchOnlein als Reformator der med. Klinik. 
D. med. Wochenschr. 1910, Nr.44 und Derselbe, Arzte-Briefe a. a. O. 
s. 97-107 sowie E. du Bois-Reymond, Jugendbriefe. Berlin 1918, 
S. 58. 

2) L. Traube (1818-76), der Begrtlnder des experimentellen Patho
logie, vgl. meine Arzte-Briefe S. 146ff. 
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In meinen ersten sieben Lebensjahren war ich ein 
kdinklicher Knabe, lange an das Zimmer, oft genug an das 
Bett gefesselt, aber mit lebhaftem Triebe nach Unterhaltung 
und nach Tatigkeit. Die Eltern haben sich viel mit mir be
schiiftigt; Bilderbiicher und Spiel, hauptsachlich mit Bau
holzchen, halfen mir sonst die Zeit ausfiillen. Dazu kam 
ziemlich frOO auch das Lesen; was natiirlich den Kreis meiner 
Unterhaltungsmittel sehr erweiterte. Aber wohl ebenso frOO 
zeigte sich auch ein Mangel meiner geistigen Anlage darin, 
daB ich ein schwaches Gedachtnis fiir unzusammenhangende 
Dinge hatte. Als erstes Zeichen davon betrachte ich die 
Schwierigkeit, deren ich mich noch deutlich entsinne, rechts 
und linkszu unterscheiden; spater, a1s ich in der Schule an 
die Sprachen kam, wurde es mir schwerer als anderen, die 
Vokabeln, die unregelmaBigen Formen der Grammatik, die 
eigentiimlichen Redewendungen mir einzupragen. Der Ge
schichte vollends, wie sie uns damals gelehrt wurde, wuBte 
ich kaum Herr zu werden. Stucke in Prosa auswendig zu 
lernen, war mir eine Marter. Dieser Mangel ist natiirlich nur 
gewachsen und eine Plage meines Alters geworden. 

Wenn ich aber kleine mnemotechnische Hilfsmittel hatte, 
auch nur solche, wie sie das Metrum und der Reim in Ge
dichten geben, ging das Auswendiglernen und das Behalten 
des Gelernten schon viel besser. Gedichte vongroBen Mei
stern behielt ich sehr leicht; etwas gekiinstelte Verse von 
Meistern zweiten Ranges lange nicht so gut . 

. . . In den obern Gymnasialklassen konnte ich einige Ge
sange der Odyssee, ziemlich viele Oden des Horaz und groBe 
Schatzedeutscher Poesie rezitieren . 

. . . Das vollkommenste mnemotechnische Hilfsmittel, 
was es giebt, ist aber die Kenntnis des Gesetzes der Erschei
nungen. Dies lernte ich zuerst in der Geometrie kennen. 
Von meinen Kinderspielen mit Bauholzern her, waren mir 
die Beziehungen der raumlichen Verhaltnisse zueinander 
durch Anschauung wohl bekannt. Wie sich Korper von regel
maBiger Form aneinander legen und zusammenpassen wiirden, 
wenn ich sie so oder so wendete, das 'wuBte ich sehr gut, ohne 
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vieles Nachdenken. Ais ich zur wissenschaftlichen Lehre der 
Geometrie kam, waren mir eigentlich aUe Tatsachen, die ich 
lernen soUte, zur Dberraschung meiner Lehrer ganz wohl
bekannt und geHiufig. Soweit meine Riickerinnerung reicht, 
kam das schon in der Volksschule des Potsdamer Schul
lehrerseminars, die ich bis zu meinem 8. Lebensjahre be
suchte, gelegentlich zum Vorschein. Neu war mir dagegen 
die strenge Methode der Wissenschaft, und unter ihrer Hilfe 
fiihlte ich die Schwierigkeiten schwinden, die mich in anderen 
Gebieten gehemmt hatten. 

. . . Ich stiirzte mich mit Freude und groBem Eifer auf 
das Studium aUer physikalischen Lehrbucher, die ich in der 
Bibliothek meines Vaters fand. Es waren sehr altmodische, 
in denen noch das Phlogiston sein Wesen trieb und der Gal
vanismus noch nicht iiber die Volta'sche Saule hinaus
gewachsen war. Auch suchte ich mit einem Jugendfreunde 
aUerlei Versuche, von den wir gelesen, mit unseren kleinen 
Hilfsmitteln nachzumachen. Die Wirkung von Sauren auf 
die Leinewandvorrate unserer Miitter haben wir griindlich 
kennen gelernt; sonst gelang wenig; am besten noch der Bau 
von optischen Instrumenten mit Brillenglasern, die auch in 
Potsdam zu haben waren und mit einer kleinen botanischen 
Loupe meines Vaters. Die Beschrankung der auBeren Mittel 
hatte in jenem friihen Stadium fUr mich den Nutzen, das ich 
die Plane fUr die angesteUten Versuche immer wieder umzu
wenden lernte, bis ich eine fUr mich ausfUhrbare Form der
selben gefunden hatte. Ich muB gestehen, daB ich manches
mal, wenn die Klasse Cicero oder Vergillas, welche beide mich 
hochtlich langweilten, unter dem Tische den Gang der Strah
lenbiindel durch Teleskope berechnete und dabei schon einige 
optische Satze fand, von denen in den Lehrbiichern nichts 
zu stehen pflegte, die mir aber nachher bei der Konstruktion 
des Augenspiegels niitzlich wurden . 

. . . Nun sollte ich zur Universitat iibergehen. Die Physik 
galt damals noch fur eine brotlose Kunst. Meine Eltern waren 
zu groBer Sparsamkeit gezwungen; also erklarte mir der 
Vater, er wisse mir uicht anders zum Studium der Physik 
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zu helfen, als wenn jch das der Medizin mit in den Kauf 
nahme. Ich war dem Studium der lebenden Natur durchaus 
nicht abgeneigt und ging ohne vie} Schwierigkeit darauf ein. 
Der einzige einfluBreiche Mann unserer Familie war ein Arzt 
gewesen, der ehemalige Generalchirurgus M ursinna; und diese 
Verwandtschaft empfahl mich unter den andern Bewerbern 
fiir die Aufnahme in unsere militararztliche Lehranstalt, 
das Friedrich-Wilhelms-Institut, welches die Durchfiihrung 
des medizinischen Studiums unbemittelten Studierenden sehr 
wesentlich erleichterte. 

Bei diesem Studium trat ich gleich unter den EiQfluB 
eines tiefsinnigen Lehrers, des Physiologen Johannes Muller, 
desselben, der in gleicher Zeit auch DuBois-Reymond1) , Brikke, 
Ludwig und Virchow der Physiologie und Anatomie zuge
ftihrt hat. Johannes Muller kampfte noch in den Ratsel
fragen tiber die Natur des Lebens zwischen der alten, wesent
lich metaphysis chen, und der neu sieh entwickelnden natur
wissenschaftlichen Betrachtungsweise; aber die tJberzeugung, 
daB die Kenntnis von Tatsachen durch niehts anderes zu 
ersetzen sei, trat bei ihrn mit steigender Festigkeit auf; und 
daB er selbst noch rang, machte seinen EinfluB auf seine 
Schiller vielleicht urn so groBer. 

. .. Diese Arbeiten [FauInis und Gahrung, Stoffwechsel 
und Warmeentwickelung bei der Muskelaktion] gentigten urn 
die Aufrnerksamkeit J oh. M ullers und der preuBischen Unter
richtsverwaltung auf mieh zu lenken und mir den Ruf als 
Nachfolger Brucke's nach Berlin und gleieh darauf an die 
Universitat Konigsberg zu verschaffen. Die militararztlichen 
Behorden willigten in dankenswerter Liberalitat in die Auf
hebung meiner Verpflichtung zu weiterem Militardienst, urn 
mir den Dbergang in eine wissenschaftliche Stellung moglich 
zu machen. 

In Konigsberg hatte ich allgemeine Pathologie undPhy
siologie vorzutragen. Ein Uni versitatslehrer ist einer ungernein 
ntitzlichen Disziplin unterworfen, indem er alljahrlich den 
ganzen Umfang seiner Wissenschaft so vortragen rnuB, daB 

1) H. Boruttau, Emil du Bois-Reymond. Rikola-Verlag 1922. 



er auch die hellen Kopfe unter seinen Zuhorern, die groBen 
Manner der nachsten Generation iiberzeugt und befriedigt; 
diese Notigung trug mir zunachst zwei wert volle Friichte ein. 

Bei der Vorbereitung zur Vorlesung stieB ich namlich zu
nachst auf die Moglichkeit des Augenspiegels und dann auf den 
Plan, die Fortpflanzung der Reizungin denNervenzumessen1}. 

Der Augenspiegel ist wohl die popullirste meiner wissen
schaftlichen Leistungen geworden, aber ich habe schon den 
Augenlirzten berichtet, 'wie dabei das GlUck eine unverhalt
nismaBig groBere Rolle gespielt hat, alsmein Verdienst. 
Ich hatte die Theorie des Augenleuchtens2), die von Brilcke 
herriihrte, meinen Schtilern auseinanderzusetzen. Brucke war 
eigentlich nur noch urn eines Haares Breite von der Erfin
dung des Augenspiegels entfernt gewesen. Er hatte nur ver
saumt, sich die Frage zu stellen, welchem optischen Bilde 
die aus dem leuchtenden Auge zuruckkommenden. Strahlen 
angehorten. Fur seinen damaligen Zweck war es nicht notig, 
diese Frage zu stellen. Hatte er sie gestellt, so war er durch
aus der Mann dazu, sie ebenso schnell zu beantworten, wie 
ich, und der Plan zum Augenspiegel ware gegeben gewesen. 
Ich wendete das Problem etwas hin und her, urn zu sehen, 
,vie ich es am einfachsten meinen Zuhorern wurde vortragen 
konnen und stieB dabei auf die bezeichnete Frage. Die Not 
der Augenarzte, bei den Zustanden, die man damals unter 
dem Namen des schwarzen Staares zusammenfaBte, kannte ich 
sehr wohl aus meinen medizinischen Studien Ich machte mich 
sogleich daran, das Instrument aus Brillenglasern und Deck
glaschen fur mikroskopische Objekte zusammenzukitten. Zu
uachst war es noch miihsam zu gebrauchen ohne die gesicherte 
theoretische Dberzeugung, daB es gehen miiBte, hatte ich 
vielleicht nicht ausgeharrt. Aber nach etwa aeht Tagen hatte 
ieh die groBeFreude, der erste zu sein, der eine lebende menseh
liehe Netzhaut klar vor sich liegeu sah. 

FUr meine auBere Stellung vor der Welt war die Konstruk
tion des Augenspiegels sehr entseheidend ... 

1) Vgl. daruber meine Arzte-Briefe S. 153ff. 
2) Ernst Brucke's (1819-92) Arbeit erschien in Muliers Archlv 

1847, S.225 und 479. 



Rudolf Virchow 
(I82I-I 902) 

Geboren am 13. Oktober 18u in Schive1bein (Pommem), gestorben 
am 5. September 1902 in Berlin. - Als Zogling der Pepiniere wurde er mit 
23 Jahren Prosektor; 1849 ging er nach Wiirzburg und kehrte 1856 nach 
Berlin zuriick, wo er ebenfalls die Professur fUr pathologische Anatomie 
iibernahm. Dem Programm, das er im I. Band seines Archivs aufste11te. 
ist er bis an sein Lebensende treu geblieben: Der Satz .. omnis cellula a 
cellula" ist die anerkannte Signatur der biologischen Zellularpathologie 
geworden. - Seine Werke verzeichnet die von J. Schwalbe heraus
gegebene Virchow-Bibliographie 1843-1901 (Berlin 1901); sie umfaBt 
auBer Medizin, Hygiene, Aligemeines (Philosophisches, Standesfragen usw.) 
und Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; die auf die innere und 
praktische Medizin beziiglichen Werke verzeichnet W. Ebstein: R. Vir
chow als Arzt, 1903. Virchows 100. Geburtstag hat die gewiinschte Gelegen
heit gegeben, seiner vie1seitigen und umfassenden Tatigkeit zu gedenken. 
die besonders in dem Gedenkband seines Archivs (Bd. 235) zur Geltung 
kommt. AuBerdem haben Karl Posner und Rudolf Beneke ihrem Lehrer 
biographische Gedenkblatter gewidmet. - Autobiographisch sich zu be
tatigen, hltl: sich Virchow in seinem langen Leben keine Zeit genommen. 
Aus seinem NachlaB kennen wir nur den kurzen Lebenslauf, den er als 
Achtzehnjahriger - Ostern 1839 - als .. Me1dung zur Reifeprilfung" auf
setzen muBte. Dieser Bericht ist von um so groBerer Bedeutung, als Vir
chow einmal in einer Gedachtnisrede betont hat, daB .. fUr den denkenden 
Betrachter am meisten lehrreich ist die Kenntnis des Entwicklungsganges. 
das, was fiir unser menschliches Interesse am meisten ansprechend und 
daher auch fiir unser Gedachtnis am meisten dauerhaft ist, das Verstandnis 
in ihrer geschichtlichen Veranderung". 

Meldung zur Reifeprufung. 
Ostern I839. 

Ich, Rudolph Carl Virchow, bin geboren zu Schivelbein 
am I3. Oktober 182I, und der Sohn des Kammerer Virchow 
daselbst. Meine ersten Lebensjahre verflossen ruhig und ohne 
bedeutendere Ereignisse, die fur mein spateres Leben von 
groBerer Wichtigkeit gewesen waren; wenige oder fast keine 
bleibenden Erinnerungen pragten sich deshalb auch meinem 
Gedachtnisse ein. DaB ich zuerst bei dem Durchbruch der 
Augenzahne, und etwas spater an einer Lungenentziindung 
bedenklich krank gewesen bin, weiB ich nur aus der Erzahlung 
meiner Eltern; aber dessen erinnere ich mich noch dunkel, 
daB ich schon fr'iihe mit cler groBten Sorgfalt Bucher, in denen 
sich Kupfer befanden, durchblatterte, und mir deren Bedeu-
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tung einpragte, besonders wenn es Abbildungen von Thieren 
oder Pflanzen waren. Was mir meine Warterin von kleineren 
Eriahlungen mittheilte, hielt ich ziemlich genau fest, und trug 
es dann mit der groBten Freude vor. Schreiben und Lesen 
lernte ich bei einer groBen WiBbegierde fast spielend von 
meinem Vater, auf dessen Arbeitszimmer ich mich deshalb 
auch am liebsten aufhielt. So vorbereitet kam ich in meinem 
siebenten Lebensjahr auf die Stadtschule, wo ich mir freilich 
die Zufriedenheit meiner Lehrer erwarb, aber doch auch 
durch den Umgang mit roheren Mitschiilern mir manche Un
tugend aneignete. Mochte mir ein solcher Umgang auch 
ofters zuwider werden, so fesselte doch die Zuneigung, die 
sie gegen mich an den Tag legten, meinen jugendlichen Ehr
geiz, der sich besonders in dem Titel eines Konigs gefie1. 
Allmahlich riickte ich denn bis zu der ersten Schulklasse, in 
welcher der Rektor unterrichtete, vor, und wurde nach einiger 
Zeit der erste meiner Mitschiiler. Um diese Zeit erhielt ich 
meinen Privatunterricht in fremden Sprachen, der lateinischen 
und franzosischen, bei dem Herrn Rektor. Da dieser aber gar 
unvollkommen war, so bewog mein Vater, dem meine geistige 
und korperliche Ausbildung am Herzen lag, den Herrn Pre
diger Benekendorff, jetzigen Supenntendenten, eine Privat
schule zu errichten, an der auch ich Theil nahm. Hier legte 
ich trotz meiner Jugend (ich war damaIs nicht bis neun Jahre) 
einen recht guten Grund in der Religion, der Geschichte und 
dem Lateinischen. Als aber Herr Benekendorff sich nach 
zwei Jahren veranlaBt sah, diese Schule wieder aufzulosen, 
so muBte ich wider Willen in die Schule des Rektors zuriick. 
Dieser, der mein Wissen wohl iiberschatzte, iiberlieB mir, 
einige Anfanger in den ersten Elementen der .lateinischen 
Sprache zu unterrichten, und dabei vergaB ich das Wenige, 
welches ich gelernt hatte, selbst wieder. Meinem Vater, der 
die Nutzlosigkeit eines solchen Unterrichts wohl einsah, ge
lang es endlich, den Herrn Prediger Gantzkow zu bewegen, 
mir nebst einigen Andern Privatunterricht zu ertheilen. Nach 
-einer groBeren Reise, auf der ich meinen Vater nach Falken
burg, Dramburg und Kallies begleitet hatte, trat ich im Herbst 

E b s t ei D. Atzte-Memoiren. 20 
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des Jahres 1832 in diese Schule ein. Nachdem Herr Gantzkow 
uns ein Halbjahr unterrichtet hatte, und dabei fast in Gegen
standen von den Elementen hatte anfangen mUssen, bewog 
ihn die Ungleichheit seiner Zoglinge, seine Schule aufzu1Osen. 
Jedoch lieB er sich auf den Wunsch meines Vaters bereitwillig 
finden, mir allein auch noch femerhin Privatunterricht zu 
ertheilen. Ich genoB denselben zwei Jahre lang, unddie Be
miihungen, welche mein wiirdiger Lehrer dabei anwendete, 
werden mir gewiB stets segensreich sein, und ihm meinen 
herzlichen Dank sichem. In den alten Sprachen und der 
franzosischen machte ich bald recht gute Fortschritte, so 
daB die Lektiire des Casar und Ovid, der Odyssee und des 
franzosischen Robinsons mir in der letzten Zeit nicht be
deutende Schwierigkeit machte. Endlich nahte nun auch der 
Zeitpunkt, wo mein achtbarer Lehrer sein Wort gelost zu 
haben erklarte, da er mich fiir die Tertia eines Gymnasiums 
reif hielte, der Zeitpunkt, den ich so lange sehnlichst er
wiinschte, und zugleich gem weiter hinausgeschoben hatte; 
der Zeitpunkt, wo ich die lie ben Eltem, die theuem Lehrer, 
die Gespielen, das Haus, das mich geboren, die Fluren, auf 
denen ich gespielt hatte - kurz, wo ich alles, was mir theuer 
war und von dem ich mich fast niemals getrennt hatte, ver
lassen sollte. So verlieB ich denn mit schmerzlichen und freu
digen Gefiihlen am 1. Mai 1835 meine Heimath, um in Be
gleitung meines Vaters nach Koslin zu reisen, wo ich das 
Gymnasium besuchen soUte. Nach iiberstandener Priifung 
erhielt ich den letzten Platz in der Tertia. In dem Treiben 
der groBeren Stadt, in dem vielfachen Wechsel des neuen 
Lebens wurde es mir leichter, die Trennung von meinen Lieben 
zu ertragen. Die neuen oder doch wenigstens aufeine neue 
Art behandelten Gegenstiinde erregten mein Interesse auf's 
HOchste, und das Lob, welches mir von einigen meiner Herren 
Lehrer zu Theil ward, feuerte mich immer mehr an, mir das
selbe auch bei den iibrigen zu verschaffen. Am schwersten 
fiel mir dies in der Mathematik, in der ich einestheils die 
Theorie der Gleichungen noch gar nicht kannte, andemtheils 
in der Anwendung planimetrischer Satze auf die Konstruk-



tion geoinetrischer Figuren ganz ungeiibt war. Trotz alledem 
waren meine Lehrer so giitig, meine vielfachen Mangel Doch 
zu iibersehen, und mich zu Johanni bedeutend in der Rang
ordnung herauf zu setzen, ja selbst mich zu Michaeli des· 
selben Jahres nach Sekunda z'\! versetzen. Dies geschah zu
faIlig erst nach den Ferien, und so kam es, daB ich an dem
selben Tage meinen Geburtstag, die Anwesenheit meiner lieben 
Mutter in Koslin und meine Versetzung feiern konnte. Diese 
letztere ist fiir mich von der groBten Wichtigkeit gewesen. 
Von dem Zutrauen, welches meine Lehrer in mich setzten. 
erhoben; von dem Ehrgeiz, mich in der neuen Klasse wiirdig 
zu halten, getrieben; von dem Reize der Neuheit, der in allen 
Gegenstanden hervortrat, erregt, strengte ich alle meine 
Krwte an; und meine Bemiihungen hatten einen so giinstigen 
Erfolg, daB ich schon nach VerIauf des ersten Semesters 
nach GroB-Sekunda aufriickte. Wahrend ich aber hier von 
meinen Fortschritten und Kenntnissen spreche, dad ich nicht 
verschweigen, daB auch ich von dem schlechten Geiste, der 
zu jener Zeit in Sekunda herrschte, angesteckt wurde, und 
mich mehrmals gegen meine wiirdigen Lehrer verging. Nut 
zu bald, jedoch fiir mich gerade zur rechten Zeit, erfuhr ich 
die Folgen meines so sehr leichtsinnigen Betragens. Das 'Ver
ehrte Lehrer-Kollegium fand es namlich zu Weihnachten des 
Jahres 1836 fiir nothig, sich bei der neuen Rangordnung nur 
durch das Zeugnis des Betragens leiten zu lassen, und --. 
ich muB es zu meiner Beschamung gestehen --. ich wurde, da 
ich schon der zweite in der Klasse gewesen war, wiederum 
der letzte in Ober-Sekunda. Dieses gerechte Verfahren machte 
auf mich den tiefsten Eindruck, und desto aufmerksamer 
wachte ich von nun an iiber mein Herz, urn jeden bosen Ge
danken von demse1ben zu verscheuchen. Dazu trug zugleich 
der Umstand bei, daB ich seit Michaeli 1836 den Konfir
manden-Unterricht des Herrn OberpredigeI Naatz besuchte,: 
und hier stets die vielfachste Aufmunterung erhielt, mein 
Herz und meine Gesinnungen zu lautern. Zu Ostern 1837 
wurde ich als erster unter den Translokanten nach Prima ver
setzt, und am Palmsonntage, dem Konfirmations-Tage, las' 
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ich als erster der Konfirmanden im Namen aIler iibrigen das 
GlaubensbekenntniB in' der Marien-Kirche vor, eine Hand
lung, die mich auBerordentlich erhob und mir mehr Selbst
vertrauen gab. So lange ichinPrima gewesen bin, habe ich 
freilich Ofter weniger gethan, a1s ich wohl hatte thun konnen, 
aber ich habe es doch wenigstens nie unterlassen, meine 
Schularbeiten anzufertigen. Die mancherlei neuen Bekannt
schaften, die ich nach meinem Eintritt in Prima machte, 
zerstreuten mich haufig zu sehr und hinderten mich manch
mal an meinen Privatarbeiten. Jedoch kann ich versichern, 
daB ich bei allen Vergniigungen mich stets bemiiht habe, das 
rechte MaaB zu halten, und es auch, wie ich gltlube, meisten~ 
theils gehalten babe, daB meine Schularbeiten darunter ge
litten hatten, oder gar meine Gesundheit dadurch gefahrdet 
worden ware. Der gute Geist, der bei den meisten Mitgliedern 
von Prima herrschte, hat mir dies Bestreben stets erleichtert, 
so daB ich oft Zeit eriibrigt habe, meine Lieblingsstudien, 
namlich die Naturwissenschaften, Geschichte und Geographie 
zu treiben, und mich durch die Lesung alter Klassiker, wie 
des Cicero, des SaIlust und des Sophokles und neuerer deut
scher und franzosischer Schriftsteller weiterzubilden. Frei
lich habe ich dabei nur zu gut eingesehen, wie sehr viel mir 
noch fehlt; aber Privatverhaltnisse nothigten mich, mich 
schon jetzt zu dem Abiturierten-Examen zu melden, urn so
bald wie moglich das Studium der Medizin, fiir das ich mich 
entschieden habe, beginnen zu konnen. 

Adolf Kussmaul 
(1822-1902) 

Er wurde geboren am 22. Februar 1822 zu Graben bei Karlsruhe. 
In'den im Alter von 77 Jahren zuerst (1899) erschienenen ,,]ugenderinne
rungen eines alten Arztes" hat er diese Friihzeit k6stlich geschildert. Es 
ist die Heidelberger Studentenzeit von 1840-45. Dort war er Assistent 
bei Pfeufer und Naegele. Als der bedeutendste erschienibm mit Recht 
Jacob Henle. Nach Studienreisen in Wien und Prag HeLl er sich in Kandern 
alS praktischer Arzt nieder. lndes zwang ibn schwere Krankheit, dieses 
aufzugeben, er studierte wieder in Wilrzburg - wie einst sein Vater unter 
SchOnlein, so er unter dem Einfiusse Virchows. 1855 in Heidelberg habili-



tiert, wurde er dort 1857 Extraordinarius, 1859 Ordinarius, erst in Erlangen, 
dann 1863 in Freiburg, und von 1876 in StraBburg. 1886 zog er nach dem 
geliebten Heidelberg, wo er bis an sein Lebensende (28. Mai 1902) nicht nur 
Init seinen Jugenderinnerungen, sondern auch mit denen: "Aus meiner 
Dozentenzeit" (von Czerny herausgegeben) beschaftigt war. 

Jakob Henle l ). 

Der bedeutenste Mann der Fakultat, als Forscher und 
Lehrer zugleich, war neben Naegele unstreitig sein junger 
Kollege Henle. Man konnte ihn noch tiber Naegele insofern 
stellen, als der Geburtshelfer nur sein beschranktes Fach 
lehrte, wahrend Henle auBer Anatomie und Physiologie, flir 
die er berufen war, auch allgemeine Pathologie las. Ftir diese 
Vorlesung war der ideenreiche Mann wie geschaffen, denn in 
der Schule des groBen Johannes Mtiller aufgewachsen, hatte 
er sich die dazu erforderlichen reichen biologischen Kennt
nisse in umfassender Weise angeeignet und besaB die Gabe, 
klar und anregend vorzutragen, in seltenem MaBe. Er wagte 
sich ohne Scheu an die hochsten Probleme der medizinischen 
Wissenschaft; wo reife Frtichte noch nicht zu pflticken waren, 
griff er zu unreifen und pdisentierte sie verftihrerisch auf sil
bernen Schalen. Sein machtiger Lehrdrang trieb ihn, tiber 
den Kreis der Mediziner hinaus zu wirken, er las ein stark be
suchtes Kollegium tiber Anthropologie flir Horer aus allen 
Fakultaten . 

. . . Mit groBer Spannung sahen wir den Ankunft Henles 
entgegen, mit kaum geringerer der seines Freundes Pfeufer. 
Fast gleichzeitig hatte die badische Regierung auch dies en 
ftir Heidelberg gewonnen und auch ihm war der Ruf eines 
ausgezeichneten Lehrers vorausgegangen; er sollte als zweiter 
Ordinarius fiir innere Klinik und Pathologie nebenPuchelt 
wirken. Die beiden waren im gleichen Jahre 1840, nach Ztirich 
gekommen und zogen an Ostern 1844 zusammen nach Heidel~ 
berg. Sie hatten in Ziirich einen Freundschaftsbund flir das 
Leben geschlossen, standen im Alter sich nahe und harmo
nierten in ihren politischen Weltanschauungen. 1m letzten 

1) VgI, auch Fr. Merkel, Jakob Henle. Braunschweig 1891 und 
Victor Robinson, The Life of Jacob Henle. New York 1921. 
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Jahre ihres Ziiricher Aufenthaltes verhanden sie sich zur 
Heni.usgabe einer medizinischen Zeitschrift und schickten das 
erste Heft mit einem Programm aus Henles Feder in die Welt, 
einem kriegerischen Manifeste: ,,'Ober medizinische Wissen
schaft und Empirie. II 

Schon der Titel: "Zeitschrift fiir rationelle Medizin", den 
die Freunde gewahlt hatten, konnte fiir eine Herausforderung 
ge1ten. Was heiBt "rationell" anders, als verniinftig oder 
einsichtig? War denn die Medizin hisher unverniinftig ge
wesen oder ohne Einsicht hetriehen worden? MuBten Henle 
und Pleuler erst eine verniinftige Medizin schaffen? Offenhar 
bedeutete das Schlagwort "rationell" einen Kampfruf zum 
Angriff auf die herrschende Schulen, und mit spottischem 
Lacheln nannten die alten Herren, auf die es gemiinzt war, 
die beiden Herausgeber der Zeitschrift "die Dioskuren der 
rationellen Medizin". 

Die Berechtigung der rationellen Forderungen des Mani
festes erscheint heute so selbstverstandlich, daB man sich 
wundern konnte, warum Henle sie aufstellte und mit so 
groBem Aufwande von Dialektik und scharfem Witz verfocht. 
Kein verniinftiger Mediziner wird heute leugnen, was das Pro
gramm verlangt: daB die Medizin nur aus einer durch Ein
sicht gelauterten Erfahrung hervorgehen soIl. Sie kann un
moglich diese notige Einsicht erlangen ohne genaue Beobach
tung der Kranken, ohne die Hilfsmittel des Mikroskops, der 
physikalischen Untersuchung und Werkzeuge iiberhaupt, 
ohne Chemie, anatomisches SkalpeU und physiologischen Ver
such. Endlich bedarf die Medizin der Kenntnis aller Natur
wissenschaften, die imstande sind, die Natur der Schadlich
keiten aufzudecken, die uns krank machen, und die der 
Mittel, die uns heilen. - Sollte ein Mann von Henles Scharf
blick gegen Windmiihlen gefochten haben? Sicherlich hatten 
wir jungen Mediziner in diesem Fall sein Manifest nicht mit 
so groBem Interesse gelesen. Die Medizin jener Zeit begann 
sich eben damals erst vollbewuBt aus den Banden der Natur
philosophie und des Aber~ und Kohlerglaubens zu losen. 
Es waren noch immer viele gelehrte Arzte der Meinung, die 
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Medizin lasse sich aus einem allgemeinen Prinzip systematisch 
ableiten. In Bayern muBten sich Wissenschaft und Kunst des 
Heilens sogar unter die Theosophie beugen; der allmachtige 
Oberarzt Ringseis, der auf die Besetzung der arztlichen Stellen 
und Professuren im Konigreich einen oft entscheidenten Ein
fluB iibte, lei tete die Krankheiten aus dem Siindenfall ab und 
kurierte sie mit den Gnadenmitteln der Kirche. - Man be
greift, daB die medizinische Jugend der vormarzlichen 
Zeit, die ein fortschrittlicher, kampflustiger Geist beseelte, 
mit Jubel das Schwirren der GeiBel begriiBte, die der 
witzige Anatom iiber den Hiiuptern der Dunkelmanner 
schwang . 

. .. Henles Vortrag war wie ein klarer munterer Quell, 
auf dessen leichtbewegter Flache heitere Lichter spielen. Ob
wohl er seine Satze sehr einfach fiigte und eine wohltuende 
Ruhe bewahrte, blieb er doch stets unterhaltend, feine Be· 
merkungen, witzige Vergleiche, iiberraschende Gedanken· 
blitze lie Ben keine Ermiidung zu. Kam ein Scherz iiber seine 
Lippen, so zuckte ein Lacheln urn seinen Mund, er tippte 
auch wohl mit einem Finger an die Nasenspitze und warf 
das Haupt ein wenig zur Seite, als wolle er den unbewacht 
entschliipften Einfall von sich abschiitteln. 

In kurzer Zeit erwarb sich der junge Professor die Gunst 
seiner Horer. Schon im Winter I844/45 brachten sie ~hm 
ein Fackelstandchen und feierten ihnals Gelehrten, wie als 
Lehrer und als unerschrockenen, freisinnigen Forscher. Seine 
studentische und politische Vergangenheit trug mit dazu 
bei, ihn der akademischen Jugend lieb und wert zu machen. 
Eine kleine Hiebnarbe auf der linken Wange erinnerte sie 
daran, daB er der Burschenschaft angehort und deshalb in 
der Hausvogtei gesessen hatte. Auch umwob sein Haupt 
der goldene Schimmer einer romantischen Liebe, die bald 
nachher zu seiner ersten Ehe fiihrte.1) 

1) VgI. Carl Enders, Gottfried Keller. Leipzig, Reclam. 1921, S. 42. 
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Jacob Moleschott 
(1822-1893) 

Er wurde am 9. August 1822 in Herzogenbusch (Holland) geboren. 
Seine Studienjahre verbrachte er in Heidelberg. wo er auch promovierte 
(1845). Dann trieb er zwei Jahre tl.rztliche Praxis in Utrecht ... Den Brenn
punkt" dieser zwei Utrechter Jahre fand Moleschott in Donders. der auch 
spll.ter seine Zuflucht blieb. Da Moleschott sich .. dem Studium und dem 
Unterricht der Lehre vom Leben geflissentlich und ausdrilcklich zu widmen" 
gedachte. ging er. da er in Holland keine Bahn zu finden wuBte. nach 
Heidelberg. wo er bis 1854 besonders physiologische Chemie. Physiologie. 
Anthropologie und vergleichende Anatomie lehrte und besonders sich an 
Jacob Henle anschloB. In . diesem Jahre wurde Moleschott wegen seiner 
materialistischen Auffassung aller Lebenstll.tigkeit verwarnt und legte sein 
Lehramt nieder. 1856 wurde er Professor der Physiologie in Ziirich. wo wir 
ihn im Verkehr mit Herwegh. Liszt. Richard Wagner und Gottfried Keller 
sehen. His 1861 reichen die .. Lebenserinnerungen" ~ .Fiir meine Freunde'. -
Er war nicht mehr dazu gekommen. iiber sein zweites Vaterland. sein 
geliebtes Italien zuschreiben. Seit 1861 war er in Turin. und von 1878 bis 
zu seinem Tode (20. Mai 1893) Professor der Physiologie in Rom. - Am 
be1l:anntesten sind von seinen Schriften: .. Kreislauf deS Lebens". 5. Aufl. 
1876.....:86 ... Physiologisches Skizzenbuch" (1861) und' .. Kleine Schriften" 
(1880-87) • 

. .. Der Dichter Georg Herwegh war auf jedem Gebiete 
des Wissens zu Hause, frei von den Fachschranken, die fiir 
so Viele ein Scheuleder sind, und von Anderen urn so emsiger 
aufgepflanzt und urn so eifriger verrammelt werden, damit 
sie auf dem beschrankten Felde desto erfolgreicher die Allein· 
herrschaft erstreben konnen. Bei Herwegh hatte jene all
gemeine Bildung nicht zu Oberflachlichkeit, wohl aber zum 
EbenmaB, zum Ineinanderklingen von Kunst und Wissen~ 
schaft gefiihrt. Das zeigte sich schon in seiner Sprache. Ich 
habe keinen anderen Schwaben gekannt - Herwegh war ein 
geborener Stuttgarter - vielleicht keinen anderen Deutschen, 
der seine Sprache so rein, so frei von jedem Klange der Mund~ 
art, und doch so klangvoll, so weich und reich, so natiirlich 
und doch so kiinstlerisch gesprochen hatte. Wenn sich die 
Unterhaltung belebte, wenn sie feurig ward, vielleicht gar 
drohte hitzig zu werden, hatte Herwegh immer Nebenwurzeln, 
mit deren Saft er das Feuer dampfen und den Gedanken be~ 
leben konnte, er vermittelte zwischen Kunst und Wissen-
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schaft, zwischen Anschauung und Grundsatzen, und keine 
Gotzen an erkennend, sprach er, der Dichter, oft das ent
scheidende, zusammenfassende Wort. 

Es fehlte also nicht an geisterfrischenden, belehrenden 
und belebenden Umgang jenseits der Schranken der Kaste 
und meine Vorliebe fUr Kiinstlerumgang konnte ich in Ziirich 
reichlich befriedigen. 

Franz Liszt, genial als Mensch, als musikaIischer Denker 
und als ausiibender Kiinstler, der die Tasten, die Hammer und 
Saiten vergeistigte, so daB man aIle musikalischen Stimmen 
zu horen glaubte, nur kein Klavier, besuchte urn jene Zeit 
Ziirich, wohl ebenso sehr durch Richard Wagner, der damaIs 
in ZUrich lebte, als durch die wunderbare Natur angezogen. 
Der Verkehr mit ihm war unS ein LabsaI, und seine Art, 
die Kunst zu verklaren, hatte nicht nur nichts meisterhaft 
Abschreckendes, sondern er ermutigte, er feuerte an, er ver
stand es, daB Einem, ohne Kiinstler von Beruf zu sein, die 
Huldigung der Kiinste die Seele des Lebens darstellen konnte. 
Ich habe mit meiner Frau nie fleiBiger Beethoven gespielt, 
als wenn wir, im gastlichen Wesendonck'schen Hause, bei 
Herweghs, oder bei uns seIber Liszt gehort hatten, und zwar 
nicht bloB spielen, sondern auch reden gehort. Es waren un
vergeBliche Stunden, die sich in Rom wiederholten. Denn der 
Meister floBte groBe Ehrfurcht ein, und man hiitete sich ihn 
unbescheiden zu einer Kunstleistung aufzufordern, aber er 
schloB sich nicht ab, und gab sich nicht wie Einer, der aus 
dem Jenseits kommt, und die Kunst nur zeigt urn sie wieder 
mitzunehmen, nein, er brachte sie, er hauchte sie urn sieh, 
und nichts freute ihn mehr, aIs wenn sein Licht auch durch 
Andere leuchtete, seine Warme auch von Anderen ausstrahlte. 
Seine Begeisterung galt wirklich der Kunst und war nicht auf 
Anbetung seiner Person berechnet. 

Und Ziirich se1bst bot Gottfried Keller. 
Keller war eine Blume seines Landes, ein Strahl -seiner 

Freiheit, ein Abglanz seiner Naturschonheit. Nicht bloB daB 
ein Theil dieser Vorziige in ihm verkorpert waren, ich glaube 
auch, es lebte in ihm so etwas von dem Gefiihl, das auch minder 



begnadete Naturen zuweilen beschleicht, a1s babe er seIber 
einen Theil jener Herrschaft geschaffen. Und nicht ganz mit 
Unrecht. Denn wer seIber Werth jener Natur- und Kultur
gaben mit BewuBtsein durchlebt und andere durch Offen
baru1J.g daran betheiligt, der bethatigt sich schopferisch daran. 
Und Gottfried Keller hat es gethan, singend, malend und er
zahlend. Dabei war in ihm die Wahrheit iiberwiegend iiber 
die Dichtung, mitunter bis zur Trockenheit. Um so merk
wiirdiger ist es, daB er in seinem "Griinen Heinrich" eine Be
gebenheit aus den Kinderjahren erzahlt, aus der so deutlich 
hervorgeht, daB das Wahrheitsgefiihl dem Kinde nicht an
geboren ist, sondern erworben werden muB, so daB es im 
BewuBtsein allmahlicb keimt und bliiht und Friichte tragt. 
Und es hat bei ihm solche Friichte getragen, daB der Mensch 
in Gottfried Keller noch hoher stand als der Dichter. Dieser 
gab ihm sein Bestes in den lyrischen Ergiissen seiner Jugend. 
Spater schlagt ihm oft der Zweifel in den Nacken. Der Kunst
richter paBt immer dem Kiinstler auf und verhindert ihn, 
ein Kunstwerk ruhig mit kiinstlerischer Unmitte1barkeit ab
zuspinnen, und deshalb ist mit wenigen Ausnahmen der ,Ar.
fang seiner Erzahlungen das Schonste. Eine Ausnahme bildet 
sein "Romeo und Julia auf dem Dod" in den "Leuten von Seld
wyla", das auch eine Ausnahme bildet von der Regel, die es 
fiir unstatthaft erklart, einen hochberiihmten Titel auf ein 
neues Machwerk anzuwenden, wie es Berthold Auerbach zum 
Beispiel in seinem Roman "Neues Leben" gethan. "Romeo 
und Julia auf demDorf" sind so urgestaltet dichterisch und pak
kend, sie tragen so das Geprage innerer dichterischer Wahrbeit 
und naturnothwendiger Tragik, daB ich es dem Dichter ver
dachte, daB er in der ersten Ausgabe, der Erzahlung die Be
merkung anhing, es habe sich in der That, wie aus den Zei
tungen ersichtlich, etwas der Art zugetragen, womit er die 
Wahrscheinlichkeit seiner Erzahlung stiitzen wollte. rch ver
wies es ihm, denn seine Dichtung war mehr als wahrschein
lich, sie war wahr und wahrhaftig - und in den folgenden 
Ausgaben lieB er die Anmerkung weg, die in der That nur 
storen konnte. 



Jacob Laurenz Sonderegger 
(r825-1896) 

Am 22. Oktober 1825 in GIiinenstein geboren, studierte er seit 1845 
in Zftrich, Wiirzburg, Prag und Wien und promovierte 1849 in Bern. In 
seinem "Lebens1l!.ufli" hat er nicht nur seine Studentenzeit, sondern auch 
seine praktische Tlltigkeit in Balgach, Altstll.tten und in St. Gallen in 
prll.chtigen Farben geschildert. Seit 1874 PrlI.sident der Schweizer Arzte
kommission und des Schweizer Arztevereins war er einer der popularsten 
und edelsten Arzte nicht nur der Schweiz, sondern iiberhaupt. Ganz be
sonders lag ihm der hygienische Fortschritt am Herzen. Davon zeugen seine 
"Vorposten der Gesundheitspflege im Kampfe ums Dasein dereinze1nen 
und ganzer Volker" (1873 u. 74). Sondereggers Autobiographie, die er mit 
63 Jahren zu schreiben begonnen und dann bis zu seinem 70. Geburtstag 
fortgefilhrt hat, "mochte sein wie ein Landschaftsbild, wo die Gegend die 
Hauptsache ist und nicht die Figur im Vordergrunde, welche die ganze 
Gegend zu betrachten scheint" _ Die "Bilanz" ist das letzte, was er in 
seinem Leben, das am 20. Juni 1896 endigte, geschrieben hat . 

. . . rch bezog die Universitat, damals selbstverstandlich 
Zurich. Demutiger ist selten einer eingezogen. Wie wird es 
dir ergehen, dem Kranklichen, aIler schonen Kiinste Un
kundigen? Nicht einmal sprechen konnte ich so, daB Fremde 
mich verstanden, und ich muBte oft meinen Namen schreiben, 
urn ihn zu nennen. rch litt, nach einer Diphterie der Kinder
zeit, an teilweiser Liihmung der Zunge, so daB ich wohl das 
Zungen-R, aber nicht die Buchstaben 0, S, Z, X auszusprechen 
vermochte und dafiir nur ein schnaubendes Gerausch aus der 
Nase stiea. Nachdem ich hierfiir viele Medizin genornmen, 
kam mir in der Realschule, als von Demosthenes die Rede 
war, der Gedanke, es mochte wohl Obung am besten sein, 
und ich habe durch sieben Jahre jeden Tag vielmal das schone 
Wort exercitium dekliniert und mich, wenn ich allein wax, 
im Sprechen nach meiner Methode geiibt. Es ging noch 
schlecht und mUhsam. Am neuen Ort, wo mich niemand 
ka.nnte, beschloB ich, trotz frUherer MiBerfolge nach der 
neuen Weise zu sprechen. Jeder Satz kostete mich MUhe und 
Gewalt. Ich muB aber sehr klug geschienen haben, denn ich 
sprach wenig. Aber es ging, und nach kurzer Zeit wax ich 
endlich in der Reihe der gewohnlichen Schwatzer. Auch die 
Studenten waxen gar nicht so grimmig, im Gegenteile so 
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liebenswiirdig als moglich, und meine geringe KneipHi.higkeit 
tat meiner Stellung keinen Eintrag. Ich genoB namlich das 
Gluck, einen schlechten Magen zu haben. Viele brave junge 
Leute sah ich an ihrem guten Magen zu Grunde gehen; mir 
war die Tugend leicht gemacht. Man anvertraute mir sogar 
spater die Abschiedsrede beim Fackelzuge Koellikers und das 
Prasidium des Studentenvereins. Es war schon in Ziirich: 
die Berge, der See, die lachenden Ufer, die betriebsame Stadt, 
die groBartigen akademischen Anstalten, vorziigliche Lehrer 
und ein fleiBiges Studentenleben machten jeden Tag genu~ 
reich. Deshalb waren auch die nicht allzuhaufigen Kneip
abende brausend lustig. Der zuruckgezogene stille Siinder, 
sowie der Wirtshaussimpel, welcher die Erholung als Geschaft 
betreibt, die waren ziemlich seltene Species undwenig be
wundert. Das Studentenleben ist mit Recht besungen: das 
sorgenlose Dasein eines Kindes und zugleich das Kraftgefiihl 
eines Mannes ;ein Siegeszug in wissenschaftliche und soziale 
Gebiete, wo andere die Schlachtcn geschlagen und sich ver
blutet haben I Aber auch da ist's nur ein Sehritt vom Er
habenen zum Lacherlichen, von der Poesie zum BlOdsinn. 
Hier der Geck im unerschwinglich kostbaren Wichs, dort 
der wilde Ehemann du quartier latin, der nach zehn Jahren 
ein altes Weib sein wird, dort der himmelstiirmende Titane, 
der meeraustrinkende Riese, der entsetzlich briillende Lowe: 
sie sind doch nur die Sauglinge ihrer Eltern, und miiBten ohne 
diese bald verhungern; sie sitzen aIle noch auf dem Boden 
und konnen nicht auf eigenen Beinen stehen. Der groBe Larm 
ist nicht so bose gemeint und denen gefahrlicher, die ihn 
machen, als denen, die ihn horen. Viele zahlen auf eine Rang
loge im Leben und sammeln sich kaum das Eintrittsgeld fiir 
einen sChlechten Stehplatz; viele glauben poetisch zu schwar
men und schwarmen bOotisch, und den wenigsten, die beim 
Maitrank jubeln, fallt es ein, daB von der ganzen Blutenpracht 
des Friihlings kaum· fiinf Prozent zu Friichten werden. 

Ein liederliches Studentenleben vertragt nur das Genie, 
und wer sich seIber fUr ein solches haIt, hat den Beweis ge
leistet, daB er ein Narr ist. Ein guter Kopf wird in der Regel 
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von der Wissenschaft vie! sHirker angezogen als von der 
Lumperei. Ausnahmen zu folgen ist gefabrlich. Del' Riick
blick in die Studienzeit wird jedem verbittert, del' in alten 
Tagen za.hlt und sieht, wie viele seiner Freunde friih gestorben 
sind oder ruhmlos verstiimmelt auf del' Wahlstatt des Lebens 
liegen. Nicht vor die Pforte der Ehren, auch vor die Thiire 
des akademischen Jubels setzten die Gotter den SchweiB. 
AIle rechte Poesie steht auf prosaischen FiiBen, auch in der 
Studentenzeit. 

Ein junger Mediziner konnte in ZUrich in Wonne schwe!
gen: Botanik bei Oswald Heel' und bei Nageli, Chemie und 
Laboratorium bei Loewig, Physik bei Mousson, beschreibende 
Naturgeschichte mit ganz Darwinscher Naturphilosophie bei 
Oken, Anatomie bei Josef Engel, dem kritischen, sarkastischen 
Manne mit dem guten Herzen, das sich aller Lernbegierigen 
vaterlich annahm, Physiologie bei Koelliker, dem Kiinstler in 
Wort und Bild. - Die Gesellschaft war nicht groB, I2-30 auf 
ein Kolleg. Jeder einzelne stand in personlichem Verkehr mit 
seinen Lehrern; unvermutete Examina kamen nicht selten 
vor; weI' lernen wollte, hatte gute Zeiten und aIle mogli<::he 
Nachhilfe, ganz besonders auch durch Hermann Meyer, den 
unvergleichlichen Prosektor. Die Universitat besaB ein groBes 
Mikroskop von Schiek, die Professoren hatten ihre eigenen 
Instrumente und iiberlieBen sie den Schiilern beim Unter
richte, und endlich gab es sogar zwei Studenten: Steinlin von 
St. Gallen und Miiller von Oldenburg, welche ihre "Ober· 
hausel" besaBen; sie waren abel' auch angestaunt und be
neidet. Ich bin erst im dritten Jahre meiner Praxis zu einem 
eigenen Mikroskop gekommen. Gliickliches Geschlecht unserer 
Tage, in welchen jeder Mediziner so gut sein Mikroskop hat 
wie seine Taschenuhr! 

Anatomic und Physiologic,diese Grundlagen aller Medizin, 
waren glanzend bestellt; es fehlte nicht an Experimenten 
und nicht an Material. Entwicklungsgescl>ichte, vergleichende, 
chirurgische und pathologische Anatomie wurden eifrig be
trieben. Liebigs Sonne war aufgestiegen und versprach Licht 
iibe.r weite Gebiete; parasitare Krankheiten, die Muscardine 



und Achorion Schonleini, wurdendurch Henle bekannt, und 
man stand ahnungsvoll vor den neuen Methoden und Er
folgen, weIche spater durch Pasteur, dureh Lister und dureh 
Robert Koch die ganze Krankenbehandlung und Krank
heitsverhiitung groBartig umgestaltet und verbessert haben . 

. . . Ieh blieb seehs Semester in Ziirich und machte den 
ganzen medizinischen Kursus einmal durch, mit dem Vor
satze, nachher dann die klinischen Facher und Spezialitaten 
an andern Schul en wieder zu betreiben. AIle paar Semester 
die Universitat zu wechseln, ist schadlich; es geht dabei viel 
Zeit und Arbeitslust verloren; auch ist es eine sehr unnotige 
Eitelkeit, wenn der Anfanger den Celebritaten nachlauft; 
jeder tiiehtige Professor bietet ihm iiberfliissig genug. Es 
muB einmal geschanzt sein, lange und tapfer, bis man nur 
das AIlernotwendigste beisammen hat. - Nach den aIlge
meinen Fachern kam die Klinik. Der alte Locher-Zwipgli 
war ein vortrefflicher Chirurg und ein Lehrer ersten Ranges; 
er bot nicht vieles, aber alles griindlich; seine groBen Erfolge 
bei Operation en und Wundbehandlungen verdankte er, wie 
spater Spencer-Wells, wesentlieh seiner peinlichen Reinlich
keit und Genauigkeit, zu der er auch die Praktikanten an
hielt. Das Listersche Verfahren, das groBe medizinische Er
eignis des Jahrhunderts, hat auch hier seinen Schatten vor 
sich hervorgeworfen. Die Narkose war noch unbekannt, und 
die rasche, elegante Operations weise Lochers war noch ein 
Verdienst. Erst im letzten Semester sah ich den Aether 
ofters und das Chloroform einmal im Gebrauche 1). 

"Streben Sie nie nach AuBergewohnlichem, ehe Sie das 
Alltagliche sieher beherrschen I Ein einfacher Beinbruch ist 
eine ordiniire Saehe, aber wenn Sie ihn nicht schon kurieren, 
wird Ihnen spater der Hinkende an jeder StraBenecke be
gegnen I" So energisch der Mann seiner ganzen Natur nach 
war, so zart war er mit der Hand und Wort seinen Kranken 
gegeniiber. 

Derselbe liebenswiirdige und ernste Geist waltete auch in 

1) Ebstein, Arzte-Briefe S.80 und 126. 
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den Salen der medizinischen Klinik, bei K. E. Hassel). dem 
treuen und hochbegabten Lehrer, der die noch junge physika
lische, auch die mikroskopische und chemische Diagnostik 
und die Verwertung der pathologisch-anatomischen Tat
sachen in so anregender Weise lehrte, daB selten einer weg
blieb. Dabei leitete er seine SchUler zu selbstandigem Be
obachten und Arbeiten an und blieb ihr Freund und Berater 
oft ftir Jahrzehnte . 

. .. 1m sogenannten Volkerfriihling r848 ging ich nach 
Wtirzburg ... 

. . . 1m ubrigen war ich gekommen, bei Koelliker, dem GroB
meister des Faches, Mikroskopie zu treiben. Unter seiner 
Leitung haHe ich langere Zeit Nervenendigungen im Frosch
herzen gesucht, eine Reihe sorgfaltiger Bilder nach dem 
Mikroskope gezeichnet und den Text dazu geschrieben, so 
daB es eine anstandige Doktorarbeit werden soUte. Da er
schien in Joh. MulIers Archiv ganz dieselbe Arbeit mit den
selben Bildern. Ein schneidiger Berliner war mir zuvorge
kommen. 

Ferner hatte ich bei Scherer, Liebigs wiirdigen SchUler, 
einen Kurs ftir organische Analysen, besonders des Blutes; 
dann Gynakologie bei Kiwisch, der Zeit und der Bedeutung 
nach einem der ersten Lehrer dieser jungen Wissenschaft. 
Das alles war dankbare und volle Arbeit. Die anderen Kli
niken kamen nur so nebenbei. Del' Interne war beinahe blind, 
aber ein groBer Redner, und deshalb ein gefii.hrlicher Lehrer2). 

Der Chirurg3), eine gealterte GroBe operierte viel und grausam, 
hielt auch bei Nichtchloroformierten! - inne, urn zu do
cieren, und sagte dennoch wenig; zum Beispiel uber Nach
blutungen: "Ab und zu blut'ts, ab und zu blut'ts auch nicht!" 
Am Anfange des Sommersemesters r848 rief er in das voll
gepfropfte Amphitheater des Operationssaales hinein: ,,In
scribieren Sie sich, meine Herren lund kommen Sie dann 
fleiBig; Sie konnen hier was lernen; wir machen hier alles, 

1) Vgl. oben S. 273£. 
2) C. F. von Marcus (1802-62). 
3) Kaj. von Textor (1782- 1860). 
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wie man es in Wien und Paris macht; wir stehen auf der Hohe 
der Zeit!" Ich vermiBte nur noch einen Trompeter und 
schamte mich fUr den Professor . 

. . . 1m Herbste gings nach Wien, zu den berUhmten Privat
kursen, die auch damals glanzend bestellt waren. 

"Das allgemeine Krankenhaus" hatte denselben Um
fang wie jetzt und beherbergte gleichzeitig 2000-2500 

Kranke. 
Dber Hautkrankheiten Iehrte Hebra1) seIber so plastisch, 

so geistvoll und unvergeBlich, daB jeder es als ein Gliick emp
fand, sein Schiiler zu sein. Linhardt gab Operationskurse, 
und der Assistenzarzt Ignaz Semmelweis Geburtshiilfe mit 
reichlicher Praxis. lch erlangte ein Internat, d. h. Aufenthalt 
in der Anstalt seIber. Er war ein klarer und anregender 
Lehrer und feiner Beobachter. Die aIthergebrachte ungeheuere 
Sterblichkeit der Wochnerinnen beunruhigte ihn. Von den 
3-4 Tausend in jedem Jahre Entbundenen starben zeitweise 
r5-20 %, aIle an Pyamie, trotz sonst regelrechter Behand
lung. "Wir machen dieses UngIiickseiber. Die Frauen werden 
durch die pflegenden Hande, durch Betten und Gerate in
ficiert." Das war seine, durch massenhafte Erfahrung ge
wonnene Ansicht. Seife, Chlorkalk, Nagelbiirsten und aIle 
moglichen ReinlichkeitsmaBregeln hielten ihren Einzug, und 
nach wenigen Wochen ging die Sterblichkeit bis auf 5 %, ja 
auf r% herab und die seuchefreien Zeiten wurden langer. Wir 
fremden Kursteilnehmer befolgten die Vorschriften glaubig 
und strenge, der alte Kliniker aber verhohnte sie bei jedem 
Anlasse. Es war ein Jammer-Professor. Seine Schilderung 
yom Kindbettfieber tonte wie ein Drama: Dialoge zwischen 
den einzelnen Organen, Rache des Bauchfells gegen den 
zornig sich aufbaumenden Uterus, Exekution durch das 
Fieber, Pfandrecht bei den Schiittelfrosten und dergieichen 
Unsinn ohne Ende. Wenn wir nicht zu Nestroy ins Karl
theater gehen konnten, horten wir einen solchen Vortrag des 
an Geld und EinfluB reichen Alten. Mit ganzem Herzen aber 
hingen wir am "Semmel-Nazi", der nicht nur von seinem Vor-

l) Ferd. Hebra (I8I6-8o). 
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gesetzten schnode behandelt, sondern auch von bedeutenden 
Mannern und hervorragenden Arzten bespOttelt wurde -
so lange es anging. Er war zum Mfutyrer der Wissenschaft 
bestimmt, wurde im Laufe der Jahre sehr gereizt, dann ge
hirnkrank und starb als Professor zu Pest an progressiver 
Paralyse. Seine Ansichten aber sind spater zum Gemeingut 
aller Arzte geworden und haben eine ungeahnte wissenschaft
liche Revolution angeregt, weIche nach Jahrzehnten zu Li
sters aseptischer Wundbehandlung fiihrte, die nun auch den 
Wachnerinnen so segensreich geworden ist. Die Grundge
danken sind dieselben geblieben, die Hulfsmittel sind durch 
die Arbeiten des deutschen Reichsgesundheitsamtes sehr ver
vollkommnet und die Methode ist selbstbewuBter geworden. 
Was Semmelweis ahnte, haben Pasteur, Robert Koch und 
seine bakteriologische Schule gefunden, zur Anschauung ge
bracht und mit Experimenten, die sie an Tieren, die "alte 
Schule" aber wider Willen am Menschen gemacht, unan
fechtbar bewiesen. 

Selbstverstandlich wurden auch die vortrefflichen Abtei
lungen von Schuh und Dumreicher oft besucht, ganz besonders 
aber die Klinik von Skoda, dem Haupte der physikalischen 
und anatomischen Diagnostik .. In freien Stunden horten wir 
auch Jos. Hyrtl. Wir horten aUe diese GraBen; gesehen haben 
wir beinahe nichts von dem, was sie uns zeigen sollten und 
woUten. Es waren wenigstens 200 Studenten urn ein Bett 
oder urn einen Operationstisch herum. Wer etwas sehen und 
lernen wollte, der muBte Privatkurse nehmen. An soIche 
'Obelstande denken diejenigen nicht, weIche meinen, fUr die 
Schweiz ware eine einzige BundesuniversWit ein groBes Gluck; 
sie vergessen, daB man es selbst in Wien nicht erzwingen 
kann, das Beobachtungsmaterial und die Lehrkrafte ent
sprechend der Studentenzahl zu vermehren. Fur die ersten 
drei Jahre ist der Mediziner an einer kleinen Schule besser 
aufgehoben als an einer groBen, und diese wird erst fUr den 
Gereiften recht nutzbar, insofern er Geld genug hat, Privat
kurse zu nehmen. Man kann aIle sogenannten Geisteswissen
schaften predigend lehren und es kommt auf hundert Zuhorer 

E b s t ei n, Ante-Memoiren. 21 
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mehr oder weniger nicht an. Bei den Edahrungswissen
schaften ist's umgekehrt . 

. . . Am ersten Januar 1850 fing ich meine Praxis in Bal
gach an. Ein Gliickspilz wie ich war, hatte ich schon nach 
einem Monat taglich meine 20-30 Kranke, und von da an 
hat der Strom durch 44 Jahre angedauert. Ich trieb alles, 
wie der Landarzt es tun muB, und selbstverstandlich waren 
es die Fane der Augenheilkunde, die Chirurgie und der GeM 
burtshiilfe, welche mich am meisten einfiihrten und beglau
bigten. Die Unheilbaren, die auf jeden neuen Doktor 10s
stiirzen, desertierten wieder oder starben und wurden durch 
die Schar der gewohnlichen FaIle ersetzt, von denen der Arzt 
schlieBlich lebt. Wichtiges ist Ausnahme; wissenschaftlich 
ist alles, wenn man es sorgfaltig betreibt, und menschlich 
bedeutungsvoll alles, wenn man nicht Maschinen-Reparateur, 
sondern Arzt sein will. 

Ich bin nicht mit groBen Anspriichen ins Leben gegangen. 
Nahrung und Kleidung und etwa die Stellung eines Lehrers 
oder Landpfarrers, das war alles, was ich erwartete; deshalb 
war ich angenehm iiberrascht, als sich mir bald manche Ho
noratioren der Gegend, selbst aus dem damals noch fernen 
St. Gallen, anvertrauten. 

. . . Die erste Leichenoffnung meiner Praxis war die des 
alten Collega Dr. G. Custer, eines sehr angesehenen Bota
nikers und Arztes. Er war an Perforation eines Darmes ge
storben, nachdem er ungeheure Schmerzen schweigend er
tragen und sein Sterben ruhig beobachtet hatte: "Jetzt muB 
ich die Arme zum Atmen anstemmen. Die Lahmung des 
Darmes ist perfekt; das Zwerchfell auBer Funktion. Ich er
kalte. Mein PuIs flattert - ist weg. MuBt die Sektion machen 
lassen, mein lieber Sohn! Es ist ein Loch im S.-romanum. 
Wird interessant." Dazwischen nahm er wiirdig Abschied 
von seiner Familie. Der Mann hat ganz genau diagnostiziert. 
Ich habe seither viele A.rzte behandelt, manche sterben sehen 
und von noch mehreren gehort; sie haben fast ausnahmslos 
Geduld im Leiden und Ergebung im Sterben bewiesen. Ich 
rechne das dem Beruf hoch an und wtinsche sehr, daB es sich 



auch bei mir bewahren mochte. Der wohltatige Mann war 
nicht popular und hatte einen win zig kleinen Leichenzug. 
Tags darauf wurde ein alter Saufer begraben, der tragisch 
verungluckte, und die Kirche vermochte das Leichengeleit 
kaum zu fassen. Die Komodie am Grabesrand ist mir ein
drucklich geblieben und hat mir die Meinung befestigt, daB 
derjenige mein Freund ist, welcher meine guten Zwecke 
fordert, nicht aber der, welcher nur hinter meinem Sarge 
hergeht. Das Sterben und Begrabenwerden macht man am 
best en mit seinem Gotte unter vier Augen abo 

Ohne personliche Untersuchung habe ich nie jemanden 
behandelt und mich immer angestrengt, meinen Klienten 
das Widersinnige des Dispensierens auf bloBen Bericht hin 
klar zu machen. Es half abernicht viel. Der Mensch hat Be
durfnisse fur Unklares wie fur Unverdauliches, und ich galt 
einfach fur sonderbar, wo ich ehrlich gewesen. Ich muBte 
in meiner Medizinerstu be immer an den Medizinmann des 
Indianer denken. Er macht einen HeidenHirm, die Sonnen
finsternis zu vertreiben, und sie vergeht auch richtig! Einen 
solchen Medizinmann will das Publikum haben, und ein 
solcher dad der Arzt nicht sein: da steckt der Haken! Ich 
gab Gebildeten sehr oft gar nichts, Ungebildeten etwas Milch
zucker, den ich en gros kaufte, damit sie stille halten und mir 
nicht mit Aderlassen und Pillen den ruhigen Ablauf des Pro
zesses storen. Wo eine runde klare Aufgabe vorlag, da ver
ordnete ich, was zur Zeit gebrauchlich war. In Erfahrungs
sachen und auf anderer Kosten originell zu sein, ist eine 
Schlechtigkeit. Gott bewahre mich vor einem originellen 
Arzte! "Ein Quidam sagt': Ich bin von keiner Schule -
Kein Meister lebt, mit dem ich buhle- Auch bin ich weit 
davon entfernt - DaB ich von Toten was gelernt! Das heiBt, 
wenn ich ihn recht verstand: - Ich bin ein Narr auf eigne 
Hand." Dieses Wort von Goethe l ) ist noch viel zu geIinde 
fUr den eitlen Tropf, der einen Patienten zu seinem Versuchs
tier macht. Sehr oft drangte sich mir die Dberzeugung auf, 

1) Den Originalen (1812). 
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daB meine Klienten infolge schle€hter Wohnung, Nahrung 
oder Kleidung, durch ihre Berufsbetreibung oder ihre Lebens
gewohnheiten krank geworden seien, und daB die Behandlung 
dort einsetzen miisse, nicht mit dem Medizinkasten; ich wurde 
Schulmeister und Gesundheitspfleger und las mit Andacht, 
was von Pettenkofer und Voit aufzutreiben war, studierte 
Parkes Handbuch, Kirchner, sowie Rankes Physiologie mit 
hygienischen Nutzanwendungen. Ich stand vor der Pforte 
eines Gartens, in welchem manches Kraut fiir meine Schmer
zen zu finden war. Der Unglaube an das handwerksmaBige 
Mixturvergeben war leicht zu begriinden, aber der Glaube, 
daB der Mensch dennoch sein Leben und seine Gesundheit 
mehren und bess ern konne, der war schwer zu erringen, aber 
er war schon und hat mich erwarmt. Manche gingen ganz 
verstandnisvoIl auf hygienische Rate ein, manche brauchten 
etwas Milchzucker zur Nachhiilfe, und manche gingen emport 
von dannen und wandten sich an solche, die mehr wuBten und 
auch etwas verordneten. "So ist das Landvolk!" Der Vor
wurf ist ungenau. Stadter und Gebildete sind in diesen An
gelegenheiten ganz und gar nicht aufgeklarter als das Land
volk, und ein gesunder Schwindler, der Geld machen will, 
tut gut, sich in einer Stadt niederzulassen; vornehme Welt 
wird ihm nicht ausbleiben, und auch Studierte, Lehrer, 
Advokaten und Geistlichkeiten werden ihm nicht fehlen. Der 
Bauer arbeitet mit einem kleineren Gedanken-Kapital als 
der Gebildete, aber nicht schlechter. Die Diimmsten zu 
Stadt und zu Land sind immer die Schlauen. Diese miB
trauen jedem, ausgenommen einem Schelmen. 

Man spricht viel von Hygieine. Der Arzt muB schon gute 
Praxis haben, urn die Ehrlichkeit auszuhalten; die Welt will 
betrogen sein und nimmt es ihm sehr iibel, wenn er sie nicht 
betriigt. 

Selbstverstandlich blieben mir viele FaIle fiir die Behand
lung mit dem Messer, mit der Zange, mit dem Gips und mit 
Medikamenten, und ich kam, trotz vielen und tiefen medizi
nischen Unglaubens, gar nicht zur Ansicht, daB diese zu ent
behren waren. Ich verordnete immer nur aUopathisch und 
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niemals in so groBen Dosen, wie ich es bei Homoopathen ge
sehen. Diese blieben mir in jeder Beziehung unversUindlich; 
am unverstandlichsten war mir ihre Ehrliehkeit. Ieh war 
wohl befreundet mit manehen, deren politische, religiose oder 
medizinisehe Anschauungen den meinigen entgegengesetzt 
waren, aber nie mit einem Homoopathen. 

Der beste KompaB, zwischen Aberglauben und Unglau
ben hindurchzurudern, war fiir mich der Nihilismus von Skoda 
und Hamernjik. Was nicht eine scharfe Kritik aushalt, ist 
gar nichts wert; aber frivol darf die Kritik nicht sein, sie muB 
ernsthaft bleiben. Meine Liebhaberei waren die chronisehen 
Kranken. Ursaehe, Verlauf, Heilung oder Tod, alles schreitet 
langsam einher, und der einfaltige Mensch vermag zu folgen, 
kann mit recht verbissener Beharrlichkeit vieles erreichen, 
andern, bessern. Eine akute Krankheit ist sehr oft wie eine 
Feuersbrunst bei Sturmwind: bis die Losehapparate spielen, 
ist schon alles am Boden. Ieh nehme hier die Augenheilkunde, 
Chirurgie und Geburtshiife selbstversUindlich aus, da hat 
uns Gott einen gr6Beren Kredit eroffnet und gibt sich den 
Anschein, als dlirfen wir mitsprechen. 

Meine Bilanz. 
Ich habe sehr viel Gliick erlebt und fast alles ohne mein 

Verdienst. Ieh war gliieklich als Arzt, allerdings nicht durch 
das, was ieh, sondern durch das, was andere geleistet. Ich 
habe in dem mit groBter Miihe erworbenen und behaupteten 
Parterresitze des arztlichen Berufes ein erhebendes Sehauspiel 
des Kulturlebens, ja der arztlichen Moral an mir voriiber
ziehen sehen. Vor allen ersehien mir Ignaz Semmelweis, der 
Johannes HuB unserer jetzigen Epidemielehre, Listers ge
marterter Vorlaufer, der das feste Contagium geahnt und 
siegreich bekampft hat. Ich genie Be naeh bald einem halben 
Jahrhundert noeh ungeschwaeht die Freude, die ich emp
funden, als ich die Todesfalle des Kindbettfiebers gewaltig 
abnehmen sah, und als ieh, ohne mit der mensehliehen Trag
heit zu reehnen, auf das Versehwinden dieses Elends hoffte. 
Ich durfte es erleben, daB die kiihnsten Hoffnungen jener Zeit 
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dann spater in der Chirurgie und in der Gynakologie in Er
fiillung gingen. Wohl mag da und dort unnotig viele gyna
kologische Lokalbehandlung getrieben werden, aber was heiBt 
das gegenUber den vielen Frauen, die ieh frUher Iangsam ver
bluten gesehen und die man jetzt rettet; was will das sagen 
gegenUber den zahlreiehen Ovariengesehwtilsten, die fast 
ausnahmslos zum Tode fiihrten, und die jetzt fast ausnahms
los geheilt werden! !eh habe jene traurige Zeit noeh mit 
durehgelebt und deshalb mit Jubel meine jungen Kollegen 
begrUBt, die der Ieidenden Menschheit so vieles bezahlten, was 
ieh ihr sehuldig geblieben. 

Ais ieh studierte, war der schwarze Star "eine Krankheit, 
bei der der Kranke niehts sah und der Arzt aueh niehts". 
Wahrend meiner Praxis erlebte ich einen groBen Sieg aueh 
auf dies em Gebiete, die Entdeekung und den Gebraueh des 
Augenspiegels, spater des Kehikopfspiegeis mit allen weit
gehenden Foigen. 

leh habe den Anfang der sehmerzlosen Operationen ge
sehen, die Einfiihrung des Aethers und des Chloroforms; ieh 
habe es selbsthandelnd miterlebt, wie def Sehrecken def 
Chirurgie: der Sehmerz, der BIutverlust und das Wundfieber 
bekampft und besiegt wurden. 

leh gehorte zu der ersten Generation, der es besehieden 
war, die anatomisehe und physiologisehe Auffassung am 
Krankenbette zu verwerten und die physikalisehe Diagnostik 
zu handhaben, wobei man allerdings weiter kam, als bei der 
hergebraehten Hu,felandschen Praxis. Ieh UberflUgelte den 
alten Doktor, wie ieh spater von dem modernen Chirurgen und 
Gynakologen UberflUgelt wurde, den ich wohl begriff, mit dem 
ieh aber nieht mehr konkurrenzIahig war. Alles hat seine 
Zeit. 

In den ersten Jahren meiner Praxis lernte ich die An
wendung des Thermometers am Krankenbette sowie den 
wissenschaftlichen Gebrau,ch des Wassers als H eilmittel und 
war glUeklieh, anstatt des kiinstlerisehenSelbstbewuBtseins, 
das mir ganzlieh fehlte, eine gute natqrwissenschaftliche 
Qnmdlage Zu finden. 



327 

Ais Student habe ich Rokitanskys Pathologie und Krasen
lehre sehr lieb gehabt, und als sie begraben wurde, hatte ich 
mich an einem Fackelzug bei der fiirstlichen Leiche beteiligen 
mogen. Als Arzt habe ich V irehows Cellulurpathologie ver
schlungen und, wenn auch leider langsam, verdaut; schlieB
lich ist sie mir doch in Fleisch und Blut ubergegangen und ich 
freute mich der besseren Erkenntnis. 

Mit einem gelinden Schauer habe ich noch als Student 
SehOnleins Entdeckung einer parasitaren Hautkrankheit und 
Henles Abhandlung uber die auf einem Pilze beruhende 
Muscardineseuche der Seidenwiirmer kennen gelernt. Spater 
- allerdings 30 Jahre spater - sind die Eroberungen Schlag 
auf Schlag gekommen; ich verfolgte sie mit der lingstlich 
frohen Spannung, wie ich 1870/71 die Siegestelegramme der 
Deutschen verfolgte, und daB ich die groBen Feldherren dieses 
folgenschweren wissenschaftlichen Kampfes: Pasteur, Petten
ko/er und Robert Koehl). personlich kennen gelernt und von 
den Deutschen oftmals ihres Wohlwollens gewiirdigt worden, 
zlihle ich zu den Gliickfallen meines Lebens. 

Also gehorte auch ich zu den Gliicklichen, die durch die 
Hygieine aus dem Hause der pharmazeutisehen Knechtschaft 
entronnen, nach langen lrrfahrten und naeh manchem un
notigen Apisdienste das gelobte Land der Volksgesundheits
pflege wenigstens erspahen und seine auBerste Grenze be
treten durften. leh will ganz gerne mein graues, oft recht 
unklares Haupt zur ewigen Ruhe legen, denn ich bin iiber
zeugt, daB, wennauch nicht schon morgen, dennoch eine 
bessere Zeit anbricht, in welcher die Naturwissenschaft im 
Dienste der Humanitat viel ausgiebiger arbeitet als jetzt und 
die Hygieine ein Stuck Religion sein wird. 

Als Biirger hatte ich eine schone Lebenszeit. Die Periode 
von 1847 bis 1896 gehort wohl zu den besten in der Schweizer
geschichte. Unser Vaterland ist starker und geachteter, 
reicher und gliicklicher geworden . 

• . . FUr mich personlich war ich kein Streber, sonst ware 

.1) Vgl. die Briefproben in Ebstein. Arzte-Bri~fe S. ISO ulld 186. 



328 

ich nicht so lange Jahre bei der bescheidensten Landpraxis 
geblieben und ohne aile politischen Amter und Wurden. 
Fur das Sanitatswesen wie fur Krankenpflege aber war ich 
ein Streber aus Grundsatz und mit Rucksichtslosigkeit, ver
wendete jedoch dabei viel zu wenig Honig und zu viel Galle. 

Heinrich Rohlfs 
(I827-1898) 

Am 17. Jnui 1827 in Vegesack geboren, studierte er in Gottingen, 
Berlin, Prag, Wiirzburg und Paris. Aus dieser Pariser Zeit stammen seine 
Erinnerungen an einen Besuch bei Heinrich Heine im Jahre 1851. Bis 
1874 trieb er arztliche Praxis. Er siedelte dann nach GOttingen iiber und 
schrieb dort die Geschichte der deutschen Medizin (zwei Bande, 1875-1880). 
deren erster dem Gottinger Pharmakologen Marx (1796- 1877) mit dem 
Zusatz "dem Einzigen in tiefster Ehrfurcht und inniger Freundschaft" 
gewidmet wurde. Man war, wie Hasse schreibt, in Gottingen iiberrascht 
und erstaunt. "Die Sache klarte sich zu unserer Beruhigung durch das 
Marxsche Testament auf, in welchem er Dr. Heinrich Rohlfs zum Universal
erben des nicht unbedeutenden Marxschen Vermogen eingesetzt war." 
Besonders verdient machte sich Rohlfs mit der Begriindung des "Deutschen 
Archivs fur Geschichte der Medizin und med. Geographie" (1877- 1885, 
8 Bande), das er mit seinem Bruder Gerhard, dem Afrikareisenden. 
herausgab. Von 1881 bis zu seinem Tode (5. Mai 18g8) lebte H. Rohlfs in 
Wiesbaden. 

Ais ich im Friihjahr 1851 nach Paris kam, schwankte ich 
lange, ob ich es wagen sollte, Heinrich Heine zu besuchen. 
Mehrere Bekannte, die ich dort traf und denen ich meine 
Zweifel mittheilte, versicherten mir, daB es mir nichts helien 
konne, wenn ich zu ihm ginge, indem ich sicherlich abgewiesen 
wiirde; denn Heine's Zustand sei ein solcher, daB er nicht 
einmal die mit Empfehlungsschreiben von seinen Verwandten 
Versehenen zu sich HeBe und selbst Leute von literarischem 
Rufe nicht mehr annehme. Einem Enkel der Goethe'schen 
Charlotte in Werther's Leiden, der auf diese Verwandtschaft 
hin keinen Zweifel hegte, vorgelassen zu werden, war dasselbe 
widerfahren. Dies Alles waren Beweggriinde genug, mich in 
meinem Schwan ken zu besHirken. Der Gedanke jedoch, daB 
ich mir, wenn ich Paris wieder verlassen hatte und Heine 
vie1leicht picht mehr zu den Lebenden g~horte, stets Vor-
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des Dichters personliche Bekanntschaft zu machen, bestimm
ten mich endlich, zu ihm zu gehen. 

Heine wohnte in einem von dem alten Paris, der Cite, 
sehr entlegenen Stadtviertel. Hat man sich durch den Strom 
der eleganten Equipagen und Reiter auf den von allen 
Volkern der Erde wimmelnden Boulevards gliicklich durch
gearbeitet, so gelangt man am auBersten Ende der noch sehr 
belebten Chaussee d' Antin, auf der das Gelarm der Boule
vards noch immer in den Ohren nachklingt und die Augen 
noch geblendet sind von der Pracht und GroBartigkeit der 
mannigfaltigen Gegenstande, durch eine kleine SeitenstraBe 
in einen Stadttheil, in dem man nur noch durch die Hohe und 
Eleganz der Hauser erinnert wird, daB man in Paris ist. Hier 
schweigt das ewige Gerassel der Wagen, - hochstens sieht 
man einen Omnibus in gleichmaBigem Trabe dahinfahren -
hier werden die Ohren nicht mehr verletzt durch die uner
traglichen und unarticulirten Tone des nomadisirenden Kauf
mannsstandes, hier hort man nur in der Ferne die monotone 
Musik der von Tagesanbruch arbeitenden Drehorgeln, auf 
denen Invaliden durch deutsche Melodien das musikalisch so 
hoch gebildete Ohr der Pariser in Entziickung versetzen. In 
diesem Viertel, dessen StraBen nur die beriihmtesten euro
pais chen Stadte zu Pathen haben, wohnte auch Heinrich 
Heine und zwar in der Rue d'Amsterdam No. 50. Die Dichter 
liebten von jeher die Einsamkeit. Wohin hatte also Heine 
sich besser zuriickziehen konnen, als nach diesem Stadttheil, 
der, ohne den Schmutz und die unheimliche Diebesstille 
anderer Vorstadte zu besitzen, den Comfort und die Eleganz 
des iibrigen Paris aufweist? Zwei Stiegen im Hinterhause des 
Gebaudes fiihrten zu der Wohnung des Dichters. Eine junge 
Dame, deren Gesichte eine tiefe Trauer aufgepragt war, offnete 
mir die Thiir. Ihr trug ich meine Bitte vor. Welche kaum ge
hoffte Freude fUr mich, als sie, nach wenigen Augenblicken 
zuriickkehrend, mir EinlaB in das Zimmer des Dichters ge
wahrte! Wegen der herabgelassenen Vorhange herrschte in 
dem Gemache, das durch ein paar auf den inneren Hofraum 
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fiihrende Fenster erhellt wird, ein abenddammerliches Licht. 
In dem den Fenstern entgegengesetzten Theile des Zimmers 
steht des Dichters Bett, im Halbkreise von einem Of en schirm 
umgeben, urn so viel wie moglich allen Zug abzuhalten. Wie 
schlug mein Herz, als ich, urn den Schirm mich wendend, nun 
endlich, in einer halb sitzenden, halb liegenden Stellung, den 
Dichter vor mir sah! Ich weiB nicht mehr, was ich gesprochen 
habe; ich stand einige Augenblicke stumm an seinem Lager. 
AIle Eindriicke, die ich jemals bei der Lectiire der Heine'schen 
Schriften empfangen hatte, schienen in meinem Geiste zu 
gleicher Zeit bei dem Anblicke des Dichters wieder aufzuleben. 
Von einer schrecklichen Krankheit bewaltigt, lag er, ein Pro
metheus an den Felsen geschmiedet, schon seit drei Jahren 
an sein Bett gefesselt, mit den Qualendes Todes stets ringend, 
ohne die Freuden des Lebens, die von ihm so lieblich besungenen 
irdischen Gotter, genie Ben zu konnen. 

"Nehmen Sie es mir nicht iibel," hob er an, "daB ich mich 
in diesem Augenblicke nicht lange mit Ihnen unterhalten 
kann, weil ich gerade jetzt von den heftigsten Krampfen ge
peinigt werde, so daB ich alle meine Geisteskraft zusammen 
nehmen muB, urn nur sprechen zu konnen." Darauf zog er 
mit den Handen, die er meistens iiber die Stirn geschlagen 
zu halten pflegt, die gelahmten Augenlider empor und schaute 
mich an mit einem Blicke, aus dem tiefes Leiden, stoischer 
Muth und ein verglimmendes Feuer zugleich zu athmen 
schienen. Obgleich seine Augenlider gelahmt waren und seine 
Sehkraft bedeutend abgenommen hatte, so hatte doch der 
Vesuv seines Blickes noch nicht aufgehort, feurige Blitze zu 
spriihen. Heine's Physiognomie ist ungemein interessant; die 
hohe, freie Stirn zeugt von der Tiefe seiner Gedanken, die 
scharfgeschnittene Nase und die schmalen, eng zusammen ge
preBten Lippen erwecken unwillkiirlich den Gedanken in uns, 
daB jedes seiner Worte eine Satire sein miiBte, und man ist 
nicht wenig iiberrascht, aus diesem Munde eine Stimme vom 
weichsten Klange und Worte von der Milde der Friihlingsliifte 
des Wonnemonats ertonen zu horen. Daneben giebt der starke 
Schnurr- und Kinnbart dem abgemagerten und eingefallenen 
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Gesichte etwas eigenthiimlich Damonisches. Trotz der heftig
sten Krampfe, die vom Riickenmark aus seine untern Extre
mitaten befallen hatten, konnte ich doch in seinen Mienen 
keine Spur von Schmerz lesen. Einen Menschen leiden sehen, 
erregt MitIeid; einen Menschen mit Seelenruhe, mit Stoicis
mus die furcht barsten Qualen ertragen sehen, steigert das 
Mitleid zur Bewunderung. 

Das Jahr r848 brachte Heine die Leiden hoffnungslosen 
Siechthums, das ihn seitdem bestandig an's Krankenzimmer 
fesselte. Sein Obel bestand in einer Erweichung des Riicken
marks 1). Die untere Korperhalfte war bei ihm vollkommen 
gelahmt, ebenso die Augenlider. Nur die obern Extremitaten 
konnte er noch frei bewegen. Die Krampfe beschrankten sich 
jedoch nicht bIos auf die gelahmten Theile, sondern befielen 
auch die Athmungs- und Schlingorgane. Manchmal hatten 
sie solche Starke, daB der ganze Korper wie eine Spirale sich 
kriimmte. Die einzige Linderung verschafften dem Dichter 
groBe Gaben Opiums; doch scheiterte auch dessen Wirkung 
haufig an der Intensivitat der Anfalle. Sehr charakteristisch 
fiir Heine ist, daB er auch in der Medicin Freigeist war. "Ich 
glaube nicht," sagte er eines Tages zu mir, "daB noch Hoff
nung fiir mich vorhanden ist, meine Gesundheit je wieder zu 
erlangen, iiberdies habe ich kein Vertrauen zu den franzosi
schen Arzten als Heilkiinstlern; sie mogen ausgezeichnete 
Chirurgen sein und auch auf die Diagnose der innern Krank
heiten sich gut verstehen, sie verstehert aber nicht dieselben 
zu heilen. Ich nehme iibrigens keine Medicin, weil ich an ihre 
Wirkung nicht glaube. Das einzige Medicament, welches ich 
in meiner ganzen Krankheit genommen habe, war Jodkali, 
ohne daB ich dadurch eine Verbesserung meines Zustandes 
verspiirt hatte. Man hat mich gebrannt, ich habe verschieden
artige Bader gebraucht - doch Alles ohne Erfolg!" Ais ich 
ihm darauf erwiderte, daB, da er noch frei sei von torpidem 
Fieber, man nicht alle Hoffnung aufgeben diirfe, eine Ab-

1) 'Ober Heines Krankheit sind die Akten trotz G. Rahmer's Schrift 
(H. Heines Krankheit und Leidensgeschichte, Berlin 1901) noch nicht 
ge:>chlossen. 
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nahme seiner Leiden zu bewirken, und daB, wenn auch dem 
Schatze unserer Arzneimittel ein unniitzer Ballast beigemischt 
sei, man doch ohne dieselben nicht fertig werden konne, zu
mal die Wirkung mancher vollstandig erwiesen sei, antwortete 
er: "Es mag sein, daB viele Arzneien trefflich wirken, doch da
zu gehort ein eigener Glaube; das aber glaube ich, daB mancher 
Arzt auf irgend einem beliebigen Dode Deutschlands mich 
richtiger behandeln wiirde, als die A.rzte von Paris." 

Heine geharte nicht zu den groBen Mannern, welche, wenn 
man ihre persanliche Bekanntschaft macht, nachher in uns den 
Wunsch erregen, dieselbe lieber nicht gemacht zu haben. 
Heine zahlte zu den Ausnahmen. Er machte auch in seinen 
Unterhaltungen den Eindruck eines genialen Mannes. Nur 
insofern fand ich mich im Irrthum, als ich ihn mir als einen 
Solchen gedacht hatte, der nicht drei Worte sprechen kanne, 
ohne beim vierten satirisch zu werden. Die mephistophelische 
und damonische Seite seines Geistes, die in seinen Gedichten 
und prosaischen Schriften gleich Wetterleuchten iiberall her
vorblitzt, vermiBte man in seinem Gesprache beinahe ganzlich. 
Nur zuweilen wad er als Wiirze einen sarkastischen Witz 
ein. Sonst war er in seiner miindlichen Unterhaltung 
ebenso einfach wie in seinen schonen lyrischen Gedichten. 
Aber eben diese ungekiinstelte Einfachheit iibte einen unge
meinen Zauber aus. Die Worte floss en ihm harmonisch vom 
Munde, und er sprach iiber die verschiedenartigsten Gegen
stande mit einer Gewandtheit und Leichtigkeit, daB es in der 
That Bewunderung erregte, wenn man bedachte, wie sehr er 
fortwahrend leiden muBte. Weder sein GedachtniB, noch die 
Scharfe seines Verstandes hatte bis dahin im Geringsten in 
Folge seiner schrecklichen Krankheit gelitten. Und niemals 
harte ich ihn iiber seinen traurigen Zustand in solchen Klagen 
sich ergehen, wie sie bei Menschen gewohnlichen Schlages 
iiblich sind. Nur einmal, als wir gerade iiber die Zustande 
Deutschlands sprachen, harte ich ihn ausrufen: ,,0, kannte 
ich doch noch einmal mein Vaterland wiedersehen, ware es 
mir doch vergannt, in Deutschland zu sterben!" 

Stets wird mir der Tag in Erinnerung bletben, an, welchem 
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ich Abschied von Heine nahm. Jedes Mal, wenn ich ihn bis
her besuchte, hatte ich ihn im Bette getroffen, entweder in 
Gesel1schaft seiner Frau oder seines Vorlesers. Dieses Mal 
traf ich ihn allein, mit einem langen, schwarzenTalar angethan, 
jn einem Fauteuil am Fenster sitzend. Die Kdimpfe hatten 
sich mit solcher Heftigkeit eingestellt, daB er es im Bette nicht 
mehr hatte aushalten konnen. Die Gardinen waren von den 
Fenstern weggezogen, und die herbstliche Sonne umstrahlte 
das Haupt des Dichters und vergoldete die Silberlocken seines 
Haares. Als ich eintrat, zog er mit matter Hand seine Augen
lider empor. Er konnte kaum sprechen. Der Anblick war 
fUr mich hochst erschUtternd. Ich habe manchen Kranken 
mit dem Tode ringen, auf Schlachtfeldern die Opfer der Kriegs
furie das Schrecklichste erleiden sehen, - mein Herz wurde 
tief ergriffen - niemals aber hatte ich eine Empfindung wie 
die, als ich den Dichter in diesem Zustande sah. Er erinnerte 
mich an den sterbenden Konig von Thule. Die Sonne selbst 
schien Mitleid mit dem Kranken zu haben; sie Hichelte so 
mild und verkHirte das gramgefurchte Gesicht des Dichters 
wie mit einem Heiligenschein. Ais er mir die Hand zum Ab
schiede reichte, die durch das lange Krankenlager sich so 
weich wie Sammet anfUhlte, rief er aus: "GrUBen Sie meine 
Freunde in Deutschland von mirt" 

Vier lange Jahre muBte Heine noch diese entsetzlichen 
Leiden ertragen, bis der Tod ihm die Ruhe brachte, die er im 
Leben vergeblich gesucht hatte. 

Theodor Billroth 
(I829-I894) 

Geboren in Bergen auf Rugen am 26. April 1829, gestorben in Abbazia 
am 6. Februar 1894. - In Gottingen begann er sein Medizinstudium -
und dort schwarmte er fur Jenny Linds Gesang. Dann ging er nach Berlin, 
wurde B. v. Langenbecks Schuler. 1860 ubernahm er die chirurgische Klinik 
in Zurich, und 1867 diejenige in Wien. Dort schuf er mit dem Reichtum 
seiner Ideen seine Arbeiten und setzte sie mit seinen Schulern in chirurgische 
Taten um. Man rechnete es ihm hoch an, daB er .. den Mut hatte, in der 
Chirurgie die volle Wahrheit zu sagen, indem er mit beispielloser Offen
heit fiber alles, was ihm gluckte und miBgluckte, Rechenschaft ablegte". -
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In seinen Briefen .. wandeln wir in einem Garten, wo die Dankbarkeit 
und Freundschaft bliihen, wo Wissenschaft und Kunst, eng verschlungen, 
nebeneinander ranken und ein kostlicher Humor aufschieBt. Alles umgriint 
von bestrickender Liebenswi\rdigkeit". Autobiographisch hat uns Bill
roth nur diese kurze autobiographische Skizze hinterlassen, die aus Wien 
vom Juni 1880 datiert ist. Nach seinem Tode erschien sie in den Wiener 
medizinischen Blltttem nebst einigen an ihn gerichteten Briefen von B. Vi 
Langenbeck und Robert Koch I ) • 

. . . Christian Albert Theodor Billroth wurde am 26. April 
1829 in Bergen auf der Insel Rugen geboren, wo sein Vater 
evangelischer Pfarrer war. Die nicht sehr verbreitete Familie 
Billroth stammt aus Schweden. Die Mutter des Th. Billroth 
(geborene Nagel) war aus Berlin. Ihre Mutter aus Pommern 
(eine geborene v. Willich); ihre Mutter (die UrgroBmutter 
von Th. Billroth) war eine Franzosin (geborene von Beaulieu). 
Th. Billroth war der alteste von fUnf Knaben. Sein Vater 
starb bald nach der Geburt der jungsten Knaben (Zwillinge). 
Die Erziehung der Kinder wurde allein von der vortrefflichen 
Mutter, welche als Witwe in Greifswald lebte, geleitet; sie 
starb nach langem Leiden 1851 an Phthisis. Th. Billroth uber
Ie bte seine vier Bruder, von welchen drei an Phthisis, einer an 
Tabes starb. Billroth genoB seine erste wissenschaftliche Aus
bildung auf dem Gymnasium zu Greifswald, von welchem er 
im Jahre 1848 mit dem Zeugnis der Reife abging und sich als 
Student der medizinischen Facultat Greifswald immatricu
Hren lieR Unter seinen Comilitonen auf dem Gymnasium be
fanden sich Max Schultze (spater Professor der Geburlshilfe 
in Jena) und Hugo ZiemBen (spater Professor der medizini
schen Klinik in Erlangen und Munchen). Billroth zeigte auf 
dem Gymnasium wenig Interesse fUr die Schulwissenschaften, 
wenig Talent fur Sprachen, gar keines fur Mathematik. Ge
schichte und Literaturgeschichte, und die alten Dichter ver
mochten allein ihn zu fesseln; doch leistete er auch darin 
wegen Mangel an Ausdauer nichts Besseres. Er war ein Gymna
sialschtiler unter MittelmaBigkeit. Vor allem zog ihn eine 
groBe Liebe zur Musik von den Schularbeiten abo Eltern und 
GroBeltern beiderseits waren hervorragend musikalisch. Bill-

1) VgI. auch R. Gersuny, Th. Billroth. 1922. Rikola-Verlag. 
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roth wurde nur durch das energische Widerstreben und die 
ernste Erziehung seiner verntinftigen Mutter abgehalten, sich 
ausschlieBlich der Musik zu widmen, wofiir er ihr spater ganz 
besonders dankbar war. Die Idee, sich dem medizinischen 
Studium zuzuwenden, wurde theils durch den EinfluB eines 
Onkels, des mit Recht in seinem Kreise hochgeschatzten Pro
fessors der Arzneimittellehre, Philipp Seifert in Greifswald, und 
des seiner Familie nahe befreundeten Professors der Chirurgie, 
Baum, in ihm angeregt, theils dadurch, daB seine Privat
lehrer, deren er zur Nachhilfe auf dem Gymnasium dringend 
bedurfte, zufiillig immer Mediziner waren. 

Ostern I849 folgte Professor Baum einem Rufe nach Got
tingen und Billroth, der sich im ersten Semester in Greifswald 
nur mit Musik beschaftigt hatte, folgte ihm, urn nun ernst
haft seine medizinischen Studien zu beginnen. - Die Gottinger 
medizinische Facultat war aus hervorragenden Gelehrten zu
sammengesetzt: Wohler (Chemie), Wilh. Weber (Physik), Con
rad Martin Langenbeck (Anatomie), Rudolf Wagner (Physio
logie); dessen SchUler: Frey, Bergmann, Leuckart; auch do
zierten Frerichs, Lotze (allgemeine Pathologie und Psycholo
gie), Fuchs (interne Klinik), Baum (chirurgische Klinik) und 
Ruete (Ophthalmologie). 

Diese Manner iibten einen gewaltigen EinfluB auf die da
mals sehr zahlreichen Schiiler der medizinischen Facultat der 
Georgia Augusta aus, es herrschte ein ttichtiger Geist unter den 
Studenten. - Billroth warf sich unter der Leitung dieser 
Manner mit Eifer und Energie auf das Studium der Natur
wissenschaften und der Medizin. Zwei Manner entschieden 
schon hier tiber die Richtung seiner spateren Laufbahn und 
seines spateren Wirkens: Rudolf Wagner und Wilhelm Baum; 
bei ersterem lernte er die Vorgange in der Natur sinnig be
trachten, und zumal auch mit dem Mikroskop erfolgreich 
arbeiten; bei letzterem sah er stets die wissenschaftliche und 
praktische Richtung der Chirurgie im schonsten Verein, und 
wurde von dem vielseitigen und griindlichen Wissen Baums 
machtig angezogen. Zugleich pflegte Billroth in Gottingen 
auch die Musik eifrig, und fand in dem Hause des dortigen 
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Musikdirektors Arnold Wehrer die liebevollste Aufnahine. 
Theils durch diese ktinstlerischen Beziehungen, theils durch 
gleichartige wissenschaftliche Bestrebungen entwickelte sich 
ein intimes Freundschaftsverhaltnis zwischen Billroth und 
dem ebenfalls sehr musikalischen Georg MeifJner (spater Pro
fossor der Physiologie in Basel, Freiburg, Gottingen). Beide 
Freunde arbeiteten privatissime bei R. Wagner, und beide 
wurden von ihrem Lehrer aufgefordert, ihn im Herbst 1851 
auf einer wissenschaftlichen Reise nach Triest zu begleiten, 
und dort an einer damaligen histologischen Tagesfrage mit
zuarbeiten, namlich iiber die Enden und die Anfange der 
Nerven, zu welchem der in Triest seitdem nicht vorkommende 
Zitterrochen willkommenes Material darbot. Auf dieser Reise 
besuchte Wagner mit seinen Schiilern die Universitaten 
GieBen, Marburg, Heidelberg, Wien. Billroth lernte dabei 
die Professoren dieser Universitaten kennen und empfand 
die ersten machtigen Eindriicke von den Alpen, Oberitalien 
und dem Mittellandischen Meere. 

Von Wien kehrte Billroth nach Berlin zuriick, wo er sich 
im Herbst 1851 immatriculiren lieR Durch den in dies em 
Jahre erlittenen Verlust seiner Mutter, die nur ein liuBerst be
scheidenes Vermogen hinterlassen hatte, gerieth Billroth in 
Gefahr, seine Studien aufgeben zu miissen; durch die Unter
stiitzung seiner GroBmutter ward es ihm indes nicht nur 
moglich, diesel ben zu Ende zu fiihren, sondern nach ihrer 
Vollendung auch noch eine wissenschaftliche Reise zu machen. 

In Berlin wurde Billroth vorziiglich durch den B. v. Lan
genbeck, SchOnlein, Romberg und Traube gefesselt; letzterer 
fiihrte ihn in das Gebiet der experimentellen Pathologie ein 
und gab ihm die Anregung zu seiner Inauguraldissertation: 
"De natura et causa pulmonum affectionis, quae nervo utroque 
vago dissecto exoritur." Billroth wurde am 30. September 
1852 in Berlin promovirt. 1m folgenden Winter absolvirte er 
seine Militarpflicht und sein Staatsexamen und besuchte zu
gleich eifrig die Privatklinik Albrecht v. Graefe's, der, eben 
von seinen Reisen zuriickgekehrt, voreinem ganz kleinen Kreise 
von ZuhOrern seine glanzende Laufbahn unter allerlei Schwie-
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rigkeiten begann. v. Graefe erinnerte sich spater in seiner 
liebenswiirdigen Weise gerne seiner ersten SchUler, und beide 
Manner waren in der Folge freundschaftlichst verbunden. 

Nach Beendigung des Staatsexamens zu Ostern 1853 reiste 
Billroth nach Wien, wo er mit. besonderem Eifer den Cursen 
von H ebra und Heschl, sowie der Klinik Oppolzers folgte. 
Von Wien begab sich Billroth zu einem mehrwochentlichen 
Aufenthalt nach Paris und traf dort mit seinem Lehrer Baum 
und seinem Freunde G. MeiBner (zufallig auch mit v. Pitha 
und Simon) zusammen. 1m Herbst 1853 kehrte Billroth nach 
Berlin zuriick, urn sich als praktischer Arzt dort niederzu
lassen. Ein Zufall fiihrte ihn (er hatte in zwei Monaten noch 
keinen einzigen Patienten) zu einem Freunde und Landsmann 
Dr. C. Fock, welcher kurz zuvor Assistent bei B. v. Langen
beck geworden war. Fock forderte Billroth auf, sich urn eine 
soeben vacant gewordene Assistentenstelle an der Langen
becks chen Klinik zu bewerben und trat bald darauf in die
selbe ein, damit war sein hochster Wunsch erfUllt; es wurde 
ihm Gelegenheit, sich speciell mit Chirurgie zu beschaftigen. 
Nicht nur das Bestreben, sich die Zufriedenheit seines Lehrers 
und Chefs zu erwerben, sondern zumal das Wissen und die 
Kunst seines groBen Meisters spornten seine Begeisterung fUr 
die Chirurgie und den Ehrgeiz, bald selbstandig etwas auf 
diesem Gebiete zu leisten aufs hochste an. Billroth hatte das 
Gliick, mit H. Meckel v. Hemsbach, v. Bii'rensprung, v. 
Graele und Wilms in nahe Verbindung zu treten, im Hause 
Langenbecks und Johannes Mullers, mit dessen Sohn, Max 
Miiller, er befreundet war, zu verkehren, und das Wohlwollen 
dieser Manner fiir sich zu gewinnen. Sehr bald erkannte er, 
daB es vieler Jahre der Beobachtung und des Studiums selbst 
in einer sa reichhaltigen Klinik wie die Berliner bediirfe, urn 
auf dem Gebiete der praktischen Chirurgie selbstandig zu 
werden, und so wandte er sich zunachst mit besonderem Eifer 
der pathologischen Histologie zu, welche zu jener Zeit eben 
in der Entwicklung war. Die Untersuchung der vielen von 
Langenbeck exstirpirten GeschwUlste fiihrte ihn vorerst auf 
dieses Gebiet, von da auf die allgemeine Histiogenese und Ent-

E b s t ei n. Arzte-Memoiren. 22 



wicklungsgeschichte und wieder zurtick auf die Geschwulst
lehre. 

1m Jahre r856 habilitirte sich Billroth als Privatdozent 
ftir Chirurgie und pathologische Anatomie, und hielt im 
Sommersemester r856 seine ersten Vorlesungen tiber patholo
gische Anatomie, praktische Curse tiber pathologische Histio
logie, dann spater Vorlesungen tiber allgemeine und specielle 
Chirurgie, endlich chirurgische Operationscurse. 1m Herbste 
r856 machte er eine wissenschaftliche Reise nach Holland, 
England und Schottland. Verschiedene Bewerbungen urn 
Spitalstellen miBgltickten in den folgenden Jahren. r858 er
hielt Billroth einen Ruf als Professor der pathologischen Ana
tomie nach Greifswald. Doch so sehr er der pathologischen 
Anatomie und Histiologie zugethan war, konnte er sich doch 
nicht entschlieBen, seine Carriere als Chirurg aufzugeben, zu
mal da seine Operationskurse einen CluBergewohnlichen Er
folg hatten, und sein gtitiger Lehrer Langenbeck ihn auch 
dann noch in seiner Assistentenstellung belieB, als er sich r858 
mit Christel Michaelis]), Tochter des verstorbenen Hofmedicus 
Michaelis, verheiratete; es wurde ihm ausnahmsweise die Er
laubnis ertheilt, auBerhalb der Klinik zu wohnen. 

Dem vaterlichen Wohlwollen und dem Vertrauen, durch 
welches Langenbeck Billroth auszeichnete, und welches er 
besonders auch dadurch kundgab, daB er ihn so auBergewohn
lich lange an seiner Klinik behielt, verdankte Billroth r859 
einen Ruf als Professor der chirurgischen Klinik nach Ziirich, 
wo er am 1. April r860 gleich als Professor ordinarius sein 
neues Amt antrat. Hier kam Billroth in eine Facultat, weIche 
durch ihre frische und wirkungsvolle Thatigkelt ausgezeichnet 
war; er arbeitete und lehrte hier il2 Jahre zusammen mit 
Griesinger, Biermer, Moleschott, A. Fick, Frey, H. Meyer, 
Horner, Breslau, Rindfleisch, Eberth, und empfing von diesen 
wie von anderen ausgezeichneten Mannern der Universitat 
und des Polytechnikums (Vischer, Ltibke, Semper, Gottfried 
Keller, Osenbrtiggen u. A.) machtige Anregungen nach den 

1) Gemalt von Franz Kruger, dessen Nkhte sie war, im Jahre 1848 
als junges M:l.dchen mit Blumen. (Vgl. M. Osborn, FranzKruger. 1910. S.68.) 
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verschiedensten wissenschaftlichen Richtungen. Billroth trat 
auch mit den hervorragenden Collegen der medizinischen 
Facultat der anderen schweizerischen Universitaten (Lucke, 
Munk, Klebs, Schiff, Aeby, Door in Bern, His und Stein in 
Basel) bald in nahere Verbindung. In seinem Hause empfing 
er zumal auch die deutschen Gaste mit offenen Armen und 
wurde baldnaberbefreundetmit O.Weber (Heidelberg),R. Volk-
1nann (Halle), Esmarch(Kiel), Simon (Darmstadt, Rostock) u. A. 

Nachdem Billroth 1862 einen Ruf nach Rostock, dann 
1864 nach Heidelberg ausgeschlagen hatte, folgte er im Herbste 
1867 einer Berufung nach Wien, wo er am 20. August I867 
sein Amt antrat. Diese Berufung war in Wien unter mannig
fachen Schwierigkeiten zu Stande gekommen und Billroth 
hatte in den ersten Jahren seiner Thatigkeit manche Hinder
nisse zu iiberwinden. Nach dem Abgange J ungkens wurde 
Billroth von der medizinischen Facultat in Berlin primo loco 
fiir die Professur der chirurgischen Klinik in der Charite vor
geschlagen; spater erhielt er einen Ruf an die neu gegrundete 
deutsche Universitat in StraBburg. 1m Jahre 1870 war Bill
roth in den Lazaretten von WeiBenburg und Mannheim thatig. 

Nach dem Riicktritt Langenbecks erging noch einmal ein 
Ruf an ihn nach Berlin unter glanzendsten Bedingungen. Es 
war ihm jedoch sein Wirkungskreis in Wien, sowie auch das 
sociale und kiinstlerische Leben (er war mit Johannes Brahms 
und Eduard Hanslick besonders befreundet) in der schonen 
Kaiserstadt zu lieb geworden, als daB er sich hatte entschlieBen 
konnen, Wien zu verlassen. Wenn ihm die Liebe seiner Schiller 
und das Wohlwollen seiner Freunde bis an sein Ende treu 
bleiben, dann darf man wohl sagen: erwareingliicklicher Mann I 

Der Mensch ist ein Theil der gesamten Natur; seine Ent
wickelung erfolgt nicht sprungweise, sondern langsam aus
Vergangenem und Gegenwartigem. Die Wirkung des Ein
zelnen auf die Gesellschaft hangt von seinen Ahnen, sowie 
von den VerhaItnissen ab, in welche er hineingeboren und in 
welchen er aufgewachsen ist. Diese bilden den Charakter aus 
und aus ihm entwickeln sich die Thaten des Mannes. "Und 
was man ist, das blieb man Andern schuldig." 
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Johann Friedrich Horner 
(1831-1886) 

Er wurde geboren am 27. Mll.rz 1831 in Ziirich, studierte dort seit 
1849 bis zu seiner Promotion (1854), machte dann Studienreisen nach 
Wien und Berlin. In Wien bot Oppolzers Klinik "dem Schiiler Hasses 
nichts Neue,". dagegen gab Skoda "Korner der Weisheit, die freilich 
miihsam gesammelt werden muJ3ten". Horner hat nie begreifen konnen, 
wie man Skoda einen Nlhilisten nennen konnte; .,er war positiv, aber 
nur im Erprobten." Eine besonders befriedigende Richtung bekam 
Homers ganzeTatigkeit in Wien in demAugenblick, da er sich der Augenheil
kunde zuwandte, der er bis an sein Lebensende (20. Dezember 1886) treu ge
blieben ist. 1m Herbst 1854 kam er an die Graefesche Augenklinik, wurde bald 
Assistent bei ihm, erst ein den Lehrer bewundernder Schiiler, spater mit ihm 
in inniger Freundschaft verbunden. Nach einer kurzen Studienreise nach 
Paris ging er nach Ziirich zuriick, lieJ3 sich dort erst als Augenarzt nieder, 
wurde dann 1862 Direktor der dortigen Augenklinik und seit 1873 Ordi
narius. Krankheit zwang ihn 1885 seine akademische Lehrtatigkeit auf· 
zugeben. In dieses letzte ihm noch vergonnte Lebensjahr faUt die Ab· 
fassung seiner .. Notizen zu meiner Biographie", die dann nach seinem Tode 
E. Landolt erganzt und herausgegeben hat . 

. . . Fiir uns aIle gieng das rechte Leben erst an, als am 
10. November v. Graefe selbst die Klinik begann. Von dem 
Eindrucke habe ich anderswo eine Schilderung zu geben ver
sucht: die imponierende Wirkung des mit vollen Handen 
neue Wissenschaft uns bietenden Forschers vergeseIlschaHete 
sich von Anfang an mit der den Enthusiasmus anfachenden 
Verehrung fiir die sympathische, liebenswiirdige, humane 
Natur. In dieser Jugendepoche war die Harmonie des For
schers, Lehrers, Arztes und des Menschen im Ganzen eine 
vollkommene und einzige. 

Morgens ungefahr urn 9 Uhr begann das theorethische 
Kolleg, das, in flieBender Sprache und lebhafter Schilderung, 
das ganze Gebiet der Augenheilkunde durchsprach. Ich 
suchte dem au Berst raschen Vortrage nachzukommen und 
arbeitete mit groBer RegelmaBigkeit taglich den Vortrag aus. 
Dies Heft wurde noch viele Jahre spater vielfach kopiert und 
bot die Unterlage fiir Vortrage des Assistenten. Die Klinik 
war reich an Material und die Art der Besprechung der Falle 
ebenso interessant als tiefgriindig. Mir schien es, wie wenn ich 
eine ganz neue Wissenschaft horte, und rasch entschloB ich 
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mich, den einzig richtigen Weg einzuschlagen: zu praktizieren 
wie ein Student, mir FaIle zutheilen zu lassen. tiber sie coram 
publico zu referiren, mich examiniren und korrigiren zu 
lassen. Bei v. Graefes feinen Formen durfte auch ein wohl
bestallter med. dies riskiren. lch gieng zu v. Graefe und bat 
ihn, mich als Praktikanten aufzunehmen. Dieses freie Ge
standnis der eigenen 19noranz schien ihn zu frappiren; in 
eingehendem Gespdiche erkundigte er sich tiber meinen 
Studiengang und spezieIl tiber meine physiologische Bildung. 
Der erste Fall, der mir zugewiesen wurde, war eine Troch
learisparalyse. Zum ersten Male war die Diagnose dieses 
Leidens im ~rsten Bande des Archivs mitgetheilt worden und 
die Methode der Untersuchung mir ganz neu. Ich that mein 
Bestes, machte die Diagnose nicht, aber gab den Thatbestand 
richtig. Der zweite Fall war eine Episkleritis, ebenfalls fiir 
mich ein absolutes Novum. lch schilderte so gut als moglich 
was ich sah und dachte im Stillen dankbar an denjenigen, 
der mich nach Berlin gewiesen, an von Zehender, aber auch 
lachelnd an die Naivitat, mit der ich geglaubt hatte, schon 
etwas von Augenheilkunde zu verstehen. 

• •. Der Nachmittag brachte, nach dem rasch besorgten 
Mittagessen, einen lebhaften Kaffeeschwatz in Volkers Kon
ditorei, dann Arbeit am Kollegienhefte und neue Literatur -
am Abend stets Augenspiegelkurs und nachher ophthalmolo
gische Kranzchen mit Vortrag und Diskussion oder freie Be
sprechung. 1m Anfang suchte ich mich, durch Besuch der 
Kliniken v. Langenbecks, Sch6nleins, ]ungkens und Rom
bergs, mit dem ganzen klinischen Lehrkorper bekannt zu 
machen, und gerne hi.itte ich des ersten Klinik, die so viel 
Interessantes bot, gehort, a ber die SteIlung, die ich in kurzer 
Zeit in Graefes Klinik einnahm, machte es zeitlich unmoglich. 
Leichteren Herzens gab ich die andern auf: Schonlein war 
alt und sprach auBerst miihsam, wenn auch geistvoll zusam
menfassend; er fehlte oft, und sonst kollidirte seine Klinik 
mit der v. Graefeschen. Geradezu abstoBend war die J iingken
sche Klinik: in einer der ersten Stun den sah ich bei ihm 
einen Chloroformtod ohne den leisesten Versuch einer Wieder-
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belebung; vie1mehr wurde die Amputation des Unterschenkels 
vollendet, der Verband mit schmalen Heftpflasterstreifen 
vollig ausgefiihrt und nun groBartigproklamirt: "Der Mann 
ist todt, aber der Mann ist nicht am Chloroform gestorben, 
er ware auch sonst gestorben." Ich hatte fiir immer genug 
von dem Geheimen Ober-Medizinalrath. Ein ganz vortreff
licher Operationskurs beim "alten Schlemm", den ich Baen
zigers Initiative verdankte, hielt mich in chirurgischer Ana
tomie und Technik frisch, und manch treffliches Wort horten 
wir da aus des Alten Munde, der, das WeiBbierglas und die 
Cigarre (von uns ponirt) abwechselnd beniitzend, im langen 
grauen Hausrock, in hohen Filzstiefeln, gemiithlich da saB 
l.1nd langsam und sicher aIle Methoden der Unterbindungen 
etc. zeigte. Dabei fielen nicht wenige Hiebe auf die anato
mischen Schnitzer des Herrn Jiingken und ebenso viele Laute 
der Anerkennung ffir den bescheidenen Wilms, den Chirurgen 
;von Bethanien, den ich auch einige Maleam Werke sah. Als 
Wundarzt im engern Sinne war er entschieden der Beste. 

In gliicklicher Stimmung, begeistert und fleiBig, Wissen
schaft und Freundschaft kastlich vereinigt genie Bend, riickte 
ich in die grauen Tage des November hinein. Es sollte" die 
wichtigste Entscheidung nicht lange ausbleiben. Am 24. No
vember, nach SchluB der Vorlesung, hieB mich Dr. Michaelis 
in v. Graefes Zimmer gehen, da diesel mir etwas zu sagen habe. 
Neugierig trat ich ein. Er stand am Ofen, sich warmend, und 
begriiBte mich mit den Worten:"WoIlen Sie mein Assistent 
werden?" - Obgleich vollig iiberrascht, zogerte ich nicht, 
sofort "J a!" zu sagen; worauf die kurze Antwort: "Gut, 
fangen Sie gleich an I' 

... Nun war ich Famulus und chef de c1inique der v. Grae
feschen Klinik - der erste mit seinem Examen Fertige, der 
erste AusHinder, der erste, der sich speziell mit Augenheilkunde 
beschaftigen wollte und konnte. Die bisherige Ste1lung war 
sehr unbedel.1tend; sie gab aber das Recht der Gegenwart 
auch bei den Operationen fiir die Pflicht der Protoko11fiih
rung, die iibrigens in kiirzester ,Form geschah. Es hing von 
mir ab, was ich aus der Stellung machen wiirde, da die altern 
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Assistenten gerne sich ersetzen lieI3en, wenn man weiter nichts 
verlangte als arbeiten. Und Honorar oder dergleichen war 
nicht! 

Einerseits meine Kenntnisse in der Ophthalmoskopie, 
andrerseits meine Gewandheit im Mikroskopieren brachten 
mich gleich in etwas andere Stellung. In ersterer Richtung 
konnte ich in der Poliklinik fUr Liebreich eintreten und in 
letzterer oft fUr die Klinik Demonstrationen vorbereiten. 
Allmalig kam ich auch in die Privatzimmer der Klinik, war 
bei allen, auch den Privatoperationen derjenige, der die In
strumente reichte, und muBte selbst in die Stadt zu Opera
tionen mitfahren. Meine Liebe zur Arbeit und zur Person 
unseres Chefs lieI3 mich uber aIle kleineren Hindernisse weg
sehen, und die gewohnliche Zeiteintheilung wurde allmalig: 
i/2Uhr Fruhstuck, 4 Uhr Mittagessen, 8 oder 9 Uhr eine 
Portion mit Bier, und selten vor I2 oder I Uhr zu Bette ... 

Die Beziehungen zu v. Graefe gestalteten sich immer 
freundschaftlicher, je mehr er sah, daB ich ihm die Last ver
mindern wollte, ohne die ohnehin bestehende Eifersucht der 
altern Assistenten zu erregen. Ieh wurde ein regelmaBiger 
Gast an den Abenden (Donnerstags), wo er in seiner Wohnung 
(Kayserlingksehes Haus No.6 unter den Linden) seineFreunde 
sah. Eine L'hombre-, eine Whistpartie, wohl bis I ja 2 Uhr 
Morgens, waren die Centralpunkte des Abends und fur die 
Nichtspielenden der Aufenthalt im Zimmer nicht sehr an
genehm wegen des graBliehen Gekreisehes der sehr eifrigen 
Spieler. Ich pflegte mein Glas Erlanger Bier zu trinken und 
mit den Nichtspielern mich zu unterhalten; oft aueh setzte 
sich v. Graefe zu mir und bespraeh noeh Kranke oder maehte 
auch eine Schachpartie mit mir. Dberhaupt war v. Graefe 
in diesem Wintersemester (54/55) sehr heiter und aufgeraumt 
und haufig - noch nach Jahren - auBerte er, daB er nie be
geistertere Zuhorer und angenehmere Beziehungen zu ihnen 
gehabt habe. 
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Franz Konig 
(1832-1910) 

Er wurde am 16. Februar 1832 zu Rotenburg a. d. Fulda geboren, 
wo sein Vater Leibarzt des Landgrafen von Hessen-Rotenburg war. Er 
selbst studierte und promovierte in Marburg (1855). Seit 1858 war er bei 
Roser in Marburg Assistent. In seinen 1912 erschienenen "Lebenserinne
rungen" sagt er fiber seinen Lehrer: "Ich habe das Beste, was mir ffir mein 
Lebensziel gedient hat, Wllhrend meines Aufenthalts bei und durch Roser 
gelernt und was filr meinen Lebensweg bestimmend war, ich habe seit 
jener Zeit auf Grund des Gelernten stets die Chirurgie als den Zweck meines 
Lebens betrachtet." Da Konig ffir seme Existenz sorgen muBte, ging er 
in die Praxis, zuerst als Landarzt nach Homberg. Bereits 1859 wurde er 
an das Landkrankenhaus nach Hanau berufen, wo nach lojllhriger Tlltig
keit der Ruf an ibn erging, die Leitung der chirurgischen Klinik in Rostock 
zu fibernehmen, wo er bis 1875 blieb. Dann rief man ibn in derselben Eigen
schaft nach Gottingen, das den Kernpunkt seines Lebens bedeutet. Zwanzig 
Jahre hat er dort segensreich gewirkt. "Viel Gutes und viel unendlich Trau
riges habe ich dort erlebt." Es war der Tod seiner Frau. 1895 wurde Konig 
durch den Tod seines llltesten Sohnes die Tlltigkeit in GOttingen verleidet. 
Er folgte damals einem an ihn ergangenen Ruf nach Berlin als Nachfolger 
VOll Bardelebens. Als er den Neubau der Klinik vollendet sah, gab er die 
Lehrtlltigkeit auf und lebte mit der Neuauflage seiner "Speziellen Chirurgie" 
bescha.ftigt erst in Jena, dann im Grunewald. Er starb am 12. Dezember 
1910 • 

. . . Das liebste, was ich im Leben gehabt habe, das, worum 
sich viele Jahre all mein Denken gedreht hatte, war meine 
Frau. Die, welche die Ehe nicht kennen, oder dieselbe von 
der schlimmen Seite kennen lemten, wissen nicht, wie zwei 
Menschen mit einander verwachsen konnen, wie der eine Teil 
nichts tun, nichts denken kann, ohne sich zu fragen, wie der 
andere dariiber denkt und ob er mittut. In solches Denken 
wiichst man erst hinein und dann kommt es auch dahin, daB 
der eine Teil stets denkt und fragt, wie kann ich den andem 
unterstiitzen und ihm helfen, daB der eine Tei! stets sucht, 
so weit als moglich in die Gedanken des andem einzudringen. 
Das vollzieht sich selbstverstandlich nicht ohne Reibung. 
Der, welcher ein solches kameradschaftliches Verhaltnis sieht, 
der wiirde sehr irren, wenn er glaubt, daB es dabei immer 
absolut friedlich zugeht. Die Reibung schleift den Edelstein. 
Aber wenn es recht geht, so werden diese Reibungen immer 
weniger, jeder Teillernt es nach und nach, sich dem andern 
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zu akkomodieren. So war unser Verhaltnis viele Jahre und 
es wurde jah zerrissen. Ais mir meine Frau nach langem 
Leiden starb, da habe ich viele Jahre verstandnislos an dieser 
Tatsache gestanden. Wir waren so verwachsen, daB ich nicht 
begriff, wie ich als der bleibende Teil das Leben weiter fuhren 
sollte. 

Vnsere Mutter war eine kluge Frau, eine scharf beobach
tende Natur. Die Madchenbildung, welche den Frauen jener 
Zeit zuteil wurde, war keine sehr tiefgehende. Das empfand 
sie bald, nachdem das Gluck uns zusammengefiihrt hatte. 
Lange Zeit, zumal nachdem wir akademisch geworden waren, 
hat das BewuBtsein an ihr genagt. Aber sie hat es verstanden, 
die Lucken auszufullen. Ihr groBzugiges Denken, ihr Herz 
voll Liebe fUr die Ihren waren die leitenden Fuhrer bei ihrem 
Bildungsgang. So war sie zu einer edlen, vornehmen Frau 
geworden, welche allem Gewohnlichen im Verkehr, allem 
Klatsch und Gemeinen fern stand. Von gluhender Liebe fur 
ihre Kinder beseelt, suchte sie diesen in vollkommen unbe
merkbarer Weise das GroBherzige ihres Denkens beizubringen. 
Vnd es gelang ihr vieles. Dabei war sie eine treffliche Haus
halterin, welche mit verhaltnismaBig geringen Mitteln das 
gastliche Haus zu einem von den Fremden gern gesuchten 
machte. Zumal die Jugend, weiblich und mannlich, suchte 
es gern auf. Vnd das Letzte nicht das Geringste: sie suchte 
und fand das Verstandnis. mit mir und mit meiner Arbeit 
und mit meinem Streben. So weit es ihr moglich war, unter
stutzte sie mich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten: sie 
schrieb meine Manuskripte ab, so daB der Drucker sie lesen 
konnte, sie besorgte die Korrekturen mit mir, sie ermunterte 
und ermutigte mich, wenn ich arbeitsmude wurde. Vnd in 
jener Zeit, nachdem sie mich in schwerer Krankheit mit Auf
bietung aller Kraft gepflegt und ich, lange Zeit an den 
mannigfachen Nachwirkungen der tiickischen Krankheit 
laborierend, zumal nach meiner Vbersiedelung nach Got
tingen allen Mut verlor, da war sie es, die mich aufrichtete. 
Die Angst, daB ich nicht erfullen konnte, was mir an wissen
schaftlicher und praktischer Arbeit erwuchs, hatte mich da-



mals so weit beherrscht, daB ich zuriicktreten wollte. Da 
war sie es, welche mich mit ihrer Energie hochhielt, und welche 
mich auch in der nachsten Folge, bis meine Krafte sich 
wieder einstellten, immer wieder anspornte. Man hat mich 
gefragt, und wiederholt mir vorgeworfen, daB ich in der Zeit, 
als mannigfache Berufslockungen an mich herantraten, diesen 
aus dem Wege ging. Es ware ein Verrat an meiner liebsten 
Kameradin gewesen, wenn ich in jener Zeit, wahrend sie 
bereits schwer litt, unser so lieb gewordenes Heim in Got
tingen zu gunsten von Bonn verlassen hatte. Sie hat nie 
etwas dagegen gesagt, aber ihre leuchtenden Augen, als mil' 
die Studenten mit einem Fackelzug fiir mein Bleiben dankten, 
lohnten mir, daB ich das Opfer, wenn es iiberhaupt ein solches 
war, gebracht. Und nun vollends: es ware eine nicht gut 
zu machende Gemeinheit gewesen, wenn ich den mir sicheren 
Ruf (I882) nach Berlin, nach Langenbecks Abgang, ange
nommen, und die, wie jetzt feststand, dem Tode Geweihte, 
noch aus unserem sicheren Heim in den Larm einer neuen 
anspruchsvollen Heimat hatte verpflanzen wollen. Sie hat 
iiberhaupt nichts da von erfahren, daB ich diese Lockung so
fort abgelehnt haUe. Wenn sich so mein Leben durch das 
Leiden meiner Frau anders gestaltet hat, als es sich mit ihr, 
der gesunden, gestaltet haben wfude, so empfinde ich dariiber 
keinen Kummer. Ich habe meinem besten Kameraden die 
Treue gehalten. 

Wilhelm Wundt 
(I832-I9I9) 

Wilhelm Max Wundt wurde am 16. August 1832 zu Neckarau in Baden 
geboren. Schon in seiner Tfibinger Studienzeit (1851 - 56) wurde es ihm 
zweifelhaft, ob der Beruf des praktischen Arztes der ffir ihn geeignete sei. 
Wie er den Entschluf3 faf3te, Physiologe zu werden, und seinen Entwicklungs
gang in der Heidelberger Zeit hat er in "Erlebtes und Erkanntes" (1920), 
das kurz nach seinem Tode erschien, dargestellt. Der Kliniker Hasse schreibt 
aus dieser Zeit in seinen "Lebenserinnerungen" fiber ihn: "Wundt hatte 
als Student eine physiologische Preisaufgabe riihmlich gelost und gedachte 
in derselben Richtung weiterzuarbeiten. Ich redete ihm ZU, vorerst bei mir 
als Assistent einzutreten, weil es mir von besonderem Nutzen schien, wenn 
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ein Physiolog die Bediirfnisse des arztlichen Wissens und Handelns einmal 
grUndlich kennen lernte und kiinftig beriicksichtigen wurde. Wundt hat 
sich bekanntlich spltter der Philosophie und Psychophysik gewidmet. hat 
aber selbst. nachdem er in diesen Fachern berUhmt geworden. den Wert 
einer solchen praktischen Durchgangsbildung nicht verkannt." 1874 rief 
man Wundt nach Ziirich und 1875 nach Leipzig als Professor der Philoso
phie. Er begriindete dort das Institut fUr experimentelle Psychologie. 

Ais ich in meinem ftinften Semester begann, zu den natur
wissenschaftlichen und anatomisch-physiologischen Studien 
der vorangegangenen Jahre die praktischen Facher hinzu
zuftigen, hatte ich mir fUr diese zur Regel gemacht, Theorie 
und Praxis wo immer moglichst zu verbinden. Bei den prak
tischen Fachern, besonders bei der inneren Medizin, schien 
mir das urn so mehr erforderlich, als Hilfsmittel, wie sie die 
naturwissenschaftliche Abbildung der Objekte gewamt, hier 
nicht zu Gebote stehen. Die Beschreibung eines Krankheits
falles ist kaum imstande, einen auch nur irgend zureichenden 
Ersatz der Wirklichkeit zu gewamen, denn sie setzt zwei 
Wirklichkeiten voraus: die Krankheitserscheinungen am 
lebenden Korper und die pathologischen Veranderungen an 
den durch sie affizierten Organen. Eine Vorlesung tiber 
Pathologie ist also im Grunde eine Anweisung auf Dinge, 
deren jedes besonderer Objekte und Hilfsmittel bedarf. 
In meiner Studienzeit pflegte nun meist die Pathologie 
zuerst in Vorlesungen behandelt zu werden, diesen lieB 
der Mediziner ein klinisches Semester folgen, in we1chem er 
an das Krankenbett geftihrt wurde, urn das ein Semester 
vorher Gehorte selbst zu sehen. Daran reihte sich noch ein 
Semester, spater ein Kursus an der Leiche, bei dem er Sek
tionen der verstorbenen Kranken ansehen durfte. Die zu 
dies en Sektionen gegebenen Erlauterungen bildeten zugleich 
eine Art Repetitorium zu den vorangegangenen Lehrkursen 
im Horsaal und am Krankenbett. Das war eine zeitraubende 
und fUr die rein theoretischen Vortrage ziemlich unntitze 
Zersttickelung des Stoffes. So habe ich sie denn auch fUr mich 
selbst von Anfang an abgeschafft, urn mindestens die zwei 
ersten unter diesen drei Kursen sofort zu verbinden, woran 
sich dann der dritte, der pathologisch-anatomische, von selbst 



anschloB. Hierdurch war dieselbe Verbindung hergestellt, 
die meines Wissens seitdem fast iiberall iiblich geworden ist, 
nur das gegenwartig die vorbereitenden Facher der Anatomie 
und der Physiologie zu kurz kommen. 

Diesem Streben, durch eigene Erfahrung einen Einblick 
in die verschiedenen hier einander durchkreuzenden Gebiete 
der Pathologie zu gewinnen, kam nun ztmachst ein zufal
liges Ereignis zu Hilfe, das mit meinem Eintritt in die prak. 
tischen Facher zusammenfiel. Es bestand in einer Preisauf
gabe, welche die Heidelberger medizinische Fakultat fUr den 
Herbst I854 gestellt hatte. Dies war die Zeit, in welcher ich 
nach dem iiblichen Lehrplan eben erst den Anfang der Vor
lesung iiber Pathologie gehort hatte, in welcher mir aber 
sogar die pathologische Anatomie, vollends die operativen 
Facher noch fremd waren. Dennoch reizte mich die Auf
gabe, die eine Untersuchung der auf die Durchschneidung 
der Lungen-Magennerven folgenden Veranderungen der Lun
gen verlangte, als eine physiologische zu ihrer Bearbeitung, 
obgleich sie eine gewisse operative trbung an Tieren, nament
lich aber pathologisch-anatomische Kenntnisse voraussetztc. 
Aber ich suchte mir seIber zu helfen, indem ich in den geeig
neten Lehrbiichern die Schilderung der Anlegung von Luft
rohrenfisteln las und dann diese Operation selbst an Kanin
chen ausfiihrte, und auBerdem ein antiquarisches Exemplar 
von Rokitanskys pathologischer Anatomie erstand, in welcher 
ich das Kapitel iiber Lungenerkrankung griindlich studierte, um 
die vortrefflichen Beschreibungen dieses Autors mit meinen 
Beobachtungen an den operierten Tieren zu vergleichen. 
Da die Ausfiihrung der Experimente dringend einen Assisten
ten erforderte, der dem Operierenden beim Aufbinden und 
Festhalten der Tiere sowie bei den nach der Operation aus
gefiihrten Temperaturmessungen und anderen Manipula. 
tionen beistand, so unterstiitzte mich meine gute Mutter an 
Stelle eines solchen. Noch schwebt mir in der Erinnerung 
vor, wie sie bei der Ausfiihrung der Vivisektionen das Gesicht 
zur Seite wandte, um sich den Anblick der Operation zu ent
ziehen, dabei aber mit der groBten Geduld sich die erforder· 
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lichen Fertigkeiten aneignete und schlieBlich das Manuskript 
der Arbeit ins Reine schrieb. Da von dem Lungenmagen
nerven direkte Nervenfasern zur Lunge gehen und auBerdem 
soIche weiter unten sich zu einem besonderen Nerven sammeln, 
der zuriickHiuft und sich in den Kehlkopfmuskeln aus
breitet, so zerlegte sich die gestellte Aufgabe von selbst in 
eine doppelte Experimentalreihe, von denen die eine ;n der 
Durchschneidung des Vagusstammes am Hals, die andere in 
der des eng der Luftrohre anliegenden Nervus recurrens 
bestand. Ais Resultat ergab sieh, daB die durch die Rekur
renstrennung bewirkte KehlkopfHihmung eine den Eintritt 
der Bronchien umgebende Lungenentziindung erzeugte, die 
ihre manifeste Ursache in den durch den geHihmten Kehl
kopf eintretenden Speisemassen hatte, wogegen, wenn der 
Vagusstamm durchschnitten wurde, dazu eine zweite, nament
lich bei jugendlichen Tieren iiber die ganze Lunge verbreitete 
eigenartige Affektion hinzukam, die ich nach meinem Rat
geber Rokitansky als eine "Atelectasis pulmonum" diagno
stizierte, und die beim Menschen, namentlich bei neugebo
renen Kindern, infolge mangelhaft zustand gekommener 
Atmung beobachtet wird. 

Die Preisaufgaben der medizinischen FakulHit pflegten 
damals in der Klinik oder dem Institut des Professors gelost 
zu werden, von dem die Aufgabe gestellt war. Der Preis
trager war daher in der Regel schon zuvor bekannt, und 
meine vorschriftsmaBig anonym eingereichte Arbeit setzte 
deshalb die Fakultat einigermaBen in Erstaunen .. War sie 
doch in meiner Studierstube entstanden, ohne daB jemand 
auBer meinem Hause davon etwas wuBte. Aber da ieh mit 
HiHe meines Rokitansky zu genau denselben Resultaten 
gelangt war wie mein Konkurrent mit der Unterstiitzung 
seines Professors, so war man in einiger Verlegenheit, wer mit 
dem Preis zu kronen sei. Die Fakultat half sieh jedoch dadurch, 
daB sie ausnahmsweise beiden Bewerbern den Preis erteilte. 
Das geschah besonders unter Befiirwortung des altesten Ordi
narius, der es als ein besonderes Verdienst des unerwarteten 
Bewerbers ansah, daB dieser seine Schrift sowohl in deutscher 
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wie in lateinischer Sprache eingereicht hatte. Freilich war 
dies nur infolge eines MiBverstandnisses geschehen. Die Fakul
tat hatte namlich die alte Sitte beibehaIten, die Preisauf
gaben in lateinischer Sprache zu stellen, wogegen die andere, 
sie auch lateinisch zu schreiben, langst aus der Mode gekom
men war. Als ich nach Fertigstellung meiner ziemlich mOO
seligen 'Obersetzung meiner Arbeit zufallig horte, man pflege 
sichschon aus Rucksicht auf die Bequemlichkeit der Fakultat 
mit dem deutschen Texte zu begnugen, hatte ich beschlossen, 
beider Versionen einzureichen, urn auf aIle FaIle den et
waigen Anspruchen zu genugen. 

DaB ein Autor, der in seinem Leben mancherlei Arbeiten 
zum Druck befordert hat, durch keine spatere mehr in glei
chern Grade erfreut wird, wie durch die erste, ist eine be
kannte Erfahrung. Von meiner Arbeit uber die Durchschnei
dtmg des Vagus gilt das aber in besonderem Grade, weil sie 
zu einem Briefwechsel mit Johannes Muller fiihrte, dem ich 
mein deutsches Manuskript zur Aufnahme in das von ihm 
herausgegebene "Archiv fur Anatomie und Physiologie", 
die angesehenste physiologische Zeitschrift, ubersandt hatte, 
und weil Johannes Muller sie mit einigen anerkennenden 
Worten in den Jahrgang I865 dieser Zeitschrift aufnahm. 

In Heidelberg trat ich nach dieser privaten vivisektori
schen Vorbereitung als Schiller in den gesamten Lehrumfang' 
des zu seiner Zeit hauptsachlich als pathologischer Anatom 
geschatzten Klinikers Ewald Hasse ein. Seine Vortrage zeich
neten sich durch groBe Klarheit aus. Besonders aber seine 
Sektionen und Demonstrationen an der Leiche waren muster
gilltig, und ihr Wert erhohte sich dadurch, daB jeder dieser 
Vortrage ein in sich zusammenhangendes Ganzes bildete, 
was die Nachteile der in dem damaligen Lehrplan liegenden 
Zersplitterung der Facher wieder einigermaBen aufhob. 
Instruktiv fiir den spateren Arzt war es auch, daB er die 
ambulatorische Klinik selbst abhie1t, so daB sein Unterricht 
durch die Einfuhrung in jenen Wechsel zwischen verschie
denen Formen der Krankenbehandlung, genau wie sie im 
taglichen Leben vorkommt, weit mehr ein Bild der Wirk-
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lichkeit bot, als es bei der Verteilung der inneren Medizin 
auf mehrere Personen der Fall zu sein pflegt. 

Einen vollen Gegensatz zu dieser der Wirklichkeit ange
paBten vielseitigen Lehrweise Hasses bildete die gewisser
maBen dem Lebensalter dieser Klinik entsprechende des 
Professors der Chirurgie. Hasse gehorte zu den jiingeren 
Ordinarien. Ein geborener Sachse, war er ein Jahr vorher 
von ZUrich, dieser Anfangsprofessur so vieler deutscher Ge
lehrter, nach Heidelberg berufen worden, und er stan<;l be
sonders in der Therapie noch in mitten der jiingeren Genera
tion. Diese war aber eine vorwiegend skeptische. Bel den 
inneren Krankheiten iiberlieB man diese womoglich sich selbst 
oder begniigte sich mit der Anwendung von auBeren Mitteln, 
namentlich von Gegenreizen. Die "Moxa", ein auf die Haut 
gesetzter brennender Zylinder, der sich tief bis in das Unter
hautgewebe einbrannte, war ein Gegenreiz, mit dem Hasse 
selbst bei verschiedenen Leiden sich qualte. Die inneren 
Mittel, die er beim Patienten anwandte, waren groBenteils 
bloBe Scheinmittel, die er zum Zweck der Beruhigung des
selben verschrieb. Ein "Decoctum Salep", ein AufguB der 
Sale pwurzel , der an Heilwirkung ungefahr einer Wasser
suppe gleichkommt, war bei ihm beinahe zum UniversaJ
mittel geworden. Das Wesentliche der Medizin bestand ihm 
aus Diagnose und pathologischer Anatomie, die eigentIich 
wissenschaftliche Grundlage allein aus dieser. Der Chirurg 
eheliusl ) dagegen, der sich bereits der Achtzig naherte, war 
der alteste aktive Lehrer der Universitat. Er vertrat aber 
nicht bloB die eigentliche Chirurgie, sondern auch die Augen
heilkunde nebst den iibrigen heute als Dependenzen der 
Chirurgie von ihr gesonderten Pathologien der Ohren, der 
Nase, sowie der noch jetzt ein schwankendes Dasein zwischen 
Spezialfach und Teil der gesamten inneren Medizin fiihrenden 
Sondergebieten der Haut, des Magens, der Kinderkrank
heiten usw. Alles das war noch zu einem einzigen gloBen 
Gebiet verbunden, wobei dann freilich die alteren Arzte von 

1) Vgl. oben (5.2I5f.) die 5childerung Pagenstechers. 
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den damals bereits iiblichen diagnostischen und zum Teil 
auch therapeutischen Hilfsmitteln meist keinen Gebrauch 
machten. Chelius nahm vielleicht sogar darin eine Ausnahme
ste1lung ein, daB er erkHirte, ein einzelnet Fall wiirde sich 
zur Untersuchung mit dem Augenspiegel eignen, wenn nicht 
dieser eine zu gefabrliche Reizung des Auges verursachte. 
Einen Augenspiegel zu sehen bekamen wir Schiller aber 
niemals. Urn so reicher war der Vorrat an Arzneimitteln, 
teils vegetabilischer, teils mineralischer Abstammung, ilber 
die er verfiigte, die iibrigens meist seit alter Zeit unter einem 
einheitlichen Namen in den Apotheken vorratig waren. So 
war ein besonders beliebtes Mittel eingewisses "Pulvis antiscro
phulos", das aus einigen zwanzigStoffen,groBenteilsKrautern, 
zusammengesetzt war, als einen wesentlichen Bestandteil aber 
auBerdem die Asche alter verbrannter Schuhsohlen enthielt. 

Auch CheliU5 trug die Chirurgie teils rein theoretisch in 
einer sechsstiindigen Vorlesung vor, teils demonstrierte er 
sie am Krankenbett, wobei jedoch die Operationen sein ihm 
assistierender Sohn ausfiihrte. Charakteristisch waren dabei 
die Krankenbesuche, bei denen sich ihm eine Schar studenti
scher Schiiler als Zuhorer anschlossen. Freilich verhielt sich 
Che1ius bei dies en in der Regel vollkommen schweigend, 
daher denn auch seit Jahren die chirurgische Klinik den 
Namen der "Stillen Klinik" bei den Studierenden fiihrte. 
Etwas anders ging es allerdings in der meist von Landleuten 
der Heidelberger Umgebung besuchten ambulatorischen Kli
nik zu. Hier bot die Unterhaltung zwischen Chelius und dem 
liindlichen Patienten einen eigenartigen GenuB, man konnte 
sagen, sie war eine Abart des Sokratischen Gesprachs, die 
auch der Sokratischen Ironie nicht entbehrte. Diese ergotz
lichen Bestandteile des Unterrichts zeigten, daB diese Klinik 
dereinst einmal bessere Tagegesehen hatte, aber sie zeigten 
auch deutlich die Folgen, die das Altwerden im Beruf mit 
sich fuhrt, und die beim Arzte nur vie11eicht auffallender 
zu Tage treten, als sonst, weil der arztliche Beruf als Neben
bestandteil eine vulgare Konversation zwischen Arzt und 
Patient mit sich fOOrt, die bei allmahlich erliihmender Energie 
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schlieBlich als def einzige Bestandteil ubrig blieb. Dieselbe 
Alterserscheinung findet sieh natiirlich im Grunde ebenso 
innerhalb anderer Berufe, aber sie ist wegen der aus Wissen
schaft, Kunst und Leben zusammengesetzten Beschaffen
heit des arztlichen bei ihm wohl aufHi1liger als bei irgend
einem anderen. Er fordert teils eine Scharfe der Sinne, teils 
technische Fertigkeiten, denen im allgemeinen der Mensch 
nur in der Jugend vollkommen gewachsen ist, und die er sieh 
bis zu einem gewissen Alter erhalten kann, wenn er sie ein
mal erworben hat, aber nieht mehr erwerben kann, wenn 
er sie verloren hat. Dies bringt es mit sieh, daB der Wandel 
der Wissenschaft hier im allgemeinen die altere Generation 
schneller als anderwarts hinter ihrem Fortschritt zuruck
bleiben oder auch von ihr der Untauglichkeit der neuen 
Hilfsmittel zuschreiben laBt, was in dem Versagen der eigenen 
Krafte seinen Grund hat. Daneben gehen dann aber noch 
Wandlungen der allgemein verbreiteten Anschauungen einher, 
an denen alt und jung teilnehmen. So ist dem skeptischen 
Charakter, den die innere Medizin in meiner Jugend besaB, 
ein Zeit alter verschwenderischer Therapie vorangegangen, 
und, soweit ieh es aus einiger Ferne beobachten kann, nieht 
minder nachgefolgt. Beidemal jedoch unter verschiedenen 
Bedingungen, zwischen denen eben die skeptische Therapie 
eine Art Dbergang bildete. Der Arzt der alten Schule muBte 
sieh aus den in der Natur vorkommenden Stoffen als echter 
Pharmazeut seine Heilmittel selbst zusammensetzen, und er 
griff daher zu moglichst vielen auf einmal. Nachdem die 
Pharmazie zu einem bloBen Anwendungsgebiet der Chemie 
geworden ist, bietet ihm das chemische Laboratorium Pra
parate dar, die in konzentrierter Form und womoglich als 
rationell zusammengesetzte chemische Verbindungen sofort 
komplizierte therapeutische Wirkungen hervorbringen, so 
daB der Reichtum, mit dem der pharmazeutische Markt mit 
neuen und immer neuen Mitteln iiberschwemmt wird, zu 
einem Experimentieren mit den Produkten dieses Marktes 
anspornt. So traten die beiden Perioden jenseits und dies
seits jener skeptischen Zwischen zeit nach ihren Mitteln in 

E b s t ei n, Arzte-Memoiren. 23 
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einen scheinbaren Gegensatz zu einander, wahrend sie in ihren 
Zwecken zusammengingen. 

Erscheinungen dieser Art sind wie gesagt typisch, aber 
das arztliche Gewerbe bietet sie in einer durch die Gebun
denheit der Hilfsmittel und Methoden an bestimmte auBere 
Bedingungen besonders augenfallige Form dar. Diese Be
dingungen konzentrieren sich in der vollendeten Anpassung 
der Behandlung an die Personlichkeit des Patienten, die in 
erster Linie in dem auBeren, von den eigentlich medizinischen 
Hilfsmitteln unabhangigen Verkehr mit demselben zum Aus
druck kommt. Sie sind es, die dem Arzt den Ruf des "groBen 
Arztes" zu verschaffen pflegen und die dieser Bezeichnung 
ein gewisses Recht verleihen, denn es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daB die der Seite des sozialen Verkehrs zugehorige 
rein humane Behandlung, die den Menschen nach seinen 
personlichen Eigenschaften abschatzt, ungefahr ebenso einen 
wichtigen Teil des arztlichen Berufs bildet, wie etwa der 
Erziehungsberuf nicht bloB im Unterrichten des Schulers, 
sondern in den mannigfaltigsten Beziehungen des Zusammen
lebens mit ihm einen Ausdruck findet. In diesem Sinne konnte 
man von dem alten Chelius sagen: er war ein vollendeter 
arztlicher Padagoge, und wenn seine Schiiler in dieser Rich
tung seinem Vorbild einigermaBen nahezukommen ver
mochten, so hatten sie mehr erreicht, als was ihnen ein noch 
so vortrefflicher medizinischer Unterricht zu bieten vermochte. 
In dieser Beziehung bildeten a ber gerade Hasse als Typus 
des modernen Arztes, der die landlichen Patienten durch 
seine rauhe, die stadtischen durch seine ironische Behandlung 
mehr abzuschrecken als ihr Vertrauen zu erwecken wuBte, 
und Chelius als Typus des alten welterfahrenen Arztes, der 
durch seine vortrefflich den Charakter angepaBte Behand
lung das Vertrauen des Patienten, welcher Klasse von Men
schen dieser auch angehorte, zu gewinnen verst and, vollendete 
Gegensatze. FUr die Nachteile und die Vorziige, die das 
Alter und die Jugend im Verhrutnis zueinander bieten und 
die sich bis zu einem gewissen Grade ausschlieBen, waren 
sie glanzende Beispiele .... 
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... Ein Bekannter, der seit einiger Zeit als klinischer 
Assistent bei dem von mir geschatzten Lehrer Hasse tatig 
gewesen, aber sein medizinisches Staatsexamen noch nicht 
gemacht hatte, wiinschte der Vorbereitung zu diesem ein 
halbes Jahr zu widmen und schlug mich fiir diese Zeit als 
seinen Stellvertreter vor. Hasse nahm den Vorschlag an, 
und so bezog ich denn als Assistent bei der Frauenabteilung 
der Heidelberger Klinik meine Wohnung fiir die nachste Zeit. 
Es war ein etwas verantwortungsvoller Beruf, denn ich war 
def einzige Assistent auf dieser Abteilung, und ich muBte 
bei Tag und Nacht mit meinen Hilfeleistungen bereit sein, 
sowie den Direktor der Klinik bei seinen taglichen Besuchen 
liber aIle Vorkommnisse orientieren. 

Das war die Zeit, in der ich im Gebiet der Medizin, wenn 
iiberhaupt, wirklich etwas gelernt habe. Freilich war es eine 
etwas einseitige Schulung, die ich hier genoB. Denn die 
Frauenabteilung einer stadtischen Klinik gewahrt aus der 
FiiIle der Kranken, die dem Arzt begegnen konnen, ~ine 
eigenartige Auslese, die sonst wohl nirgends wiederkehrt. Sie 
bestand damals, wo das Kontingent der Fabrikarbeiterinnen 
noch kaum vorkam, wesentlich aus stadtischen Dienstboten, 
einigen Landleuten und mehreren, in einer besonderen Ab
teilung untergebrachten Dienerinnen der Venus vulgivaga, 
deren Anzahl keineswegs klein und deren Behandlung nicht 
die leichteste war. Da die Mannerabteilung der inneren und 
die chirurgische Klinik in dem gleichen Gebaude. der jetzigen 
Infanteriekaserne von Heidelberg, untergebracht und jede 
von ihnen eben falls einem einzigen Assistenten unterstellt 
war, so bildete sich aber natiirlich zwischen diesen drei 
Assistenten ein freundschaftliches Verhaltnis, das jeden dieser 
ungefahr dem Examenalter angehorigen Mediziner auch zu 
einer gewissen Teilnahme an den Berufspflichten der beiden 
anderen aufforderte. 

Dabei drangte sich mir mm sehr bald die Beobachtung 
auf, daB die Stellung des jungen Arztes dem weiblichen 
Geschlechte gegeniiber die verhaItnismaBig schwierigste ist. 
Auf der allgemeinen Frauenabteilung herrschte namentlich 
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in den groBeren KrankensaIen fortwahrend eine lebhafte 
Konversation, und diese steigerte sich in der Abteilung der 
offentlichen Personlichkeiten nicht selten zu einem Skandal, 
der die Disziplin des mit der Aufsicht betrauten Arztes heraus
forderte. Auch konnte man sieher sein, daB jeder auffallendere 
Vorgang, der sich an einem Ende der Klinik ereignete, nach 
kiirzester Zeit auch am anderen bekannt war, urn so mehr, 
da die Krankenwarterinnen, denen die nachste Pflicht der 
Uberwachung zufiel, hier ungleich mehr in dies en sozialen 
Verkehr eingriffen, als die Warter und Warterinnen der Man
nerabteilung. Das hing damit zusammen, daB es auf dieser 
iiberhaupt viel stiller zuging. Hier galt umgekehrt die Regel, 
daB zahlreiche Kranke sich vollkommen schweigsam ver
hielten, dadurch aber einen Verkehr auch fiir die anderen 
erschwerten. EinigermaBen wirkte hierzu freilieh der Um
stand, daB die Frauen schon bei leiehteren Erkrankungen 
die Klinik aufsuchten, als die Manner. Die schwereren Kran
ken, die bei diesen die Hauptrolle spielten, waren iiberdies 
vorzugsweise Typhuskranke und Tuberkulose, von denen zu 
jener Zeit die ersteren als in hohem Grad ansteckend, die 
letzteren fiir vollig ungefahrlich galten und selbst gegen 
Ansteckung geschiitzt sein sollten, daher man eine regel
maBig wechselnde Anordnung der Krankenbetten vorzog. 
Eine besondere Erschwerung lag endlich noch bei der Be
sorgung der Frauenabteilung darin, daB die Kranken viel 
geneigter waren, die nachtliche Hilfe des Arztes in Anspruch 
zu nehmen. Fiir einen jugendlichen Assistenzarzt, der eines 
griindlichenSchlafes bedurfte, war dies eine schwere Belastung, 
urnso mehr als er sich noch dazu bei der kurzen Strecke, die 
er zuriickzulegen hatte, wie ich von mir bekennen muB, 
zuweilen in einem an Hypnose grenzenden Halbschlaf befand. 
Dabei hatte ich bei einem solchen nachtlichen Krankenbesuch 
ein Erlebnis, das mir beim volligen Erwachen einen schweren 
Schrecken erregte. In den Krankenzimmern standen friedlich 
nebeneinander, das damals unter dem Namen Laudanum 
Sydenhami bekannte Opiumpraparat und die Jodtinktur. Ich 
reichte aber der Patientin und noch da.zu mit dem BewuBt-
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sein, daB es die Jodtinktur war, diese statt des Opiums. 
Hasse, dem ich am folgenden Morgen ein Siindenbekenntnis 
abgelegt, vermied zunachst vorsichtig das Bett der Patientin 
mit der kurzen Bemerkung: "Es wird ihr wohl nichts gescha
det haben!" Mir aber blieb ein so tiefer Eindruck, daB ich 
mich wochenlang mit dem Bedenken trug, ob jemand, dem 
eine solche Verwechslung begegnen konnte, befiihigt sei, den 
arztlichen Beruf auszuiiben. 

Neben diesem und ahnlichem MiBgeschick, zu dem auch 
die auf der Frauenabteilung durch das wechselseitige Bei
spiel sich steigernden Hysterieanfalle gehorten, bot jedoch 
die Klinik manche reiche Belehrung, die auf anderem Wege 
kaum zu gewinnen war. In erster Linie gehorten hierher 
Sektionen, die Hasse zuweilen seinen Assistenten iiberlieB 
und die mir nicht, wie manchem meiner Kollegen widerstreb
ten, sondern die durch die reiche Anschauung, die sie boten, 
und durch die fortschreitende Obung mir eher zu einem fiihl
baren GenuB wurden, so daB mir manchmal def Gedanke 
durch die Seele ging, ob nicht der Beruf des pathologischen 
Anatomen eill meinen Neigungen und Talenten entsprechen
der sei. Aber er wurde doch bald durch den alten EntschluB, 
mich der Physiologie zu widmen, zuriickgedrangt. 

Moritz Benedikt 
(r835-1920) 

Geboren am 4. Juli 1835 zu Eisenstadt in Ungarn, kam er jung nach 
Wien, studierte seit 1853 anfangs Mathematik und Physik, dann Medizin. 
Aus dieser Zeit stammen seine Erinnerungen an Hyrtl und Rokitansky, 
die er in seinen Memoiren: "Aus meinem Leben" niedergelegt hat. Nach 
seiner Promotion (1859) habilitierte er sich 1861 fUr Elektrotherapie. 1868 
wurde er Extraordinarius und 1899 Ordinarius. Er starb im April 1920. 
Seine Arbeiten umfassen auBer der eigentlichen Nervenheilkunde und deren 
elektrischer Behandlung auch die Anthropologie, Kriminalanthropologie 
sowie verschiedene Gebiete der Psychologie, Biologie und Biomechanik. 

An der medizinischen Fakultat (Wien) r854-r858. 
Es waren auBere Verhaltnisse, die mich .zur Medizin drang

ten. . .. Der Gedanke an den Seziersaal· floBte mir solange 
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Grauen ein, bis ich ihn betrat und das Interesse, in die Werk
sHitte der Natur Einblick zu erhalten, bald alle Geflihlsvor
urteile verdrangte. A priori war keine groBe Neigung zur 
Heilwissenschaft vorhanden; die Begeisterung fiir die Meister, 
welche damals die Schule vertraten, erzeugte die Begeisterung 
flir ihre Lehren und flir den arztlichen Beruf. Schon die 
Antrittsvorlesung Hyrtls, zu der sich Studierende aller Fakul
taten drangten, war geeignet, das geistige Innere eines jungen 
Mannes, in machtige Schwingungen zu versetzen. Hyrtl war 
ein Kunstler, wenn er sprach, wenn er schrieb und wenn er 
praparierte. Es sprach eine priesterliche Weihe aus seiner 
ganzen Haltung, wenn er den Horsaal betrat; seine Sprache 
und seine Mimik hatte den Charakter eines ktinstlerischen 
Rhetors, der im Moment, in dem er fachlich sprach, auf Be
geisterung gestimmt war. Seine jahrliche Antrittsrede, rheto
risch ein Meisterwerk, gab der hohen Bedeutung der Ana
tomie, der medizinischen Wissenschaft und des arztlichen 
Berufes schwungvollen und geistreichen Ausdruck. Diese 
Rede entsprang aus dem tiefen Borne des Geflihls und zwang 
das Gehirn der Horer in derselben Weise mitzuschwingen. 
So kunstlerisch gerundet war die Sprache Hyrtls tiberhaupt 
auch beim trockensten anatomischen Thema und er fesselte 
die Horer, indem er die Details ins rechte Licht ihrer kon
struktiven und funktionellen Bedeutung zu rticken wuBte. 
Er war immer klar; bei verwickelten Verhaltnissen manch
mal auf Kosten des wirklichen Verhaltnisses. Hyrtl war ein 
untibertrefflicher Techniker; der letzte groBe anatomische 
Praparator. Er war ein sehr gelehrter, viel belesener Anatom, 
eigentlich kein groDer Denker; Pfadfinder war er nur durch 
technisches passives und aktives Genie. Er beherrschte 
viele Sprachen, war aber nicht naturwissenschaftlich viel
seitig gebildet. Noch anziehender als in den Vorlesungen 
tiber beschreibende, war Hyrtl in jenen tiber topographische 
Anatomie, in der er besonders glticklich die Wichtigkeit der 
Details fur die Chirurgie hervorhob . 

. . . Bekannt ist seine Feindschaft mit Brucke. Hyrtl hatte 
durch einen herrlich geschriebenen Artikel im literarischen 
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Beiblatt der "Wiener Zeitung" den Minister Thun auf die 
Bedeutung der Physiologie, wie sie in der Schule von Johannes 
Miiller in Berlin getrieben wurde, und auf die Bedeutung 
Briickes aufmerksam gemacht. Ein bedeutsamer Gedanke 
stieB bei Thun und seinem hochverdienten Ratgeber in medi
zinischen Angelegenheiten, Ignaz von Nadherny, auf voIles 
Verstandnis und Brucke wurde nach Wien berufen. Er baute 
einen Hundestall, in dem seine operierten Hunde zu heulen 
beliebten. Dieser Stall befand sich unter den Fenstern von 
H'Yrtl und machten den nervosen Mann hysterisch. Er war 
schon friiher verstimmt, wei! Briicke seine Vorlesungen 
unter dem Titel: "Physiologie und hOhere Anatomie" ankiin
digte. Briicke meinte damit die mikroskopische Histologie. 
Hyrtl wollte kein "niederer" Anatom sein und sah auch seine 
Anatomie fiir keine inferiore an. 

Er sann wegen der hoheren Anatomie und wegen der 
heulenden Hunde auf Raehe. Die Gelegenheit bot sich bald. 

Briicke schrieb seine dialektisch geistreiche Abhandlung 
iiber die "Selbststeuerung des Herzens". Hyrtl ergriff die 
Gelegenheit, diese Idee auf Grund von anatomischen Pra
paraten und Injektionen zu widerlegen. Eines Abends trat 
er in den Lehrsaal und forderte uns auf, in die Akademie
sitzung zu kommen. Dort lieB er eine leidenschaftliche 
Polemik gegen Briicke los und sagte unter anderem, seine 
Anatomiediener verstiinden dies besser als der beriihmte 
Physiologe. Die Szene war ungemein peinlich und Briicke 
war ja jedenfalls gebunden, da er Hyrtl seine Wiener Stel
lung verdankte. Als ich einst an einem Fenster des physio
logischen Instituts mit Briicke stand und Hyrtl unten in 
seinem Gartchen arbeitete, sagte er zu mir: "Der Mann hat 
mir sehr wehe getan". Briicke war von den Argumenten 
Hyrtls nicht iiberzeugt und dureh die geistreiehe Dialektik, 
die er in dieser Streitfrage anwandte, gewann er die "Intellek
tuellen" unter den Studenten fiir sich. . 

Ieh sah erst ein, daB Hyrtl reeht hatte, als ieh es von 
Karl Ludwig, dem Freunde Briiekes, erfuhr. Die ungliiek
liehe Unterbringung des Hundestalles zwang Briieke, die 
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Tierversuche aufzugeben, und die nervose Erregtheit iiber die 
Storung machten offenbar Hyrtl zum Feinde der Vivisek
tionen. Fiir jene Laien, Heuchler und Schwachkopfe, welche 
die Vivisektion prinzipiell bekampfen, ist leider die Autoritiit 
Hyrtls ein schwerwiegendes Argument geworden . 

. . . Das zweite Jahr meiner medizinischen Studien war 
neben der Physiologie del' pathologischen Anatomie gewidmet. 
Ich saB sozusagen zu .FiiBen Rokitanskys. Diese machtige 
Personlichkeit imponierte schon durch ihr .Au Beres , durch 
die ziemlich groBe, breite Gestalt mit dem machtigen Denker
kopfe auf den Schultern. Als Vortragender war er eine Un
moglichkeit. Noch als die zweite Auflage seines Buches 
erschienen war, brummte er den Inhalt des Vol'trages aus 
seinem Manuskript herunter. Er begann gewohnlich die Vor
lesung mit der Phrase: "Wir sind neulich stehen geblieben", 
und es passierte ihm auch, daB er die erste Vorlesung im 
Jahre so begann. Nachdem er sich ausgebrummt hatte, ging 
es an die Demonstration der Praparate, die als Auslese aus 
den Sektionen des Morgens yom Diener herbeigebracht wur
den. Diese Auseinandersetzungen waren die piece de resti
stance der Vorlesung. 

Waren nur wenige Schiiler bei der Demonstration anwesend, 
so klagte der Meister mit den Worten: "Ich verlange ja nicht, 
daB die Herren die Vorlesung anhoren, aber bei den Demon
strationen sollen sie da sein". Der Stil Rokitanskys war sehr 
eigentiimlich. Ich erinnere mich, wie komisch es Ettinghausen 
fand, als ich ihm einst einen Satz mit allen seinen Eigen
schaftswortern vorlas. Dieser Stil ist aber eigentlich der 
klassische der pathologischen Anatomie. Rokitansky schildert 
das Entstehen, die fortschreitende Entwicklung, den Hohe
punkt eines jeden Prozesses sowie aIle Riickbildungen in 
einer eil1zigen Periode. Die Schilderung ist immer klassisch. 
Die Prazision der Satze machte, daB die Angabe vieler wich
tiger Tatsachen, aus deren Darstellung andere ein Buch 
gemacht hatten, in einer oder anderthalb Zeilen abgemacht 
war. Darum wurde so vieles iiberlesen. Nach dem Erscheinen 
dieser zweiten Auflage konnte sich Rokitansky zu keiner 
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dritten entschlieBen. Er war scheinbar von V irchow voll
sHindig iiberholt. Rokitansky hat der zellular-pathologischen 
Darstellung eigentlich keine Opposition gemacht. Er hat 
aber die Lehre, daB aus organischen fliissigen Massen im 
Korper, zum Beispiel aus Exsudaten Gewebe entstehen, nicht 
vollstandig aufgeben wollen. Er stand damals isoliert. Heute 
wird die Lehre ihre Auferstehung feiern, da wir heute wissen, 
daB sogar aus anorganischen Plasmen gewebeartige Formen 
hervorgehen. 

Seine Riesenleistung hat Rokitansky in einem Lokal voIl
fiihrt, das an Unansehnlichkeit wohl das Ungeheuerlichste 
bot. Zwei kleine Gemacher mit einem Seziertische, frei in 
einem Hofe stehend, bildeten die Werkstatte des gewaltigen 
Meisters und dort wurden aIle Sektionen von den Kliniken 
und Abteilungen gemacht, auch die gerichtlichen. Roki
tansky war sehr ungehalten, wenn dort geraucht wurde und 
jahrelang wurmte es ihn, daB Oppolzer immer bei def klini
schen Sektion die brennende Zigarre im Munde hatte und 
die Korona dem Beispiele des Meisters folgte. Bei einer sol
chen Gelegenheit erschien Rokitansky. Er ging wie der Lowe 
im Kafig leise brummend auf und abo Da platzten endlich 
die Worte heraus: "Das ist niedertrachtig, daB hier so geraucht 
wird. So, jetzt habe ich mein Herz erleichtert, jetzt gehe 
ich". Oppolzer geriet in groBte Verlegenheit. Er wandte 
sich an mich, der neben ihm stand, mit den Wort en : "Ihr 
miiBt's halt alleweil rauchen". Leider sagte ich in meiner 
Unschuld, ich habe heute gar kein Geld gehabt, mir eine 
Zigarre zu kaufen. 

Alfons Bilharz 
(r836) 

Er wurde am 2. Mai 1836 in Sigmaringen geboren. studierte in Frei
burg. Heidelberg. Wiirzburg und Wien und promovierte 1859 in Berlin. 
Den Winter 1859/60 verlebte Bilharz bei seinem alteren Bruder Theodor. 
dem friih verstorbenen Entdecker des Distoma Haematobium Bilharzi 
(9. Mai 1862). dem KuLlmaul in: "Aus meiner Dozentenzeit" ein schones 
Denkmal gesetzt hat. Nach bestandener Staatspriifung. die ihn zu Du 
Bois-Reymond in engere wissenschaftliche Beziehungen brachte, ging 



Alfons Bilharz 1865 nach Amerika, wo er bis 1878 besonders in St. Louis 
arztlich tatig war. Bis dahip. verspiirte er wenig von einem Philosophen 
in sich, als plotzlich ein seelisches Erlebnis von auBergewohnlicher Starke 
die Wendung seines Lebens herbeifiihrte. Auf einem langsamen Spazierritt 
durch die amerikanische Prarie tauchte dem in sich still Versunkenen der 
Gedanke auf, Erkenntnis als eine 'Obereinstimmung oder Gleichung zwischen 
den Gegensatzen Denken und Sein aufzufassen. Er hatte damals das Ge
fiihl, als spaltete sich die Erde unter ibm und er sahe zu ihrem Mittelpunkt 
herunter. So war das oberste Prinzip seiner Philosophie in einem Akt 
intuitiven Schau ens gefunden, und es galt nun, hieraus alles andere zu 
deduzieren. Bereits 1879 erschien: "Der heliocentrische Standpunkt der 
Weltbetrachtung." 1882 iibernahm er die Leitung des Landesspitals seiner 
Vaterstadt, das er bis 1907 leitete. In einer Jubelschrift fiir sein Spital 
wies er auf die Annaherung von Naturwissenschaft und Philosophie hin 
(1897). Sein Hauptwerk ist sein dreibil.ndiges System der Metaphysik. 
(I. Bd.: "Metaphysik als Lehre vom VorbewuBten", 1897; 2. Bd.: "Die 
Lehre vom Leben", 1902; 3. Bd.: "Neue Denklehre", 1908.) Sein Otium 
cum dignitate gab ihm noch Kraft zu einer kritischen Studie: "Descartes, 
Hume und Kant" (1910) und zu einer deduktorischen Darstellung: "Philo
sophie als Universalwissenschaft" (1912). 

Ais ich im Herbst 1857 als junger Student der Medizin 
nach Berlin kam, war es mir vergonnt, die drei groBten und 
beriihmtesten Naturforscher damaliger Zeit noch kurz vor 
ihrem Austritt aus ihrer Lebensarbeit zu sehen, eine Erinne
rung, die ich zu den wertvollsten meines Lebens zahle, tiber 
die ich hier kurz berichten will. 

rch beginne mit dem altesten und beriihmtesten, der damals 
schon hart an der Grenze menschlichen Lebensalters stand, 
mit Alexander v. Humboldt (geboren am 14. September 1769). 
Die Moglichkeit, ihn zu sehen, bot die offentliche Sitzung der 
Koniglichen Akademie der Wissenschaften, die alljahrlich zu 
Ehren ihres Grtinders, des Philosophen Leibniz, an dessen 
Geburtstag stattfindet. Als die Fltigelttir zum Horsaal sich 
offnete, betrat die Schar der Akademiker unter Humboldts 
Vortritt den Saal, in dem das erwartende Publikum bereits 
Platz genommen hatte. Es war eine erlesene Schar von 30 
bis 40 bedeutenden Mannern, alle geziert mit dem weiBen 
Schmuck des Alters, mit Ausnahme des jugend-braunge
lockten Du Bois-Reymond, des standigen Sekretars der Gesell
schaft. Der nun folgende Festvortrag betraf, soweit ich mich 
erinnere, einen geschichtlichen Gegenstand. Ieh sehenkte ihm 
wenig Aufmerksamkeit; mein Auge hing an der ehrwtirdigen 
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Gestalt auf dem Ehrensitz, deren wohlbekanntes BUd ich 
so oft in Biichern und Zeitschriften gesehen hatte, den Kopf 
mit der machtigen gerade aufstrebenden Stirn und dem giiti
gen Ausdruck in dem unter ihr fast klein erscheinenden 
Gesicht. Es war die letzte Gelegenheit gewesen, den Heros 
der Naturforschung, dessen Geist als letzter alle Gebiete 
seiner Wissenschaft umspannte, noch einmal von Angesicht 
zu sehen: zehn Monate spater, an einem Maimorgen des 
J ahres 1859, iibergab man die irdische Hiille des groBen Mannes 
der Erde. Halb Berlin war bei diesem AnlaB auf der StraBe. 
Der Tag ist mir in besonderer Erinnerung geblieben (IS. Juli 
1859), wei! es nur mit Miihe und auf Umwegen gelang, durch 
das Gedrange den Ort zu erreichen, wo unser Doktorexamen 

-stattfinden sollte. 
Um Johannes Muller, den Herrscher in der vergleichenden 

Anatomie, zu sehen, benutzte ich eine Vorlesung seines regel
maBigen Kollegs iiber menschliche Anatomie in seinem Hor
saal. Man sagte von ihm, daB er ein ihm fremdes Gesicht 
unter den Zuhorern in eigentiimlicher Weise fixiere, um ihm 
das Wiederkommen zu verleiden. Ich erfreute mich gliick
licherweise seiner Unbeachtung. Dagegen fiel mir der starre, 
fast steinerne Ausdruck des Gesichts und der eintonige Vor
trag auf: er demonstrierte gerade die Muskeln des Armes. 
Mir schien es der Ausdruck einer bloB halben Anteilnahme 
an dem Gegenstand zu sein, als ob er diese Lehrpflicht all
mahlich als lastig und ungehorig empfinde. Sicherlich hatte 
·eine jiingere Kraft diese Aufgabe leichter und besser erledigt. 
Die schwere Gedankenarbeit der langen Jahre hatte in dem 

'herrlichen Haupt mit der beriihmten tiefen Falte zwischen 
denAugenbrauen wahrlich genug bedeutendeZiige des Gesichts 
herausgemeiBelt. Ein Jahr spater konnte ich diese trockene, 
diirre Art des Vortrags mit der des genialen Wiener Ana
tomen ByrtE vergleichen, bei dem alles Leben und innere 
Bewegung war und der seine Zuhorer zu stiirmischer Be
geisterung hinriB. 

Als Lehrer der Sezierkunst habe ich ihn nicht kennen 
gelernt. Erst spater (bei Gelegenheit des Staatsexamens) 



maehte ieh in unliebsamer Weise (ieh wurde gleieh krank) 
Bekanntsehaft mit den kellerartig dumpfen, niedrig gewolb
ten, feuehten und dunklen Sezierraumen der damaligen Ana
tomie, in denen der groBe Mann so viele Stunden seines Lebens 
hatte zubringen mtissen. 

Bei der tibermaehtigen Bedeutung M ullers fUr die ana
tomisehe Forsehung betont man vielfaeh zu wenig, daB er 
zuerst und ganz allein der Bahnbrecher fUr die wissensehaft
liehe Auffassung der Biologie in Deutschland geworden ist, 
naehdem er sieh mit der inneren Kraft, wie sie dem Genie 
allein eigen ist, von den Einfltissen der damals herrsehenden 
Naturphilosophie losgerissen hatte. Dureh eine groBe Reihe 
hoehbegabter Sehtiler, die die Zeit in einer langen Folge von 
Jahren dem Meister in Berlin zuftihrte, ist Johannes Muller 
der Lehrer der Biologie ganz Deutsehlands geworden, und 
wenn die deutsche wissenschaftliche Medizin und die deutsche 
Arztesehaft die hohe Stufe ihrer Ausbildung heute vor den 
Augen der bewundernden Mitwelt dartun konnen, so ver
danken sie es an erster Stelle ihrem groBen Lehrer Johannes 
Muller l ). 

Es werden wohl nur noch wenig Arzte am Leben sein, 
die sich rtihmen konnen, als klinische Schtiler zu FtiBen 
Johann Lukas SchOnleins gewesen zu sein. Ich wurde im 
Herbst 1857 sein Sehtiler, in seinem letzten Semester, da.s 
er auf seiner Krankenabteilung der Charite las. GewiB war 
seine beste Zeit vorbei. Der wohlbeleibte alte Herr war etwas 
schwer beweglich, kurzatmig und bequem geworden. Die 
Kranken, die zur Vorstellung kamen, wurden in den groBen 
Horsaal gesehoben, Schonlein setzte sieh in den Lehnstuhl 
neben dem Bett und spraeh tiber den Fall naeh den Angaben 
der Krankengesehichte, wobei seine freundliehe Teilnahme 
an dem Kranken oft, immer aber die Schade und Klarheit 
seiner Auffassung hervorleuchtete. An der Einteilung der 
Krankheitssymptome in Gruppen, die ihn gleich zu Anfang 

1) Vgl. Bilharz, Alf.: Die Lehre vorn Leben. Wiesbaden 1902; 
darin S. 226-238: Johannes Miiller. 



seiner ldinischen Lehrtatigkeit beriihmt gemacht hatte, hielt 
er auch jetzt noch fest; es war ihm offenbar daran gelegen, 
sie seinen Schiilern besonders einzuscharfen. Bisweilen war 
er durch den Dienst bei Hofe verhindert, die Stunde einzu
halten, oft erschien er mit dem Stern des Roten Adlers auf 
der Brust. Ohne Zweifel lastete die verantwortliche Sorge 
um den hohen Patienten schwer auf dem Leibarzt des kranken 
Konigs Friedrich Wilhelm IV., und gewiB sah er dem Ende 
des Wintersemesters, als dem AbschluB seiner klinischen 
Tatigkeit, mit Ungeduld entgegen. 

Zum SchluB erzahle ich einen heiteren Vorfall, der sich 
in Virchows Obduktionssaal abspielte und dessen Zeugen wir 
waren. Vorausschicke ich, daB ein Jahr zuvor SchOnlein und 
der beriihmte Wiener Pathologe Oppolzer sich als konsul
tierende Arzte am Krankenbett des russischen Generals Fiir
sten Paskewitsch 1) in Warschau getroffen hatten. Sie konnten 
sich damals in der Diagnose der Krankheit nicht einigen: 
Oppolzer vermutete Magenkrebs, SchOnlein blieb bei Magen
geschwiir; die Sektion der Leiche gab SchOnlein recht. Nun 
war eine Leiche aus SchOnleins Klinik mit der Diagnose Magen
geschwiir auf Virchows Sektionstisch gekommen. In SchOn
leins ausnahmsweiser personlicher Anwesenheit machte Vir
chow die Obduktion selbst. Es fand sich Magenkrebs. Aus
gebreitet auf seiner linken Hand prasentierte ihm der zu 
spitzen Scherzen immer bereite Virchow das Corpus delicti 
mit den Worten: "So racht sich Oppolzer I" Von der uner
warteten Apostrophe iiberrascht, antwortete SchOnlein mit 
einem tiefen, langgedehnten Brummen und verabschiedete 
sich alsdann mit freundlichem Lacheln. 

1) Paskewitsch starb am 19. Februar 1856. Dasselbe Erlebnis erz1lh1t 
Otto Braus (geb. 1835), der Vater des Wi1rzburger Anatomen, in seinen 
.. Akademische Erinnerungen usw." Leipzig 1901, S. 73. 



Wilhelm Ebstein. 
(1836-1912) 

Er wurde geboren am 27. November 1836 in Jauer (Schlesien), bezog 
nach vollendetem Gymnasialkurs 1855 die Universit!1t Breslj.u, we1che 
er 1858 mit Berlin vertauschte. In Breslau trat er in nil.here B"eziehungen 
zu dem Botaniker Goppert, zu dem Pflanzenphysiologen Ferd. Cohn 
und zu dem Anatomen Reichert. In Berlin horte er noch Johann 
Lucas Schonlein, im fibrigen schloB er sich mehr an Traube als Fre
richs an. Weiter begeisterten ihn Romberg und Rudolf Virchow, als 
dessen Schfiler er sich gern bezeichnet hat. Nach bestandenem Examen er
hieIt Ebstein eine Anstellung als Arzt am Allerheiligenhospital, die er 
bis 1870 inne hatte. Sieben Jahre lang war er zugleich Prosektor dieses 
Hospitals. Aus dem Kriege zurfickgekehrt, leitete er die Krankenabteilung 
des Armenhauses in Breslau. Als Dozent hielt er Kurse und Vorlesungen 
fiber pathologische Anatomie £fir den erkrankten Julius Cohnheirn. 
1m Herbst 1874 wurde Ebstein als ordentlicher Professor der Pathologie 
und Therapie nach Gottingen berufen, woselbst ihm die Leitung der medi
zinischen Poliklinik fibertragen wurde. Seit Ostern 1877 leitete er die 
Direktion der medizinischen Klinik bis zurn Herbst 1906. Bereits 1891 
konnte der von ihm in Plil.nen entworfene Neubau der med. Klinik und 
Poliklinik eingeweiht werden. Sein Leben gehOrte bis zuletzt der Arbeit. 
Den anfil.nglich rein anatomischen, physiologischen, pathologisch-anato
Inischen und experimentellen Fragestellungen machten apliter rein klinische 
Arbeiten, bes. auf dem Gebiete der "zellularen vererbbaren Stoffwechsel
krankheiten", Platz. Gleich Virchow hat er stets die Bedeutung des histo
rischen Gedankens in der Medizin betont. Nekrolog in Bettelheims Biogr. 
Jahrbuch, Band 17 (1915) S. 57-60. Er starb am 22. Oktober 1912. -
1m letzten Lebensjahre schrieb er seine "Lebenserinnerungen", aus denen 
nachfolgende Proben stammen, sowie einer klinischen Vorlesung, die er 
anlil.Blich seines 25jil.hrigen Professorenjubilil.ums (1899) gehalten hat. 

Meine Studienzei t in Berlin (1855-59) . 

. . . 1m Winter 1857/58 trat ich in meine klinischen Semester 
ein, von denen ich in je zweien in Breslau und Berlin meinen 
Studien oblag. Der Wechsel der UniversWit wurde zunachst 
allerdings dadurch angeregt, daB Reichert, an den ich mich 
immer enger angeschlossen hatte, und in dessen Institut 
ich dauernd arbeiten durfte, auf den Johannes M ullerschen 
Lehrstuhl als Anatom nach Berlin berufen, sowie auch, daB 
die Ostern I859 erfolgte Berufung Frerichs, des Breslauer 
inneren Klinikers an SchOnleins Stelle mir als wiinschenswert 
erscheinen lieB, den Unterricht auch dieses Lehrers nicht 
aufzugeben; insbesondere zogen mich auch die vieIen so her-



vorragenden anderen Manner an, die damals in der Berliner 
medizinischen Fakultat wirkten. 

Was zunachst meine ersten, in Breslau verlebten klini
schen Semester betrifft, so machte die Intensitat, mit wel
cher Frerichs lehrte, auf mich einen sehr nachhaltigen Ein
druck. Alles, was er sagte, saB in dem Gehirn fest, wie ein
gehammert. Er sprach bedachtig, nachdenklich, eindring
lich 'lind dadurch aufs hochste die Aufmerksamkeit fesselnd. 
Er hielt ein Kolleg tiber allgemeine Pathologie, - einen be
sonderen Ordinarius dafi.ir, wie auch ftir die pathologische 
Anatomie besaBen wir damals in Breslau noch nicht, -
sowie eine tiber mehrere Semester sich hinziehende 
Vorlesung tiber spezielle Pathologie und Thera pie. AuBer
dem hielt er ein einsti.indiges Publikum, wofi.ir die Zuhorer 
das Thema vorschlagen durften. Ich erinnere mich, daB 
wir damals eine VorIesung tiber die Syphilis und sodann eine 
tiber Balneotherapie wiinschten. Zu Hause habe ich die 
Vorlesungen, tiber die ich mir wahrend derselben kurze 
Notizen machte, an demselben Tage, wo alles noch frisch 
im Gedachtnis saB, ausgearbeitet. Auf diese Weise bekam 
ich tiber das Fach eine gute Vbersicht, die sich auch im 
Laufe der Jahrzehnte in meinem Gedachtnis nicht verwischt 
hat. In auBerordentlich klarer und systematischer Weise, 
einem Dogma gleichend, baute sich der Vortrag von Frerichs 
auf, und das machte ihn flir den Anfanger so tiberaus 
instruktiv. In ahnlicher Weise gestaltete sich der Unter
richt am Krankenbett. Die anatomische Kontrolle, wie sie 
heute in der Klinik getibt wird, fehlte. Der Dozent, der die 
pathologische Anatomie lehrte, - ein pathologisches Institut 
gab es nicht - machte zwar die Sektion, Frerichs selbst aber 
diktierte das Sektionsprotokoll. GewiB galt Frerichs - und 
zwar mit Recht - ftir einen vortrefflichen Diagnostiker. 
Soweit meine Erinnerung reicht, berichtete er tatsachlich 
niemals tiber diagnostische Irrttimer bei den klinischen Dia
gnosen. Sein Ausspruch bei den Epikrisen tiber die eben ge
machte Sektion: "Wir haben gefunden, was wir erwartet 
haben", ist ein gefltigeltes Wort geworden, ebenso wie die 



sich daran schlieBende Bemerkung von Frerichs: "DaB die 
Therapie dabei nichts vermochte, das liegt auf der Hand." 
Ferner aber liegt auf der Hand, daB keineswegs immer das 
bei der Autopsie gefunden wurde, was erwartet warden war. 
Ich erinnere mich eines Falles, bei dem von Frerichs ein 
Echinococcus der Leber diagnostiziert worden war, statt 
dessen sich aber ein rechtsseitiges Pleuraexsudat fand. Ein 
auch sonst nicht gerade durch bescheidene ZurUckhaltung 
sich auszeichnender Kommilitone machte angesichts dieses 
Befundes, und zwar so laut, daB sie Frerichs nicht entgehen 
konnte, die Bemerkung: "Das ist ja ein netter Echinococcus." 
Frerichs wandte sich, sein Diktat des Protokolles unter
brechend, anscheinend ganz ruhig nach dem Sprecher urn 
und sagte: "Wenn sich unsereiner so irrt, dann konnen Sie 
sich denken, was Sie flir Dummheiten machen werden." 
Diese Schwache der Unfehlbarkeit seiner Diagnosen, welche 
Frerichs anhaftete, verhinderte nicht, daB seine Klinik flir 
den Anfanger eine auBerst instruktive war. Frerichs zog 
demgemaB auch viele fremde Studierende an .... 

Abgesehen von den Vorlesungen, von denen ich mir die 
von Frerichs tiber spezielle Pathologie und Therapie zu 
Hause ausarbeitete, war ich im Reichertschen physiolo
gischen Institut tatig, in dem damals Frerichs seine Unter
suchungen Uber Leberkrankheiten ausfiihrte. Hier wurdendie 
pathologischen Lebern injiziert und histologisch untersucht. 
Ich erhielt die Erlaubnis, diese Lebern auch mikroskopisch 
zu untersuchen. Die injizierten Lebern 'wurden in kleine, 
etwa 2-3 cm groBe StUcke geschnitten und dann gekocht 
und getrocknet. Alkohol- oder andere Erhartungsmethoden 
waren nicht Ublich, und Tinktionsmethoden, von denen 
damals die Karminflirbung bereits bekannt war, wurden 
von Reichert perhorresziert, der sich, soviel ich mich er
innere, zeitlebens nicht dazu bekannt hat. Jedenfalls habe 
ich durch diese pathologisch-histologischen Untersuchungen 
tiber die Erkrankungen der Leber viel gelernt. Ich bin da
durch auch Frerichs nahergekommen, der viel in dem physio
logischen Institute verkehrte. AuBerdem hatte ich Gelegen-



heit, da Reichert in dieser Zeit mit Studien iiber die Anatomie 
des Gehirns beschaftigt war, die die Grundlage fiir seinen 
Atlas iiber die Anatomie des Gehirns bildeten, mich selbst 
mit diesem Wissensgebiet eingehender zu beschaftigen, als 
es gewohnlich dem Studenten moglich ist. 

1m Herbst r8s8 siedelte ich nach Berlin iiber und wurde 
von dem damaligen Rektor der Universitat, dem Physiker 
Dove, immatrikuliert, einem geborenen Liegnitzer, der mir 
als friiherem Zogling des dortigen Gymnasiums eine be
sondere BegriiBungs- und Ermahnungsansprache widmete. 
In Berlin ging mir nun in mehr als einer Beziehung ein neuer 
Horizont auf, der mir jetzt, wo ich nach mehr als fiinfzig 
Jahren dieses schreibe, so recht in meiner Seele sich wieder 
anschaulich und lebendig macht. Da denke ich zunachst 
ScMnleins, den ich in dem letzten Semester seiner Lehr
tatigkeit noch in der Klinikhoren konnte. Man durfte ihn 
damals in korperlicher Beziehung als eine Ruine bezeichnen, 
wenn man ihn, ini gepolsterten Lehnstuhl sitzend, die Klinik 
halten sah. Der kleine, aber grundgescheite liebe Joseph 
Meyer, den ich einige Jahrzehnte spater noch genauer kennen 
lernte, der damalige erste Assistent SchOnleins, las die 
Krankengeschichte des daneben im Bette liegenden Patien
ten vor, an dem er auch den Befund bei der objektiven Unter
suchung erlauterte. Ich erinnere nicht noch so mancher 
dieser Krankengeschichten, aus denen man sehr wohllernen 
konnte, wie so etwas gemacht werden muB. Nachdem das 
Krankheitsbild gezeichnet war, erhob der dyspnoische, oft 
genug mit dem Atem kampfende SchOnlein seine Stentor
stimme und kniipfte an den eben mitgeteilten Tatbestand 
seine Bemerkungen, die fiir den Vorgeschrittensten eben gut 
genug gewesen waren. Er zog seine jungen Zahorer zu sich 
herauf und unausloschlich pragten sich seine Lehren ein. 
Dabei kam die einer reichen Erfahrung entstammende 
Therapie nicht zu kurz. Aus diesen therapeutischen Winken 
sprach kein Dogma und kein Schema. Ich erinnere mich 
der Wiirdigung des Berliner WeiBbiers als Diureticum bei 
wassersiichtigen Anschwellungen. Es hat mir spater gar 

Ebstein, Arzte·Memoiren. 
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nicht sehr selten, wenn aIles Uhrige versagte, gute Dienste 
geleistet. Wir, seine letzten Schiiler, wollten uns an den 
scheidenden Lehrer eine letzte Erinnerung bewahren und 
haben uns eine Lithographie SchOnleins anfertigen lassen, die 
er mit seiner Namensunterschrift versehen hat. Ich sehe 
sie heute noch oft genug mit dankbarem Herzen an. Viele 
von denen, die damals mit mir zu SchOnleins FiiBen saBen, 
sind inzwischen auch dahingegangen. Ais Frerichs als 
SchOnleins Nachfolger Ostern 1858 die medizinische Klinik 
in Berlin iibernahm, anderte sich deren Modus auch im 
Vergleich mit dem in Breslau von ihm eingehaltenen. Es 
wurden umfangliche Vortrage iiber die Krankheitsprozesse, 
an denen die vorgefiihrten Kranken litten, gehalten, ohne 
daB das individueIle Geprage des einzelnen Falles so recht 
zur Geltung kam. Die Klinik erhielt, wenn man so sagen 
darf, einen lehrbuchartigen Charakter und es fiel vielfach 
die AuBerung, daB es sich hier urn eine propadeutische 
Klinik handle, wahrend die Traubesche KliIiik, welche eigent
lich der Propadeutik dienen sollte, der wirklichen Klinik 
entspreche. Ludwig Traube, aus Johannes Mailers physio
logischer und aus SchOnleins, dessen Assistent er vorher ge
wesen war, klinischer Schule hervorgegangen, war damals 
40 Jahre alt und war ein Jahr vorher zum auBerordentlichen 
Professor ernannt worden. Auch mit Virchow stand Traube 
in enger Beziehung, indem er mit ihm und Reinhardt "Bei
trage zur experimenteIlen Pathologie" herausgab. Es ist 
geniigend bekannt, wieviel Traube dazu beigetragen hat, die 
exakte experimenteIle Methode in die Medizin einzufiihren1), 

ebenso wie seine groBen Verdienste urn die sogenannten 
physikalischen Untersuchungsmethoden unumstrittensind. Auf 
diesen Grundlagen baute sich der Unterricht in der Traube
schen Klinik auf, in der er in strengster Individualisierung 
jedem einzelnen FaIle bis in die feinsten Details vollste Rech
nung trug. Die Anerkennung, deren sich die Traubesche 
Klinik erfreute, war aIlgemein und man konnte sehr lange 
an den Eindriicken zehren, die man aus ihr nach Hause trug. 

1) VgI. Arzte-Briefe a. a. O. S. 146 if. 
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Daneben ist· aber auch der Rombergschen Poliklinik nieht zu 
vergessen, die, wenngleich zu einer im Sommer recht un
geeignetenZeit, namlieh von I-2 Uhr gehalten, doch immer
hin, trotz dieser unbequemen Stunde, eine Anzahl von Zu
horern fesselte. Bei der klinischen Vorstellung kamen hier 
meistens Kinderkrankheiten und ganz besonders nervose 
Storungen zur Besprechung. Neuralgien, Epilepsie, Chorea 
waren neben anderen Neurosen der Gegenstand feinsinniger 
Bemerkungen. AuBerdem will ieh der Vorlesungen Robert 
Remaks gedenken, eines ganz hervorragenden Lehrers, der 
seinen nicht gerade sehr zahlreichen Zuhorern einen Ein
bliek in die Wissensgebiete gewahrte, die er durch eigene 
Arbeit teils geschaffen, teils wesentlich erweitert hat. 

Der Unterricht in der allgemeinen Pathologie und in der 
makroskopischen und mikroskopischen pathologischen Ana
tomie bei Rudolf Virchow eroffnete vollig neue Gesichtspunkte. 
Virchow stand damals auf der Hohe seiner Leistungen. 1m 
Jahre I856 war er aus seinem Exil in Wtirzburg, wo er sieben 
Jahre einer rastlosen, an Forschungsergebnissen ungemein 
gesegneten Tatigkeit gewirkt hatte, nach Berlin zurtick
berufen worden. In dem gleichen Jahre war die erste Auf
lageseiner "Cellularpathologie in ihrer Begrtindung auf 
physiologische und pathologische Gewe belehre" erschienen. 
In Berlin war ein besonderes Institut ftir die von Virchow 
vertretenen Lehrfacher eingeriehtet worden. Hier hielt er 
u. a. auch dreimal wochentlich einen demonstrativen Kur
sus der pathologischen Anatomie, der vorbildlich geworden 
ist, und seitdem dauernd einen integrierenden Bestandteil 
des Unterrichtes in der pathologischen Anatomie gebildet 
hat. Hier erfuhr an der Hand des Sektionsbefundes das 
Krankheitsbild eine Rekonstruktion und man konnte da
bei der Wahrheit entsprechend sagen: "Hie locus est, ubi 
mors gaudet succurrere vitae." Denn es darf nicht tiber
sehen werden, wie nahe Virchow selbst dem arztlichen Be
rufe und seiner Aufgabe die Krankheiten zu heilen, stand; 
war er es doch, der im Gegensatz zu dem damals noch herr
schenden Nihilismus der Wiener Schule mit alIer Energie es 

24* 
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als die Aufgabe der praktischen Medizin bezeichnete, nicht 
neutral beobachtend sich zu verhalten, sondern auch thera
peutisch bessernd und moglichst heilend zu wirken. Es 
ist nun tatsachlich auBerordentlich auffallend, daB man 
gerade diesen Teil def Virchowschen Neigung, Begabung 
und Wirksamkeit so wenig beachtet und gewiirdigt hat .... 

Die Sektionstibungen, weIche Virchow selbst leitete, 
ftihrten in die Technik der Leichenoffnungen ein, und seine 
unerbittliche Strenge erzwang von dem Anfanger eine kor
rekte Beschreibung des Befundes. Diese Erziehung be
wirkte, daB die anatomischen Befunde in ihrer Wesenheit 
genau fixiert wurden. In dem demonstrativen Kursus wan
derte das Mikroskop auf einem Schienenwege auf einem 
Platze Zl.'m anderen, und alles, was vorgetragen wurde, 
wurde gleichzeitig auch mikrokopisch demonstdert. Un
getibte Hande, die das Praparat entweder verschoben oder es 
gar samt dem Deckglas durch den auf dasselbe aufgestoBenen 
Tubus des Mikroskops vernichteten, konnten freilich den 
guten Zweck vereiteln, indes wurde auf soIche unheilspen
dende Hande aufgepaBt. Ich rede hier aus eigener Erfahrung; 
mein Nachbar, an den das Mikroskop vor mir gelangte, hatte 
soIche Neigungen, und ich begrtiBte es daher mit heller Freude, 
wenn dieser, jeder Belehrung unzugangliche Mann, was 
tibrigens recht oft geschah, schwanzte. 

Meine Tatigkeit im Allerheiligenhospital 
in Breslau. - Habilitation (1869) . 

... Nach kurzer Frist folgte demRecurrensfieber als weitere 
Seuche das Fleckfie ber. Dasselbe ist damals, - wie es 
scheint -, in Breslau nie ganz verschwunden .... 

Dieser Epidemie, weIche tibrigens erst im August als 
erloschen anzusehen war, muBte ich auch Tribut zahlen. 
Gegen Ende Dezember merkte ich an einem Tage, an dem 
ich mich, ohnedies nicht ganz wohl ftihlte, bei der 
Morgenvisite ein plotzlich auftretendes Krankheitsgeftihl. 
Ich sagte sofort, daB ich mich wohl am Fleckfieber 
infiziert habe. Nichtsdestoweniger tat ich meinen Dienst 
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und reiste sogar am dritten Weihnachtstage in meine 
Heimat zu einem Ball. Ich war ganz vergniigt, nur fiihlte 
ich die Beine entsetzlich schwer. Am Sylvesterabend war ich 
mit Kollegen und meinen juristischen Bekannten in einer 
Weinstube zur Feier des Tages. AuBerdem besorgte ich noch 
aIle meine Dienstgeschafte bis Anfang Januar. Am 2. dieses 
Monats blieb ich liegen. Am ersten Krankheitstage stieg 
die Temperatur bis auf 38. Mein behandelnder Arzt war 
Viktor Friedlander, der am 20. Januar selbst an schwerem 
Fleckfieber erkrankte. Am 30. Januar erkrankteder 52 Jahrealte 
Hospitalinspektor G. Habner ebenfalls am Fleckfieber und er
lag ihm leider. Ich erinnere mich der furchtbaren Kopf
s~hmerzen, die mich in den ersten Tagen qualten, nachher 
schwand das BewuBtsein, doch erkannte ich Arzt und 
Pflegerin. Subjektiv hatte ich a:bsolut keine MiBgefiihle, im 
Gegenteile lediglich angenehme Phantasien erzeugte Olein 
Gehirn, wahrend meine Haut sich mit einem sehr ausge
dehnten petechialen Exanthem bedeckte. Es wurden mil', 
wie ich in meinen Fiebertraumen meinte, eine Reihe Orden 
verliehen, und als ich bereits einige Tage aus dem Fieber
dusel erwachte und im iibrigen bereits klar war, saBen diese 
Wahngedanken bei mir noch so fest, daB ieh meine mich 
zweifelnd ansehauende Warterin wiederholt aufforderte, 
meine Militaruniform herbeizuholen, um mich von dem 
Vorhandensein der Orden und Ehrenzeichen zu iiberzeugen. 
Eines nachts stieg die Korpertemperatur ziemlich rasch 
bis auf 420 und verharrte auf dieser Hohe sogar einige Stun
den lang, wahrend deren mein herbeigeholter Arzt 'bei mir 
blieb. Als er wegen der starken Kalte eingewickelt und ver
mummt bei mir erschien, sagte ich zu ihm: "Du kommst 
wohl von Rappo?" (Es war dies eine Gesellschaft, die da
mals in Breslau Schaustellungen, besonders von lebenden 
Bildern, gab.) Es hat diese hohe Temperatur, die Grenze 
von Sein und Nichtsein, keine Depression oder einen Kollaps 
bei mir erzeugt. Am nachsten Tage erschien zu Unrecht mein 
Nekrolog in der Zeitung, denn das Temperaturmaximum 
war die Einleitung zur Genesung. Die Temperatur fiel naeh-
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her namlich schnell und stetig bis zur Norm abo Die Re
konvaleszenz vollzog sich schnell. A~ang Februar befand 
ich mich in voller Genesung .... 

Die pathologische Anatomie hatte damals in Breslau 
in W. Waldeyer einen offiziellen Vertreter gewonnen. Er 
ist sehr bald zur normalen Anatomie, von der er ausgegangen 
war, zuriickgekehrt und wirkt heute noch als deren Ver
treter, seit 1883 in Berlin mit schier unerschopflicher Arbeits
kraft. Breslau haHe erbereits 1872 verlassen und mit der 
neu gestalteten Universitat in StraBburg i. E. vertauscht, 
woselbst er auch die normale Anatomie vertrat und die 
Leitung des nach seinen Angab~n erbauten neuen anato
mischen Instituts iibernommen hatte. . .. Obgleich Waldeyer 
nur kurze Zeit das Fach der pathologischen Anatomie ver
trat, hat er, durch seine Krebsarbeiten besonders, der
selben doch wesentlich genutzt. Da ich die Prosektur 
im Allerheiligen-Hospitale innehatte, bin ichmit ihm in 
Breslau sehr bald in nahere Beziehung getreten und 
konnte auch manches fUr seine Zwecke forderliche Praparat 
ilun iiberweisen.1) In meiner Absicht hat es nie gelegen, das 
Fach der pathologischen Anatomie zu meiner alleinigen 
Lebensaufgabe zu machen. Das pulsierende Menschenleben 
mit seinen mannigfachen Leiden und Geb'resten hatte ich 
in meinem Berufe nicht entbehren mogen. DaB ich aber ein 
gut Teil meiner Arbeitszeit in jungen Jahren der patholo
gischen Anatomie gewidmet habe, freut mich he ute noch. 
Ich beklage es sehr, daB heute die Ausbildung der modernen 
Kliniker in diesem u. a. auch fUr die klinische Diagnostik 
hochwichtigen Fache vielfach eine etwas stiefmiitterliche 
Behandlung zu erfahren scheint. Das ist ein Schaden, den 
die in vielen anderen Beziehungen niitzliche Spezialisierung 
mit sich hringt. DaB ich ungefahr wahrend eines Dezenniums 
allj ahrlich mehrere hundert Leichenoffnungen ausgefiihrt 
habe, ist mir in mehr als einer Richtung als innerer Kliniker 
zugute gekommen .... 

Auch die Konkurrenz mit Hermann Nothnagel, der friiher 
1) Vgl. Waldeyer's Lebenserinnerungen. Bonn 1921. S. 130 u. 133. 
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bereits nicht nur in Berlin, sondern auch in Konigsberg habi
litiert gewesen war und der, als ihn sein Verhaltnis als Militar
arzt nach.Breslau fUhrte, sich auch hier wieder habilitierte, 
brachte meiner eigenen Lehrtatigkeit keinen Abbrueh. 
Ich weiB, daB sich eine Reihe von Leuten Sorge daruber 
machten, was denn aus den vielen Dozenten fUr innere Me
dizin werden solIe. Sie hatten besonders Furcht, daB sich 
Neid und MiBgunst und was sonst noeh zwischen uns ent
wickeln musse. AIle diese Befiirchtungen haben sich als 
durchaus grundlos erwiesen. Wir - Nothnagel und ich -
haben uns recht gut miteinander vertragen, wir hatten beide 
nach Wunsch Zuhorer und jeder von uns ist seinen Weg 
gegangen. Nothnagel wurde schon im Jahre r872 nach Frei
burg i. B. als Ordinarius fur medizinische Poliklinik und 
Arzneimittellehre berufen.1) 

* * * 
Wahrend meiner Lehrtatigkeit habe ich mich stets nach 

besten Kraften als der Altere bemiiht, Ihnen, meine Herren 
Kommilitionen, das mitzuteilen, von dem ich glaubte, daB es 
fur Sie, furs praktische Leben erforderlieh, nutzlieh und 
wunsehenswert seL 

J a, meine Herren, Mephisto irrt sieh, oder er ist zu sehr 
Teufel, urn es nicht auszusprechen, wenn er sagt, daB "der 
Geist der Medizin leieht zu fassen sei". Das ist entschieden 
grundfalsch. Es geht freilich mit der Medizin nicht anders 
als mit so vielen anderen menschliehen Dingen und ins
besondere mit jeder anderen Wissensehaft. 

Es gib\ einige wenige gottb'egnadete Menschen, denen 
die Saehe zufallt, sie erfassen die Dinge, sobald sie an sie 
herantreten und gehen dann unbekummert urn alles andere 
vorwarts. Sie gehen nieht nur die alten, ausgetretenen, 
sondern sie weisen aueh selbstandig neue Wege und wan
deln neue Bahnen. Vnter diesen Personliehkeiten sind die 
Pfadfinder der Wissenschaft. 

Einem groBeren Bruchteil wird es schwerer. Muhseliger 
l) Vgl. M. N eu burger, H. Nothnagel, Rikola.Verlag 1922. 



dringen solche Menschen in den Geist der Medizin, indes 
ringen sich viele derselben doch durch und kommen zu 
einem gedeihlichen Ziele. Sie erfassen endlichdoch, daBes etwas 
Eigenartiges mit diesem Geiste der Medizin ist. Pfadfinder 
werden sie nichtin unserer Wissenschaft, abersie konnenimmer
hin Anerkennenswertes und Niitzliches in derselben leisten. 

Der dritte Bruchteil endlich dringt iiberhaupt nie und 
nimmer, auch wenn er noch so sehr sich abqualt, in den Geist 
der Medizin ein, ihm bleibt die Medizin im Grunde etwas 
durchausAuBerliches.1) Er betreibt das Gewerbe eines Arztes. 
Solche Menschen konnen auch nie die reine Freude an der 
Wissenschaft empfinden, die nur derjenige hat, der sich mit 
Hingebung in die Tiefen unserer schonen Wissenschaft ver
senkt und der an der Ergriindung ihrer Probleme mitzu
arbeiten bestrebt ist. Jedoch will ich damit nicht sagen, daB 
so1che Mediziner spater nicht sehr niitzliche Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft sein und auch ihren Beruf in 
ihrer Art in immerhin recht loblicher Weise ausfiillen konnen. 

Die praktische Medizin braucht mit den so mannigfachen 
Anspriichen, die sie an ihre Jiinger stellt, weit mehr ver
schiedene Naturen als die anderen Berufsarten. Sie stellt 
an die Selbstverlaugnung und die Opferwilligkeit des sie 
ausiibenden Individuums ungleich hohere Anspriiche als 
jeder andere Beruf. Da kommen die rein menschlichen und 
ethischen Eigenschaften in hervorragendem MaBe zur Geltung. 
Der Ausspruch ist ein durchaus zutreffender, daB niemand ein 
guter Arzt sein konne, der nicht zugleich ein guter Mensch ist. 
Auf diese Weise sehen wir oft, daB solche Arzte in ganz hervor
ragender Weise bei verstandiger Beschrankung ihres Ar bei tsfel
des auBerordentlich segensreich in ihrem Kreise wirkenkonnen. 

1) Vgl. hierzu den diese Verhaltnisse sehr gut charakterisierenden 
Ausspruch eines uralten chinesischen Philosophen in der von Ruckert 
bewirkten Dbersetzung: 

"Menschen von dem hochsten Preise 
Lernen kurze Zeit und weise, 
Menschen von dem zweiten Range 
Werden weise, aber lernen lange; 
Menschen von der dritten Sorte 
Bleiben dumm und lernen - 'Yorte." 
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Geboren am IS. Juni 1850 in Freistadt in der Pfalz; studierte seit 
1866 in Munchen, wo er von 1870-79 Assistent bei dem pathologischen 
Anatomen Buhl war. Dort habilitierte er sich 1875 fur dieses Fach. 1882 
kam Schweninger zum erstenmal in Beziehungen zur Familie Bismarck 
und damit zu Bismarck selbst. In einer kleinen Schrift "Dem Andenken 
Bismarcks" (Leipzig 1899, Hirzel) hat er "Einiges uber Bismarcks Leiden" 
zur Darstellung gebracht. Einiges moge daraus hier seinen Platz finden. 
Die !i.rztlichen Berater hatten bei Bismarck einen schwierigen Stand. "Der 
Furst, damals wie fruher stets kein allzu gefugiger Patient, pflegte, wie er 
mir (Schweninger) spl!.ter wiederholt Hl.chelnd bemerkte, ,in jenen Tagen 
seine Arzte zu behandeln.' Was immer auch zur Besserung des unbefriedi
genden Zustandes versucht wurde, es schlug fehl." Von 1884-1902 war 
Schweninger a. o. Professor in Berlin, hatte die Leitung der Abteilung flir 
Hautkrankheiten und las nebenher uber '"Geschichte der Medizin". Mit 
Buzzi zusammen hat Schweninger in einer Broschure (Wien und Leipzig 
1894) seine eigenartige, nicht neue Kur gegen "Fettsucht" beschrieben, 
die fUr die - bereits von Plinius erwllhnte und von Steinbacher und 
Oertel beflirwortete - Wasserentziehung dabei wieder eintrat. Es ist 
jedenfalls bemerkenswert, daB man bei Bismarck "beinahe fortlaufend 
einen Parallelismus zwischen korperlichen Storungen und aufregenden 
politischen Geschehnissen nachweisen" kann. (Birnbaum, K., Psycho
pathologische Dokumente. Julius Springer, Berlin 1920, S.316.) 

... Meine Beziehungen zu dem erkrankten Fiirsten be
gannen in der folgenden Weise. 

1m Jahre 1882 kam ich, damals arztlicher Berater des 
Grafen Wilhelm Bismarck, zum ersten Male nach Varzin. 
Ich fand den Kanzler, hauptsachlich in Folge von Schlaf
losigkeit, Nervenverfall, Gesichtsschmerz (deshalb trug er 
Vollbart!) und schweren gastrischen Storungen, korperlich 
und seelisch herunter. Der bis dahin 247 Pfund schwere, 
machtige Korper sah abgefallen und abgemagert aus. Trotz
dem war die Lebensweise keineswegs entsprechend und sach
lich geregelt. Es wurde gegessen und getrunken, wann und 
wie es gerade paBte. Bewegung wenig, dagegen viel auf
reibende Arbeit. Nur ganz en pass ant - beim Abschiede 
etwas ernster - beriihrte der FUrst, ankniipfend an die ihm 
.ausgesprochene Ansichten seiner bisherigen arztlichen Rath
geber, den Zustand seiner Gesundheit. Ich konnte mich nicht 
entschlieBen, im Voriibergehen Ansichten und Ratschlage 



zu geben, betonte, daB ich es leider ablehnen miisse, Schlag
worter zu auBern und sogenannte Krankheiten zu behandeln, 
bemerkte dagegen mit allem Nachdruck das Eine: daB nach 
meiner Auffassung nur von einer griindlichen Anderung der 
Lebensfiihrung noch ein Erfolg zu erwarten sei, daB dagegen, 
falls die bisherige Lebensweise fortgefiihrt werde, die lange 
miBhandelte Natur iiber kurz oder lang in stiirmischer und 
vielleicht nicht unbedenklicher Weise ihre Rechte geltend 
machen wiirde. Den Angehorigen, die meine Ansichten kennen 
zu lernen wiinschten, erkllirte ich offen: "Wenn S[eine] 
D[urchlaucht]in dieserWeise fortwurschtle, wiirde spatestens in 
einem halbenJahre ein Zusammenbrucheintreten miissen, fiir 
dessen Ablauf ich nicht ohne Bedenken sei". Dann reiste ich abo 
Leidertraf meine Vorhersagungvollstandigein.AlsichimFriih
jahr r883 wieder nach Berlin kam, fand ich den Kanzler - und 
es sprach ja allerdings sehr viel fiir diese Auffassung - von 
den bisher die Behandlung leitenden Collegen auf den Ab
sterbeetat gesetzt. Man diagnosticirte - und auch dafur 
sprach gewiB manches - Leber- und Magenkrebs und bezeich
nete den Fiirsten als einen verbrauchten, verlorenen Mann, 
dessen Leben nur in volliger Greisenruhe, fern von Geschaften 
und Aufregungen, allenfalls noch eine Weile gefristet werden 
konne. 

rch fand S. D. aufgeregt und doch apathisch miide, leicht 
ermattet - "altersschwach, marastisch", wie er so oft 
sagte -, von Gesichtsschmerz und Migrane geplagt, schlaf
und appetitlos, fahl von Gesichtsfarbe, von stiirmischen 
Magenerscheinungen und Verdauungsstorungen, mit belegter 
Zunge, hamorrhoidalen Zustanden, sowie von Kreislauf
storungen (Oedeme, Schwellungen an den Beinen, Krampf
adem, Varicen, abudanten und besonders nachts ungewohn
lich starkem Transpirieren) und von lihnliehen Erscheinungen 
heimgesucht, konnte aber nach Aufnahme der eben skizzierten 
Anamnese und nach genauer Untersuehung und eingehender 
Priifung der Lage den Zustand nicht so verzweifelt ansehen. 
reh faBte vielmehr im Hinbliek auf die bedenklichen Sym
ptome in der Lebergegend und friiher erwlihnte Erscheinungen 
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das Vorhandensein eines (spater eingekeilten) Gallensteins 
ins Auge, stellte Dasein und Wirkung einer Reihe nervoser 
und funktiol1eller - gastrischer etc. - Storungen und deren 
Folgen fest, bezweifelte dagegen das Vorliegen tiefgreifender, 
materieller Veranderungen und iibernahm in dies em Sinne 
die Behandlung. 

Gliicklicherweise sah ich meine Auffassung durch die 
Ereignisse bestatigt. Nach vierzehntagiger schwerer und 
sorgen voller Arbeit, in der die ganze Lebensweise, Essen, 
Trinken, Bewegen, Ruhen, Arbeiten, Schlafen, aufs Strengste 
individualisierend, bis ins kleinste Detail geordnet und iiber
wacht war, trat schon eine entschieden wahrnehmbare Bes
serung ein. Bei dieser Sachlage gestattete ich mir auf Zureden 
des Fiirsten und seiner Familie -leider - die erste Erholung 
durch Gehen und Fahren im Freien. War es nun die Erinne
rung an die zwei Pfund der "von Muttern" gespendeten 
Schlackwurst nepst Spickgans und an deren vorziiglicher 
Wirkung gegen kaltes Fieber oder war es die wieder er
wachende Lebensenergie und der sich kraftig regen de Appetit, 
-genug; mein Kranker, der immer eine ausgesprochene Vor
liebe fiir schone Buttermilch gehabt hatte und eine gute 
Quelle dafiir wuBte, lieB sich wahrend meil1er Abwesenheit 
eine Dreimannerportion von diesem GenuBmittel kommen und 
bewaltigte sie mit ganz entschiedenem Behagen. Weniger 
behaglich waren die Folgen. AuBerst stiirmische Reaktionen 
seitens des Magens, unertragliche Schmerzen im Unterleib, 
peritonitische Reizerscheinungen zeigten sich in den folgenden 
Stunden und der SchluBeffekt war am nachsten Morgen nach 
einer auBerst unangenehmen Nacht eine hochgradige Gelb
sucht. Nachdem auch dieser Zwischenfall erledigt - nach 
Abgang eines DaumengliedgroBen Gallensteins schwanden 
zunachst aIle schweren Unterleibs- und Lebersymptome etc. 
- und der Fiirst auf meine Bitten nach Friedrichsruh ge
gangen war, konnte ich dort, wo ich mehr mit dem Kranken 
allein war, eine in allen Details von mir iiberwachte und 
strenge Behandlung durchfiihren. 

Ich bestimmte, so weit es irgend moglich war, die Arbeits-
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zeit und das Pensum dafiir, regelte auch nach Zeit und Um
fang die Erholung, Bewegung, Ruhe, iiberwachte Essen und 
Trinken nach Zeit, Quantitat und Qualitat, regelte Aufstehen 
und Niederlegen, griff iiberall, wo es noth that, maBigend oder 
anregend ein, und hatte schlieBlich die Genugtuung, in kor
perlicher und seelischer Beziehung entschiedene Fortschritte 
verzeichnen zu konnen. Nach diesem ersten Erfolge ging 
ich mit clem Fiirsten nach Kissingen und spater nach Gastein. 
wo die Behandlung unter meiner Leitung in derselben Weise 
fortgesetzt und dane ben gebadet, nicht aber getrunken oder 
mit sonstigen Kuren gearbeitet wurde. SchlieBlich traten, 
trotzdem noch einmal ein schwacherer Riickfall von Gelb
sutht zu verzeichnen war, die seit so langen Jahren mit so 
vielen Mitteln vergeblich angegriffenen nervosen und funk
tionellen Storungen mehr und mehr zuriick, die Gelbsucht, 
der Gesichtsschmerz, die Migranen verschwanden, der Schlaf 
wurde regelmaBig und geniigend, der Appetit kehrte wieder, 
der Magen war gut, selbst die seit langer als dreiBig Jahren 
bestehende Verdauungshemmung mit ihrem hamorrhoidalen 
Gefolge verschwand, die Krampfadern und teigigweichen 
Beine wurden besser, der Fiirst konnte wieder gehen und 
endlich - was korperlich und besonders seelisch sehr erfri
schend wirkte, da S. D. diese Bewegung sehr Hebte und nach 
ihr seit Jahren schon den Bestand seiner Krafte bemaB -
auch wieder reiten. Er kehrte, nach dem iibereinstimmenden 
Urtheile all' seiner Angehorigen, Freunde und Mitarbeiter, 
geradezu verjiingt nach Berlin, in die "Tretemiihle" zuriick. 
Das relative Gesundheitsgefiihl, von dem er in den "Gedanken 
und Erinnerungen" spricht, war damit erreicht. 

Paul Ehrlich. 
(I8S4-19IS) 

Geboren am 14. Mll.rz 1854 in Strehlen (Schlesien), gestorben am 
20. Aug. 1915 in Homburg v. d. Hohe. - Man hat die erste Periode von 
Ehrlichs wissenschaftlichem Wirken als die Epoche der farbenanaly
tischen Studien bezeichnet. In seinem Buch "Das Sauerstoffbedurfnis 
des Organismus" (1885) hatte Ehrlich eine neuartige. Auffassung tiber 
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Konstitution und Eigenschaften des Protoplasmas entwickelt und darin 
den Grundstein zu seiner "Seitenkettentheorie" gelegt. Wie Paracelsus 
annahm, daB die Arzneimittel "Spiculae" (Widerhaken) haben miWten, 
mit deren Hilfe sie sich in bestimmten Organen festsetzten, so sah Ehrlich 
in diesen "Spiculae" bestimmte chemische Gruppierungen, die eine groBe 
Verwandtschaft zu bestimmten Gruppierungen besitzen, die in der Bak
terienzelle sitzen und die gewissermaBen als Angelhaken dienen. 1m moder
nen Sinne bezeichnete Ehrlich das Spiculum als Haftgruppe (haptophore 
Gruppe) und den Angelapparat der Bakterienzelle als Empfanger oder 
Chemoceptor. Daher der Ehrlichs Gesamtarbeit beherrschende Gedanke: 
"corpora agunt nisi fixata"l). - In den Jahren 1908/09 hat sich Ehrlich 
- auf Veranlassung seines Freundes Herter - mit dem Plane einer Auto
biographie getragen, von der aber nur die Schlagworte vorhanden sind. 
Die nachfolgenden Proben entstammen einem Vortrage, den Ehrlich 
(1909) gelegentlich der Verleihung des Nobelpreises auf einem ihm zu 
Ehren gegebenen Kommers hielt. Sie enthalten in kurzen Zugen eine 
Skizzierung von Ehrlichs wissenschaftlicher Laufbahn . 

.. . Vor36Jabren(r872)begannichmeinStudiuminBreslau., 
AuBer Mathematik, zu der mich eine noch heute vorhandene, 
leider unerwiderte Liebe zog, interessierte mich kein ein
ziges der Vorfacher und so ging ich bald ziemlich unbeein
fIuBt nach der erst ein paar Semester bestehenden, jung
begriindeten Universitat StrafJburg, die damals geradezu 
das Ideal einer aufbliihenden Universitatsstadt darstellte. 
Hier hatte sich noch keine Tradition gebildet; der Lehr
korper war der interessanteste und beste, den man sich 
denken kann .... Hier, unter der Agide des Altmeisters der Ana
tomie, Wilhelm Waldeyers2), als dessen speziellen Schiiler ich 
mich stets betrachte, durch seine machtige Inspiration wurde 
die Liebe zur medizinischen Wissenschaft bei mir erweckt 
und war es insonderheit der mikroskopische Kurs, den er 
stets mit unendlicher Liebe leitete, der mir die Ratsel der 
Mikroskopie erschloB und mich fiir die Histologie gewann. 
Schon damals interessierten mich die erst in ihren Anfangen 
stehenden Farbungen und durch sie wurde der Keirn ge-

·1) DieDarstellung von Ehrlichs wissenschaftlichem Wirken ist nieder
gelegtin der Festschrift zu seinem 60. Gebuitstage. (J ena 1914) und in der zu 
dem gleichen AnlaB erschienenen Festnummer in "Die N aturwissenschaften" 
1914. Heft II. AuBerdem das eben erschienene treffliche Buchlein von 
Adolf Lazarus, Paul Ehrlich. Rikola-Vcrlag 1922. 

lI) W. von Waldeyer-Hartz. Lebenserinnerungen. Bonn 1921, 
S. 157f., spricht dort fiber seinen SchUler Ehrlich. 
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legt zu meiner spliteren Entwicklung. Nach Riickkehr aus 
den Ferien fielmir eine Arbeit von Heubel in die Hlinde, 
in der er den Nachweis erbracht zu haben glaubte, daB man 
das Geheimnis der Bleivergiftung ergriinden konne, wenn 
man die einzelnen Teile, Leber, Herz, Niere, in diinne Blei
losungen einbrlichte und das aufgenommene Metall nach
tdiglich bestimmte.... Die Lektiire dieser Arbeit war 
fUr mich eine Offenbarung und - auch eine Art Ver
hlingnis. 

Es erschien mir also damals schon das Verankerungs
prinzip als Grundlage der Pharmakologie in klarster Form 
und stellte ich mir da schon zielbewuBt die Aufgabe, die 
Verteilung der chemischen Korper im Organismus als Grund
lage der Arzneiwirkung festzulegen. Zum Vorteil fiir mein 
Studium hat diese Erkenntnis mir damals, wie ich gestehen 
muB, nicht gereicht; ich versliumte so gut wie aIle Kollegien, 
urn mich ausschlieBlich meiner Aufgabe zu widmen. Bald 
sah ich, daB man mit den Metallen nicht vorwarts kommen 
konnte, da die Menge viel zu klein war, urn ihren Verbleib 
mikroskopisch in den Zellen nachweis en zu konnen. Ich 
lernte dann Photographie, urn die geringen Metallspuren 
durch die sogenannte Renfor~age sichtbar zu machen. Auch 
dieses schlug fehl und so sagte ich mir dann, die einzige 
Methode, wirklich in die feinste Verteilung von Stoffen 
eine Einsicht zu gewinnen, kann nur darin bestehen, daB 
man Tieren Farbstoffe injiziert. Dann muB ein einfacher 
Blick in das Mikroskop geniigen, urn zu sehen, in welch en 
Zellen, in welchen Fasern der betreffende gefarbte Stoff 
vorhanden ist. Ich sah dabei auch ein, daB ein solches Stu
dium nur moglich ware durch eine genaue Kenntnis des 
chemischen Verhaltens der Farbstoffe, und so war eine zwar 
rein theoretische, aber doch sehr intensive Beriihrung mit 
der Chernie natiitlich gegeben. 

In meinem dritten Semester, nachdem ich das Physikum 
bestanden hatte, kehrte ich nach Breslau zuriick, hielt mich 
aber den Verlockungen von Klinik, innerer Medizin und 
Dermatologie moglichst fern, urn mich ausschlieBlich der 



Ausarbeitung meiner Ideen zu widmen. Ieh arbeitete zu
naehst im physiologisehen Institut von Rudolf H eidenhain; 
eines der besten und vielseitigsten Physiologen, die wir je 
gehabt haben. Die ArbeitsverhaItnisse waren gHinzend und 
der ganze Verkehr dort ein auBerordentlieh gemiitlieher. 
Es wurde fleiBig und mit Freude gearbeitet und war die 
Arbeitsart Heidenhains fiir uns aIle ein leuehtendes Beispiel 
von Scharfsinn und der groBten bis auf die Spitze getrie
benen Gewissenhaftigkeit. Das eigentliehe Thema, das 
Heidenhain mir gestellt hatte, habe ich iiberhaupt nicht 
bearbeitet, sondem ging ganz meine eigenen Wege. Die 
letzte Zeit arbeitete ieh dann in Cohnheims Laboratorium. 
Ieh erinnere mich heute'noeh mit Freude und Verehrung 
dieses gHinzenden Mannes, des Reformators der patholo
gisehen Anatomie, und des Stabes, den er urn sich versammelt 
hatte. Als Assistenten fungierten Karl Weigert, der schon 
damaIs die Grundlage zu seinem spateren Ruhm gelegt hatte, 
und Oskar Lassar, und urn sie war eine Schar bedeutender 
Manner aus aUer Herren Lander versammelt. Ieh erwahne 
hier nur N eisser, Lichtheim, Salomonsen, Welch, Kraske. 
Aueh hier war ieh wieder wesentlieh mit Farbe und Far
bungen besehaftigt. Ein besonders wertvoUes Mitglied der 
Laboratorien bin ieh damals nieht gewesen, wie aus folgen
den zwei Anekdoten ersichtlieh ist. 

Ieh hatte kurze Zeit im Funkesehen Laboratorium ge
arbeitet, wo ein physiologiseh-ehemisehes Praktikum ab
gehaIten wurde, dessen Glanzpunkt darin best and, daB 
irgendeinFIeeken von der Diele aufgenommen und damit 
die immer gelingende Hamoglobinprobe vorgenommen wurde. 
Naeh meinem nur kurzen Arbeiten im Laboratorium ver
sagte die Probe konstant wegen der vielen Farbfleeken und 
-spritzen, und sehrieb Funke einmal naeh langen Jahren 
an Heidenhain: "Die Spuren von Ehrliehs FieiB sind un
verwiistlieh." Aueh im Cohnheimschen Laboratorium war 
es nicht viel besser. Ieh hatte dort einen Tisch, der voll
kommen mit Farbstoffen bedeekt war. Ais Robert Koch 
- wie er besonders gem zu erzahien pflegt, - der damaIs 
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noch Kreisphysikus in Wollstein war, und nach Breslau 
kam, urn Ferdinand Cohn und Cohnheim seine Milzbrand
arbeiten zu demonstrieren, durch das Laboratorium ging, 
wurde ihm mein Tisch gezeigt und gesagt: "Das hier ist 
der kleine Ehrlich, er ist ein sehr guter Farber, aber sein 
Examen wird er nie machen." In der Tat war ich durch 
meine Hauptbeschaftigung in meiner Examensfakultat etwas 
zuruckgekommen und habe infolgedessen mein Staats
examen auch ein Jahr spater gemacht als sonst Usus ist. 

Aus dieser Arbeit war aber doch eine Frucht entstanden. 
Ich hatte namlich eine besondere, durch Farbstoffe nach
weisbare Zellart, die Mastzellen, aufgefunden und auch er
kannt, daB die Farbung derselben hur durch eine bestimmte 
Klasse von Farbstoffen, die sogenannten basischen Farb
stoffe,moglich war. Auf Grund dieser Arbeit wurde ich un
mittelbar nach zuruckgelegtem Staatsexamen a1s Oberarzt 
nach der Charite an die v. Frerichssche Klinik berufen. Ich 
denke an diese Zeit stets mit besonderer Freude zuruck. 
Frerichs war hervorgegangen aus der Schule der reinen 
Physiologie und das Muster eines kritischen und bedeut
samen Mannes; seine wissenschaftlicbe Vergangenheit war 
groB. Einen idealeren Chef als ibn konnte man sich nic~t 
denken. Er hatte das vollste Verstandnis fUr wissenschaft
liches Empfinden und Denken und pflegte immer zu sagen: 
"Die Wissenschaft ist ein Vogel, der nur im Freien singt; 
bei mir kann jeder arbeiten uber das, wonach ihm sein Herz 
steht." Allerdings waren die Laboratoriumsverhaltnisse 
relativ ungiinstig; es war ein dunkIer, kleiner Raum, aber 
er hatte eine groBe Vergangenheit, denn Schultzen, N aunyn 
und Quincke hatten hier ihre groBen Arbeiten gemacht. 
Andererseits hatte diese Beschrankung doch auch ihre Vor
teile. So muBte ich einmal meine Blut-Trockenpraparate, 
da gar kein Platz vorhanden war, in eine OfenrOhre legen. 
Ais ich am nachsten Tage die Praparate farbte, farbten sich 
dieselben im Gegensatz zu fruher auBerordentlich schon. 
Es stellte sich heraus, daB am Morgen der Of en geheizt 
worden war, und so war auf einfache Weise das Fixierungs-



mittel fUr Trockenpraparate gefunden, der EinfluB von Hitze, 
der spater eine so groBe Rolle gespielt hat. 1m eigenen La
boratorium setzte ich dann spater die Arbeiten in etwas 
groBerem MaBstabe fort und fand in der Klinik vielfache 
Anregung. Hier arbeitete ich die neue Methode der Blut
farbung und der Blutdiagnostik aus, die auf der Anwendung 
von Farbstoffen beruhte; ich wandte mich dann den vitalen 
Farbungen zu und fand die Tats ache , daB man im lebenden 
Tier bestimmte Bestandteile, z. B. die Nervenfasern, isoliert 
farben kann, das erste Beispiel der sogenannten "vitalen 
Farbungen". Auf dem gleichen Gebiet fand ich dann mit 
Hilfe von Farbstoffen, die dem Tier injiziert wurden, daB 
der Korper in seinen Organen sauerstoffgierig ist. Es gelang 
mir ferner, die Diazoreaktion des Hams aufzufinden, die fiir 
die Diagnose mancher Krankheiten von Wert ist; und weiterhin 
die Saurefestigkeit der Tuberkelbazillen, die fiir den diagnosti
schen Nachweis derselben eine groBe Bedeutung gewonnen hat . 

. .. Wahrend dieser Zeit hatte ich in der LtitzowstraBe ein 
kleines Privatlaboratorium und wurde dann von Robert 
Koch berufen, an seinem Krankenhaus bei der Tuberkulin
behandlung mitzuwirken. Es war dies vielleicht die in
teressanteste Zeit meines Lebens. Der Keim, der damals 
gelegt wurde und der eine Zeitlang durch Zusammenwirken 
miBlicher Umstande unterzugehen drohte, hat sich nun zu 
einem kraftigen Baum entwickelt. Ich hatte damals im 
Verein mit Paul Guttmann eine gefahrlose Methode der Tuber
kulinbehandlung, namlich die mit kleinen Anfangsdosen. 
ausgearbeitet, die ja gerade in den letzten Jahren ihre volle 
Bedeutung gewonnen hat. Nun wurde das neue Institut 
fiir Infektionskrankheiten von Koch in der Charite eroffnet 
und Koch bot mir hier in seltener Freundschaft und Libe
ralitat ein kleines Laboratorium an, das er mir zu vollstandig 
frei.er Verftigung stellte. Er sagte: "Sie konnen machen 
was Sie wollen und es so lange behalten, bis die Seuchen
bekampfung uns tiber den Kopf wachst." Ais er mich das 
erste Mal im Laboratorium besuchte, sagte er lachelnd: 
"Hier ist ein Brutschrank, in den kann man auch Mause 

E bstein, Arzte·Memoiren. 



setzen." Ich offnete dar auf nur die TUr und zeigte eine 
ganze Kollektiop. von Mausen, die schon in demselben unter
gebracht waren. Trotzdem mir hier volle Arbeitsfreiheit 
zugesichert war, hielt ich es doch fUr richtig, in der Richtung 
zu arbeiten, die der Immunitat moglichst nahe stand. Ich 
hatte in meinem Privatlaboratorium beobachtet, daB man 
mit einerfl PflanzeneiweiB, das der Rizinusbohne entstammt, 
dem sogenannten Ricin, Tiere immunisieren kann und daB 
diese Immunitat belie big gesteigert zu werden vermag. 
Ungefahr zu gleicher Zeit hatte Behring seine grundlegende 
Entdeckung von der Entstehung der Antitoxine gemacht. Un
mittelbar darauf gelanges mir ,nachzuweisen,daB die von mir be
obachtetesteigerungsfahigeRicinimmunitatebenfallsaufAnti
korpern beruhte, undhierdurch war mir die Moglichkeitgeboten, 
die BildungderAntikorperinsystematischerWeise zusteigern ... 

Meine lange Laufbahn ist also eigentlich nur einer einzigen 
Idee, der Verankerungsfahigkeit chemischer Korper, ge
widmet gewesen. Alles was ich im Laufe der langen Jahre ge
arbeitet und geleistet habe, fUhrt darauf zurUck, und eben
so sind aIle meine anderen Arbeiten, wie die Blutarbeiten, 
die Harnreaktion, die vitale Farbung, immer der Ausdruck 
derselben Idee. Ich muB daher dem Schicksal ganz besonders 
dankbar sein, daB mir noch in ganz jungen Jahren, wo das 
Gehirn besonders aufnahmefabig ist, diese Konzeption zu
fiel. Die Vorteile eines solchen Zufalls sind im allgemeinen 
ganz auBerordentlich groB. Wir Mediziner stehen ja eigent
lich wehrlos dem EinstUrmen einer geradezu schrankenlosen 
Literatur gegenUber; wen aber einmal eine solche leitende 
Idee edaBt, der hat dadurch unbewuBt einen Ordner und 
SammIer erworben und er wird vorwiegend aus der Literatur 
gerade das, und vielleicht n ur das, was seinem Arbeitsgebiet 
besonders frommt, aufnehmen. Das ist aber immer ein 
groBer Nutzen, da aus diesem UnterbewuBtsein uns stets 
leicht das notwendig Zusammenhangende zuflieBt .... 

AuBerdem muB ich es als ein besonderes GlUck betrach
ten, daB ich die ersten und herrschenden Geister der Medizin, 
Waldeyer, Heidenhain, Cohnheim zu Lehrern hatte, daB ich 



mit Mensehen wie Robert Koch, wie Weigert und Albrecht, 
Edinger und Freund in so engen freundsehaftliehen Verkehr 
treten durfte, und daB ieh so zahlreiehe Freunde und Mit
arbeiter allerersten Ranges gefunden habe .... 

So habe ieh also wirklieh naeh vielen Riehtungen Gluck 
gehabt. Jeder, der intensiv arbeitet, wird ja in seinem Leben 
Enttiiusehungen erleben mussen und man wird schon froh 
sein mussen, wenn man in einem gewissen Alter sagen kann, 
daB man den vielfachen Gefiihrdungen des Lebens halbwegs 
glucklieb entronnen ist. Was ich fUr mich in Ansprueh 
nehmen kann, ist, daB ich mieh immer bemuht habe, mog
liehst vorsichtig zu sein und nichts zu publizieren, von dessen 
Richtigkeit ich nicht vollkommen uberzeugt war. 1ch dad 
wohl aueh sagen, daB trotz der vielfaehen Sehwierigkeiten 
und der komplizierten Gebiete, die ieh bearbeitet habe, ich 
in dieser Beziehung gut abgesehnitten bin und daB ~ und 
darauf bin ich am meisten stolz - die Arbeiten von mir und 
meinen Mitarbeitern in wesentlichen Punkten das Richtige 
getroffen haben. Wenn ieh meine jetzige Arbeitsriehtung 
mit der fruherer Zeiten vergleiche, so glaube ich - und 
das geht ja vielen so -, daB ieh meine besten 1deen in meiner 
Jugend gehabt habe. Dafur profitieren wir aber im Alter 
dureh zwei Momente: erstens dadureh, daB wir Erfahrungen 
gesammelt haben, zweitens dureh das Lernen von Geduld . 

. . . Gerade die therapeutisehe Vorarbeit ist auBerordentlieh 
muhselig; man muB Hunderte und Tausende von Verbin
dungen untersuehen, und sorgfiiltigst untersuehen, ehe man 
nur eine Andeutung eines Erfolges, der die Basis der wei
teren wissensehaftlichen Arbeit bildet, sehen kann; man 
muB, ich moehte sagen, Wusten durehqueren, urn endlieh 
eine Oase anzutreffen, man muB sieh auf phiegriiisehe Felder 
begeben, in denen Gefahren auf uns lauern und wir stets 
darauf gefaBt sein mussen, daB tuckisehe Elemente den FleiB 
unserer Hande zunichte machen. Da wird haufig jede Ener
gie und jeder Mut gelahmt, und bedarf es schon eines ge
wissen Vertrauens und groBen Optimismus,um vorwarts 
zu kommen und seine Mitarbeiter mit sich zu ziehen ... 

25* 
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VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN BERLINW9 

ARZTE-BRIEFE 
AUS VIER JAHRHUNDERTEN 

Herausgegeben von 

Dr. med. Erien Ebstein~ Leipzig 
Mit Bildern und Schriftproben. 1920. OZ. 5,3, gebunden OZ. 7 

AUS DEN ZAHLREICHEN BESPRECHUNOEN; 
Der Herausgeber ver6ffentlicht Briefe von etwa fllnfzig namhaften Arzten 
von Paracelsus bis auf Paul Ehrlich. Sie sind nach den Geburtszeiten der 
Briefschreiber geordnet. um eine gewisse Entwicklungslinie, die den StiI, 
den wissenschaftlichen Fortschritt usw. betrifft, aus dieser Briefauswahl, 
die vier Jahrhunderte umfallt, crkennen zu lassen. Sie geben einen h6chst 
anziehenden Einblick nieht nur in verschiedene Forschungsgebiete der 
einzelnen Arzte, sondern zum Tell auch in deren Familienleben und deren 
inneres seelisches Leben. .. Die Lektllre kann allen empfohlen werden, 
welche ein Interesse an dem'Verdegang unserer Wissenschaft haben. 

Miincmn,r m,dizinisme 'WotMnsmrlft. 

Von etwa 50 berllhmtcn Arzten aus vier Jahrhunderten und aus den wichtig
sten Kulturlllndern hat Dr. Ebstein Briefe aneinandergereiht - versehleden 
an Umfang, aber alle glelch im "Charakteristisehen". Jeder Brief lllllt den 
Mann erkennen, der den Brief geschrieben hat. Zum Interesse der Arzte 
tritt die Teilnahme an diesen merkwllrdigen Menschen an sieh - nnd zum 
Psyehologisehen gesellt sieh oft die gesehichtliehc Bedeutung. wie z. B. in 
den Briefen des Johann Georg Zimmermann, der uns so kllstlich vom Alten 
Fritz, von Hllity und der ganzen "Umwelt" des 18. Jahrhunderts in Berlin 
und Hannover zu erzllhlen weill. Elf Briefe sind hlsher noch nicht ver-
6ffentlicht oder ganz unbekannt gewescn. Die ruhmvollsten Namen unserer 
dritten Fakultllten und viele der besten Auslitnder sind vertreten. D as 
Buch ist mi t Bildnissen und Schriftproben sehlln ausgestattet 
und eine wahre Freude nicht nur tllr die Kollegen der Brief
schreiber, sondern auch tllr den Mann der Feder und jeden 
Freund deutscher Kultur- und Geistesforschung. 

'Toll/ime RUIItf'smou. 

LEBEN UND ARBEIT 
Gedanken und Erfahrungen fiber Smaffen in der Medizin 

Von W. A. ~reund 
~ Mit 10 Abbildungen und dem Bildnis des Verfassers 
~ Unveranderter Neudrud!: 1914. OZ. 5, g~bunden OZ. 7 

2 Di, GrulldzaDfen (Gz.) 'lltsprem,n tUn Ulllle/onren Vorliri'llspreisen una ,rllel,1I 
C mit tUm jllweifigell Entw,rtuIIlIs/olitor (UmTemllUIIlIssmfiisseO v"vieljamt tUII 
2 Verliau/spreis. Uler tUII ZUT Zeit lIeftelltUlI UmremllulIgssmfiJss,f glll'lI affe 2 2 Bummzlldlullgen sowie tUr Verfag lereitwiUigst Ausliun/t. t 
~~~.......,~~~~~. 
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DEUTSCHE IRRENARZTE 
Einzelbilder ihres Lebens und Wirkens. Herausgegeben mit Unter
stiinang der Deutsmen Forsmungsanstalt fur Psymiatrie in Miinmen 

sowie zahlreimer Mitarbeiter 

von Professor Dr. 'Tnuod'or KircDnoff in Schleswig 
Erster Band. Mit 44 Bildnissen. 1921. Gebunden GZ.9 

AUS DEN ZAHLREICHBN BBSPRBCHUNOBN: 
Das mit zahlreichen Portrllts und Namenszligen geschmlickte Sammelwerk 
kennzeichnet in anschaulicher Darstellung eine Reihe hervorragender Irren
llrzte vergangener Zeiten; ihr Leben, ihre wissenschaftlichen Anschauungen 
und ihre praktischen Leistungen . . .. Wiewohl nur die Einzelpers6nlich
keiten geschlldert werden, bekommt man doch einen klaren tl'berblick 
tiber die wissenschaftlichen Leitideen und die therapeutischen Leitmotive 
jener Zeitepoche, in der philosophisch-spekulative Denkrichtungen die 
Psychiatrie noch beherrschten, in der ein Authenrieth psychiatrische 
Abhandlungen schreiben konnte, nachdem er genau ~4 akute Psycho
sen beobachtet hatte, in der Zwangs- und Abschreckungsmittel bei der 
Behandlung noch an der Tagesordnung waren und in der doch schon 
manches geschaffen wurde, was zur naturwissenschaftlichen·empirischen 
Methodik und Therapie der neueren Zeit iiberleitet. Alles in allem erhllIt 
man so von einem Fachgebiet aus einen bezeichnenden Ausschnitt aus 
der Geschkhte der Medizin, der in gleicher Weise llrztlich belehrend wie 
anregend wirkt. Kfinistlill Wotlillnstliri/t. 

PSYCHOPATHOLOGISCHE 
DOKUMENTE 

Selbstbekenntnisse und Fremdzeugnisse aus dem seelismen Gr~zlande 
Von Karf Birnbaum 

1920. OZ. 8; gebunden OZ. 11 
AUS DEN ZAHLRBICHEN BBSPRECHUNOEN: 

Der Verfasser bringt eine' mit Geschick und Kritik zusammengestellte 
Sammlung psycho·pathologischer Dokumente mit dem ausgesprochenen 
Zweck, den Zusammenhang zwischen pathologischer Veranlagung und hoch
wertilter Geistesleistunlt zu beleuchten .... Der hOhe Wert des vorliegenden 
Werkes beruht auf der au13erordentlich gelchickten Auswahl der Doku
mente, welche den Leser liberzeugen, zum Verstllndnis der angeschlossenen 
Betrachtungen vorbereiten und ihm die wertvollen Schlul3folgerungen aus 
den angeflihrten Beispielen gleichsam von selbst ziehen lassen. Die schweren 
Probleme der Psychiatrie sind ins Menschliche verdolmetscht, so dati auch 
jeder gebildete Laie den Austllhrungen mit vollem Verstllndnis tOlgen kann. 

Litllraristlills Ztntrafbfatt. 

Die Grunazanfen (GZ) entspretlien tlen unge/anren Porliriegsprelsen una ergeD/I. 
mit tlem jeweiUgen Entwcrtungsjalitol' (Um"tlinungsstliftiss/lO ""'vie/jatlit tlell 
PCl'liaujspl'llis. liDIII' tlen ZUI' Ztit geltentlen Uml'lltiinungssi:Dfiiss/lf geDen aile 

Butlinandlungen sowie tiel' Per/all DCl'citwillillst Ausliun/t. 

I 
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BILDNEREI DER GEISTESKRANKEN 
Bin Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung von 
Hans Prinzporn, Dr. phil. et med., Nervenarzt in Heidelberg. 
Mit 187 zum T eit farbigen Abbildungen im Text und auf 20 T afeln vor
wiegend aus der Bildersammlung der Psychiatrischen Klinik Heidelberg 

1922. In kiinstlerischen Geschenkband gebunden GZ.36 
AUS DEN ZAHLREICHEN BESPRECHUNGEN: 

... Erschllttemd aber wirken die vie len dem Buche beigegebenen, gerade
zu hervorragend reproduzierten Abbildungen. Vermag die ausgezeiehnet, 
wenn auch nieht imlJler gerade leichtverstllndlich gesehrlepene Unter
suchung des Verfassers clen Leser ganz in das Gebiet ruhigen und logisehen 
Denkens zu fllhren, so zwingen die BUder an sieh jeden kllnstlerisch Inter
essierten unbedingt aueh zu einer kllnstlerisehen Stellungnahme. Es wird 
kaum jemand geben, der sich diesem Zwange entziehen kann, gleich, welcher 
.. Riehtung" er angehllrt. Denn zu einem TeU handelt es sic.h hier um BUd
werke, dfe auf jeder Ausstellung als Kunstwerke hohen Ranges Aufsehen 
erregen wIlrden. Drllngen sieh bei einigen Verglelehe mit klassisehen 
Werken auf, so wird man bei anderen wieder an die unvergleichliehe Ein. 
fachheit primitiver Arbeiten erlnnert. Ein Stllck Menschheitsgesehiehte 
steckt in diesem kleinen Ausschnitt. "INr Tag" 

DIE GESCHICHTE 
DER KINDERHEILKUNDE 

Von Dr. Jonann v. BoiaJl, Universitatsprofessor 
Mit 99 Abbildungen. 1922. GZ. 6,2, gebunden GZ. 7,8 . 

Aus Anla6 des 80;ahr.Besteh. d. BudapesterStefanie-Kfnderspitals, vorm. 
Pester Armenkinderspital u. %.100. Geburtstagswende Johann B6kays sen. 

ZUR HUNDERTJAHRIGEN 
GESCHICHTE 

DER CHIRURGISCHEN UNIVERSITATS .. KLINIK 
ZU KONIGSBERG I. PRo 

Von Prof. Dr. Martin Kirschner, Direktor der Klinik 
Mit 37 Textabbildungen, darunter 3 Bauplanen. 1921. GZ.2,4 

Vi' GrunQzaN,n (Gz.) ,nfspHd,n din l("g,jti6"n Porlrkgsp"iSln _nd erg,IIII 
",It <kill jllll"llIglln Entwertl(ng.s/aAtor (Ulflndinung~/iU.sIIO IIII'IJ'''IadJt ditn 
Perlaujspnis. tii" dill iii," Zeit g,(t,,,din U"'''mll_ng~(tisSllg,6'n aU, 

lhIt1mzndTullg,n sowi, dir Per(ag IInitwiUigst Ausl_njt. 




