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e grosser der Einfluss wird, den die Statistik mit vollem Rechte in der
M

i

Medicin gewinnt , desto nothwendiger erscheint es
,

genan zu prufen,

Avie es sich mit der altlierkommlichen medicinischen Zalilenlehre verhalt,

das Richtige in ihr heryorzuheben , das Unsichere oder Falsche nachzu-

weisen und wirkliche Thatsachen von den Ergebnissen eines sanctionirten

Auctoritatsglaubens zu scheiden.

Die wissenscbaftliche Medicin hat es gliicklicherweise dahin gebracht,

dass sie, wie die Mathematik, die Zahl nicht mehr an sich, sondem nur

als Mittel der Grossenbestimmung benutzt und jede allegorische und sym-

bolische Bedeutung derselben fur unzulassig halt. Die Macht jedoch,

welche die Tradition auch in dieser Hinsicht sich zu erringen vermochte,
i

ist so uberwiegend, dass es ohne Zweifel noch von Vielen fiir vermessen

angesehen wird Einsprtiche dieser Art zu erheben, Daher wird es um
so melir zur Pflicht, selbst den kritischen Forscher im Gebiete der Arz-

ueikunde aufzufordem, klar und scharf zu untersuchen, ob in seine fur

objectiv richtig genommene Lehrsatze nicht blosse Meinungen unbewusst

sicb eingeschlichen , und ob nicht die angebhchen Resultate der sinnli-

chen Beobachtung, festgestellte Gesetze und behauptete Naturwahrheiten

nur als Ausfliisse religioser Lehren, dichterischer oder philosophischer

Vorstellungen sich ergeben.
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Es ist begreiflich, dass die Aerzte schon friihe darnach strebten fiir

wichtige Objecte ihrer Thatigkeit eine feste Regelmassigkeit , eine ein-

fache durch Zahlen zu bestimmende Norm aufzufinden; aucb ist es zu

^ntsdiuldigenj^dass in spatereD *Zeit die far einen werthvollen Besitz erach-

tete Zahlenlehre mit^ Pietat b^wahr^ und eine sichtende Beurtheilung der-

selben mit angstlicher Vorsicht grewagt wurde. Unsere Gegenwart fiihlt^ ^ l^iX^XX^i T ^^ KJ^^ ^X «
t>

"" " ^G

sich durch hemmende Riicksichten kaum mehr gebunden; das inihrregc

Bemiiheii, die Ursachen der Erscheinungen in ihrem Zusammenhange zu

ergriinden, aussert sich in unbeschrankter Freiheit. Sogar fur die Zu-

kunft wird jetzt nur derjenigen Geistesrichtung Anerkennung und Dauer

in Aussicht gestellt, welche mit umfassender und durchdrin^ender Ein-

sicht die leichtfasslichste Verallgemeinerung verbindet.

Indgm so mit einer gemssen Begeisterung nach Erleuchtung gerun-

gen wird, arbeitet im Dunkeln, wie ein Versucher, ein mystisches Trei-

ben, welches sogar in praktischen Doctrinen Empfindungen statt Gedan-

ken, Vorstellungen statt Begriffe, traumerisches Wesen statt Wirklich-

keit zu verbreiten sucht , so dass "Wachbleiber , Rube und Vorsicht nicht

genug empfohlen werden konnen. Ist ubrigens die Absicht der im Glau-

ben und Ahnen sich Bewegenden auch noch so rein, die Aerzte haben

sich vor solchen Einfliissen zu bewahren , um ihre unabhangige Allsei-

tigkeit nicht einzubiissen und in enge einseitige Auffassung zu verfallen.

Wenn, wie das schon oft geschehen i), die Bedeutung der Zahlen einzig

aus den Mittheilungen des alten und neuen Testaments construirt wird,

so ist fast im Voraus damit angezeigt, dass die Theologen mehr auf das

kleine Buch, die Bibel, die Aerzte auf das grosse, das der Natur, an-

gewiesen sind.

r

Sowenig der, welcher zu einem Kranken gerufen wird, um dessen.

Heimath und Religion sich kummern soil, sondem um die rascheste und

1) Erst vorKurzem wieder in einer weitlaufigen Abhandlung von Th. Kliefoth
Die Zahlensymbolik der heihgen Schrift. In der theologischen Zeitsclirift

Jatrg 89. H. 3. S. 341—453. H. 4. S. 509—623.
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sicherste Hiilfe, ebensowenig hat der, welcher das Nahere der Krank-

heit erkennen will, nach den sie betreffenden Schulansichten zu fragen,

sondern nach dem, was die genaueste sinnliche Beobachtung zeigt und

die tiefe vergleichende Beurtheilung ennittelt. Wo aber in der Krank-

heitslehre die Zahl sich bemerklich macht, da gelingt es schwer, diese

fur sich kennen zu lernen, oder ihre Anwendung zu constatiren; sie

bleibt durch Voraiissetzungen oft so verdeckt, durch geheime Anspielun-

gen so verworren, dass ohne Beachtung fern liegender Beziehungen, ohne

angestrengte Combinationen kein Verstandniss zu gewinnen ist. Gerade

das, was man von der Zahl erwartet, die bestimmte , einfache Angabe,

die concrete, in sich abgeschlossene Genauigkeit, wird in vielen Fallen

vermisst. Die Frage, ob iind welche Pxocesse der Krankheit in Zahlen

sich kund geben, so dass diese mit jcner in inniger nothwendiger Ver-

bindmig stehen , wie das Typische und Periodische gesetzlich sich aussert,

kann nur durch die Erfahrung, durch exacte Beobachtungen entschieden

werden. Hat man jedoch das hierauf beziigliche, bis zum Erdriicken

gehaufte Material bewaltigt, so muss man sich das ebenso niederschla-

gende als bescharaende Resultat eingestehen, dass nur wenige bewahrte

uralte Erfahrungen, dagegen unzahlige auf Treu und Glauben nachge-

schriebene Wiederholungen und aus der neuesten Zeit nur geringfugige

selbstandige Untersuchungen vorliegen.

Die Geschichte zeigt Epochen, wo bald die Zahlen in der Medicin

hochgehalten und wie unantastbare Axiome angesehen, bald wieder an-

dere, wo sie gerade von gewiegten Aerzten vernachlassigt und bekampft

wurden. Es fehlte selbst nicht an solchen, welche der Ansicht waren,

dass bei den vielen Widerspriichen und bei der geringen Ausbeute es

besser ware, die ganze alte Lehre zu ignoriren und fallen zu lassen.

Von einem Brechen mit der Yergangenheit dtirfte aber unter keinen

Umstanden die Rede seyii, da jede Gegenwart, soviel sie auch im Erken-

nen oder Erfinden Neue6 und Ueberraschendes vorbringt, nur aus jener

geboren wird. Haben auch reformatorische Aeusserungen und Hand-

lungen momentane Erfolge, der ruhige Entwicklungsgang wird dadurch
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nur unterbrochen, nicht aiifgelioben. Was einmal in der Zeit tiefe Wur
zeln geschlageri, das wachst organisch weiter und macht seine Metamor-
phosen durch. Wie inanche Keime erst spat aufgehen, manche Pflanzen

€rst spat bliihen, so bedarf es bei vielen Gedanken und Beobachtungen
oft einer langen Dauer, bis sie erweitert und begrundet werden. Wer
Vertrauen besitzt zu den Erzeugnissen des menschlichen Geistes, wer
weiss, wie aus geringen Anfangen oft das Grosste hervorgebt, der Mtet
sich vor voreiligem Absprechen und tragt das Seine unverdrossen und
imbeirrt bei, dass das Erworbene erhalten , das Zerstreute gesammelt
geordnet und gelichtet werde.

&

Geringfiigige sowohl wie umfassende aus Zablen hervorgegangene

Arbeiten werden, sobald sie fur das praktische Leben Nutzanwendung
Tersprechen, angestaunt und gepriesen, wie z. B. der Schwangerscbafts-

kalender, die Mortalitatstabellen, die Bestimmungen der Lebensdauer etc.

Diese und ahnlicbe fiir nabe liegende Zwecke bedeutend gewordene
Anleitungen sind aus blossen Vermutbungen und unscheinbaren Ver-
suchen allraahlich entstanden, und so wird ohne Zweifel aucb noch man-
cbe unbeacbtete Andeutung der altern Zahlenlehre ihre Ausfiihrung und
erfolgreicbe Verwerthung feiern.

Biejenigen, welche der Zahlen fast ausschliesslich sich bedienen, de-
Wissen und Tbun in ihnen besteht, die Mathematiker , empfinden

aussageunicbt leicht eine Aufforderung mehr in ihnen zu suchen, als

AUein je weiter die Beschaftigung der Menschen vom Rechnen sich ent-
fernt, je mehr diese auf das Gefuhl und die Speculation angewiesen sind
um so mehr treiben sie damit nicht nur ein Gedankenspiel, sondern eint

lYahre Abgotter

Das Verfiihrerische liegt darin, dass durch Zahlen ebenso das allge-
mein Fassliche, wie das schwer Begreifbare angedeutet und umschrieben
werden kann. Eine durch Zahlen gebildete, gewissermassen mathemati-
sche Sprache gewinnt den Anstrich der Sicherheit und verleiht so den
Behauptungen Ansehen und Zuversicht. Je ofter unter dem Anschein
der Untriiglichkeit Geheimnissvolles, sinnreich ersoiinen, damit verwoben
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wird, desto glaubiger nimmt die Menge dasselbe bin, nnd dadiircb, dass

fiir die Einsiclitsvollern die Zahlenlehre zum Leit- imd Stiitzpiinkt wich-

tiger Untersuchungen gewahlt wird, -fiiidet sie aucK\ bei' diesen Eingang

und Vertrauen.
« H

Sollen nun gleich die Aerzte bios an das sicb halten, was die Sinne

leliren, so vernjogen sie doch kaum allgemeinen Einwirkungen sich zu

entzieben, berrscbenden Ansicbten ibre Huldigung zu versagen, von emer

gebieteriscben Mode sicb auszuscbliessen. Indem sie mit alien Scbicbten

der Gesellscbaft zu verkebren haben, werden sie selbst, sesen ibre bes-

sere Ueberzeugung, gezwungen, um vielbesprocbene, im Anseben stebende,

Vorgange sich zu kummern und das Versttindniss derselben sich anzueignen.

Wie kaum eine andere Geistesmacht, hat die Zahl in alien Richtungen

des Lebens sich ausgebreltet und in jeder mehr oder weniger eine beson-
i'

dere Bedeutung erlangt.

4 "fc ^^

Die Anwendung der Zahl verliert sich in das Dunkel der Mythologi(

und Geschichte. Sie findet sich schon fruhe in Beziehung auf astronomi

sche und politische Verhaltnisse bei den Babyloniern oder Chaldaem

'

bei den Chinesen^), Indern^), Griechen^).

Namentlich war es Pythagoras nebst seinen Anhangern, welche da-
F

fiir wirkten. Pythagoras, urn 500 vor Chr., angeblich aus Samos, mit der

altagyptischen Weisheit vertraut, soil in Unteritalien einen eigenen Bund

zur Erreichung ethischer und politischer Zwecke mit symbolischen Ge-

1) A. B c k h, Metrologische Untersuchungen Uber Gewiclite, Miinzfiisse und Masse

des Altertbums. Berlin. 1838. 8.

2) L. Ideler, iiber die Zeitrechnung der Chinesen. Berlin. 1839. 4.

3) Baillie, Lettres sur I'origine des sciences, et sur celle despeuplesde I'Asie.

Londres. 1777. 8.

Ueber die maasslose Annahme der Hindu's von Theilen des menschlichea

.^'

.^

Arzn

Halle 1821. B. 1. S. 133,

4) F. G. Welcker, iiber Zablen als Ausdrucksart oder Lelirform der Natiir-

religion. In seiner Griediischen Gotterlehre. Gottingen. 185?. Bd. 1. S. 51— 5fi.

J

J

.--
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"brauchen gestiftet haben. Da von ihm selbst nichts Gescliriebenes vorban-

^eri ist, so enthalten andere Scbriften, besonders die des Aristoteles, seine

Xebre von der Verbindung der pbilosopbischen Speculation mit der Ma-

thematik- Es wird behauptet, dass er zuerst angegeben babe, die musi-

ialiscben Tonverhaltnisse liessen sich durch Zablenverbaltnisse darstellen.

Da seine Philosophic eineri Haupteinfluss ausiibte aiif die symbolische wie

praktische . AuiFassung der Zahl , so ist auch eine Vertrautheit mit den

Grundgedanken derselben zum Verstandniss der spateren Zablenlehre un-

erlasslich. Nach ihm seyen die Prinzipien der Zahlen aucb die Prinzi-

pien der Dinge ; das was an den Dingen erkennbar ware, sey ihre Zahl

;

cliese halte die Mitte zwischen dem Sinnlichen und dem Gedanken^).

XJnter den Asldepiaden scheint Hippokrates mit der Zablenlehre be-

liannt geworden zu seyn, und ob er gleich mit alien Kraften der reinen

Isaturbeobachtung zugethan war, ganz koiinte er sich dem herrschenden

Olauben nicbt entziehn. Seine Annahme der kritischen Tage floss atis

<ier Ueberzeugung , dass die eingeborne Heilkraft nacK tiefbegriindeten

Oesetzen vor sicb gebe und dass die in der Aussenwelt nach regelma-o
ssi^ijen Perioden sich aussernde Macht ebenso im Organismus wirke.o

Die zu weite Ausdehnung dieser Lehre und die spatere Ausartung
4

<ler Zahlenbegriffe iiberhaupt in vorgefasste Meinungen und in Wahn

"f^

waren die Folgen einer truben gedankenlosen Zeit.
' ' ' ' ^ M- _

^
_ _M_

1) In dem dem Plutarch, zugeschriebenen Werke, worin die Ansichten dergrie-

chischen Philosophen iiber Gegenstiinde der Physik sich finden (de Placitis

Philosophorum.* L. I. Cap. 3. 0pp. ed. Hutten. Vol. 12. p. 352 etc.), heisst es:

^Pythagoras macht die Zahlen und die in ihnen liegenden Verhaltnisse, welche

er Harmonien nennt , zu Prinzipien , die aus beiden zusammengesetzten Dinge

aher zu Elementen in geometrischer Bedeutung. Unter die Prinzipien rech-

net er besonders die Monade, oder die Einheit, und die unbestimmte Dyade
Oder die Zwei. Die Natur der Zahl sey ganz in der Zehn begriffen, denn man
y.iihle nur bis zehn, und wenn man diese erreicht habe, kehre man wieder zur

Einheit zuriick.« Man vergl. Ch. A. Brandis, Ueber die Zablenlehre der Py-
thagoreer m\d Platoniker. Im Rheinischen Museum. Bonn. 1828. Jahrg. 2. S.

208—41 und S. 558—87.
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Wie aus den Zahlenschniiren der Aegypter imd Chinesen ch

che so aus gunstigen Zahlen der alten Geheimlehre
Verhiitungs- und Heilungsmittel i).

Die Neupythagoraeer, welche in der Zalilenlehre eine Quelle hShe-

rer Weisheit sucliten, trugen am meisten zur Ausbildung der Zahlenmy-
stik2) bei. Dieser Cultus ruht periodenweise , bis er unerwartet wieder

begeistcrte Anhanger findet. Die neuere Zeit leidet keinen Mangel
daran 3), Im Orient gab es eine Zahlentugendkunde *).

Die christlichen Theologen hielten sich fur berufen, die geoffenbarte

Religion dadurch zu stutzen, dass sie wie in jedem Wort der heiligen

Schrift, so auch in den dort vorkommenden Zalilen einen innigen Zu-

1) Fiir den Liebhaber solcher Notizen ist ergiebig Kopp in seiner Palaeograpliia

critica. Mannhemii. 1829. 4. Pars tertia. De numeris mysterio vel supersti-

tione insignibus p. 273—325. Man gebrauchte Amulete mit Zahlen, naraent-

lich mit der Siebenzahl. — Bei der Bereitung eines Raucherwerks (th)^niama)

liess man die Anfangsbuchstaben der 7 Planeten eine Rolle spielen (Kopp
254) .almittel. — Vom

7ten Sohne wurde angenommen , dass er eine wnnderthatige Ki-aft besitze und
Ki'opfe durcb Beriihrung heilen konne.

Beim Ausgraben der Wmzel von Senecio miisse 3 mal ein Vatemnser

hergesagt werden. — Urn das Podagra zu heben, sey erforderbch 3 mal 9

mal zu sagen: die Erde bebalte das Uebel; das WoMseyn bleibe in den

Fiissen. — Zum Stillen des Nasenblutens sey in das Ohr , auf weleher Seite

das Bluten Statt findet , 3 mal 9 mal auszusprecben ffoxaoxafi, (Wxvfia.— Be-

vor man den Teufel austreibe, miisse man 3 mal sich bekreuzigen und 3 mal

9 mal das Knie beugen. — Ein Epileptischer habe, um von seinem Leiden

befreit zu werden, die Arznei zu nehmen und XQiq ccyiop zu rufen u. s. w,

2) M. s.: Theologumena arithmeticae. Accedit Nicomachi Gerasini institutio

arithmetica. Ed. Fr. Astius. Lips. 1817. 8.

3) So sagt Kanne (Pantheon der altesten Naturphilosophie. Tubingen. 1811.

S. 54) : Als der Geist sich offenbarte als Zeit und Raum , erschien das Wort
als Zahl und Figur, und die erkennend schaffende Hand wird nun die zah-

und die Dauer des "Weltalls auf Zahlen griindete

zig. 1804. Th. 1. S. 322

Fhys. Classe. XI.

Wissenschaften des Orients. Leip-

B
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sammeiiliang unci eine tiefe symbolische Bedeutung zu zeigen sich

'X

2^^

Nach dem Vorgange' der Pythagoraeisclien Philosopliie konnte man
glauben, dass sparer eingeheiider die Zahlenlelire wieder aufgenommen

und deren Wesen entwickelt worden ware, dass man gesucht habe, Be-

•ifFe durch Eechnung zu ermoglichen, einfache Vorstellmigen als Zahlen-

reihen, Zahlen als Factoren der Begriffe zu bilden; alleiii dem ist nicht

so. Nur beilaufig geschieht ihrer Erwahnung^). Selbst die Mathemati-

ker nnter den Philosophen, wie z. B. Leibniz 5), beriibren sie kaum.

Herbart, ob er gleich eine eigene Schrift iiber die Moglicbkeit und
Nothwendigkeit, Mathematik auf Philosophic anzuwenden, veroffentlichte,

• r
(

Symbolik des Mosaisclien Cultus. B. 1. S. 131 bemerkt: Es
ist eine geschiclitliclie Thatsach

nicht von einzelnen Zahlen und

im Alterthume gab , das

symbolischen Gebrauch gemacht hatte. Ferrier (S. 132): Nahm man die sicht-

fur

mehr die Zahlen dafiir angesehen werden, da sie gewissermassen der unmit-

teibarste Ausdruck der gotthchen Weltgesetze sind , also auch aijf das gott-

hche Denlen, den Geist an sich hinweisen. Kliefoth sagt (a. a. 0. Heft 1.

S. 3) : Die vorkommenden Zahlen haben keine Zahlbedeutimg , sondern dienen

als symboUsche Bezeichnung begrifflicher , sachlicher , dogmatischer Bestim-

mnngen. M. vergl.: F. C. Baur, die christliche Gnosis. Tubingen. 1835.

S. 232, und J. H. Kurtz, Ueber die symbolische Dignitiit der Zalilen an der

Stiftssiitte. In den Theologischen Studien und Kiitiken. Jahrg. 1844. S. 315 etc.

2) Themistius et Boethius et Arerrois Babjlonius cum Platone sic nnmeros extol-

lunt, ut neminem absque illis posse recte philosophari putent (Agrippa ab Net-

tesheim, de occulta philosoiihia. Lib. 11. cap. 2).

3) Auf seinen aus dem Zusammenhang herausgenommenen Ausspruch: Vetus ver-

bum est, Deum omnia pondere, mensura, numero fecisse, wurde ein beson-

derer Werth gelegt (C. G. Leibnitii Opera philosophica instr. J. E. Erd-
mann. Berol. Pars I. 1840. 8: Historia et commendatio Linguae characteristi-

Jrsalis p. 162). M. vergl. Ad. Trendelenburg Ueher Leibnizens
Entwurf ei

zu BerHn. 1856.

In den Abh. der K.Acad. derWiss.
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war weit davon entfernt, eincn vordligen 'debrauch davon zu macheii^).

Nur indcni er sich's angelegen
' sejii liess , die psychischen Krafte' zu

fasscn, strebte er darnach, aus den niathematisch bestirambaren Verhalt-

nissen ihrer Wirksamkeit die Erfolge oder Erscheinuiit^en abzuleiten und

er

festzustellen.

f .
£
^

fender Blick lichen Ei
richlungen2) sudlicherS) wie nSrdlicher*) Volker und Staaten zeigt die

Anwendung der Zahl ofters in so iiberraseliender Gleichformigkcit 5), dass
der Geschichtsforscher sich fur bcrechtigt eraclitet, die Zahlengesetze als

Leitsterne der Verwandtschaft der Stamme zu betracliten 6).

•* -

1) Wie wenig er davon hielt, bgweist seine Erkliirung in seifier Einleitung in die

Philosopliie (S. 9) , dass bestimmte Begriffe als Stutzpunkte der Unterbuchuiig

nothig sejen, bevor ein sicheres Denken iiber die Erfahrungsgegenstnnde ge-

lingen konne. Man habe sich an die mathematischen Begriffe gewandt und
60 ware der seltsame Satz zum Vorschein gekommen: Zal^len seyen die Prin-

zipien der Binge.

2) H. Bodemejer, Die Zahlen des romischen Rechts. Gottingen. 1855. 8.

3) Nach Buschke (die Verfassung des Konigs Servius Tullius. Heidelberg. 1838.

S. 85 Note 33) ware die Zahl 30 eine verfassungsmlissig geschlossene iu dem
latinisclien Staat und maassgebend fiir die Abtheilung im Yolke gewesen.

4) Jacob Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer. Gottingen. 1828. 8. Kap. V-
Zahlen. S. 207—225.

Kach Rogge (iiber das Gerichtswesen der Germanen. Halle. 1820. 8. 32.

G
enthumlichkeit des Germaiiischen Eides , dass

^ r

5) K. D. Hiillmann (Urgeschichte des Staats. Kouigsberg. 1817. Vorrede S. iv)

glaubt daflir eine Erkliirung zu finden »im Kreislaufe der Zeit*. Dazu be-
et er: »Die enge Beziehung des Gliederbaues der Urgesellschaft auf die

mer

um
im Zusanunentan

6) Niebuhr (Romische Geschichte. 2te Ausg. 2tr Th. Berhn. 1830. S. 97) be-

hauptet: »Die Zahlengesetze, eininal erkannt, leiten so sicher, dass ich ohne

Bedenken annehme, jedes selbstiindige sabellische Volk sey \-ierfach getheilt

gewesen*

B2
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Der regelmassige in Zahlen ausdriickbare Verlauf der Gestirne und

die dadurch bedingte Zeiteintheilung wurde benutzt, um der mystiscben

Zahlenlehre Eingang und Zutrauen zu verschafFen.

Die beiligen Zahlen des Orients batten einen astronomischen und
astrologischen Charakter. Die bocbgebaltene Siebenzahl der Planeten, die-

ser angenommenen Weltmachte und Beherrscher aller sublunariscben Er-

scbeinungen, wurde um so mehr in ihrem Anseben erbalten, als es ge-

lang, im Elreise der unmittelbaren , nachsten Vorgange des Lebens und
selbst der Krankheit, jene Zabl gleichfalls nacbzuweisen.

Indem unternommen wurde, die Gestalt und die Verbaltnisse der

Figuren durch Zablen zu bestimmen, den Punkt durch die Einheit, die

Linie durch die Zweiheit, die Flache durch die Dreiheit etc., fand diese

geometrische Auffassung Eingang in der Baukunst, und um so mehr in

der Malerkunst^), als schon Pythagoras darauf hingewiesen, dass die ganze

Schopfung in ein System der Zahlenharmonien gebracht werden konne.

Da derselbe Philosoph Zabl und Harmonie wie fast gleichbedeutende

Begriffe ansah und die sieben Tone des Heptachords fiir ausreichend hielt,

so konnte es nicht fehlen, dass die Musik dem Einflusse der Zahl offen

blieb. Die Berechtigung liegt wohl darin, dass die Zablenverhaltnisse

der musikalischen Harmonie sich auf die Schwingungsdauer der Schall-

wellen beziehen, da die Hohe des Tons von der Zahl der Schwingungen
abbangt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums das Ohr treffen,

Auch in der Dichtkunst, namentlicb im Epos , spielte die Zahl eine

HauptroUe^

.

Dass die alte Liebe fiir die Zahl nicht rostet, geht mit daraus her-

1) Statt anderer Beweise diene das beriiLmte Bild von Eaphael: der Streit iiber

das heilige Abendmal oder die Offenbarung, in welcher Beziehung I. M. I.

Bra Tin (Raffaels Disputa. Diisseldorf. 1859. 8. S. 148) sagt: »Gerade Zah-
len vermeidet der Kiinstler, und wenn er nicht durch ufeerwiegende andre
Rucksichten gebunden ist, wahlt er immer ungerade«.

2} Leutsch (Philologus. Gottingen. 1859. Ir Supplband. H. 1. S. 74) nimmt
ein bestimmtes mit der Zahl drei eng zusammenhangendes Gesetz an. Der
Trauergesang , ^q^poc, geschah von dreien.
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yor, dass bei den verscliiedenartigsten TJnternehmungen immer wieder

darauf zuruckgegrifFen wird. Wie die nach Sibirien geschickten Gefan-

genen statt ihrer Namen Zahlen bekommen, so ertheilt man in der De-
chiffrirkunst i) den Zahlen Ziffern und Namen. Die Zahleneliiffre wird fiir

die beste gehalten^).

Bei der Herrschaft, welche die Zalilen in weiten Gebieten des Ge-
fuhls und der Gedanken sich erworben, bei den unzahligen Stutzpunkten,

die ihnen durch Behauptungen angesehener Auctoritaten zu Tlieil wnrde,

und bei dem Festhalten der Menge an gefeierten Ueberlieferungen , ist es

kein leiclites Unternebmen anzuseben, wie es mit dem Faktiscben sich ver-

hillt, ob iiberhaupt und welche Medicin zulassig sind. Die

menschlichen Dinge hangen unter sich so eng zusammen, dass anschei-

nend nocli so Femes und Eigenthiimliches, wenn die feinen Verbindungs-

ifeden verfolgt und aufgefunden werden, aus Nahem und Bekanntem ent-

sprungen sich ergeben. Beobachtetes und Ersonnenes wird so oft mit

einander verwechselt, dass der Irrthum, wenn er nicht friihe nachgewie-

sen wird, durcb die Dauer eine Art Unfehlbarkeit erlangt.

Da in gleichmassiger Aufeinanderfolge so Vieles im Leben wie in

der Natur sich bewegt, so wird die gleiche Regel auch in der Krankheit

sich oiFenbaren. AUein es fragt sich, ob die Vorgange des gesunden wie

gestorten Organismus , trotz der mannigfachen individuell abweichenden

inneren und ausseren Momente, einen so constanten Gang befolgen, dass

er dnrch Zahlen ausgedruckt werden kann; ob der Beginn der Krankheit

immerfort . so deutlich sich aussert, dass die Dauer der Tage derselben

1) Nach Kl liber (Kryptographik. Tiibingen- 1809. S- 57) wahlten schon die

alien Nonnanner ^lechische Zalilen zu ihrer Geheimschi'ift. »Heut 211 Tage

ist in der geheimen diplomatischen Correspondenz, unter alien Arten der Ge-

beimscbrift
3 die Zifferschrift die beliebteste und gewohnlichste*.

2) So Martens (Guide diplomatique, 4 ed. T. I. p. 80): Le chiffre par nombres

vaut mieux encore que les deux autres par les signes et la grille: la quantite

des combinaisons y est presque infinie ; Temploi en est prompt et facile, tant

pour chiffrer que pour dechiffrer.
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^^

auf das genaueste sich angeben lasst, und ob -flberhaupt gewisse Zahleii,

vor" andern,' in dieser Sphare als massgebend sich erweisen.
'

Da Manches iiri Laufe der Zeit scbwacbcr wird, selbst ganz auf-

liort, so konnte audi das streng'Cyclische in Krankbeiten- bis zur Un-

kenntlichkeit nacbgelassen haben. . >

Wie aber, wenn es sicb ergeben soUte, dass die Aerzte nicbt nacb

dem Fingerzeig der sinnlichen Beobachtung, sonderii durch imponirende

Einffiisse verfiihrt ihre Erfabrungen aufzeicbneten ?

Zur Erledigung dieser Bedenken bleibt nur iibrig, mit allem Ernst

nacbzusehen, ob die Annabmen in Betreff der Zahlen auf wirklichem

Erkennen oder nur auf Herausahnen von Naturgesetzen, oder auf Specu-

lation, Hang zu Subtilitaten, poetischef Anschauunsf ^), unrichtigen Scbluss

folgerungen oder gar auf Tauscbung beruben; ob das Hinneigen zur

Zahlenbestimmung in dem Bestreben begriindet ist, eine einfacbe, leicht

fassliche Uebereinstimmung der grossen allgemeinen Naturprocesse 2) mit

denen der Krankbeit zu zeigen, oder ob dasselbe aus Befangenbeit, un-

klarer Einsicbt, Erklarungssucbt und Nachbeterei erwuchs und fortwah-

rend sich behauptet. ' '

Um bei diesen Zweifebi zu einer Entscheid'ung zu gelangen, soil
f*- I'

nun unternommen werden, zuerst die einzelnen Zahlen in ihrer angenom-

nienen Bedeutung nach den verschiedensten Landern und Eeligionen iii

einer Art Zahlen-Concordanz zu betrachten, und dann diejenigen Ab-
schnitte der Medicin, worin die Macht der Zahl als selbstverstandlich

angenommen mrd, zu priifen, ob darin nur die Wiederholung des ver-

breiteten Glaubens oder eine einfache AufFassung positiver Naturvorgange

sich ausspricht.

bemerkt

keilig, symbolisck, pi

in andern alterthiimli

2) Immanuel Kant r

in der Bibel sowie

mit

logischen (Werke. Leipzig. 1838. B. 1. S. 263) von der bedenklichen Zahlen-

Kabbala und stellt (S. 264) die Frage: Haben die heiligen Zablen etwa den
Weltlauf bestimmt ?
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Die einzelnen Zahlen erhielten^ je ' nach den Landern, Zeiten und
Heligionsansichten eine verschiedene Bedcutung; manchen wurde eine

grosse beigelegt, manchen eine so geringe, dass sie keiner besondcrii

Erwahnung bedtirfen,
.^

- •-

Von Einfluss war auch die Art, wie man sich ihre Zusammen-

Die unge-
4^

setzung dachte i), und ob die Zahl eine gerade oder ungerade.

rade, den oberen Gottern beilig,* wurde ffir gliickbriiigend betracbtc

Fiir die Entscheidung der Ki-ankheiten wurde der Unterschied zwi

gleiclien und ungleichen Tagen in der friihesten Zcit ^) als wesent

lich angenommen
)
indem die ungleichen als kritische galten I

H -

1) Ob z. B. die Sieben aus 4 4-3 oder aus 2X3-[" !•

2) Virgilius Maro (Bucolica. Eclog. Mil. 75): numero deus impare gaudet

Plinius (Nat. Hist. L. XXVJTI. 5. ed. Franzius. T. 8. p. 137): IiTipares

numeros ad omnia rehementiores credimiis. In der Note ist beigefiigt; Quare

etiam in sncpSaTcj neqidnroig et amuletis frequens is numerus occurrit.

F. C. Baur (Die dn-istlicbe Gnosis. Tubingen. 1835. S. 154) bemerkt:

3)

» Pyth Zalil die voile und voUkommene , die
LLU

gerade die mangeUiafte , unvollkommene
;

ja sie selbst nannten schon die un-

gerade die mannliche und die gerade die weibliche^^.

(de Medicina. ni ed. Taiga. Argentor. 1806. T. I.

p. 112) sagtr Antiqui potissimum impares sequebantm\ eosque, tanquam tunc

de aegris judicaretur, KQKfifAovg nominabant.

4) 'Galenus (de diebus decretoriis. L.Lc.8. ed. Kiibn. Vol. 9, p. 810) aussert sich

dahin: Krankbeiten, welche an gleicben Tagen eintreten^ entscheiden sich an

gleiclien, und wenn an ungleichen, an ungleichen.
1-

Baglivi (Praxeos medicae L. 1. ) erklaii; sich sehr bestinmit: Per

entur

Erfahrn

Fieber. HaUe, 1799. Bd. L S. 184).

Keil bei (Cur der

i f
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Die Zahl 1

!

wurde als Einheit^) fiir die Gottheit, ftir den urspriingliclieii Anfang al-
. ^

I

ler Dinge angenommen, daher auch fur Jupiter ^) ; fur die Vernunft, weil

unveranderlich ; so audi fur Apollo; fur den ersten Korper; fiir das

Feuer im Kern des Weltganzen, fiir das Centralfeuer.

Die Zahl 2

bedeutet den Grund alias Gegensatzes, wodurch das Daseyende entsteht 3),

aber auch den Anfang der Mannichfaltigkeit und durch den Gegensatz

das Princip der Endliclikeit- Die Artemis wurde darnnter verstanden''')*

Durch den Dualismus ^ wurde ausgesprochen, dass das Wesen der Dinge

in zwei ungleichartigen , ursprunglichen , nicht von einander ahzuleiten-

den Principien beruhe. Unter der Zwei begrifF man nicht nur die Zwil-

lingsbrtider, sondern auch Gerechtigkeit und Billigkeit, weil in gleiche

Halften theilbar^; die Meinung, weil diese yeranderlich und unbestimmt;

5) Monas, nQdSzov ev

Unter Monaden daclite man sick einfache, unkorperliche Wesen, die letzten

Griinde der Ersckeinungen. Wie "bei iknen der dynamisclie Ckarakter sick

geltend mackt, so bei den Atomen der mechanische. Diese wurden fiir

nndurchdringlick

§. 275.

Zaklen, sagt Weltseele im Timaeos des

Platon. Li den Studien von Creuzer und Daub. Bd. 3. Heidelberg. 1807. S. 37)

sind aller Dinge Uranfange, die Einkeit und die unbestimmte Zweiheit.

4) Wie die Dyas der Diana oder Luna zugesckrieben wurde, woher das Z'v\'eige-

spann von Kindern am Altar des Mondes, so auck der Juno (Kopp Palaeo-

grapkia §. 275); aber auch der Sonne, weil Auigang am Morgen und Unter-

gang am Abend.

5) Z. B. Anfang und Ende; Leben und Tod; Vergangliches und Unvergangkches

;

Tag und Nacht; Mann und Weib; Geistiges und Korperkches, Ideales und
Eeales, Irdisckes und Himmksches; Boses und Gutes, Dafiir bei den Persern

Ahriman und Ormuzd; bei den Skven Belbog und Zemebog. Petrus kiilt zwei

Schliissel, den des Himmels und der Holle,

6) Backofen, das Mutterreckt. Stuttgardt. 1861. 4. S. 131.
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die Gehassigkeit wegeh mein und dein; die Vernichtnng i) wegen Sejn
d Nichtseyn

Die Zahl 3

Tumfasst dasVoUkommene, weil darin Anfang, Mitte und Ende^); sie schliesst

das Endliche zu einem Ganzen ab, indem sie das Geschiedene und Entgegen-
gesetzte durch ein Vermittlendes verknupft. Sie dient zur Bezeichnung dcr

hoclisten Kraft und selbst des gottlichen Wesens^). Die heili^en Gebrauche

wurden dreimal verrichtet% Beim Orakel wiirde an die Drei erinnert 5^

1) Der Ausspruch kommt ofters vor: par numerus raortalis

Indianerstammen

343) ist die Zweizahl bei alien

o

2) Plutarch (Sympososiacon. L. IX. Quaestio 3. ed, Hutten. Vol II. p. 404)

tmd

Mercurii

L. Vn. §, 731. ed. Kopp. Frcfti. 1836. 4. p. 585): Trias princeps imparium

numerus, perfectusque censendus.

3) Die Seele wurde als Dreiheit genommen, nemlich vovq^ <fq^^^g^ ^fiogj die

Naturkraft als Zeugung, Empfangniss, Geburt ; das Irdische als Materie, Raum,

^eit; die Zeit als Vergangenheit , Gegenwart, Zukxmft.

Wie bei den Indern Brahma (als Schopfer), Wischnu (als Erhalter), Schiwa

(als Zerstorer) die Hauptgottheiten bildeten, so bei den Aegvptem Osiris,

Isis, Horus. itellung ist Gott Vater der Schopfer,

der heilige Geist der Erhalter und Christus der Erloser. Man vergL: die

m naturalis. Bd. 1. Frankfurt. 1860.

S. 672—726.

dreifachen

der Minerva ist das Dreieck heilig. Hermes trismegistus heisst der sehr

grosse. Drei Stralilen sind am Haupte Christi; drei Herrscherkronen an der

Him Auch hat die

katholische Kir

4) Bei drei Gottern musste man nach Solon schworen. Drei Opfer , tQirrvg^

von Opferthieren wurden ihnen dargebracht, und eine Dreispende yon Wein,

MUch und Honig. Auch wurden die Opferthiere dreimal herumgefuhrt.

5) Nicht nur durch den Dreifuss, xQmod^ov, sondern manches Orakel begann

Worten

Thys. Classe. XL C



I

18 ^n »>' K. F. H. iVIAEX. m* t

AVie^das Grosse, sfelbst Furchtbare^) dadurch bezeichnet wufde, so auch

das Frohe und Heilbringende ^j , besonders in den Festen und bedeuten-

den Anordnnngen ^).

Die Dreizahl diente staatlicben Einriclitungen+), poetischen Vorstel-

limgen^), kunstmassigen Abtheilungen 6) und der arztlichen Anwendung'^).

Auch dem Spotte lieferte sie Stoff^).
*

*

1) Zeus wird dreiaugig genannt , als Herrscher des Himmels ,
der Erde und des

Meers; Hekate die dreigestaltete Gottin. Chimara, das Ungeheuer in Lycien,

war aus drei Thieren zusammengesetzt ; der Riese Geryon hatte drei Leiber;

drei

2) »Am dritten Tage, heisst es (Hosea. Cap. 6. V. 2) uns auf-

richten«. — Nach 3 Tagen und 3 Nachten wurde Jonas aus dem Bauche

des Fisches erlost (Jona. Cap. 1. V. 17. Cap. 2. V. 11). - Gliickseelige

hiessen tQtgsvdaifioveg^ ter beati terque felices.— Drei Engel kamen zu Abra-

ham wurde dreimal ertheilt, tQK^t

:ten drei Licbteotter, Othin

liber Caesar (de bello gallico. L. VI. c. 21) bemerkt: Deorum numero eos

solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus juvantur, Solem et Vul-

canum et Lunam.

3) Alle drei Jahre wurde Dionysos als der grosse <t(or^Q der Welt

Wenn drei Pontifices iiber eine ReligionseinriclituBg

sie gesetzlicb. — Tres faciunt collegium. drei

Handluugen die Form der Erbeseinsets

in der Germanen. Halle. 1820. S. 105)

(R

Es gibt drei cbristliche Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, und drei

Hauptfeste, "Weibnacbten (Menscbwerdung) , Ostern (Genugtbuung) , Pfingsten

(Verberrlichuug)

-

4) Plato nabm drei Stande an, den Nahr- oder Ackerbaustand , imO-vix^nxopj^

den Wehr- oder Kiiegsstand, dvfi^xoys den Lebr- oder Herrscberstand, Xoyixov^

5) Man denke nur an die drei Grazien, drei Furien, drei Parzen.

6) Die TrH^

einen verscbiedenen Mytb

dreifacbe war der der Knaben^

Manner und Alten. M. yergl. iiber das mit der Zabl drei eng zusammenban

«iH gende Gesetz Aristopbanes Froscbe Ir Supple-

um Philologu
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Die Zahl 4
gilt als der Ausdruck der hochsten Ordnimg und Gesetzmassigkeit, dahe^
als Schopfung, Welt. Im Quadrat liegt die Signatur des Eegelrechten
und des formeU VoUendeteni). Die Vierzahl umsdiliesst2) den tnhalt
aller iibrigen wesentlichen Zahlen. Aus vier Punkten erkebt sich die

machtige Pyramide. Dem Ordner der Zeit, Hermes, ist das Viereck ge-
weihtS). Mit dem Anrufen dieser Zahl wurde der grosste und heiligste

/

7)

er ins Leben zurilckrief (1 Konige. Cap. 17. V.21). — Am
der Herr (ebend. Cap. 20. V. 5) soil Hiskia gesund werd
Plinius (Nat. Hist. L. XXVUI. 7. ed. Franzius. Vol. i7. ed. Franzius. Vol. 8. p. 156) weiss von

der Dreizahl mancherlei Wunder anzugeben: terna despuere deprecatione in

omni medicina mos est, atque ita effectus adjuvare : incipientes furunculos ter

praesignare jejuna saliva.

Diejenigen Aerzte, welche beim Verlauf vne bei der Behandlung innerer

und ausserer Uebel nach der Dreizahl (didrgnog) sich richteten und beson-

ders alle drei Tage fasten liessen, hiessen Diatritarii. Sie liessen sich bestim-

men diatritis, hoc est intervallis dieruin trino numero servatis (Caelius Au-
relianus, Morb. chron. L.II. c. 8. ed- Amman. Amstelaed. 1709. 4. p. 411).

Vom humor triumvii'ahs (Speichel, pankreatischer Saft und Galle) leitet

Sylvius de le Boe (Praxeos medicae. L, L c. 11. Amstelod. 1780. 4. p. 177)

durch Aufbrausen Krankheiteu ab.

S) So z. B- Accius Plautus (Gomoediae: Pseudolus. Act, 11. Sc. 4): io, io, io

te, te, te, quoi ter, trina, triplicia, tribus modis,

1) Auf dem Gemalde Raphaels genannt Disputa ist ein Viereck. urn das Haupt
Gott des Yaters.

Buddha, der Weise oder Vemiinftige, halt ein Quadrat in der Hand und

tragt ein seiches auf der Bnist (Tab, 23 in Creuze^r's Symbolik).
r

t

2) Die Vier wird die Zahl an sich genannt, Aveil die vier ersten Zahlen zusammen

10 ausmachen.

Wie die Vier dem Merkur gehorte (Kopp, Palaeographia §. 275, Lobeck
Aglaophamus sive de Theologiae mysticae Graecorum causis, T. I. p. 430), so

waren seine Bildsaulen, die Hermen, vierseitig. Er hiess der Viereckte (x£~

zQccycovogj.

>

02
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Eidschwur abgelegt^). Aus vier ' Ingredienzien bestand das heilige Salbol

und das heilige Raucherwerk ^j . In den Gesichten des Ezechiel spielt

vorzugsweise die Vierzahl^). Bei Griindung einer Stadt wurde mit ei-
lb

nem Piluge ein Viereck gebildet '•')

.

Pa in der Vierzahl das Vorbild und die Grundeinrichtung der Na-

tur erblickt wurde 2), so lag die Aufforderung nabe, sie auch im Leben

nacbzuabmen ^
Von arztlicher Seite wurde in Betreff dieser so allgemeinen Annah-

me keine Ausnabme gemacbt^), und der Aberglaube ermangelte nicht
J

sich derselben zu bemachtigen 8).

1) So bei den Pythagoareern: „Ich schwore bei dem, der unserer Seele verliehen

jene Tetraktys, die Quelle der nimmer versiegenden Natur" (Plutarch de

Placitis Pbilosopborum L. I, c. 3).

2) Bahr, Symbolik des Mosaischen Cultus. B. 1. S. 129.

3) Jene batten vier riiigel, Tier Hande u. s. w.

4) Daher Eoma quadrata. M. vergl. Miiller, Etrusker B. EI. 6, 7. S. 143.

5) Wie vier Kardinaltugenden : Weisbeit, Massigkeit, Mannlichkeit und Gerech-

tigkeit , so vier Weltgegenden , 4 Jalireszeiten , 4 Tagszeiten, 4 Elemente, 4

Evangelisten u, s. w.

6) Der Kanon des Ptolemaeus (xdp<or ^aaiX^oav) zerfallt in 4 Abtheilungen, wor-

aus die 4 Monarchien der alten Universalhistoriker liervorgingen (Ideler

Handbuch der Cliroiiologie, B. 1. S. 110).

Alia deutschen Volkerschaften wurdenin vier Hauptstamme eingetheilt (Van-

dalen, Hemionen, Ingavonen, Istachonen). M. s.: C. R. Sachse, historische

Grundlagen des deutschen Staats-und EecMs-Lebens. Heidelberg, 1844. S. 18.

Von der tetrarcbischen Verfassung im deutschen Reicba. ebend. S. 72.— Ueber

die Quatemiones Imperii oder reichsstandische Quatuorvirate handelt K. P.

Lepsius in seinen kleinen Schriften, herausgegeben Ton A. Schulz. Magde-

burg. B. 3. N. 11. 1855. S. 197—217.

7) Lange nahm man in der Medicin 4 Grundfliissigkeiten an: Blut, Schleim,

schwarze und gelbe Galle.— Viele Aerzte ertheilten den Rath : yor dem 4ten
r

Tage keine Arznei, wenigstens kein abfiihrendes Mittel zu reichen.— Der 4te

Fiebertag gait als dies index fiir den 7ten und wurde dies contemplatione

dignissimus genannt.

8) Das sogenannte mystische Quadrat oder Planetensiegel , welches alle Grund-
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Die Zahl 5
kommt unter den Namen die himmlische vor und wird audi als Uiiiver-

sum bezeichnet 1). Sie war der Minerva heilig, deren Fest 5 Tage dau^
erte 2). Ihr, der Jungfrau wegen, wurde am 5ten Tage im Neumonde, al

dem unfruchtbaren, keine Ehe geschlossen. Da die Funf die Verbindung
ist der ersten mannlichen mit der ersten weiblichen Zahl, so hiess sie

auch Ehe 3). Die Neuvermahlten flehten 5 Gottheiten urn ihren Segen
an+).

Beim Zahlen wurde die Fiinf dadurch mit die erste Anleituno- und
die grosste Hiilfe, weil die fiinf Finger darauf hinwiesen^).

Durch den unvergleichlichen Besitz der fiinf Sinne aufgefordert.

zahlen von 1 bis 9 enthalt und

Diagonale 15 ausmacht,

6

1

8

7

5

3
1

2

9

4

wurde als schiitzendes Amulet gegen Kranklieiten getragen.

1) A pente manasse TraVro, qua voce Universum intelligi (Kopp, Palaeograph

Pars 3. L. 11. c. 3. §. 267. p. 315).— Ueber die fiinf als vovg und otfQcivi

Bohlen a. a. 0. n. S. 226.

est Quinquatrus war tuskischen Ursprungs: Mulier, Etrusker EI. 3

S. 49.

3) Pentas als yd^og. Matrimonium nuncupatur
I

ur
ob paris cum foemina, imparls cum mare similitudinem (P. Bungi Numero-
rum Hysteria. Lutetiae Parisiorum. 1618. 4. p. 251.

4) Vor Besteigung des Torus wurden 5 Gottheiten angerufen: Vhginensis dea^

Prema dea, dea Portunda, dea Venus, deus Priapus.

5) Das FUnfehi ist mit der alteste Ausdruck fiir Zahlen. So bei Homer (Odyss.

IV. 412), wo dieGottin, welche auf die Gewohnheiten des Proteus aufmerksam
macht, bemerkt, dass dieser, wie er die Eobben an den Fingem abgezahlt,

{nsiindmetai,) u. s. w. — Reichhaltig in dieser Beziehung ist die Schrift von
A. F. Pott, die quinare und vigesimale Zahhnethode bei Volkern allerWelt-

theile. Halle. 1847. 8.
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erkannte man freudig in einer Mehrheit von Grossem und Herrlicliem.

die Zahl funfi). Sie deutet Menge nnd Ueberiluss an 2), Ehrfui-cht 3)

,

Hochachtung '^j und Bewundemng 5). Sie verkiindet Trost ^) und Hillfe 7).

In der mittelalterlichen Mystik erlangte sie eine innige Verehrung 8).

Das Pentagramm gait nicht nur als Symbol der Gesundheit, sondern als

Talisman, um Unheil, Krankheiten und bose Geister abzuwebren 9).

1) Fiinf Planeten (denen aucli eine besondere Farbe beigelegt wurde :
der Yenus

eine griine, dem Mars eine rotbe, dem Mercur eine gelbe , dem Jupiter eine

weisse, dem Saturn eine sebwarze); 5 Weltalter; 5 Biicber Mosis; 5 Sibyllen
"I

(die delphiscbe, cumaische, libyscbe, erythriiische
,
persische); 5 weisse und

tlioriclite Jungfrauen.

Der Zeitraum von 5 Jahreii (lustrmn) war eine Suhnungszeit und eine

hrungsfrist

mehr

Mose er ein Feyerkleid, aber

(ebend

3) Dem Zeus wurde ein 5jahriger Stier geopfert.

nahem

5) Der ausgesetzte Paris wird 5 Tage von einer Barin genahrt- Funf

der Zeichen (Himmel, Flug der Vogel, Fressen der heiligen Hubner, vier-

fussige Thiere, Diren) dienten den Auguren zur Erklarung des Willens der

Ootter.— Bel Kon-fu-tse ist die 5 als vollkommene Mittelzahl die erste (F.

SchlegeL Ueber Sprache undWeisheit der Indier. Heidelberg. 1808. S.145).

^esen 5 Tagen sein Volk

(Judith

7) Osias fordert, dass man 5 Tage der Hiilfe erharre (ebend. Cap. 7. V. 22

imd 24).

S) Wegen der 5 Wunden Christi.

S) Dieses Zeichen, welches aus einem dreifachen, in einander verschlungenen

Dreieck bestand <f >>, hiess auch Pentalpha, Pentagon, Es ist ein Fiinfeck

mit eleichschenkli Man eebrauchte dasselbe bei der Zauberei

h^tete es unter dem Namen Drudenfuss an Gebaude und Stalle , um sie

Behexung zu bewahren, M, vergl. Lange, der Drudenfass oder das Pen-

m Breslau. 1828. Bd. 1. S.50—68
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Die Zahl 6
der Venus heilig, kommt unter dem Namen der bildenden oder hervor-
bringendeii, wohl auch unter dem der Verelielichung i) yor.

Der 6te Krankheitstag hiess der tyrannische^), well er keine Entschei-
dung zuliess 3)

, -wenigstens keine gute*), und die grSsste Sterblichkeit

zeigteS).

Die Zahl 7
erscheint als eine sehr bevorzugte von tief eingreifender Bedeutung. Sie

war fiir die Natur das Zeichen der Weltharmonie 6) , f&r die Menschheit
das der Versolmung und Ausgleichung 7). Dann die Zahl der Erwartung

fr S. 57 wird gezeigt, dass die Pythagoraeer dieses Zeichen fiir 'Gesundlieit,

vyma, iiberhaupt fiir Heil , nalimen und desselben auch in ihren Briefen sich

bedienten. — Interessant ist die Note zu S. 62 , wo bemerkt wird, dass ein

les gelehrten Thorlacius eine auf einer Gemme befindliche Gruppe
auf das Pentagon deutete: nevrdovog statt nsvtdymvoq.

1)

rannus oder pseudocriticus

Palaeographia* §

Cap. 4. ed. Kiilm. Vol. IX. p. 787 : ihm sey es ofters in den Sinn gekommen^
die Natur des 7ten Tages einem Konige zu yergleiclien , die des 6ten aber ei-

nnen

3)

1. c. 16. Vol. XI. p. 66.

Derselbe ad Glauconem de medendi methodo. L.

4) Derselbe de dieb. decret. L. 1. c. 2. Vol. IX. p. 774.— Ebend. c. 4. p. 788.

—

Ebend. L. n. c. 8. p. 927.

5) A.M.Brassavolus (Comment, in Hippocr. Aphor. 11. 24. Basileae. 1541. fob

p. 250) erziihlt: Nos sexcenties 1528 experientiam vidimus in Epidemico morbo
omnes fere sexto die obiisse.

6) Die grosse Harmonie des Kosmos erkannte man in den 7 Planeten, welche

ohne Weiteres die 7 Liessen und den 7 Spharen entsprachen. K o p p Palaeo-

graphia §. 237. 240. 244.— Sieben Tone bilden die Tonleiter. Die Leier des

Apollo war 7saitig, die Flote des Pan 7roIirig, — Weil 7 Tone ein barmo-

nisches Ganze bilden, beisst die Siebenzalil auch die Stimme. — Der Re*

genbogen, als Friedensbogen , bat 7 Farben.

7) Der 7te Tag wurde als Tag des Aufhorens und der Rube gefeiert. Mi-

cbaeiis, Mosaisches Recbt, IV- §. 194.— Bahr, Symb. L S. 195.
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und ruhigen Ausdauer^), des Erfolgs, der Entscheidung^), des Fertigen')

iind der richtigen Zeit*).
1-1

Die Siebenzahl war dem Apollo geweiht 5), weswegen auch die Sonne

die Sieben genannt wurde. Latona hatte ihn am 7 ten Tage geboren^.

Bei der Ansicbt, dass die Siebenzahl am Sternhimmel vorgezeicbnet
h

, eigab sich die Beeiferung, sie in den verschiedensten Bichtungen
T.

m

der Natur und des Lebens anfznfinden und nachzualimen.

Weil sie in sinnlichen Erscheinungen sowohl wie in Mytben, Beli-

gionslehren, Staatseinrichtungen , Gebrancben sich bemerklich macht,

TRU'de sie die vollkommenste, die konigliche, die heilige genannt 8). Durch
¥ e^r-

1) Jacob diente lim jecle der beiden Tocbter Labans 7 Jahre. — In 7 Jahren

wurde der Tempel Salomon's gebaut. — Alle 7 Jahre lag der Acker brach,

nm Yon der Arbeit ausznnihen und sich zu erbolen (2 Mos. Cap. 23. V. 11).

7 Monate lang irrte Alexander im Meere herum.

2) Elias lasst seinen Knaben 7 mal ausschauen und beim 7. Ausschauen kommt

die Eegen bringende Wolke (1 Konige. Cap. 18. V. 43. 44). — Nachdem

Elisa den scheintodten Knaben wieder ins Leben zuriickgebracht, »schnaubte<c

dieser 7 mal (2 Konige Cap. 4. V. 36). — Die Pythia ertheilte ihre Orakel

Monatstage

Welt wurde Ausdruck Nixij, Sieg, kommt

fiir 7 vor.

Ihre

Insel

)lich die Stufenjahre durch die Zahl 7 bestimmt wiirden.

uchstabe «* (alt liir fj) war atn Tempel zu Delphi angeschrieben und

ndet sich auch auf Miinzen neben Aesculap.

Qisschmerzen horten auf, als die singenden Schwane des Pactolus

Delos 7 mal umkieist batten, Apollo heisst i^do^aysv^g*

7) Das natiirhche Auge beobachtete die Wandlungen des Mondes, wo jedes Viertel

7 Tage zeigte. Bei Plinius (Nat. Hist. L. II. XCIX. ed Franz. Vol. I. p.

443) heisst es; multiplex lunaris differentia, primumque septenis diebus.

Nach Bohlen (das alte Indien. 11. 348) waren bei Indem und Chaldaern
_ . ^ *

die 7 Tage nach den 7 Planeten bestimmt.

S) Cicero bemerkt Kopp (Palaeographia §. 256) septenarium numerum omnium
fere nodum esse affirmat. Ebendaselbst (§. 246) heisst es: septena voce dii

invocandi,— Der Ausruf fiir die GliickseeHgen war: o ter quaterque beati.

Hammer fiihrt eigene Werke an, welche Yon dieser Zahl handeln, z. B. Ebn
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die nachsten unentbehrlichen Korper"^) wiirde das leibliche Bediirfiiiss,

durcli die i*ernsten Dichtuiigen^) die Phantasie an die Sieben erinnert.

Die glanzendsten Wunderwerke ^) und das Grab +) wiesen auf diese Zahl.

Viele Namen der agyptischen Gotter bestehen aus 7 BaclistabenS).

Die verschiedenartigsten Anordnungen ^ , auch tjhristlich religiose 7),

Nassr el Hamadani (Wiener Jalirb. der Liter. 1848. Bd. 124. S. 71). Er selbst

bespricht diesen Gegenstand ausfiihrlich (ebend. Bd. 122. S. 182 — 225. Bd.

123. S. 1—54. Bd. 124. S. 1—105).

Fr. Gedike (Gescliichte des Glaubens an die Heiligkeit der Zalil Sieben.

In der berlinisclien Monatsschrift. Herausg. von Biester. 1791. Bd. IS. S.494
r

525) aussert (S. 501): »Es ist fast keine einzige Wissenschaft, von der Theo-

logie bis zur Grammatik, von der Astronomie bis znr Geographie , wo niclit

eine vermeinte Heiligkeit der Zahl 7 zu Spielereien und Traumereien, abcr

auch zu wirklichen Irrthiimern Gelcgenheit gegeben.«

1) Man nahm 7 Metalle an: Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei, Quecksilber.

2) 7 magere Kiihe folgten den 7 fetten.— 7 Knaben und 7 Miidchen wnirden von

Athen nach Kreta fiir den Minotaurus gesandt (Hoeck, Kreta. II. 95).

7 heilige Unterpfander sicherten die Dauer der aetema m-bs (Creutzer,

Symbolik. B. 2. S. 1005). — Durch die ganze Apokal}^se geht die Siebenzahl:

7 Geister vor dem Throne Gottes; 7 Leuchter; 7 Siegel u. s. w. — Die Gno-

stiker nahmen 7 Aeonen oder Urzeiten an.

3) Sieben Weltwunder wurden angestaunt (die PjTamiden, der Pharos, die Man-

em Babylons, der Tempel der Diana zu Ephesus , das Mausoleum der Arte-

misia, der Sonnenkoloss zu Khodos, die Statue des olympischen Zeus).
^ u

Der Tempel des Salomo AMirde in 7 Jahren erbaut.— Theben hatte 7 There.

Zu Rom, der Siebenhiigelstadt (Sei)timontium) war das Siihnungsfest zugleich

auf 7 Hiigeln : Palatium , Velia , Cermalus , Caelius , Fagutal , Oppins , Cispius

(Hartung, die Religion der Romer. Erlangen. 1836. Th. 2. S. 34).
r

4) Der Sarg, in dem Orest lag, war 7 Ellen lang (Bachofen, das Mutterrecht,

S- 58); der romische Grabstein hatte 7 Spharen (ebend. S. 350). — Eindeut-

sches Heldengrab war 7 Speere lang (Nibelungen 2617). — Der Sarg heisst:

das Haus von 7 Fiissen.

5) So z. B. Serapis, Anubis u. s. w. vergl. Kopp, Palaeogr. §. 246 und 260.

Simson wurde mit 7 Stricken gebunden und man schnitt ihm 7 Lockenab.

Ajax hatte einen 7hautigen Schild.

7) Sieben Bitten enthalt das Vatenmser. — Wegen der 7 Worte am Kreutze

Fhys. Classe. XI. D
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sind mannigfach mit der Siebenzahl verbunden. Tugenden",^) wie Laster^)

wurden darnaclx eingetheilt. Mit der Siebenzahl sind gesetzliche Normen 5)

wie altherkommKche Absonderiingen in Stande '''} und Lehren^) verbunden.

Abgesehen von der allgemeinen Verehrung , welche die Siebenzahl

genoss, fuhlten sich. die Aerzte noch ganz besonders bewogen ihr ihre

Devotion zu bezeugen. Wer soUte mehr als sie den Tag in Ehren hal-

ten, an welchem der Heilgott der bedurftigen Welt gescbenkt wurde?
I

Den siebenten Tag hatte er sich zur Feier auserkoren ^. Da derselbe in

Krankheiten wie mit hoherer Einsicht handelnd sich verhalt, wurde er

mit einem vorsorgenden Konige yerglichen ^. Vom 7 ten Tage wurde

7 Schwerter im Herzen der Mutter. — Sieben Freudeii und Leiden Maria.

Sieben Dochte brennen nach dem griechischen Ritus in der Lampe bei der

letzten Oelung. — Der Kalvarienberg hat 7 Stationen. — Es gibt 7 Sacra-

mente (Taufe, Firmung, Abendmal, Busse, letzte Oelung, Priesterweihe, Ehe),

und 7 Betzeiten (horae canonicae : Matutina oder Mette, Prima vor Tertia nach

Sonnenaufgang , Sexta, Nona, 3 Uhr Nacbmittags, Vesper und Completorium).

1) Nach Cicero (Tusculanarum Quaestionimi L. V. 5) gabe es 7 Tugenden als

Bedingnisse eines gliicksehgen Lebens : juste, modeste, fortiter, sapienter, con-

stanter, graviter, honeste-

Es werden 7 Todsiiifden angenoinmen. — VergL auch Spriiche Salomonis

Cap. 6. V. 16—20.

Das 7te Jalir beschliesst, nach Romischem Recht, die infantia. — AUe 7

erkohren in Athen die iiinften Theil ihrer

Genossenschaft (Hiillmann, Urgeschichte des Staats. S. 130). — Nach 7

Nachten wurde in unruhigen Zeiten bei den Alemannischen Centgerichten Ter-

min gehaJten (Buchner, das offentliche Gerichtsverfahren. Erlangen. 1825.

S, 67). — Am Gerichtsplatz standen 7 Eichen. — Es gab 7 Reichskleino-

dien (Krone, Schwert, Scepter, Mantel, Kreutz, Lanze, Reicbsapfel).

4) Die Chinesen, Aegypter, Inder, Perser sind in 7 Klassen getheilt (Mandari-

nen, Gelehrte, Ki'ieger, Burger , Arbeiter, Handwerker, Kaufleute),

5) Auf die 7 freien Kiinste bezieht sich das Distichon:

Gram(matica) loquitur, Dia(lectica) vera docet, Rlie(torica) verba colorat,

Mus(ica) canit, Ar(ithmetica) numerat, Ge(ometria) ponderat, As(tronomia)

coht astra

6) 32.

7) Galenus (cle diebus decret. L. 1. c. 4. ed. Kiilm. Vol. IX p. 787)
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eine wesentliche Umanderung der Krankheit, eine Entscheidung, eine

Besserung erwartet ^) ; auch bei Wunden ^), selbst bei denen der gefahr-

lichsten ^) Art , sah man danii der Heilung entgegen.

Wie schon friihe im Oriente der 7 to Tag als Erholungstag *) aiige-

sehen wurde, so audi als Reinigungstag ^j. Eine cntscheidende Entfer-

nungszeit umfasst, dieser Zahl entsprecbend , selbst 7 Jabre ^.

Der Glaube an die Macht der 7jabrigen Periode wurde die Veran-

lassung zur Lebre von den Stufenjabren ^. Die Ausbildung ^) wie Riick-

1) Vielleicht niit deswegen, weil der Regenbogen, als Friedenszeichen , 7 Farben

zeigt. — Galenus behauptet, imter Bezugnahme auf die Erfahrungen von

Hippocrates, Ileracleides, Philotinios und Diodes, dass der 7te Tag unbe-

dingt, zuverliissig, sicher, deutlich und erfolgreich entscheidend sey: dfia xai
r

xaXeibog xal mcfTdig xal dxivdvvcag xal riQod^loig xal X9»?^^^s (de dieb. decret.

L. L e. 2. IX. p. 775). Der 7te miisse fiir den Haupttag gehalten werden,

nicht bios wegen seiner Zahl und Ordnung, sondem wegen seiner Kraft und

Wiirdigkeit (ebend. c. 4. p. 784). Er sey unter alien der vermogendste

(laxvQoxdtTi Ebend. L. II. c. 8- p. 875).

2) Bei Plinius (Nat, Hist. L. XXX. 39. ed. Franz. Vol. 8. p. 534) heisst es:
L

recentia conglutinant terreni, adeo ut nervos quoque abscissos illitisVulnera

solidari intra septimuni diem persuasio sit.

3) Aufgelegte Wolle heile am 7ten Tage den Biss eines tollen Hundes (canis

rabiosi morsibus inculcata post diem septimum solvitur. Ebend, XXIX. p. 365).

2Mose. Cap. 23. V* 12: »Secbs Tage soUst du deine Arbeit tbun, aber des4)

siebenten Tages sollst du feyern*.

5) 4Mose. Cap. 19. V. Urn-
4

besprengen, und ihn am 7ten Tage entsiindigen. — Die weibbche Periode

unrein (3 p. XV. V. 19. 24. 28). — Der Grind

aUe 7 Tage beseben werden (ebend.

Xin. V. 27. 32)

6) Jesus blieb 7 Jabre lang in Aegypten , um vor den Verfolgu

gesicbert zn seyn. ^
7) Scbon friibe betracbtete man die Evolution des Korpers n und

Zeitdauer des menscblichen Dasejn

D2
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bildung des Organismus wurde nach diesen regelmassigen Zeitraiimen

.bemessen. Um die 7 , wie um eine Angel , sollte das Leben des Mikro-

kosmus sich beweg'en.

Wer den Gang der menschlichen Dinge kennt, der wird sich nicht

wundern, dass eine so gebenedeite Zahl, wie von ehrwiirdigen Bestre-

bungen, so auch vom Aberglauben i) und von der Satyre^] ausgebeutet

wurde.

nach Tjahrigen. — Ausfiihrlich handelt dariiber Macrobius (Commentarii in

Ciceronis somnium Scipionis. ed. Lud. Janus. Quedlinburgi. 1848. p. 49. L. I.

c. 6. N. 62): Hie est numerus, qui hominem concipi formari edi \dvere ali

um

^

gradus tradi senectae atque omnino constare fecit. Er
sagt (p. 51. N. 68): Nach 2 mal 7 Tagen fange das Kind an das Licht zu

bemerken ; nach 7 mal 7 Tagen drehe es den Kopf nach den Gegenstanden

;

nach 3 mal 7 Monaten fange es an zu sprechen; nach 4 mal 7 Monaten zeige

sich die Kraft zu stehen und zu gehen ; nach 5 mal 7 Monaten wolle es keine

Muttermilch mehr; nach 7 Monaten Zahnentwicklung ; nach 7 Jahren Zahn-
wechsel; nach 2 mal 7 Jahren Pubertiit u. s. w.

Der hohe Werth , den man auf die Stufenjahre legte
,

geht auch aus deren
mannigfachen Benennungen hervor, wie anni genethliaci, natahcii, fatales, cri-

tici, heroici, scansiles, scalares, gradarii, cHmacterici.

Ein schones Gedicht darauf von Solon von Athena findet sich in W. E.
Weber's Uebersetzung der elegischen Dichter der Hellenen. Frankfurt. 1826.
S. 60—62.

J

8) Die Dauer der Schwangerschaftszeit der menscUichen Frucht betragt 7 V 40

X 4= 28 und 28 X 10 = 280 Tagen.

1) M. vergl. M Dem Marienkafe

grosse Heilkrafte zugeschrieb

mpunctata) wurden, wegen der 7 Punkte

2) So Z.B. von J. Swift, Tale of a tube. Section the tenth: I do here 'humbly
propose for an experiment, that every prince in Christendom wiU take 7 of
the deepest scholars in his dominions, and shut them up close for 7 vears in

comm
anschauliche Satyre lieferte auf

t r-f 17041 vei

auf einem Esel mit einer Eule, einem einaugigen Jungen, an dessen
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Die Zalil 8

waid fur eine vollkommene
')

gehalten und dem Ncptim^), aber auch

seiner Mutter, der Cybele ^ , geweiht. Die uralte Woche der Romer
war eine Stagige '^). Am achten Tage wurden die Leichen begraben 5).

Bei den Griechen bestand ein Sjahriger Cyclus^.

Die Zalil 9
L

kommt als das Fertigmachen , als Zeugungszahl vor 7) , daher auch wohl

dem Gotte der Kraft, dem Mars, zugeeignet 8). Das Hochvollendete

spricht sich in ilir aus ^).

Die Neunzahl weist aber auch hin auf die Bcgranzung und das

Vorlegeschloss , einem Mann mit einem Schwein unci einer Laterne fiihrt (He

Aufsicht: nos sumus septem.

1) Octonarius numerus omnium cuborum primus ac perfectus est (Kopp, Pa-

laeogr. §. 227). — Vielleicht wurde wegen des Cubus auch der Begriff der

pbysikaliscben Beschaflfenlieit davon abgeleitet. S. Zeller, die Philosopbie

der Griechen. 2te Aufl. Th. 1. Tubingen. 1856. S. 321.

I) Kopp §. 275.

3)

Nundinae

5) Nachdem sie zuvor 7 Tage in dem vestibulum aufbewahi^t ^sinden. S. Har-
tung, die Religion der Romer, Erlangen. 1836. Bd. L S. 46.

6) Die Octaeteris. M Bd. L S. 294,

Bd. n. S. 606.

7) sich das menschlich Gezeugte durch die Geburt;

nach 2X9 Jahren ist der Mensch als reif zu betrachten; nach 7X
hort die Zeugungskraft auf.

8) Kopp, Palaeogr. §. 275. vergl. §. 227. 272.

9) Urspriinglich gab es mir 3 Musen, Tochter des Uranos, nemlich Melete (Nach-

denken), Mneme (Gedachtniss) , und Aeode (Gesang); spater aber wurden es

9 , Tochter des Jupiter und der Mnemosyne , nemlich Klio (Geschichte) , Eu-

terpe (Musik), Thalia (Lustspiel), Melpomene (^Trauerspiel), Terpsichore (Tanz),

Erato (erotischer Gesang) , Polyhjonnia (Beredsamkeit), Urania (Sternkunde),

KaUiope (Epos).
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Ende des Gezeugteni). Sie ist eine der altesten Zeit- und Festbe-

stimmungen 2

Die ZaM 10
r

I

* I

findet sich als Symbol eines vollkommene'n irdiscben Daseyns, eines all-

XLinfassendeii VerMltnisses 3) und wurde dem Janus zugesclirieben+). Die
Dauer der menschlichen Schwangerschaft betragt 10 Mondsperioden

im 10ten Monat ist der Embryo reif, das Kind ausgetragen.

1) Die Eomerinnen riefen eine Nona an, um der Rechtzeitigkeit der Geburt wil

len. S. Hartung, die Eeligion derRomer. Erlangen. 1836. Th. 2. S.232.

In Rom wurde am 9ten Tage (novemdial) die tiefe Trauer (feriae denicales)

mit einem feierlichen Mai gescMossen. — Um die 9te Stunde rief Jesus : es
ist vollbracht.

2) 9 Jahre herrschte Minos ; alle 9 Jahre stieg er in die Idaiscbe Grotte ; 9 Mo-
nate verfolgte er die Britonartis ; alle 9 Jahre holten die Kreter ihren Tribut
von sieben Knaben und sieben Madchen aus Athen ; 3 mal 9 Tage dauerte

Einweiliung in die Mysterien. S. Hoeck, Kreta. Gottingen. 1823. Bd.I.
S. 246. nn

1824. Abth. 1.
Festbestimmung. M. vergl. K. 0. M u 11 e r, die Doner. B:

S. 330. Hoeck a. a. 0. Bd. I. S. 247. Bd. H. S. 120.

In Sparta dauerte das Laubhuttenfest 9 Tage und in jeder Hiitte speiseten
9 Burger.

Bei den Romem dauerte das Fest , wo Rube von alien Werktagsarbeiten
Statt fand (Sacrum novendiale, feriae novendiales) , 9 Tage. S Hartune
a. a. 0. Th. I. S. 153.

^
In

Die Zahl der sibyllinischen Bucher war zuerst 9 ; 6 wurden von der Alten ver-
brannt, weil ihr Tarquinius Superbus die geforderte Summe nicht gebeu woUte.

3) Daher x6<riiog genannt. Bahr (Symbolik I. S. 177 und 182) betrachtet die
10 als Bezeichnung der ganzen Summe gottlicher Offenbarung, welche inner-
halb dieser Zahl ihren vollstandigen Verlauf machen.

4) Kopp a. a. 0. §. 275.

5) Der Mondsmonat zu 28 Tagen, nicht nach den ungleichen Kalendermonaten
Em nach 10 Monaten gebomes Kind wurde nicht fiir erbfahig erkannt

post decern menses natus non admittitur ad mtris l,a,wiitot.«.
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Die Dauer des menschlichen Lebens bis an seine aiisserste Granze
tbeilte man in 1 Abscbnitte »).

Wie die 10 Finger die Anleitung zum Ziihlen gaben, so gab die
Zehnzahl die zur Eintlieilung der Zeit 2) und geseUschaftlicher Verhalt-
nisse. Wer kennt nicht die 10 Gebote?3) Vom Besitz wurde scbon im
friihesten Alterthum der lOte Theil als Abgabe dargebracht*). In der
Verfassung der Staaten entdeckt man oft diese Zahl 5). Ein Loblied dem
Herrn wurde auf dem Psalter von 10 Saiten gespielt 6). Bei den Ro-
mern war der lOte Tag ein feierlicher 7). UngewohnUche Ereignisse war-
den nicht selten durch die Zahl 1 angedeutet 8). Audi scheint unter
der Zehnzahl eine ansehnliche Menge verstanden worden zu sevn 9).

1) Der bekannte Spnich lautet: lOJalir ein Kind, 20 ein Jiingling, 30 ein Mann,
40 ist wohlgethan, 50 stille stahn, 60' gehts Alter an, 70 ein Greis, 80
schneeweis, 90 Kinder Spott, 100 Gnade Gott.

2) Bei Ovipdius Naso (Fastorum L. III. v. 120) heisst es:

cum

fuit

Quia tot digiti, per quos numerare

Zehn Monate hatte das alteste, sogenannte Romulische, Jahr.— Zehn war die
Bereclinung nach dem Mondjahr ; 12 nach dem Sonnenjahr.— 10X 10 Jahre
machten ein Saeculum, welches als grosses Fest auf dem Campus Martius
gefeiert wurde.

3) 2 Mose. Cap. 20.

4) Abraham gab ilm dem Melchisedeck (1

tenstamm wurde er eesetzlioh zncrpsnrn,

Dem Levi-

5) Die Oberbeamten der Kieter, Kosmen genannt, waren 10 (Aristoteles,

§ as. Lips. 1836. Vol. L p. 48).

linigung von 10 Familien. ^ebn
canien bildeten eine Centurie (Buchner, das fabren
Erlangen. 1825. S. 25). Zehntner, Decane, hiessen bei den Baiern die Vor-
steber der Dorfgemeinden (ebend. S. 26).

6) Psalm 33. 2. 92. 4. 144. 9.

7) Ein dies fastus, an welchem der Prator die drei Worte: do, dico, addico
sprecben, also einen gericbtlicben Ausspruch thun durfte.

8) Zehn Jahre irrte Odysseus umher.— Sowohl der Titanenkriee als der Troiscbe

y
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Atisser den erwahnten Grimdzahlen von 1—10, woraus die andern

durch beliebige Zusammensetzung ihre Bedeutung erhielten ,
sind noch

einige besonders hervorzuheben.

So die Zahl 12.

Sie soil Sonnei) bedeuten, Macbt^), die Gemeinde 3). Sie wurde

Eintheilungsprinzip fiir das Jabr^), fiir die Monate 5), ftir die Stunden^),

selbst ftir das Alter 7). Man nahm 12 GotterS) an, ebensoviel Titanen,

dauerte 10 Jalire. — Von Rom wurden nach Epidaums 10 Gesandte ge-

schickt . urn den Aesculap zu holen , damit die Pest aufhore ,
welche bereits

3 Jalire wuthete.

ihn Die Verbannung erstreckte

auf 10 Jahre- — Im Buddhismus

Incarnationen

23): »Zehn Manner aus allerlei Spra-

n Mann bei dem Zipfel ergreifen und

Wir wollen mit

iboldt bei den Indem. Er bemerkt: (Ueber die bei

verscbiedenen Volkern iiblichen Systeme von Zahlzeichen in Crelle's Journ,

fiir Mathematik. Bd. 4. H. 3. Berlin. 1829. 4. S. 212) Sie baben eine bUd-

Metbode, Zablen
J.

im Ein Schild fielvom

HimmeL Auf den Rath der Nymphe

die Seuclie, welche Rom verheerte, 1

3)
und

in der TheoL Zeitschr. 1862. H. 4. S. 510.

4) Der annus chaldaicus bestand aus 12 Sonnenjahren: Censorinus a, a. 0.

Cap. 18- p. 53.

Sonnenjahr wurden friih 12 Monate an-

genommen

(Handb ,gt nach Herodot aus-

driicklich, dass die 12 TheHe des Tages von den Babyloniern zu den Grie-

cben kamen.

7) In 12 Siebenbeiten zerfiel, etruskiscber Zeitansicbt gemass, das ganze Men-

scbenalter, so dass 2 Siebenbeiten (14 Jalire) auf die Unmiindigkeit , 6 (42

Jalire) auf das balbe Lebensalter fielen: Huscbke, die Verfassung des Koniga

Serviiis Tunius. Heidelberg. 1838. S. 144.O
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Stembilder

den Arbeit

Volksst Apostel Dieselbe Zalil

Herkules und sogar bei den Kateg

sich be

Denkens

Die Zahl 13

erregt zuweilen Furcht^). In indischen und griecbischen Mythen zieht

sie nicht selten die Aufmerksamkeit auf sich ^.

8) Ueber die 12 Gotter Griechenlands s: Ed. Gerhard in den Berliner acad.

W seiner Griechischen Gotter-

lehre. Gottingen. 1860. Bd. 2. S. 175. Ferner Pre Her, das Zwolfgottersy-

stem der Griechen in den Verhandlungen der 9ten Versaumilung deutscher

Philologen zu Jena! Jena. 1847. 4. S. 48. — E. Schmidt (die Zwolfgotter

der Griechen. Jena. 1859) fiihrt sie folgendermassen auf: 1. Zeus, Hinimels-

geist; 2. Here, Luftgeist; 3. Poseidon, Wasscrgeist; 4. Demeter, Edgeist;

5. ApoUon, Sonnengeist; 6. Artemis, Mondgeist; 7. Hephaistos, Feuergeist;

8 Schallgeist; 9. Ares, Wind Aphrodite

Hermes, Lichtgeist; 12. Hestia, Warmegeist. Ueber die 12 Gotter in Rom

1) Die Gestime wurden

Miiller, Etrusker. U. S.

den altesten Zeiten unter Stembilder

ucklegt Die ganze

Sonnenbahn ist in 12 gleiche Bogen getheilt , welche nacJi Sternbildern be-

Thierkreis akus) bilden. Die 12 Bogen der Ek-

Thierkreises sind Widder, Stier, Zwil-

linge [Friihlingszeichen] ; Krebs, Lowe, Jun [Somm
Skorpion , Schiitze [Herbst

terzeichen].

Steinbock , Wassermann

Wag
[Wi]

2} Die Zwolftbeilung der Stamme findet sich fast bei alien Volkern der alten

Welt. Am bekanntesten ist die der 12 Stamme Israels. Danim waren auch

12 Edelsteine in dem Brustscbilde des Hohenpriesters , nnd darum hatte Je-

rusalem 12 Thore.

3) Nach dem Ausscheiden von Iscbariotb wurde Paulus binzugezahlt.

4) Z. B. vbn Kant.

5)

Walm. dass ^YeMl

ausmacbte, er aber davon

Tiscbe sitzen, einer davon

in demselben Jahr sterben musse-

Im Gegensatze gegen die Christen zahlen die Mohammedaner den 13ten

Phys. Classe, XL E
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Die Zahl 15

ist wohl als bedingender Termin ^) aufzufassen.

Die Zahl 17

zeigt eine gericlitUclie Bestimmung 2).

Die Zalil 30

war nicht ohne Einfluss bei der Feststellung der Lebensabschnitte 3) und

staatlicben Einrichtungen '*) ; auch diente sie zum Ausdruck einer auffal-

lenden 5) und wtirdigen ^ Zahl.

Tag eines jeden Monats, sowie auch den 14ten und 15ten unter die gllickli-

ctenTage. S: J. C. Gatterer, Abriss der Chronologie. Gottingen. 1777. S.208.

6) Bacliofen (das Mutterreclit. S. 277) redet von der physisch - naturlichen Ge-

nerationsbeziehnng der Zahl 13. Als Beispiele fiihrt er an die IStagige Be-
n

gattimg der Amazonen mit Alexander; die 13 Geschlechter , welche Heracles

von Jotrennen; die 13 Ruder des Danaidenschiffes ; ferner (8.207), dassPra-

tarvana gleich nach seiner Geburt 13 Jahr alt war; dass der tlirakische Ares

13 Monate in Fesseln sich. befand; dass Plato und Eudoxus 13 Jahre bei den

•^^gyptiscben Priestern verweilten; dass Alexander 13 goldene Scbalen nach

Delphi weihte.

1) Das Wort des Herm zu Jesaja lautete: Sage Hiskia, ich will deinen Tagen

noch 15 Jahre zulegen (Jesaja, Cap. 38. V. 5).

Im Steuerwesen der Romer wurde eine ISjahrige Periode angenommen.

2) Der Zeitraum von 17 Tagen hiess bei den Romem Trinundinum. Nach Ide-

ler (Chronologie, Bd. 2. S. 137) musste jeder Gesetzvorschlag , nach der lex

Caecilia Didia, zur Einsiclit ein Trinundinum , 2 romische Wochen, 17 Tage,

angeschlagen bleiben.

Fiir den Anfang derPubertat nabm Serrius 17,voile Jahre an. S: Huschke,
die Verfassung des Konigs SerTius Tullius. S. 143.

3) Nach Huschke (a. a. 0. S. 144) zerfiel das ganze Leben in 3 Satumus-

-^^

lanfe von 30 Jahren.

Kxeta waren Die Blirgerschaft Sparta's bestand aus

Genossenschaften. — 30 Gewaltschaften oder Kurien fanden

sich im alten Rom.

Huschke behauptet (a. a. 0. S. 85 Note 33*): die Zahl 30 ware eine ver-

fassungsmassig geschlossene in dem latinischen Staat und massgebend fiir
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Die Zahl 40
ergiebt sich als unbestimmte Viclhcit^), Vorbereitung 2) ^ ErwartungS),

Rube *) ,
Erforschung 5) , als Absonderung 6) , Wiederschen 7) und Voll-

endung 8).

die Abtheilungen im Volke gewesen. — Das gemcine Sacbsenrecht llisst die

RecMe und Pflichten eines Erben erst nacb dem SOsten Jahr eintreten.

5) Helena Iiatte 30 Freier; in Atlien herrschten 30 Tyrannen.

6) Die Kinder Israel beweinten Mose 30 Tage (5 Mose. Cap. 34. V. 8).

30 Tage hindurch dauerte der Dicnst fiir die Seele^des Verstorbenen nach

Gregor dem Grossen. S : H om e y e r im Monatsbericht der Preussisclien Akad.

der Wissenschaften. Berlin. 1862. July. S. 537.

1) 40 Tage und 40 Niichte fiel der Regen, welcher die Sindfluth bewirkte (1 Mose.

Cap. 7. V. 4. 12).

Der Herr sprach zu Mose: die Kinder Israel sollen Hirten seyn in der

Wuste 40 Jabr (4. Cap. 14. V. 33. 34).

Char din (Voyage en Perse. Amsterdam. 1711. 4. T. IT. p. 138) bemerkt:

langu 'fini pour

lorsqu'il est considerable et extraordinaire. Us appellent 40 piliers et lu-

mieres pour exprimer, que sont des salles a beaucoup de piliers et des chan-

deliers. — Ewald (Gesch. des Volkes Israel. 2te Ausg. Gottingen. 1853.

S. 240) behauptet auch, dass die Angabe von 40 bios eine runde Zahl von

einer geschichtlich nicht nachgewiesenen Zeit bedeute.

2) In Ulyrien , Griechenland und zu Alexandrien fastet man 6 Wochen und nennt

diese Zeit xefsaaQaycodz^ , Quadragesima. S: Ideler, Handb. der Chronologie.

Berlin. 1826. B. 2. S. 210.

3) Noah wartete 40 Tage, bis er das Fenster aufmachte und den Raben fliegen

liess (1 Mose. Cap. 8. V. 6. 7.).

4) Die Friedenszeit dauerte 40 Jahre (Richter. Cap. 3. V. II.) »Das Land war

stille 40 Jahr (ebend. Cap. 5. V- 31 und ebenso ebend. Cap. 8. V. 28).

P. J. Bruns bemerkt ausdrucklich (in Paulus Memorabilien. Leipzig. 1795.

St. 7. S. 54)3 dass die Zahl 40 und ihr Duplicat bei den Jahren vorkomme,

die als Ruhejahre angemerkt seyen.

Im Koran (vonWahl. Halle. 1828. 8. Sure XLVI. S. 517)

als

5) Da die nach Canaan gesandten Manner das Land erkundet batten, kehrten

zuriick (4 Mose. Cap. 13. V. 26)

E2
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Die Zalil 45

wurde als die Halfte der vom Fatum bestimmten Lebensdauer betracbtet ^).

Die Zabl 63

insofem Besorgniss, als geglaubt wird, dieses Jahr sey das

Oder grosse Stufenjahr, welcbes den Scbluss des Lebens bilde^).

Die Zabl 70

ist als eine wichtige 3) verzeichnet. Sie kommt als Maass der Lebens-

dauer*), der Strafe 5} und Trauer^) vor, als Eintheilung fiir Volker 7),

1^ ^

6) Moses war tei dem Herrn 40 Tage und 40 Nachte (2. Cap. 34. V. 28. Ebenso

5Mose. Cap. 9. V. 9 und 11), — Elias ging 40 Tage und 40 Nachte bis

an den Berg Gottes Horeb (1 Konige. Cap. 19. V. 8). - Jesus fastete in

der Wiiste 40 Tage und 40 Nacbte (Evangelium Matthai. Cap, 4. V. 2).

7) Jesus liess sicb unter den Aposteln sehen 40 Tage lang (Apostelgescbichte

Cap. 1. V. 3).

8) Die Dauer'der menschlichen Scbwangerschaft betragt 40 Wochen (280 Tage)

angefangen yon dem Tage der zuletzt, vor der Empfangniss, ordentlich er-

schienenen Menstruation. — Der 40ste Tag wurde friiher als der Termin

angenommen , wo sich die Seele mit dem Korper verbinde (Fort. Fidelis

de animatione foetus in seinem Buche de relationibus medicorum. L. m. sect. 6.

und Paulus Zaccbias, Quaestiones medico -legales. L. I. Tit. 2. qu. 9.

L. K. Tit. 1. qu. 2).

Die Zeit des Einbalsamirens dauerte 40 Tage (1 Mose. Cap. 50. V. 3).

Im 40sten LebensjaJrre werden nacb Quetelet (der Mensch. iibers. von

Riecke S. 649) die Meisterstiicke der dramatiscben Literatur gescbaffen und

in ibm erscbeine am baufigsten das Irrseyn.

1) Huscbke a. a. 0. S. 144. — Servius Tullius nabm 45 Jabre far den An-

fang der senior aetas an (ebend. S. 143).

2) Das Eesultat von 9 X '^ wurde fiir bedeutungsvoll eracbtet. — Die Griecben

nannten dieses Jabr dpSgoxXag.

3) Scbon durcb 7 X 10.

4) Unser Leben wabret 70 Jabr, und wenns bocb kommt, so sinds 80 Jabr

(Psalm. 90. V. 10).

5) »Siebenzig Wocben sind bestimmt iiber dein Volk und iiber deine beilige Stadt«

lautet die Weissagung (Daniel. Cap. 9. V. 24).



ZUR BEURTHEILUNG D. WERTHS U. D. BEDEUTUNG D. MED. ZAIILENL. 37

Volksvorsteher 1) , Mitglieder der kirchlichen Oberbeh5rde 2)^ Gebote 3),

Schriftgelehrten *) mid Wissenscliaften ^)-

Die vorstelienden Mittheilnngen , welche nur einen sehr kleinen

Theil des vorhandenen StofFs entlialten, zeigen wolil zur Geniige, dass

sie wenig Gewisses, viel Wahrscheinliches und noch weit mehr Will-

kulirliches in sich schliessen.

Wie die Menschen es rnit der "Walirhcit rdcht imraer sehr genau

nehmen , sondern an das Vorgebliclie glauben, wenn lieb gevvonnene Mei-

mmgen und Vorstellungen dadurch BestStigung erlangen, so verfahreh

auch manche Lehren. Strenge Priifung ist nicht ihre Sache; es kommt

ihnen mehr auf das Haufen von Vergleichungen und gemuthvollen Ein-

Jahr

remia. Cap. 25. V. 11. Cap. 29. V. 10).

esima

Die Kette, woran in der Holle die Bosen gekettet warden, ist 70 Ellen

lang: Koran. Sure LXIX. Ausg. von Wahl. Halle. 1828. S. 624.

6) In Aegypten vnirde um einen Konig 70 Tage getrauert.

deutet in der christlichen Kirche den 70sten Tag vor Ostern, von wo an der

Genuss weltliclier Freuden verboten war.

7) Nach Steinschneider (Zeitscbrift der Deutsclien Morgenl. Gesellsch. Bd. 4.

Leipzig. 1850. S. 150) betragt die Anzalil der Abkommlinge Noah's, der

Welt. 70.

1) Moses berief znm Rath 70 Aelteste (2

V. 16 nnd 24).-

2) Lukas (Cap. 10. V. 1) bemerkt: *Der He

"Kardinale sind im Conclave.

IV

70

3) Bertheau (die sieben Gruppen mosaischer Gesetze. Gottingen. 1840. S. vii)

gt

Vermuthun

Zahlen 10 und 7 mit

fiir

ordnun Es finden sich 7 Gruppen von je 70 Geboten.*

4) Durcb 70 Gelehrte kam Textes des alten

in das Griechische zu Stande; darum

Wissenschaften (Nach A. Sepsis in der Revue

Fevr. 1844. im Ausland. 1844. N. 208. S. 829)
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driicken , als auf kritische Sichtung des Tliatsachlichen an. Nicht so die

Medicin. Diese besteht einzig aus den Ergebnissen einer ruhioren, sinn-

lichen Beobachtung , wobei nur die Yorsichtigste Combination, aber nim-

mermehr das abstrakte Griibeln oder die Phantasie mitbelfen diirfen.

Will der Arzt mit der blossen Muthmassung sich nicbt begniigen,

will er dem Vorwurfe sich entzieben, nach unsichern Schlvissen zu han-

deln , will er Anspriiche auf das Recbt des Naturforschers machen und

sein Wissen einer exacten Metliode unterwerfen, so darf er die Miibe

nicht scheuen , seine leitenden Grundsatze selbst in Frage zn stellen und

eindringend zu untersuchen; ja er muss es selbst auf die Gefahr bin wa-

gen, einen grossen Theil seines Besitzes einzubussen.

Als Grund, dass die medicinische Zahlenlehre noch keine sichtende

Eearbeitung erhalten, ist nicht sowohl die Schwierigkeit derselben, als

die eigentbiimliche Natur des Gegenstandes anzunehmen. Die Lehre ist

keine klar ausgesprochene , aber eine allseitig angenommene. Und da-

mit ist es wie mit der offentlichen Meinung; sie herrscht, weil sie da ist;

das Ankampfen dagegen mit Griinden bleibt meistens erfolglos ; die Masse

folgt blindlings der gegebenen Richtung. BegrifFe, welche ihre Wurzeln
in der femsten Vergangenheit haben und mit religiosen Vorstellungen im
Zusammenhange stehen , wie das hier der Fall ist, werden selbst von Ge-
bildeten zahe festgehalten , und das analytische Verfahren erscheint wie

eine Entweihung und Verletzung der hochsten Pflichten. Die verstandige

Ansicht wird von dem verschmaht , der sich in das Mysterium des Glau-
bens versenkt; sie wird als Mangel an tiefem Sinn, als kalter, herzloser

Skepticismus zuruckgewiesen.

Auch ist nicht zu tibersehen , dass die Aerzte vor der Zahlenlehre

eine um so grossere Ehrfurcht und Scheu haben , als sie darin Offenba-

xungen des waltenden Geistes herausahnen. Lautet es doch seltsam ge-

heimnissvoll und uberwaltigend : „Wir leben in Zahl imd Vemunft"; „die

Seele ist Zahl, Harmonie ihres Korpers"; „die Zeit ist eine Art von
Zahl, der Anfang der Zahl ist gottlich, er ist die Einheit*' „Die ersten

Prinzipien aller Dinge sind Zalilen." Solche Ausspriiche, von anerkannt
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erleuchteten Miinnem herstammend , machen einen solchen Eindruck,

dass die Wenigsten dem Imponirenden sich zu entziehen, von dem Bann
sich zu losen vermogen.

Was Freiheit des Urtlieils schafft , das ist ruhiges Nachdenken. Die

wissenschaftliche Untersuchuug , zumal im Reiche natiirlicher Dinge, hat

das vor jeder andcrn Betrachtiingsweise voraus , dass, wie sie selbst ein-

fach ist und nur nach dem Einfachsten strebt, von noch so hochklin-

genden Redensarten nicht befangen, sondem im Gegentheil dagcgen ein-

genommen wird.

Um dem Wahren sich zuzuwenden, bedarf es keiner die Siune nm-
nebelnden Ceremonieen, um die Stimme der Wcisheit zu rcrnehmcn,

keiner Worte, die in ein Pytbiscbes Dunkel gebiillt sind. Wiire das

liber die Zahl Ausgesagte wirklich so allamfassend nnd bedeiitend, so

miisste es verstandlicber imd dem Wissensdurstigen zuganglicher seyn,.

als es ist. Fiir den Arzt ist nichts gefahrlicber , als durcb vage Gre-

ftiblsimpulse sich bestimmen zu lassen, die besonnene Ueberlegung der

Dictatur willkiihrlicher Erklarungen unterzuordiien , das Auge statt auf

reelle Fornien auf Nebelbilder zu heften, iiberlieferten Traditionen ebenso

ZU vertrauen wie den Beobaditungen der unmittelLaren Gegenwart.

Gerade der letztere Punkt birgt in seiner weiteren Ausdehnnng

ein nicht zu unterschatzendes Motiv zur Aufreclitlialtung der herkomra-

lichen Zalilenlehre. Da diese nemlich aus der Hippokratischen Zeit

stammt, der Vater der Medicin fiir ihren Begriinder genommen wird und

fast alle beriihmten Praktiker bis auf die neueste Zeit dazu sich bekann-

ten , so wurde das treue Stehen zu ihr mit guter Beobachtungskunst und
r

Geschicklichkeit fiir identisch erachtet. Mag ein Arzt auch noch so we-

nig um das Alterthum sich kummem und noch so wenig mit den Ver-

tretern desselben vertraut sejTi, nach dem Ruhme, fiir einen hijipokxati-

schen Arzt gehalten zu werden , ringt er , weil dieser den besten Klang

hat^ achte Einsicht und Hulfe verspricht. So wird, des Scheines wegen»

gethan, als verstehe man yoUkommen die alten Lehrsatze und als halte
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TO sie fiir unbedingte Natiirwahrheiten. Das Zeugniss aber quillt

Terdeckter. unreiner Quelle; es ist falscli, wie der Euhm, wonach ge-

Tungen wird. Das doctrinelle Bekenntniss dient nur als Mittel ziim

Zweck, zur ausseren Stellung iind Geltung.

Die Zahlenlehre geht in die Eondheit der Menschheit zuriick; sie

fahrt wie ein Weberschifflein durcb alle Zeiten und Volker, so dass es

unmoglich wird
,
genau die Spur zu verfolgen lind das Gewebe der Mei-

nungen iiber sie zu entwdrren. Bald nimmt diese, bald jene philosophi-

sdie Oder religiose Secte, bald diese oder jene scientifische Schule sie

fiir sicb in AnsprucTi. Beobachtung und Betrachtung , Traumerei und
Spielerei wechseln in 1)unter Reihe. Aus der Art der Auffassung er-

giebt sich die Signatur der Individuen und vorherrschender geistiger

^icbtungen. Man soUte denken , ein solches Treiben hatte lange genug
gedauert. In der Gegenwart fallt es zum Mindesten auf, in wissenschaft-

lichen Dingen noch Ahnungen und Bildern statt ausgemachten Thatsa-
chen und klaren BegrifFen zu begegnen. Da nicht der Glaube, sondcm

Wabrheit frei macht, so ist in ieder Hinsicht fur diese wir
ken. Hat die Zahlefilebre einen tiefen wissenschaftlichen Boden, so mo-
gen ibre Verehrer nicht weiter saumen, Beweise dafiir beizubringen und
ibre geausserten Vermuthungen im Einzelnen zu bestatigen.

Veranlassungen
, nach Zahlen zu bestimmen und ihnen eine Bedeu

tung zu geben, waren wohl zuerst die 10 Finger i) und die

wiederkehrenden Erscbeinungen beim Menschen 2) , den Hausthieren und

John Locke (An essay on Understanding. L. II. c. 16), welcher in England
Gelegenkeit batte, amerikanische Wilde zn sehen, sagt: they had no names

numbers above 5; any number beyond that, they made out by shewing
their fingers and the fingers of other who were present

2) Hammer (in den Jahrbiichem der Literatur. Wien. 1848. Bd. 122. J

bemerkte ganz richtig [wie schon langst Macrobius a. a. 0. L. I. c.

Censorinns a. a. 0. c. 7]: *Der Mensch musste weit friiher an sich

den regelmassigen Verlauf der Geschlechtsperioden und die Einwirkung

6 und
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der umgebenden Natur^). Um die Norm des Beobachteten zu fasscn,

um darnach. sich zu ricliten, um eiue Naclialimiing zu untemehmen,

musste erst die Zalil ermittelt werden. Es koimte nidit ausbleiben, all-

malig einen Zusammcnliang zu vermuthen zwischcn der Zahl , den orga-

-nischen wie unorganischen Vorgilngcn tmd selbst den Gesetzen dcs h5-

heren Lebens. Je ausgebildeter die Sinne wurden, je reicher die Hiilfs-

mittel zu ibrer Unterstiitzung, je grosser das Bediiifniss der Verallgemei-

nerung und Vereinfachung , um so mehr wurde nach Feststcllung der

Zabl gestrebt. Anstatt nun Maass zu beobucliten und sie nur auf das
^

anzuwenden, was sie ziilasst, 70g man die Kfeise zu weit und gestattetc

der Einbildungskraft einen Einfluss auf sie 2). V^ as so gesagt wird, klingt

allerdings eini^chmeichelnd, gedankenvoll, erhaben; allein weiter als zum

Klingen kommt es nicht.

'
I

Die periodischen Wandlungen und Processe der Natur waren es
n

hauptsachlich, welche durch ilire wunderbaie Regelmassigkeit und Be-

standigkeit nicht nur die Moglichkeit , sondern die Notliwendigkeit der

Zahlenbestiinmung vorzeicbneten. Und wie in den friihesten Jahrhun-

als Entscheiderin in gefahrlichen Ki-ankheiten beobachtet haben, ebe et den

Umlauf der 7 Planeten zu beobacLten und zu berechnen im Stande war.*

1) Wie das einfache Auge schon an den Blumen die Zabl zu entdecken Tenuag,

zeigte Linne. Er sagt (Pbilosophia botanica. ed. Sprengel. Halae. 1809.
^

p, 110): Numerus naturalissimus est, quod Calyx in tot segmenta, quot Co-
^

rolla dividitur; quibus Filamenta respondent, singulo singulis Aiitheris instructo.

Pistilli autem divisio cum Pericarpii loculis aut seminum receptaculis convenire

solet. — Quinarius numerus in fructificatioue maxime frequens est. Calyx

urimis evadunt

2) So beisst es bei Agrippa ab

c* 2): Omnium status numeror

ta pliilosophia- L.II.

maximam et simpli-

cissimam habentes cum ideis in mente divina commixtionem. Omnia quae

sunt atque fiunt, certis numeris subsistunt. Tempus constat numero, omnis-
^ _

que motus et actio.
I

- -^

Auf ahnlicbe Weise sprach sich Wallenberg aus (de rbytbmi in morbis

epipbania. Gottingae, 1811. p. 60).

Fhys. Classe, XL F
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derten, so wird auch in unsern Ta^en das Kommen wie Schwinden der

mannichfachsten Ersclieinungeh in bestimmten Zeitabschnitten als wiirdi-

ges Object wissenschaftlicher Betraclitung angesehen ^) , und als Aufgabe

der sorgfaltigsten Untersuchnngen festgehalten^).

Den grossten Eindruck machten die Umlaufe der Gestirne, nament-

lich des Mondes^), die Tags- 4) und Jahrszeiten, Ebbe und Eluth, die

Schwangerschaftszeit des Menscben, die JDauer des Tracbtigseyns der

Thiere, besonders der Briitung der Vogel ^) ; die regelmassige Wiederkebr
der Brunst, des Winterscblafs , des Wanderns; die Vegetafionsepoche

das Ausschlagen, Bliiben, Verbluhen, Eeifen, Entlauben.

Eur viele dieser Veranderungen kann die Zahl mathematisch genau

) Der Recensent der Arbeiten von Laycock, Scbweig, Quetelet und Schwann
(im British foreign med. Review. 1844. Vol. 18. p. 178) sagt: If the laws

of periodicity be considered in all their relations , their mysterious antiquity,

withtheir practical importance, their infi

the most immense phenomena of the Universe , and the most minute , they

mi

2) Die wesentHchen Puntte , worauf es bei Beobachtung periodischer Vorgange
ankommt, ist angegehen fiir Thiere und Pflanzen von Quetelet im Bulletin

de I'acad. roy. de BruxeUes. T. IX. P. 1. 1842. p. 65—95; fur den Menschen
von Schwann ebend. P. 2. p. 120—137.

3) Nach den IntervaUen der Beleuchtunff von 7 Tatrp-n wurde eine Woche, und
X 7 Tagen ein Monat angenommen. Bei A. Gellius (Noct. Attic. L.

in, c. 10) heisst es: lunae curriculum confici integris quater septenis diehus.

Gal en us bemerkte, dass man die Monate nicht nach dem Monde, sonclern

nach der Sonne bestimmen miisse (de diehus decret. L. HI. c. 7. Vol. IX.
p. 914. in 1. Vol. XVII. P. 1. p. 23)

4) Der Tag fing bei den Aegyptern und Romern mit Mitternacht an: bei den

mit
bei den Griechen und Arabern mit dem Untergang der Sonne.

5) M. vergl.
:
The periods of utero-gestation in lower animals , in relation to the

M

woman
Women- London. 1840. p. 47—75.
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bestimmt werden, nidit fiir alle. Dcr absolute Zeittypus fiir die Pflan-

nicht^) gefunden, Dieser gfa
chen Einflussen, wie von dcr Temperatur, der Feuch%l<:eit, dem Lichte^),

der geographischen Breite, der Erhebiing iibcr dcm Meere, dem Bodcn.
Das eine odei- andere dieser Momente bewirkt auffallcnde Modificationen 3).

Aiich bei den Thieren macht sich das Klima+) and audi die llace^)

als abandernde Bedingung der Pcriodidtiit geltend.

Ueber das periodische Kommen gcwisscr Thiere in unMiourer

r

1) F. Cohn (29ter Jabres-Bericht der Schlesischen Gesdlsdiaft fiir vftterliindisclie

Kultur. 1851. Breslau. 4. S. 54) bemerkt: *Nar fiir Avonige Orte der Erdo
und fiir wenige Gewachse wissen wir, wie lange die Dauci ihrer Vegetation

un

iin

2) Nadi Ernst Meyer (Vortrage aus dem Gebiete der Xaturwissenschaften.

Konigsberg. 1834. S. 139. 146.) sey das Zeitmaass fur Schlafen und Wachen
der Pflanzen ein 24stundiges, imd' stdie in Harmonie mit der Axendtehung
der Erde. Die Turgescenz des Zellengewebes iiber'iviege bald an der obern,

bald an der untem Blattseite.
'H"

3) In den lieissen, langen Sommertagen nordlicher Breiten wird die Bliithezeit
«

und das Reifen der Friichte in viel kiirzerer Zeit vollendet, als in siidlichen

Gegenden (Cohn a. a. 0. S. 54).
4

4) In don Tropen wechseln die Hirsclie das Geweih niclit; die Vogel mansern

sich (ifters-

3) H. Nathusius, iiber einen anffellenden Racenunterschied in der Trachtig-

keitdaner der Schafe (In der Zeitschrift : Der zoologische Garten von Weinland

Frankfui't 1862. Jahrg. 3. N. 5. S. 102u.s.w,.)

lU

nen Umstanden; es tragi z, B. eine Pferdestute, in welcher durch kraftige

Nahrung bei gleichzeitlger Arbeit ein lebhafterer Stoffumsatz vorgebt, regel-

massig kiirzere Zeit als eine miissige und scbwacb emahrte. Dass aber die

der Trachtigkeit durch Racequalitat bedingt wird, selbst unter Umstlin-

dche in jeder Beziehung gleiche Bedingungen darbieten, ist, soyiel ich

Dauer

weiss, bisber nicht beobachtet*.

F2



44 K. F. H. MARX.

Menge und ihr Verschwinden, wobei verschiedenartige Einfliisse in Frag

kommen, ist noch keine feste Eegel ausfindig gemachti).

Wenn es schon seine Schwierigkeit hat, nach dem bisherigen Stand-

punkte unserer Kenntnisse, bei den einfacben Organismen, den Pflanzen^

Zahlen fiir ibre Verricbtungen und ibren Lebenslauf festzusetzen
,
wie

erst fiir den Menscben, bei dem so Vieles zusammenwirkt ,
dass die ur-

sachlicben Momente, welcbe von Aussen oder in ibm sicb anssem, nicbt

sammtlich zum Bewusstseyn kommen, nnd diejenigen, welcbe beobacbtet

werden konnen, nocb wenig im Einzelnen scbarf und bestimmt erforscbt

wurden. Weil aber der Menscb ein so bewunderungswiirdig zusammen-

gesetztes und bestimmbares Gescbopf ist, wird die Gesetzmassigkeit aller

seiner Beziebungen und Tbatigkeiten in eineni so vollendeten Grade
r

vorausgesetzt, dass sie durch Zablen ausgedruckt werden konne.

Ein Versucb dieser Art ist auch insofern gemacbt ,
als es gelang den

mittlern Menscben darzustellen, das Gesammtresultat semer wesentlicben

korperlicben ,
geistigen , moraliscben, biirgerlicben und geselligen Bezie-

bungen frei von alien individuellen und localen Bedingungen^).

Was bis jetzt nocb ungeniigend blieb oder nocb gar nicbt in Be-

tracbtung gezogen wui'de, wird vervoUstandigt und naber erwogen wer-

den, wenn man es nicbt unterlasst genau die Liicken anzugeben und

aucb die Wege, dabin zu gelangen, zu bezeicbnen. Letztere sind, all-

gemein genommen, wie die Natur des Menscben, doppelter Art, einmal,

seiner leiblicben Erscbeinung gemass, die sorgfaltigste Beobacbtung, dann,

seinein gebeimen, den Sinnen entzogenen Wesen gemass, der eindrin-

gende Gedanke.

Keine Zabl diente zur Bezeichnung einer organiscben Verricbtung

1) Ein reiclilialtiges Material dafiir lieferte C. F. Heusinger in seinen Recber-

ches de Patliologie comparee. Cassel. 1847. 4. Vol. II. p. 565—578.

A. Quetelet, Ueber den Menscben nnd die Entwicklung seiner Fabigkeiten,

oder Versucli einer Phjsik der GeseUscliaft. Deutsch von V. A. Riecke.

Stnttgart. 1838. 8
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so fruh und so allgemcin, wie die fur die vveibliche Reinigung. Sie

wurde als eine hochwichtige angesehcn ^) und die Blutung die monat-

liclie genannt^), weil der periodische Eintritt dersclbcn mit der Zeit des

Mondumlaufs verglichen und selbst davon abgeleitct wurde 5).

Es ware merkwilrdig, wenn die uranfangliche Vermutliung von dem
Zu.sammenhange der weiblichen Periode mit dcm Monde, trotz aller gc-

hegten Zweifel, eine wissenschaftlicbe 13estatigung erhiclte; wcnn es

gelange fur die unbcstrittene Periodicitat, beim ^rangel einer nalieliegen-

den Ursache. eine astralische zu erkennen.

1) Sclion dxirch die Zeit 4X7.
2) So in den meisten Sprachen, z. B. : fi^veg, eii^tivot, t^ft^va, xnrTnr//iyV#a; men-

ses, menstruum, tributum lunare, lunare virus etc.

Ricbtig genommen ist die Menstruation keino monatliclie, sondern eine 4

"woclientlicbe.

3) Gewiclitige Stimnaen sprachen sicL iiberliaupt gegen den Einfluss des Mondes

anf Gesundheit und Krankheit aus, wie 01b ers (in der Zeitsclirift fiir Astro-

noniie von Lindenau und Bohnenberger Bd. 5. S. 241), Arago (im Annuairo

pour Tan 1833. Paris. 1832. p. 233), Schiibler (Untersuchungen iiber den

Einfluss des Mondes auf die Veranderungen in unserer Atmospliare. Leipzig-

1830. 8.), und unter den Geburtshelfern ertlarte sich gegen den Einfluss auf

die Menstruation A. F* HohL Er sagt (Lehrb. der Geburtshiilfe. 2te Aufl.

Leipzig 1862. S. 80): »Dieser Blutabgang, nach 21 bis 28 Tagen wiederkeb-

rend, steht mit den Mondpbasen in keiner Beziebung«,

Anders dagegen aussert sich
,

gestiitzt auf sehi^ genau angestellte Beobach-

tungen, Schweig (im Archiv fiir physiologiscbe Heilk. Jahrg. 3. Stuttg. 1844.

S. 486): »Der Eintritt der weiblichen Periode kommt mit der Zeit iiberein^

welche der ^lond nothig hat , seinen eUiptischen Umgang um die Erde zu

Yollenden, was durchschnittlich innerhalb 27,56 Tagen geschiebt*. Fast eben

so (ebend. Jahrg. 4. 1845. S. 257): »Das duixhschnittliche Intervall der mo-

natlichen Keinigung betragt 27 Tage, nebst einem Bruch, der einem halben

Tage nahe kommt«.

M. ygl. auch: Bordeu, Oeuvres par Richerand. Paris. 1818. T. 1. p. 218.

§. XXXHL — J. H. Madler, der Moud. Berlin. 1837-. 4. S. 168. §. 118.

G. Th. Fechner, Professor Schleiden und der Mond. Leipzig. 1856, 8. S.

320—395.
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Fur die Moglichkeit kunftiger Entdeckungen in diesem dunklen Ge-

"biete spricht die Thatsache, dass der Mensch fiir Befolgung voii Zeitbe-
*

T
^ *

stimmungen empfanglich ist , olme dass wir anzugeben vermogen, auf
I?--

welche Weise diess geschieht. Das Zeitmaass muss der Seele zum Be-
r -

wusstsein Tiommen, sonst ware es wohl nicht moglich, dass wir aiis dem

Schlafe zu der Stunde erwachen, die wir als Vorsatz bestimmen. Wie

sich aber durch den Willen eine Zeitubr bildet, so kann durcb nocb
' nicht aufgefundene Influenzen eine ausgebildete Kegelmassigkeit entste-

ben und sicb erbalten. Die Eeceptivitat fur die Zahl ist vorhanden,

aucb die Kuckwirkung darauf ; aber die Veranlassung muss von Aussen

kommen. Die Gewohnheit, wenn zur Macht gewordeii, wirkt wie ein

natiirlicher Rhythmus, wie ein starkes Gedachtniss. Derartige Analogieen

milssen zu Hiilfe genommen werden , um die maassgebenden Bedingun-

gen sowie die vermittelnden Organe ausfindig zu machen. Der Instinkt,
+

i^velcber mehr dem Thiere angehort, leitet zuweilen den Menschen zum

Heilsamen; eine Ahnung, welcbe kaum bervorzutreten wagt, kann zit-

ternd wie die Magnetnadel, auf eine Wabrheit binweisen.

Die eben ausgesprocbene Hoffnung wird von den Meisten wie ein
f H*

mussiges Phantasiespiel genommen Averden, und so nicht minder vorne-

herein der Glaube an die durch Zalilen ausdruckbare Vereinfachunof der

menschliclien Natnr. Der Ansicht wird vielleicht mehr Eingang ver-

schafft, wenn Folgcndes Erwagung findet. Der Mensch als Mikrokosmus

ist eine incommensurahle Grosse ; allein das einzeln Menschliche , aus

dem er wie ein Stamm aus concentrischen E,ingen besteht, lasst eine Be-
r

rechnung zu. Bei der Selbstbestimmuns; des Menschen, bei der Freiheit
i^

seiner Handlungen , wodurch er sich von den iibrigen Geschopfen unter-

scheidet, regt sich der Zweifel, dass derselbe, wie diese, von periodischen

Einfltissen und Veranderungen ahhange. Seine moralische und sittliche

Natur scheint ihnen so wenig unterworfen als seine Organisation, weil

von einer zeitweisen Regenefration gewisser Theile , wie der Oberhaut,

Haare u.s.w. keine Rede ist Geht man aber tiefer in die einzelnen ent-

gegen gehaltenen Vorziige ein, so verlieren sie an Sicherheit und Zuver-
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Jassigkeit, und der getraumte Ausnahmezustand wird so bcschriinkt, dass

er sich beinahe verliert^). Erscheiiiungen , die fiir zufallige golten, wcr-

den als constante, die XJrsaclien und AVirkmigon diirdi eine Kegel be-

dliiigte, erkaniit

Die Erfolge der Zcit ^), in ihre Elemente zerlegt, geprilft und wieder

als Ganzes aufgefasst, erleichtern ilir Verstandniss. Allerdings sind die

Zeugnisse dafCir noch schwacher Art; das wird sich aber im Tiaiife der

Jalire andern. . Unverantwortlich jedoch wfirde es seyn, "bci Vorurtheilen

beharren oder dem viclversprechendcm Streben nur die beengenden Ilin-

dernisse und abschliessenden Endpuiikte zeigen zii wollen.

-^

Den Stoffwechsel, diesen Moderator^) des Lebcns, hat man diircli

Zahlen zu bestimmen gesucht. Die Frage, ob und wie weit die IJrsaclie

1) Daher bemerkte auch schon Quetelet (der Mensch von Riecke. S. 9); »Der

Mensch steht niclit allein in Beziehung auf seine korperlichen Fahigkeiten,

sondern selbst in Bezug auf seine Handlungen unter dem Einflusse von Ur-

saclien, die grosstentheils etwas Regelmassiges und Periodisches Iiaben und

ebenso regelmassige und periodische Wirkungen nach sich ziehen*.

2) »Die Zeit, sagt lichtig Schweig (Untersuchungen iiber periodische Vorgange

im gesunden und kranken Organismus des Menschen. Karlsruhe. 1843. S.

165), -vrirkt zwar unter jeder Bedingung, aber als ausseres Moment kommt

sie mit dem Leben in Conflict. Der Organismus ist gewissen durch das Al-

ter^ Lebensweise^ Gewohnheiten bedingten inneren Verandeiningen und Schwan-

kungen ausgesetzt. Daher macht sich die Zeit nicht als absolut nothwendige^

- sondern nur als bedingte, mit andern Ursachen in Beriihrung kommende, also

wahrscheinliche Wirkung geltend.«

3) A. Heynsius sagt (iiber die Periodicitlit der Lebenserscheinungen, in seinen

Studien des phjsiologischen Instituts zu Amsterdam. Leipzig. 1861. 8. S. Ill):

In dem Stoffwechsel ist eine der Ursachen, welche die Thiitigkeit dei: Organe

regelt, imd ein periodisches Steigen wie Sinken bewirkt. Die saure Reaction,

welche bei erhohter Wirkung auftritt, ist als eine der Ursachen zu betrach-

ten. Diese saure Reaction ist abhangig von der Wirkung der Organe, und

steht in Verbindung mit der Menge Blut, welche wahi-end einer gewissen Zeit

durch die Organe stromt.
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der periodischen Steigerung und Abnahme in den Organen oder in auss

ren EinMssen zu suchen sey, ist noch nicht erledigt.

' Die regelmassigen Pausen dauern bald kurz, wie beim Pulsschlage

und beim Atbmen ^) , bald langer , wie bei den Excretionen. Fiir die

Absonderung der Harnsaure wird ein 6tagiger Hhythmiis angenommen 3).

Die Ausscheidung der Kohlensaure soil sieh nicht nach bestimmteii Stun-

den bemessen lassen^). Dagegen gilt das periodische Verhalten der

Warme als sichere Thatsache ^)

Uebrigens bat die Periodicitat darin eine Granze, dass nicht in al-

ien Organen eine Aufeinaiiderfolge von E-ube und Bewegung Statt findet

Wann ruht das Herz, wann ruben die Inspirationsmuskeln? Darum is'

auch die Annabme von einem Sabbath ^) fiir die korperlichen Verrichtun-

gen eine bios dicbterische Fiction.

XJeber die Yorgange des hoheren Nervenlebens weiss die Zahl noch

wenig anzugeben ^) , denn Behauptungen wie die S)
, dass Aerger , Kran-

Alle ^Is Secunde ein Herzschlag.

2) AUe 5 Secundeh ein Athen

3) G. Schweig (Untersuchun

iphische

4) Woilier

1843. Bd. 44. H, 1, S. 214—42.) vom Wachen

seyn

seinem Archiv

t, Grundriss der Physiologie des Menschen. 2te Aufl. Tiibingen.

und S. 514. — Wunderlich (die Thermometrie bei Kranken,

fiir physiologisclie Heilknnde. 1857. B. 1. S. 7.) sagt: Wir

einfaches physikalisclies Wesen

Zahlen ansgedriickt werden kann, unter den mannichfachsten Bedingungen mit

der grossten Consequenz sich gleich bleiben. M. vgL Yon ihm ebend. Bd. 3.

1859, S. 76. 1860. S, 385.

6) A periodical day of' rest is necessary to the well-being of the bodyj if a sui-

amount of exertion be daily made: Eduard Smity, Health and Di-

sease as influenced by cyclic changes. London. 1861.

7) Burdach sagt (Physiologie Bd. 3. S. 468): Wo die Psyche wirkt, ist die

Herrschaft der Kothwendiskeit und der Periodicitat beschrankt.
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kung, Traurigkeit 7 Tage anhalten und nach dieser Periode plStzlich

verschwinden
, ddtf kaum ernstlich genommen werden. Eine Woche

bringt und nimmt gar Manches, ohne sich dabei typisch zu verhalten.

In BetrefF des Schlafs verdient BeacHtung, dass wie dcrselbe bei Erwach-
f,i

senen in der Kegel 7 Stunden dauert, auch der dnrcb Opium zur Be-

ruhigung veraiilasste gleichfalls 7 Stunden anhalt.

Ergiebiger und weit genauer sind die Zahlenangaben hinsichtlich
f r

anderer Vorgange. So die Wandlungsmethoden von der ersten Entste-

hung des Eies im Eierstocke , der Losreissung und Ausstossung , der

Aufnahme von den Tuben, dem Wachsthum in der Gebarmutter bis zur

Geburt ^) und dann die von dem ersten Athemzuge des aii das Licht ge-

brachten Individuums bis zum letzten.
^ *

"Wie die meisten Geburten, so erfolgen auch die meisten Todesfalle

iiach Mitternacht imd am friihen Morgen. Zu einer Stunde des Tages^)

stirbt der Mensch haufiger als zu einer der Nacbt.
«

I

«

8) M. Lenhossek, Darstellimg des menschlichen Gemiithes. Bd. 1. Wien. 1824.

8. S. 513.

1) M. vgl- A. Berthold, Ueberdas Gesetz der Scliwangerschaftsdauer. In den

Abhandl. der K. Gesellsch. der WissenscLaften zu Gottingen. Bd. % 1844.

S. 181 — 224, — L. Krahmer, Handb. der gerichtliclien Medicin. Halle.

1851. S. 250. •— G. Veit, Beitrage zur geburtshiilflichen Statistik. In der

Monatsschrift fur Geburtskunde. 1855. Bd. 5. S. 344—381. 1856. Bd. 6.

S. 101—132. — Ueber den Einfluss des Klima's: Eiecke bei Quetelet

a. a, 0. S. 618: »In der Havanna kommen die meisten Geburten im October,

* bei uns zwischen Febniar und Mai vor«.— Ueber den Einfluss der Jahres-

zeiten Vierordt a* a. 0. S. 517.

2) Smoler in der Prager Vierteljalusscluift fur die prakt. Heilk. 1862. BJ. 3.

S. 138. — M. vergL aucb Vierordt a. a. 0. S- 512. — Berlinski (in

Froriep's Notizen. 1835. Bd. 45. S. 293.) vermuthete, dass das Sterben des-

wegen am Tage erfolge, weil die dann einwirkenden Reitze die scbwache Le-

benskraft erschopfen. Auch Buck (Magazin der auslandiscben Literatur von

Gerson und Julius. 1829. /Bd, 17. S. 35^6) Jb.escbuldigte vorzugsweise den Ein-

fiuss der Temperatur, aber auch, wenigstens fiir Hamburg, die Zeit der Ebbe

durch Veranderung der Atmosphare, durch Luftdruck (ebend. S. 358).

Thys. Classe. XI, G

Mo.Bot. Garden.

--Ua.
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^^ ^^ * * » ^ M _ir,_ .-^^ i*^

^ ' Die angenommenen einzelneii ^ntwicklungs- und Riickbildungsperio-

den , die sogenaimten, Stu|enjahre , haten noch das Geprage der alten

symbolisch^n Zahlenlehre. Nach der heiligen SiebenzaU wurden 7 Al-

tersstufen aufgefiihrt ^ ;
gleich der Rennbalm , wo 7 Wagen 7 mal die

Balin durchlaufen 2) , soUte das Leben 7,Pmlaufe entbalten.
,

Diesem Maassstabe entsprechend, hielt man das 49te und 63te Jahr

fiir lebensgefabrlich 3). Man glaubte, die ganze Organisation habe in

ihnen eine schwere Priifung zu besteben ;
ginge diese aber gliicklicb, vor-

'r

liber, so erlansre sie neue Widerstandskraft. — i
in I

>
xjL

Obgleich umsichtige Aerzte langst das Bedenklicbe dieser Jabre

in der Furcht vor ihnen erblickten +) , so gab und giebt es auch andere,
x_ I-

welche die traditionelle Besorgniss theilen, ja fiir die Zeit von 50 bis

7 5 Jahren eine eigene klimakterische Krankbeit annebmenS), als ob das

Wort, dass das Greisenalter an sich Krankbeit sey^), nicbt genug aus-

sagte. '_
,

Da zuverlassige statistiscbe Untersucbungen ergaben, dass die Stu-

fenjabre vor andern weder fiir das mannlicbe noch weibliche Geschlecht
<\

r I" f f f ^ f ^ r

J

1) Kind, naidiov; Knabe, naXgi Jiingling, fisiQaxiovj Mann
V K-

Mann, dv^Q; alter Mann, r^Qtov; Greis, ngsa^vtijg. M. vergl.: Hippo'brates

de victus ratione. L. I. ed. Kiilin. T. I. p. 657. — Auch wurde jedes Alter

einer Gottheit zugeschrieben: das erste, das der Erniihrung der Diana; das

zweite, das der Erziehung, dem Hermes; das der Pubertat, der Aphrodite;

das der Reife, dem Apoll ; das der Kraft, dem Mars ; das des praktischen Le-

bens, dem Jupiter; das des Hinsterhens, dem Kronos

2) Anlus Gellius (Noct. Attic. L. IE. c. 10. N. 16; ludonim

censium
K

>

3) Bapt. Codronchi (de anriis Climactericis . Bononiae. 1620. 8. Cap. 2. p.

10—21) bemtiht sich, von Adam anfangend und durch Jahrhunderte hindurch-

gehend, Beweise fiir die Sterblichkeit in den Stufenjahren beiznbringen.

4) Fr. Ho ifm an n de annorum climatericorum rationali et medica explicatione.

0pp. Genevae. 1740. fob T. V. p. 91. 93.

5) H. Halfor d in den Medical Transactions. Vol. IV. London. 1813. p. 316 etc,

Deutsch in Horn's Archiv fllr med. Erfahrung. 1817. Bd, 1. S. 164 u.s.w.
o

6) senectus ipsa morlbns.
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erne besondere Gefahrlichkeit zeisren , so wurde die Macht der Sieben-

za"hl'in dieser Hinsicht erschiittert , und das Festhalten an der 7 ifihri-

gen Alters-Periode liorte damit auf , dass fiir die besseren Gesetzbucher

nur 5 Periodenil maasssebend warden.
fil Mi * \A !

Wie im gesunden Leben, so dransrt sich auch im krankcn die Be-

aclitung der Zahl auf. Ihre Nothwendigkeit wurde schon in der erstcn

Zeit 3er Medicin anerkannt; obf^leich aber die Gesammtheit' der Aerzte

die Anwendung derselben auf die Physiologic billigt, ihre Ausdehnung

auf Patholoffie und Therapie wird aus mannichfachen Grunden nur mit

Zweifeln und Bedenken eingeraumt.

Der Physiolog darf auf das Gerathewohl hin viel unternehmen ; deni

Arzie ist das Wagniss untersagt. Der Physiolog kann seine Rechnungs-

fehler durch wiederholte Versuche nachholen und verbessern; der Arzt

wird vor ihnen durch das Grab gewarnt; er muss das Rechte thun, so-

lange es noch ^eit ist. Jener hat die Natur gegenuber, dieser das In-

dividuum. Jener kann nicht allgemein genug verfahren, dieser nicht spe-
'f

' '

'

-r

ciell genug. Der Arzt soil jede Beschwerde, jedes Leiden in seiner ei-

trensten Beschaffenheit so ermitteln, dass er in den Stand gesetzt wird

besondem Elagen, Bedurfiiissen und Wtin et

I ^^. f '

soil sich gewissermaassen in den Kranken so versenken , dass er durch

weise Anordnung Avie dessen innere Heilkrafl zu wirken vermag.

Zwar ist die Krankheit nur eine Modification der Gesundheit; al-

iein sie zeigt viel Eigenthumliches, was fiir sich aufgefasst und erwo^en

sein will.' Die dazu behulfliche numerische Methode geht auf die scharfe

Charakteristik des Einzelnen nicht ein; sie hat mehr den Nameli der

Krankheit im Auge, als die specialisirte Unterscheidung^); und die Sta-

r* ' t r
.

r I -•^

1) Die der Kindheit, infantia, bis zum Ende des 7ten Lebensjahrs

%l-¥:
ztiin gsalt

lescentia , bis zum Ende des 24ten ; 4) des Mannesalters ,
aetas viriUs

;uin 60ten Jain:: imd daiiiber Liiiau

G2
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tistik urtheilt bios nach dem Eindruck der Massen unbekummert um

ti

den Ruf der Ausnahmen: es kommt dab Schlachten nur auf
i

die Resultate, nicht auf die Verluste an.
-.^i( j

P * T + I 1-.. r /
ii

I-. • f 1

it

eine gerade oder ungerade, eine heilige oder unheilige seyn

Die Periodicitat krankhafter Anfalle wird durch die Zahl bestimmt;

aber melir als deren Dauer und Wiederkehr vermag sie nicht auszusagen

Moge sie

es bleibt einfach bei der Angabe des Paroxysmus , der Remission und
i - i

Intermission. Eine tiefere Andeutung des eigenthtimlichen Verhaltens,

der inneren oder ausseren Beziige wird dadurch nicht ertheilt, obgleich

schon fruhe beim Wechselfieber das ^yiertagige ffir gefahrlicher gait, als

das eintagige oder dreitagige.
,

Da die Starke der alten Medicin hauptsachlich in der nmstandlich-

sten Schildernng des Verlaufs und der Zeichen der Krankheit bestand,

SO wurde selbstTerstandlich das fiir regelmassig Befundene mit Vorliebe

ausfiihrlich hervorgehoben. Von der einen Seite war dadurch Gelegen-

heit gegeben die sich offenbarenden Erscheinungen mit der grossten Ge-

nauigkeit zu beobachten, von der andern durch Erforschung der veran-

lassenden Momente das Leben des Organismus nicht als etwas iii sich

abgeschlossenes , sondern von aussem Bedingungen abhangiges und so

den Mikrokosmus im Zusammenhange mit dem Makrokosmus zu be-

trachten.

Indem die auf gleiche Weise in einem bestimmten Zeitmaasse wieder-

kehrenden Zufalle der Krankheit die Aufmerksamkeit mehr in Anspruch

nehmen, als die der Gesundheit, weil beibei letzterer der ruhige Gang der

Natur durch willkuhrliche Eingriffe , durch Neigungen, Leidenschaften,

,-^y^

2) Idem non est idem. Zahl, die Art der Beobachtung

schla Wie yerschieden yerhalt sich z. B. eine Pneumonie

Man kann es nicht oft genug wiederholen, heisst es hei Q
4 «

S. 646 , dass ms Wahrs
• r

nur

und FaUe

seyn
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Geniisse aller Art gestSrt werdcn kann, so ist es zu verwundern, dass
man die allgemein wirkende Ursache nocli nicht ergrundete, da docli

^chon langst fur fcine Form, das Wechselfieber, das Sumpfmiasma er-

kannt, wurde. - -

J

f Sowenig als die aussere Bedingiing, ist bis jetzt das vermittelnde

Gebilde, die Statt findende Aufhahme und Verarbeitung , die im Orga-
3iismus selbst liegende Veraiilassung oder die Bedeutune: des Uebersan
ges von einem Typus in den andern nachgewiesen'].

O "w^ v/v.wi5

Solange das Begreifen und Erklaren der Erscheinung versagt bleibt,

kann nur diese selbst Gegenstand der Betrachtung seyn.

Die Bezeichnungen des typischen, periodisclien ,. cyclischen Verlaufs

sind wesentlich nicht verscbieden^). Man verstcht darunter die bcstimmte

und regelmassige Ordnung, in welcher die S^inptome einer Krankheit

nacb einander eintreten ^.

Die Verschiedenbeit wird durch die Zahl angegeben, gleichviel ob

^

Die Thatigkeiten des Neryensystems liefem zum Begreifen des intermittiren-

den Charakters geringen Aufschluss: J. F. Lob stein, de nerri sympathetic!

fabrica, Parisiis. 1823. 4, p. 115. — J. L. Schonlein (Pathologie tind

Therapie. Bd. 4. S. 4) ausserte die Vermnthung: »Vielleicht lasst es sich

nachweisen , dass niir in Jenen Cerebral- und Spinalnerven , bei welchen sich

Ganglienbildung findet, der inteiinittirende Krankheitsprocess haften kann*.

Vielversprechend ist der Ausspmch von Wunderlich (Archiy der Heil-

knnde. 1857. Bd. L S. 15.): »Unsere Vorfabi^en baben scbon erne Abnung

des typischen Verlaufs gehabt. Der Thermometrie ist es yorbehalten, die

Lehre wieder zu Ehren zu bringen und auf einer xmwiderleglichen feobach-

tungsbasis mit ganz anderer Scharfe aufs Neue festzustellen*. Man vergL

ebend. 1862. Jahi'gang 3. S. 20. 26. .

X

2) Typus, periodus, circuitus werden als Synonyme gebraucht.

3) Nach Galenus (de typis. c. 2. ed. Kiihn. Vol. 7. p. 463.) ist Typus iiber-

baupt die constante Reihefolge von Zunahme und Nachlassen, dagegen Pe-

riode die der Krankheit : ivrtoq lfSx% %d\%q in^Td<T€6&g not dviaaioq^ 4i€^toSog dS

itfn XQ^^^i imrdfritag xal dvScr^cog iv vo<T^fia(f$ yspofispog* M. vergl. damit de

circuitibus liber c, I. ebend. p. 475. '



naeh Stunden, Tagen odei: Wochen/ Es" ist nur erforderlichv dass das

Ueberemstimmende nnd' Gleichbleibende deutlicli sich kund giebt. ' -

Ohiie Zweifel ist in jedem dieser Zeitmaasse der Weg an^edetifet,

auf welchem die Ausgleichung der individuellen Stoning erreicht wird.i

^ Das auffallendste Zeitniaass geschieht durch den Rhytbmus, durch

rangemessene, gleichsam taktmassigeBewegung^). Die vermittelst

Oewohnbeit entstandenen rhythmlsclien Erscbeinungen koiinen durch die

Krankheit aufgehoben werden/weil der Organismus von der Storung zu

sehr in Ansprucb genommen, jene nicbt zu unterhalten vermag. Ebenso

konnen die bei der Gesundheit Statt findenden rliythniischen Erscheinun-

gen durch die Krankheit aufgehoben werden, wenn diese zu sehr die

Oberhand gew

Dass tibri^ens der Anfall einer rhythmischen Krankheit nicht durch

^ '

i\

aus in einer inneren Nothwendigkeit begrtindet ist, sondern auch in der

Vorstellung des Leidenden, beweist zuweilen -die mogliche Abanderung

des Anfalls durch Tauschung 3) der erwarteten Zeit oder Veranlassung.

So sehr auch die Thiere der Periodicitat unterworfen sind, an perio-

^chen Krankheiten leiden sie, soweit wenigstens unsere Beobachtungen

xeichen, nur ausnahmsweise "••).

1) Schon Herophilus,' wekher das Steigen, die Hebung, Arsis, und das Fallen,

nkuno-. Thesis, beim Pulse Beobaclitete (m. s. : meine Schrift de Hero-

phili Tita, scriptis atque in medicina meritis. Gotlingae. 1840. '4. p. 49)

ythmus fiir die praktische Medicin

(abend, p. 50)

gt der an Manie gesetzlichen Unterschied zwischen

I Tag und Nacht, Anstrengung und Ruhe — er tobt immerfort.

3) Schon Eivinus erzahlt (vergl.: Reil Cur der Fieber. Halle. 1799. Aufl. 2.

Bd. 1. S. 198), dass das unzeitige Schlagen der Uhr beim Paroxysmus des

Wechselfiebers von Einfluss ist, und J. Moreau behauptet (Memoii-es de

Medecine. 1854. T. 18. p. 91. §. 37.)

Kranke

der Mondsphasen tausclite.

4) W Rindvieh
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floBeim Mensclien, der mit seincm weit mehr atisgebildeten Nerven-

sy&teni eine grossere Empfanglichkeit filr nachtlieilige Einflilsse besitzt

und audi von geheimnissvollen psychischen Agentien abliiiiigig ist, haben

einige Krankheiten keinen ^) ausgebildeten typisclien Yerlauf , einige kek
nen deutlichen und constanten, wahrend andere eine unverkennbare Pe-

dicitat

In seltenen Fallen nur beobachtet man einen assisren

bei ausgebildeten congestiven Zustiinden, wie bei den Hamorrhoiden ; bei

Entzundungen , wie bei der scrophulosen Augenentzundung und bei der

Knochenhautentziindung der Syphilitischen ; bei der Wassersucht : Gicht,

namentlich beim Podagra; bcim hektischen Fiebcr; beim Wundfiebrr;

bei der Pyamie; "bei Hautaiisschlagen ; Neuralgicn; beim Asthma; Vcits-

tanz. '
' ^

Dagegen ist das Periodische mehr oder weniger bestitnmt, von kur-

zerer oder langerer Dauer, bei den aussetzenden oder Wechselficbem.^

Auch bei der Epilepsie^) und bei Geistesstorungen ''') , besonders bei d
I,

M- s: Ed. Hering Specielle Pathologie und Therapie fur Thierarzte. 3teAufl

Stuttgart 1858, S 276. — Derselbe im Magazin fur die ge .amm

»

heilkunde von Gurit und Hertwig. Berlin. 1854. Jahrg. 20. S. 437 u. s. w.

Gros -Claude ebend.414 u. s.w. Kolling ebend. 440. 446. 455.

Epilepsie bei Pferden s: Hering a. a. 0. S. 653. — Eine innere Au-
genentziindung bei Pferden, die sogenannte Mondblindheit ebend. S. 450.

iche Krankheiten nennt Galen (de typis. c. 2. T. VII

Lahmunff und Eleohantiasis.

2) M. vergl: F. C. M Carl

T-

1764. 8. — J. Testa, de vitalibus periodis aegrotantium et sanorum. Vol. 1.2.

Londini. 1787. 8. — A. M. Baumgarten Crusius, Periodologie. Halle.

1836. 8.
M

3) Die Epileptischeu hiessen CfAiyvm^o/ifvo*, lunatici* — Schweig sagt (Arcliiv fiir

phjsiol. Heilk. 1&45. Jahrg. 4. S. 245): »In dem ZahleuTerhaltniss ist der

umviderlegliche Beweis, dass durch den anomalistischen Mondlauf irgend etwaa

bedingt werde, was sidi dem Organismus einpragt und an der Erzeugung ei-

nes epileptischen Ausbmchs Antheil nimmt«. »Die Anfalle (S. 249) wieder-

holen sicb entweder nach einem ganzen anomalistischen Umgang. oder nach
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Manie, aussert sich, hauptsachlich durch die z

raume und Wuthanialle, nicht selten eine so

hellen Zwischen-

! Wiederkehr der

Ausbraclie, dass der Einfluss des Mondes beschuldigt wmde. Den letz-

tern nimmt der Volksglaube auch bei der Zu- und Abnahme der

Kropfe an.i) '
'

'"
.

»- r

^ _

Fur die periodische Wiederkehr epidemischer und ansteckender

Krankbeiten Zahlen festzusetzen , ist schon deswegen willkiibrlicb 2) und
^' *

••

T

einem halben, selbst aber aucb .nacb einem Viertelsumgang.* »Die Falle

(S. 251) entsprechen yoUstandig der Successionsart der monatliclien Reinigimg.*

x^Das durchschnittliche Intervall (S. 257) der epileptischen Anfalle betragt 13,5

Tage.« — Leuret bestreitet den Einfltiss (Arcbives gen. de Medecine. Paris.

1843. Serie 4, T. 2. p. 48). — Delasiauve (Traite de I'Epilepsie. Paris.

1854. p. 123) raumt nur einen individuellen Einfluss ein: »eut-elle quelque

realite, Tinfluence lunaire serait exclusivement individuelle.»

Nacb J. Guislain (Kliniscbe Vortrage liber Geistes - Krankbeiten. Deutsch

von Baebr. Berlin. 1854. S. 358) gibt es Melancbolien, Irrsein, Manien, in de-

nen sich nacb einem fortgesetzten Vorscbreiten ein intermittirender Typus

zeigt. Die Krankbeit kebre unter der Gestalt von Anfallen der Melancbolie,

der Wuth alle 6, 4, 2 Tage wieder. Diese oscillirenden Erscbeinungen mit

einer bestitmnten Inteimittenz kamen selten bei cbroniscben Fallen vor.

W. Griesinger (Patbologie und Tberapie der psycbiscben Krankbeiten.

Stuttgart. 1862. 2te Aufl. S. 238) gibt an: »Wir s'elbst haben Falle geseben,

wo regelmassig zu einer gewissen Jabrszeit, z. B. ini Winter, tiefe Scbwermutn

sicb einstellt, und diese im Friibling in Manie iibergebt, welcbe im Herbst

Melancbolie berabsink

M. vergl. G. M. Burrows, Commentaries on the causes etc. of Insanity.
^

London. 1828. p. 538. — Focke, Ueber typiscbes Irreseyn in der Allgemei-

nen Zeitscbrift fiir Psycbiatrie. Bd. 5. S. 375—387.— Koster, iiber den Ein-

fluss des Mondes auf das periodische Irreseyn in der Allgem, Zeitscbr. far

Psych. Bd. 16. S. 415—441, Bd. 18. S. 633—664. — A. Schnitzer, AU-

kiankh

Mondsbalse

2) Sydenham glaubte (Constitutio epidemica annorum 1665 <

cap. 2. 0pp. ed. Kiilm. Lipsiae. 1827. 8. p. 85.}, dass die

vor 30 bis 40 Jabren (vix frequentius quam post annonim
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problematisch
, well die Ursache der Epidemic noch nicht erkannt ^) ist,

und die Verbreitung einer ansteckenden Krankhcit von der Anzahl der
fur das einwirkende Contagium empfangliclien Individuen ablianct.

Eine bedeutende RoUe spielte die Zalil Jahrhundcrte hindurch beim
Schutz vor ansteckenden Krankheiten, insonderbeit der Test. Die folge-

reiche TJnricbtigkeit derselben m5ge zum warnenden Be^yeise dienen

wie ubel es ist, wenn Maassregeln der Medicin nicht aus der sonrraltiir-

sten Beobachtung, sondern aus religiosen Annabmen hervorgehen.

Die 40tagige Isolirung, mit dem dadurch gebotenen Abwarten, wie

solcbe im alten Cultus gebrauchlich war, wurde als die erforderliche

Zeit betracbtet, um vor unreinen Einflussen, also auch vor verdcrblichen

Ansteckungsstoffen
,

gesicbert zu bleiben. Es wurden eigene Anstalten,

sogenannte Quarantanen 2) errichtet, um besonders die Geissel des Orients

abzuhalten.

Eine so ausgedebnte Absperrung ware wissenschaftlich nur dann

gerecbtfertigt , wenn aus einer grossen Menge genauer Ermittlungen als

Mittelzabl der latenten Periode der Contagien, namentlich des Pestcon-

tagiums, eine Zeitdauer von 40 Tagen sich berausstellte. Allein dem ist

nicht so 5

V

vel quadi-aginta intervalla) nicht wieJerkehre. — Fiir Gottingen bestimmte

H. A. Wrisberg die Wiederkehr der Pocken auf den Zeitraum von 4 Jatren

(Beitrag zur Pockengeschichte. Gottingen. 1770. 4. S. 34. §. 35.).

1) Die Witterungsverhaltnisse allein sind es nicht. M. vergl: K. Ilaller, Die

Volkskrankheiten in ihrer Abhangigkeit von den Witteningsverhaltnissen. Nach

lOjahrigenBeobachtungen im allgemeinen Krankenhause zu ^yien. Wien. 1860.

4 : Denkschriffcen der mathematisch naturwissenschaftlichen Classe der K. Acad,

der \Yissensch. Bd. 18. S. 1—41.

2) M. yergl. iiber tempus quadragesimale, quadragena, meine Origines Contagii.

Coroliruhae. 1824. 8. p. 134.

3) M. s: Quelle est la duree ordinaire on exceptionelle de Fincubation de la

peste? in Prus, Eapport a FAcademie royale de Medecine sur la peste et

les Quarantaines fait aunom d'une commission- Paris. 1846. 8. P. 1. p. 196 etc.

Fht/s. Classe. XI. H



58 K. F. H. MARX,

Eine gewisse Isolirungszeit haben stets alle vorsiclitigen und weisen

Aerzte gefordert, nicht aber die von 40 Tagen; diese wurde , ohne sie

befragt zu haben, wie ein Dogma, ihnen nnd der Welt aufgedrungen i)

.

Die Befreiung davon vermittelte die Macht der Dampfschiffe und Eisen-

bahnen , indem die Menscben an rascbes E,eisen und die Kauileute an

rasche Versendnng ihrer Waaren gewobnt, den uber das Maass verbang-
r

ten gezwungenen Aufenthalt nicbt mehr ertragen konnten. Ein Congress

von Aerzten sanctionirte den Wahrsprucb der oifentlicben Meinung, wor-

nach ein weit kiirzerer Termin, eine Frist von 15 Tagen, geniigt^

Eine ansgebildete Zablenlebre ist die der kritiscben Tage. Als an-

geblicber Ausfluss reinster Naturbeobacbtung wurde sie wie ein unan-

tastbares Vermachtniss vom Alterthum den nachfolgenden Geschlechtem

uberliefert. AUmalig wurde jedoch Richtigkeit und Aechtheit bezweifelt

und eine Beimischung von priesterlichen Lehren , religiosen Satzungen

und scholastisclien Spitzfindigkeiten herausgefnnden.

An Behauptungen fiir und gegen hat es nicht gefehlt; den Versu-

chen, die Frage zu bejahen oder zu verneinen, wurde keine allgemeine

Anerkennung zu Theil.

Es ist mit herkommlichen wissenschaftlichen Ansichten wie mit

Glaubensartikeln; sie haften tiefer im Gemuthe als im Geiste, und wer-

den von der Menge mit unnachgiebiger Hartnackigkeit festgebalten.

Der Zweifler wird zwar gehort, aber fiir einen Neuerer gebalten,

dem es , wehn nicbt an Wissen , docb an Bescbeidenbeit gebrecbe ; deni

Anhanger des Alten wird leicht Gr(indlichkeit , wenigstens Sinn fur das

Ehrwurdige und Pietat zugescbrieben.

In der Medicin soil zwar 5 und das ist ihr grosser Vorzug, jeder

seinen Sinnen, seiner Beobacbtung vertrauen; wie aber wenn angesebene

Lehrer, Vorstelier bedeutender Krankenbauser Entgegengesetztes vertbei-

digen?

1) M. vergl: Mitcbill, on Quarantines in the Medical Repository. New- York

1802. YoL 5. p. 243 etc.

2) Pr us a. a. 0. P. 3. p. 1048.
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Damit das Selbstvertrauen des Einzelnen von der Auctoritiit nicht

unterdruckt werde, bleibt iiichts ubrig, als die ruhige objective Prufung.

Die reifende Zeit bringt das unbefangene Streben nach Wahrheit zur

Geltung.

Feststehende kritische Tage, vom fruhesten Altertbum angenommen,
r

wurden besonders von Hippokrates ^) naher bestimmt und von Galenus^)

mehr ansgebildet Von diesem an bis auf unsere Tage wurde dieser

Gegenstand bald unbedingt vertheidigt, bald nur theilweise zugegeben,

bald geradezu abffeleugnet und verworfen.

Da fast alle namhaften Aerzte mehr oder wenig

klarten, so bildet die Geschichte dcr kritischen Tage einen wesentlichen

Abscbnitt der Medicin. Das angeliaufte literariscbe Material ist bcdeu-

tend, nicht so der Inhalt, denn dieser besteht hauptsachlich aus Wieder-

holungen ohne selbstandige Untersuchungen.

Als eigentlich kritische 5) Tage warden angenommen der 4te, 7te,

lite, 14te, 17te, 20te; als anzeigende*) der 4te, lite, 17te; als Zwischen-

tage 5), nemlich zwischen den kidtischen und anzeigenden, der 3te, 5te,

9te, 13te, 29te.

1) de diebus judicatoriis 15. ed. Kiilm. T. L p. 156. — Aphor. 11. 24. — de

septimestri partu T, I. p. 451. — de ratione victus in morbis acutis T. II.

p. 78. — de morbis L. IV. T. U. p. 348. 351.

2) de diebus decretoriis L. I. c. 3. ed. Kiihn. T. IX. p. 777. — ebend. c. 5.

p. 792. — ebend. L. 11. c. 2. p. 847. — ebend. c. 5 p. 868 und 871.

Hippocratis de acutorum morbonim yietu Liber et Galeni commentarius. L.

T. XV. p. 822. — Hippocratis de humoribus Liber et Galeni in eum com-

ment. XX. T. X\T. p. 273. 274. 275. — Hippocratis Epidera. L et Galeni

in iUum comment. XIV, T. XVII. P. 1. p. 245. — Hippocratis Apborismi et

Galeni in eos comment. XXIH, T. XVH. P. 2. p. 506. — Hippocratis Pro-

gnosticon et Galeni comment- I. T. XVHI. P. 2. p. 232.

3) perfecte oder vere critici, oder judicatorii, oder decretorii; principes, radicales.

4) indices, indicatorii, contemplabiles, internuncii.

5) intercidenteSj intercalares, intercm-rentes, irrepentes, proTOcatorii.

H2

TM
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Diejenigen Tage, welche weder ftir kritische, noch fur anzeigende,

noch fur Zwischentage gehalten wurden, nemlich der 6te, 8te, lOte, 12te,

16te, 18te, hiessen leere^).

Auf die ungleichen Tage, den 3ten, 5ten, 7ten, 9ten, 11 ten, 14ten,

21 ten, wurde schon friihe^) ein besonderes Gewicht gelegt und diese

Ansicht erhielt sich bis auf unsere^) Zeit.

Da die arztlicbe Virtuositat vormals hauptsachlich in der Prognose

gesucht wurde, so hatte man, zur erleichternden XJebersicbt, Tabellen^),

wo auf der einen Seite die anzeigenden, auf der andern die entscbeiden-

den Tage standen. Eine gute Semiotik unterliess es nicht solcbe aufzu-

ftihren und zu erlautern^).

Wenn der Wunsch der Vorbersage bei den Praktikern wieder zur

Vorliebe erstarken soUte, so wird man bei den kritiscben Tagen nicbt

steben bleiben 6) , sondern die Zablen aller gesunden und kranken Er-

1) vacui, aucb medicinales.

2) Celsus de Medicina. L. IE. c. 4. ed. Targa. Argentorati. 1806. 8. p. 112.

Eeil erklarte sich fiir den Eintritt der Krisen an ungleichen Tagen in sei-

Aufsatz Archiv fiir die Physiologic. Halle. 1796.

Bd. 1. S. 136. Ehenso Traube in der deutschen Klinik 1851. N. 46. 48.

1852. N. 13. 15. 16. — F. Roth (Ueber den Eintritt der Losung in der

Pneumonie: Wiirzbnrger medic. Zeitschriffc. 1862. Bd. 3. H. 6. S. 459) ver-

ihm

und 13ten Tage erfolgt

4) (d Salmanticae

1585. 8. L. V. c. 3. p. 305) oder von Joa. Juncker (Conspectus Patholo-

giae et Semeiologiae. Halae. 1736. 4. p. 399).

5) Besonders C. G. Gruner, in seiner Semiotice. Halae. 1775. 8. p. 458 u. s. w.

6) Schon Prosper Alpinus (de praesagienda vita et morte aegrotantium.

Fcfurti. 1754. 4. L. VI. c. 4) hielt die Angabe der kritischen Tage zur Vor-

herbestimmung nicht fiir ausreichend, indem zu viele angegeben (p. 362: pro

decretoriis complures ac fere innumeri) und die anzeigenden mit den entschei-

denden verwechselt wurden (p. 365: aliquando confunditur ordo, ut quando-

Gue indices fiant decretom indices).
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scheinungen benutzen^), um den Ausspruchen Zuvcrsicht und Sichcrhcit

zu verleiheii.

In welchem Grade ausgezeichnete Aerzte von der Bedeutung der

kritischen Tage durchdrimgen waren, erkennt man tlieils aus derWarme,
mit welcher sie diese ihre Ueborzeugung aussprachen^), theils aus der

fortgesetzten Miihe, welche sie sich zur allgemcinen Anerkennung und

Feststellimg derselben gaben').

Zum Nachweis der angezweifelten Behauptungen besclininkten sich

Einige auf den Verlauf der Lungcnentziindung, weil in dicser Krmikheit

der Anfang kenntlich und das Ende bezeichnend sei. Ihr Ergcbniss

zeugte fiir die sanctionirten Zahlen*).

1) Die Grunclziige zu einer auf das Gesammtgchiet der organischen Nntur aus-

gedehnten Prognostik entwarf Th. Laycock (Contributions to Prolcptics: Lan-

cet. 1842. Vol. n. p. 430 U.S. w. und in seinem Werke: Mind and Brain.

Vol. L Edinburgh. 1860. 8, Ch. X. p. 333 u. s. w.).

2) G. Baglivi (Praxeos medicae L. L §. 1. Opera. Antwerpiae. 1719. 4. p. GO)

ruft aus: Doctores Medici! dies criticos religiose obserrate.

van Swieten bekennt sich zu den kritischen Tagen, nicht bios aus Ach-

tung vor den Alien, denn sie zeigten sich bei den Blattern, welche jene nicht

kannten (Commentaria in H. Boerhaavii Aphorismos. Hildburgh. 1747. 4.

p. 469). Es miisse nur der Beginn der Krankheit erforscht (p. 68 und 469).

und von der Lehre keine unbedingto Gewissheit erwartet werden (p. 477: noa

esse absolutam et mathematicam certitudinem). Wie er sich befleissigte an

vielen Krankheiten das Eintreffen der kritischen Tage nachzuweisen , das zei-

gen seine Constitutiones epidemicae et morbi Lugduni Batavorum observati.

Coloniae - AUobr. 1783. M. vergl. dariiber J. A. CI os in den Annales de la

Soc. de Med. de Montpellier T. 25. p. 5. 105. 213. 313.

Eobert Jackson (on the fevers of Jamaica. London, 1791. p. 75) sagt:

the subject of critical days is of such importance, as to demand every atten-

tion (vergL p. 75).

3) Landre-Beauvais (im Dictionaire des sciences medicales. T. 7. p. 389)

behauptet: die tagliche Beobachtung bestatige die Lehre der kritischen Tage,

vde er selbst vielfach gefunden.

4) Andral (Clinique medicale. T. 3. Paris. 1834. p. 546.) fand als Endtage den

7ten5 llten, Hten, 20ten. Im AUgemeinen aussert er: c'est une grande ques-
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Den bejahenden Behauptungen stehen jedoch die verneinenden mit

grosser Entschiedenlieit entgegen. So wird gerade von der Lungenent-

ziindung versichert ^), dass sie kanm an einem kritischen Tage sich ent-

scheide, dagegen an den Zwischentagen, am 3ten, 5ten, 9ten, 13ten, 19ten,

selbst an den leeren, am 6ten, 8ten, 12ten, 16ten, ISten.

Wiirde es sich bestatigen, dass bei dieser Musterkrankheit fiir die

Beobachtung der kritischen Tage die Abnahme ihrer Erscheinungen nicht

an ihnen, sondern meistens am 5ten und 6ten eintrete^), so miisste

ihre Gultigkeit mit Recht bezweifelt werden^).

Schon friihe wurde, selbst von Vertheidigern der kritischen Tage,

eingeraumt, dass auch andere Tage wie jene sich verhalten konnen, na-

mentlich der 21te''*), auch der 3te, 5te und Ote^).

tion, de savoir si les maladies ont une tendance naturelle a se terminer au

bout d'un certain nombre de jours fixes, appeles jours critiques.

Nach Magnus Huss (die Behandlung der Lungenentzundung. Aus dem

Schwedischen von J. Anger. Leipzig 1861. S. 27. 28.) erfolge der Uebergang

der rothen Hepatisation in den Losungszustand an bestimmten Tagen, wenn

keine Blutentleerung vorgenommen werde, und zwar vom ersten Scbiittelfrost

an gerechnet, an welchem die Losung beginne, vom 5ten bis 9ten; am hau-

figsten am 7ten.

1) A. Grisolle (Traite pratique de la Pneumonie aux differens ages. Paris.

1841. 8. p. 324). n faut conclure, bemerkt er weiter, que la doctrine des

jours critiques est tres - incertaine, et qu'on ne saurait Tadmettre avec con-

fiance pour ce qui concerne la pneumonie. Ferner (p. 325): Je me suis as-

sure que la maladie n^ayait aucune tendance naturelle a se terminer au bout

de certains jours.

2) H. Leber t (Handb. der prakt. Medicin/ Tubingen. 1859. Bd. 2. S. 56) gibt

an: >In nahezu W aUer meiner Falle trat die Abnahme aller Erscbeinungen

am 5ten Tage ein, und nicht ganz V5 am 6ten oder 7ten, haufiger am 6ten

als am 7ten.

3) Derselbe erklart sich dahin : »Die Besserung ist durchaus nicht an kritischen

Tagen gebunden; die ungeraden Tage sind durchaus nicht vor den geraden

bcYorzugt.*

4) Galenus de diebus decretoriis L. 11. c. 2. Vol. IX. p. 847. — Ebend. c. 8.

p. 876. — Hauptsachlich L. m. c. 9. p. 928.
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Finden sich ja die Tage von Hippokrates selbst verschieden ange-

geben^). Galenus 2) nimmt kciuen Anstand einziigestehen, dass niclit

die Zalil an sich, sondern das Zusammenwirken verschiedener Umstande

fiir die kritischen Tage spreche. Mit der Zahlenlehre wurden Possen

getrieben^). Es wurde daher auch ohne \\'eiteres ausgesprochen , dass

ein Tag so gut wie der andere ein kritischer se\ai k5nne*).

Ein oft mit Grund gerugter Einwurf gegen das Abzahlen der kri--

tischen Tage ist die Unsicherlieit in BetrefF des Anlangs der Krankheit^.

Die Privatpraxis ist zu solcher Beobachtung mehr geeignet als die Hos-

pitalpraxis, weil der Hausarzt die ersten Klagen nnd Bescliwerden er-

fahrt; allein wie selten gelingt es diesem, selbst bei Eingriffen, die sich

durch nicht nnkenntliche Symptome kund gcben, und unter Benutzung

5) Diese werden von de Ha en (ratio medendi. VoL I. Cap. 4. p. 38.) unter

den maxime critici dies genannt.

1) M. s: Henke Darstellung und Kritik der Lehie von den Kiisen. Nurnberg.

1806. §. 28. S. 25. — Lafont-Gouzi in Baumes hist, de la soc. de Med.

prat, de Montpellier. Montpellier. 1808. T. V. p. 192.

2) de diebus decretoriis L. IT. c. 2. p. 846.

3) Galenus de diebus decret. L. HE. c. 8. p. 923: Omnia quae de ] Lumerorum

virtute nugantur tarn facile absurda esse deprehendimus, ut mihi subinde mi-

ille ita et simul sapiens esset vir et simul tantum

posse numeros existimaret.

4) Eob. Jackson (on the fevers of Jamaica p. 50.) sagt: there is no argument

which leads us to suppose, that those changes are influenced by an harmonic

proportion in the simple number of days — It must not be understood, that

this power depends on a particular quality of the days, merely as such.

Ideler (iiber die Krisen. Leipzig. §. 49. S. 133.) aussert sich noch be«

stimmter: »Die Meinung derjenigen ist schlechterdings zu tadeln, welche be-

haupten, dass dieser oder jener Tag allein wirklich kritisch sey, und auf die-

sen allemahl ohne Ausnahme gute und voUstandige Krisen erfolgen miissen^

da die Beobachtungen zeigen, dass man an einem jeden Tage gliickliche

und undiickliche Krisen beobachtet habe«.

M. yergl: Bordeu, Oeuyres par Eicherand. T, I. §. XIX. p. 213.
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der physikalischen Zeichen, den ersten Beginn mit Genauigkeit zu be-

stimmen ^).

Daher ist es begreiflicli, wie priifende und wahrheitsliebende Aerzte

keine Neigung fiiblteii, zu der Lebre der kiitischen Tage sich zubekennen^);

wie sie scbwankend blieben, ob sie jene fur ricbtig oder unrichtig erkla-

ren soUten; wie sie nacb einer definitiven Entscbeidung sicb sebnten^),

oder jene geradezu in Abrede stellten '•') ; wie sie sicb wunderten, dass im

Ganzen so wenige Krankbeiten als Zeugnisse dafilr angefiibrt werden;

wie sie glauben konnten, dass nur die traditionelle Zablenlebre die An-

nabme der kritiscben Tage veranlasste 5) , oder die bewusste oder unbe-

1) F. Roth (Ueber den Eintritt der Losung in der Pneumonie: Wiirzburger

med. Zeitscbrift. 1862. Bd. 3. H. 6. S. 457.) bemerkt, dass sogar bei der

Pneumonie, die durch einen typischen Verlauf

lich sey die verschiedenen Phasen des localei nnd

mit

oder verwirrter

Zufalle.

2)

in ull

a Celsus (L. m. c. 4^ p. 112) angieU: ut va-

die, quia par imparve esset, iis vel majus vel

minus periculum esse dixit; und Caelius Aurelianus (Acut Morbor. L. L

c. 14. ed. Amman. Amstelaedami. 1709. 4. p. 42): Neque inquit esse in

sioniLus statos dies, quos crisimos appellant. Etenim non certo, aut legitimo

tempore aegritudines solvuntur.

pas

3) Bordeu (T. L p. 250. CIX
determines

critiques, et d'autres qui ne le sont pas.

4) Totam criticorum dierum doctrinam ham

dere, juxta meam quidem sententiam, Uq

tiones in dierum criticorum potentia. In

imo fallacem red-

p. 162.

numerum respexermi

I. m. c. 4. p* 113): Apparet, quacunque

nihil rationis reperiri. Verum in his quide

tunc celebres ad modum Pythagorici numeii fefellerunt

ens non num
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wiisste Absichtj den Aerzten ruhiges Abwarten einzupragen uiiJ die all-

zugeschaftigen vom unzeitigen Ilandeln abzuhalten. Uiiter derartigen

Einwiirfen und Bedenken wurde dieser Gegenstand rein sinnlicher Beob-

achtung wie ein gebeimnissvoUes Rathsel von einem Jabrhiindert dem
andern aufgegeben.

Glaube vorerst Keiner, dass es ihm mit noch so schlagenden Be-

weisen gelange die Frage der kritischen Tage zum Abschluss zu bringen*

Jede Beantwortung wird als eine bios subjective Ansicht und Ucberzeu-

gung angesehen und der einen Auctoritat eine andcre entgegeiigestellt

werden. Diejenige, welche gerade gliinzt, wird die anderc in Schatten

stellen. Vertraue man aber der ruhig fortschreitenden Wissenschaft; diese

wild ein Endurtheil iiillen, wenn obne Unterlass das Streben nach na-

turtreuer Beobachtung und Erkenntniss der Wahrheit sich behauptet.

Die Lehre der kritischen Tage hatte das unbestreitbare Verdienst,

die Aerzte an die Beobachtung der regelmassigen Zeitbestimmung, und

an den Respect vor der Natur gewohnt zu haben. Diese Tugendep. wur-

den jedoch immer nur von Wenigen geiibt; die iiberwiegende Mehizahl

ermangelte der treuen Hingebung, und verfiel leicht in Ueberschatzung

eigenen Einsicht sowie in den Uebermuth vermeinter K
t>

Auch sind diejenigen Krankheiten, welche in Beziehung auf die kriti-

schen Tage sorgfaltig gepriift wurden , kaum nennenswerth; uber die

meisten liegen nur oberflachliche und unbestimmte Angaben vor, Sie

erwarten von einzelnen Aerzten wie von Vereinen erst ihre Berichtigung

und Vervollstandigung.

Zur allseitigen Nachweisung, wie die Krankheiten von selbst zur

Genesun^ uber^^ehen, in welcher "VVeise sie anzeigen, wann und wie eine

Entscheidung eintritt oder mit Mitteln eingegrifFen werden musse, bedarf

es, bei der zahllosen Menge und Vielartigkeit der Krankheiten^ der man-

nigfachsten Mittheilungen und AufFassungen.

Solche Vorarbeiten, wenn sie bereits auch schon ubergross scheinen,

sind noch nicht ausreichend, um befriedigende Schlussfolgerungen liefem

zu konnen. Es wird aber kein Gesetz gefunden, bevor die einzelnen Er-

Classe. XI. 1
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scheinungen in ihren innersten Beziehungen ermittelt worden. Dazu ge-

hort viel Zeit, viel Widerspmch und viel Ausgleichung. Die Geschichte

rechnet jedoch, nicht wie der Mensch nach Jahren, sondern nach Jahr-

hunderten und Jalutausenden. Der Mensch verlangt von dem, Avas er

Stande sebraclit, bald Nutzen oder Eiilim; die Geschichte verarbeitetzu ^.^..^^ ^

ohne Rucksicht und ohne Absicht das Gesammtmaterial zu einfachen

Resultaten.

Wohin man blickt in die Medicin, die leitenden Zahlen zur sichern

und einfachen Bestimmung der Vorgange und Erscheinungen sind noch

nicht gefunden. Was man dafur annimmt, das sind blosse Ahnungen,

Vermuthungen , nicht befriedigende Behauptungen. Um in den Besitz

zuverlassiger Angaben zu gelangen, bedarf es der allseitigsten ,
ausdau-

emdsten Bemuhung, der angestrengtesten Beobachtung, der vorsichtigsten

Ki-itik.

Die Hoffnung auf die Losung dieser Aufgabe kann somit nicht in

eine nahe Zukunft gestellt werden. Die Gegenwart traut sich zwar viel

zu; auch wird der Vorwurf TJnmuth und Gegenrede erwecken; allein ob

damit der Sache gedient seyn wird, muss erwartet werden.

Da der Zweifel der Wahrheit Anfang ist, so wird das Fallenlassen

imrichtiger Prinzipien schon den Fortschritt bezeichnen.

Hutet man sich vor der Uebertragung symbolischer Zahlen und

vor der Zulassung irgend einer Zahl, bevor sie eindringend und streng

erwogen wurde, so steht zu erwarten, dass die erst zu bildende medici-

nische Zahlenlehre zu der bisherigen sich verhalten werde wie der Traum

zur Wirklichkeit, wie der Glaube zum Wissen.
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