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» Lber die

in des Hippokrates Biichern von epidemi-

schen Krankheiten geschilderten Fieber
mit besonderer Riicksicht

auf die , .

von Littre geausserte Meinung von denselben.
Von

Johann Wilkclm Hcinrich Gonradi.

Vorgclcscn in dcr Sitzung dcr Konigliclicn Gesellscliaft dcr Wisscnscliaften zu

Gotlingen am 9ten December 1843.

eriihmte Herausgeber und Commentatoren der achten Biicher des Hippo-

krates von epidemischen Krankheiten und andere grosse neuere Arzte sind

der Meinung gewesen, dass die von jenem geschilderten Fieber von in unse-

ren Gegenden beobachteten nicht so sehr versehieden seyen. So sagle F reind

in den seiner Ausgabe des ersten und dritten Buches von epidemischen Krank-

7.): "Febres his, quas delineatP • 6heiten beigefiigten Commentarien

„Hi ppocrates, nequaquam absi miles et ortae sunt onini tempore, et, credo,

„orientur: quod ex omnium authorum, praesertim ex Sydenham! scriptis

„evincitur. Hie multa cum sua iaude, morem Hi ppoc ra I i c u m secutus, fe-

„bres, quae in quoque annorum statu increbuerint, diligenter atque enucleate

„descripsit; de quo tamen opere liceat mihi dicere, quod, ulcunque, sive loci

disciypet Thasos,

inter febres et ab illo el ab Hippocrate adumbratas minimum intersit discri-

Auf diese Ausserung von Freind hat sich auch Cope in seiner

Demonstrate* medico-practica Prognoslicorum Hippocratis ea conferendo cum

primo et tertio Epidemiorum descriptis bezo-

„positione, sive constiluiione aeris, ab sJnglia 1ongissime

minis .

aesrotorum historiis in libro

P2
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1) Er hat (Praefat. p. XXIX. Ed. Baldinger.) hinzugefiigt : "Si qui vero sint,

„qui prae suo ingenio auloritatem summoruin licet virorum nihili faciant, lios

„moneo, ut Hippocratem legant, ejusque praesagia cum symptomatis et phae-
„nomenis febriiun nostratium couferaut; turn demum, si vamim vel falsuin in-
„venerint, rejiciant; sin autem divina plenum sapienlia repererint

, parentem
„foveaut, et debitas pro acceptis beneficiis laudes tribuant".
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thsam sey das wahre Bild desselben in Gegenden von hoherer Temp

ratur zu suchen, Ab b d fievre typlioid glen sich, ausserd

ch am secbslen Tage endige, Durchfall Kopfscl

em dass

ber den

Augenhohlen, Zerschlagenheit, Betaubung und ein linsenformiger Ausschlag,

berhaupt Zufi Ichen in der Beobachtuna: d
t>

d

d

e Rede sey. In Vergleichung mit diesen negativen Charakt

Hippokrates nicht

Ten seyen aber

positiven noch beweisender. In der That stelle diese Beobachlung der

Verdoppe

Trockenh

der Anfi um den d Tag, kalte anhallende Schweisse,

der Zunge von dem dritten Tage an, Kalte und blauliche Farb

d er G massen , also n

benen

Sodai

Fieb

hat er, um zu

der fievre typhoide fremd sey

zu d d er h

dass die vo

Lander geh

Hippokrates besch

von M
Africa gemachte Beobachtung mit der Kratikheitsgeschichte des Philiskus

verglichen, auch sich auf ahnliche von J. Clark und Twining in h

Landern gemachte Beobachtungen bezogen. E i find allgemeine Ah
lichkeit in Ansehung des schnellen Verlaufes, der baldigen Trockenheit der

Zunge, der Remission am dritten oder fiinften Tage und dem darauf folgen-

den heftigen und todtlichen Anfalle. Er ^laubt sie auch zu finden in ein-

kteristischen Umstand

Paris seh selten ffi sey en

als dem Zustande der Hypochondrien, di

(!) und in Ansehung deren die fievre t\

pboide wahrend des Lebens kein Zeich ITenb Ausnahme der M
deren Anschwellung man manchmal wahrend dts Lebens erkenne, dcagegen in

den in den Biichern von den Volkskrankhehen beschriebenen Krankheiten diie

Hypochond ft affi seyen und dasselb ;iuen kheitsgeschicht

von Twining bemerkt werde dem Zustande der
t> h

den Fiebern heisser Lander nach den Beobachtungen von Maillot, T
Clark bald, wie in den von Hipp ok

werde, wahrend diess bei der fi<

Ende der ersten Woche gescheh

yphoide

d AP)
lung von M wie in mehreren des Hippo

k

tes bescbriebenen, trocken

Paris nicht leicht vor dem

ien, dh in den Beobach-

rates bemerkt worden.

in der fievre typhoide aber sehr selten seyen ; sogar in einem s imerze mi

hi Th des Raises oder dem Nacken. welch Twining im A
lange der remittirenden Fieber heisser Lander beobachtet worden. aber and i

^



UBER DIE VON HIPPOKRATES GESCH1LDERTEN F1EBER. 119

/

in melireren Beohachtungen des Hippok rates nicht fehle, und den remit-

tirenden und nicht recht anhaltenden Fiebern heisser Lander fast so ange-

hcire wie der Kopfsclimerz iiber den Augenhohlen unserer ficvre typhoide (!);

endlich in der Kalte der Gliedmassen, den kalten Schweissen und der blau-

lichen Farbe der Gliedmassen , welche bei den Fiebern in heissen Landern

so haufig seyen (vvorliber er sich auf Maillots Bcschreibung der febris al-

gida und manche Beohachtungen von Twining bezicht), und welche, wenn

auch nicht in so hohem Grade, ebenfalls in den Volkskrankheiten des II ip-

pokrates gefunden wiirden.

Hier beriihrt er dann auch das Erslaunen, was Maillot wiederholt

geaussert, dass er in Algier nicht mehr dieselben Krankheiien gefunden

habe, die er (namlich die fievre typhoide) gewohnt war in Frankreich zu

»

beobachten , und fiigt selbst hinzu , dass die Arzte , die aus dem Klima von

Frankreich plotzlich in das von Algier versetzt seyen, nicht mehr die ihnen

bekannten pathologischen Erscheinungen erkennten und vor Allem iiber die

ausserordentliche Verschiedenheit der Fieber in beiden Landern erstaunten,

man sich nicht verwundern mlisse, wenn Arzte, die in unseren Sladten prak-

ticirten und in unseren Schulen lehrten, zum Studium der Epidemien des

sagen , m in fiem iremaes(1 Land ver-Hippokrates schreitend, sich, so zu

setzt (depayses) fanden; dass plotzlich aus Frankreich zu gehen und die Me-

dicin in einem heissen Lande auszuiiben , oder die Beohachtungen des Hip-

pok rates zu lesen, ganz dasselbe, der Eindruck derselbe, die Veninde-

rung der Scene eben so gross sey.

Nachdem er so die Fieber beslimmt zu haben glaubt, auf welche die

Krankheitsgeschichten in den libris Epidem. zu beziehen seyen, meint er dann

sicherer auf die Pyretologie des Hippokrates wciler eingehen zu konnen,

und nimmt besonders auf die in den libris Epidem. vorkommenden Benen-

nungen: 7tvgeT0i fcvvexfos, tj/xiTgLTaTos, xavaos, (pgerTris Rucksicht. Dei

Name des anhaltenden Fiebers (£vve%ijs) sey in der .Pyretologie des Hip-
pokrates, oder, richtiger zu sagen, der altesten griechischen , dem grossen

remittirenden oder anhallenden Fieber gegeben worden, das in heissen Lan-

dern endemisch sey. Man habe besonders vier Varietalcn desselhen unter-

schieden, den Hemitritaeus, den Causus, die Phrenilis, wie auch den Le-



120 JOHANN WILHELM HEINRICH CONRADI

thargus. Es unterschieden sich aber die anhaltenden Fieber heisser Lander

nicht bloss durch die Symptome und die anatoiuischen Verletzungen , son-

dern nicht weniger durch die enge Verbindung, in der sie mil den intermit-

tirenden Fiebern stiinden, indem sie, wie J. Clark, Maillot und Andere be-

merkt hatten, von denselben Ursachen abhiengen , die einen in die anderen

iibergiengen und durch dieselben Mittel geheilt wiirden.

Ubrigens bemerkt er schliesslieh, dass die Biicher von den Volkskrank-

heiten durch einen besonderen Umstand jetzt wirklich ein Interesse und einen

Nutzen hatten , wie er einem modernen Euche zukomnien konne. Sie bezogen

sich in der That auf einen noch wenig bekannten, noch unvollkommen studir-

ten Gegenstand, die Fieber heisser Lander, woriiber sie sehatzbare Belehrun-

gen lieferten. In unseren Tagen hatten die vorziiglichsten niedicinischen Schu-

len ihren Sitz in gemassigten und selbst kalten Gegenden, dagegen sie in al-

ten Zeiten ihn in viel warrneren gehabt hatten. Daher sey es gekoramen, dass

die Pyretologie der heissen Lander, die in den Unterricht der ersten nur auf

eine sehr unvollkommene Weise und durch die reisenden Arzte eingegangen,

die Grundlage der Lehre der zweiten ausgemacht habe. Das Buch des Hip-

pokrates werde immer einen hohen Rang in der niedicinischen Literatur

behaupten wegen des hoheren Geisies, womit dieser Schriftsteller beobachtet

und geschrieben; aber die Diirftigkeit der Neueren in Ansehung dieses Ge-

genstandes mache dasselbe urn so mehr zu einem Buche, das denen unmittel-

bar niitzlich sey, welche die Medicin in heissen Landern auszuiiben haben.

Die libri Epidera. miissten noch zur Zahl der Werke gerechnet werden, durch

elche man sich am besten vertraut machen konne mit dem Gauge, den vor-

ziiglichsten Zufallen und der Prognose dieser so h'aufigen und oft so schnell
-

erlaufenden und gefahrlichen Fieber.

In dem Vorberichte zu dem dritten Baude seiner Ausgabe des Hippo-

w

\

k es h L re diesen Gegenstand nochnials vorgenommen und seine

Ansicht gegen die von Fuster 1
)
gemachten Eiuwendungen zu vertheidig

\

1) Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou Histoire

medicale et mete'orologique de la France. Paris, 1840. — Dess. Observations

critiques stir rinterpretation des Epidemies d'Hippocrate , a propos de la nou-

velle traduction de M. Littre. In Rev. med. 1840. T. 111.

«r
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gesucht. Er sagt, dass, wenn er Fuster rechl verstehe , (lessen Kriiik auf

folgende zwei Puncte hinauslaufe: 1) er (Littre) habe Unrecht gehabt ui sa-

gen, class die Krankheiten, urn die es sich in den Epidemien handelt, denen

unahnlich seyen , wclche man hier, zu Paris, beobachte, dass sie denen,

welche im mitt'aglichen Spanien, in Italien, im mitt'aglichen Frankreich herrsch-

ten, gleieh und denen, welche zu Paris des Sommers herrschen, ahnlich seyen;

dass er Unrecht gehabt habe, jene Krankheiten den von Maillot in Al-

gier beobachteten Fiebern gleichzustellen, da diese ein intermitlirendes Element

batten, was in den Beobachtungen des Hippokrates fehle.

In Ansehung des ersten Punctes will er sich nicht auf seine eignen

Beobachtungen, sondern auf die offentlich herausgegebenen Schriften fiber

die Klinik beziehen. So finde man in der von Andral neben den fievres

Zahl von Fiebern . die bald Gallenlityphoides ou dothienenteries eine grosse

ber, gastrische Fieber, Schleimfieber, bald anhaltende (synoques), bald ver-

Epli den. Er habe alle diese Falle aufmerksam

d Allaemeinen , wesentlich verschied
b denen d

11 i p p o k gefunden. In d Fiebern von Paris fehlten: d

\ sehr beunruhigender Symptome, d Frock

Zunge von de der zweiten Tage an, die Sp

d Schwarze

der Hypoch

der

drien, die Anschwellung der Milz, die im Allgemeinen dreitagigen Verdopp

lungen der Anfalle, die dazwischenlaufende und manchmal viel iiber 24 Stu

( haltende Kalte des ganzen Korpers, die Ianger anhaltende und oft

holte Kalte der ausseren Gliedniassen, die bl;iuliche Farbde-

die dazwischenlaufenden Ap\

e der Glieder,

Er tebt ind docl d ass

man

ptorn

<

der Clinique von Andral einige Falle finde, die durch ihre Sy

e den Schilderirag d Hippokrates nahe kamen : und d man

auch dem ppok rates einige F find elche , fiir sich

aliein genomnien, es schwer seyn wii d von ge Fallen draT s

zu unterscheiden. Ja er fiigt selbst hinzu , dass das, was er von einigen

Fallen der Klinik von And sage , audi d sey f

(Jene Epidemi weIche hie und da in jahrlich mehr oder weniger von

den Fiebern bef; O beobach d

ter dem Einflusse sehr wenig bekannter Ursachen sehen

n, wo man, un-

konne und in der

Phys. Classe. II.

\
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denen Maillot und T w i n i n a: ihre Beob ht hatten. k
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den Fieb Wenn

d

ber in dem Hippok h nicht

e besonderen Beobachtungen, sondern seine allgemeinen Beschreib

der Krankheits -Co h

Statt finde. Er theilt hieraufSt

bungen jener Const

so erkenne man , dass ein gleich
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,
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tionen erwahne. Nachdem er noch einige Benierkungen, die ich spiiler be-

riicksichtigen werde, nachgeschickt hat, glaubt er als Hauptresultat diese zwei

Satze aufstellen zu konnen: 1) die Fieber des Hippokrates entsprechen we-

der der fievre typho'j'de, noch den anhaltenden, gallichten, gastrischeu u. s. w.

unseres Klima's ; 2) sie nahern sich, durch ihre wesentlichen Charaktere, den

Fiebern , die in heissen Landern enderaisch sind.

Ob Fuster ((lessen schon in den angefiihrten Schriften gemachte Ein-

wendungen mir nicht durchaus widerlegt zu seyn scheinen) hierauf noch erne

Erwiderung gegeben hat, ist mir bis jetzt nicht bekannt gewordeu, vind hat

auch der Verfasser einer erst im Mai dieses Jahres (1843) in der Revue med.

hienenen Anzeige des dritten Band Li tt re's Ausgabe der Hipp

kratischen Schriflen (Corby) einer solchen nicht gedacht, sond

dass Littre darin auf die (friiheren) Einwendunge

tet, und seine iiber diesen Gegenstand geausserte

von F

M
ter g

Ueberl

wie es ihm (Corby) scheine, behauplet und vorziiglich auch, mit dem g

c hisclion Tc e in cierd Hand d e E enz d intermittirenden Elementes in

den epidemischen Constitutionen des Hippokrates, das Fuster darin nicht

linden wolle, bewiesen babe.

Je mehr ich mich aber gefreut und es mil gebiihrendem Danke aner-

kannt habe, dass Littre in einer Zeit, wo das Studium der alten Aerzte

von den Meisten so sehr vernachlassigt wird, seine eifrigen und immer lo-

benswerthen Studien €em Hippak rates und einer neuen Ausgabe und

I ebersetzung der Hippokratischen Schriften iiberhaupt gewidmet hat, urn so

ehr bedauere ich ihm in Ansehung seiner mediciuischen Beurtheilung der\ nienr

D asvon Hippokrates geschilderten Fieber nicht beistinimen zu konnen.

erste und dritte Buch von epidemischen Krankheiten, welche von den besten

nlfen und neueren Kritikern und auch von Littre zu den achten Schriften
ft

des Hippokrates gerechnet worden, sind auch meiner Ucberzeugung nach

wegen des hohen Geisjes der Beobachtung, der sich darin ausspricht, der

sorgfaltigen Ilucksicht auf die Jahues- Constitution, der trefflichen Schilderung

der allgemeinen Krankheits- Constitutionen, wie wegen der meisterhaft abge-

fassteiv einzelnen Kraukheitsgeschichten, und wegen der bedeutenden Bezie-

Q2
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h d \g zu aen vorhersagungen in Krankheiten so wicnugKrankh Icliti x
), dass ihr gegen-

S Nutzen nicht etwa mit L vorzuglich auf die darill zu findend

Bel tirungen b d le Fieb h eisser Lander zu be hen ist, dern sie

aucb zur Beurtheilung der Krankheilen in unseren Gegenden und zur lib

r Bild der Aerzte iiberhaupt b dweruen verd en 2 Und

1) Selbst Link (Ueber die Theorien in den Hippokratischen Schriften, nebst Be-

den Abbandl. d. Konigl.

1815. 8. 223 fg.), obgleich

merkungen iiber die Aechtheit dieser Schriften, in

Akad. d. Wissensch. in Berlin aus den Jahrea 1814

er so grossen Zweifel iiber den Verfasser dieser wie anderer Hippokratischer

Schriften geaussert, und ihm diese Biicher melrr von einein bloss beobachtenden

Naturforscber, als von einem Arzte zu seyn schienen, hat doch die darin ent-

haltene vortrefiliche Beobachtung und Schilderung der Conslitutionen wie ein-

zelner Krankheiten anerkaunt, indem er S* 233. sagt: „Vortrefllich werden die

„Constitutionen mehrerer Jahre in diesen Biichern geschildert, und es folgen

„darauf Krankheitsgeschichten , mit einer Genauigkeit erzahlt, die noch Muster

„ist. Die scharfe, treffliclie Beobachtung erhebt diese beiden Biiclier zu dem
„ersten Range der medicinischeu Schriften, nicht des Alterthiuns allein, sondern

„auck der neueren Zeit."

2) Nur einer solchen Ansicht gemass konnte ein hochberiihinter klinischer Lehrer

der neuesten Zeit, Be rends (dessen Ueberzeugung von der Wichtigkeit dieser

Biicher audi noch in einem seiner op. posthum., den lect. in Hippocrat. Aphor.

p. 375 ausgesprochen worden) in seiner trefflichen Schrift iiber den Unterricht

junger Aerzte vor dem Krankenbetle S. 15. sagen: „Jener fiir alle Zeiten grosse

„Meister der Kunst, Hippok rates, hat in seinen achten Schriften grossten-

„theils Geschichten hitziger Krankheiten geliefert: auf eben diese simplere Krank-
heiten beziehet sich auch der schatzbarste Theil seiner Vorhersagungen

; und
„warlich, der angehende Arzt, der seinen Cope zur Hand, beide mit einander

„vergleicht, wird sich melir Richtigkeit und Griindlichkeit im Urtheil erwerben,

„als wenn er noch so viele seltenere Falle (

„Aufange seiner medicinisch-praktischen Laufbahn angestaunet hatte." Und nur

(8 es fiir rathsam lialten, dass der
Lehrer zuweilen, vor deu Zuhbrern, eine meisterhafle Beschreibung einer Krank-
heit des Hippokrates oder Are taws lese und erklare, oder noch besser
einen gegemvartigen Rranken mit einem solchen Krankheitsgemalde vergleiche;
dass er den jungen Arzt bemerken lasse, wie scharf, wie genau, wie tief der
Biick jener Meisler war, und dass er ihn dann selbst die Forerun* ziehen

/

s
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diese Ueberzeugung von der Wichtigkeit des Gegenstandes hat niich auch

besonders bestimmt, meine Bcmerkungen iiber Littre's Ansicht bei aller Ver-

ehrum? desselben offen mitzulheilen.

Bel der Beurtheilung seiner Ansicht wercle ich ebenfalls besonders auf

die Beschreibungen der allgemeinen Constitutionen (aus denen nach dem Obi-

gen auch Littre spater Sfellen zu seiner Vertheidigung gegen Fustcr be-

nutzt hat) Riicksicht nehraen. In Bezug auf die bier in Betracht konimendcn

Fieber will ich aber, da Hauplarten unter den Benennungen xavaos, TtvgsTol

kclvgojoees , (pgsp^TiS hier vorkommen , ein Paar Worte iiber die Bedeutung

derselben vorausschicken , zumal da ich das von Littre wie von Fuster

daruber Gesagte weder fur hinreichend noch fur durchaus richtig halten kann.

bemerkt (p 571 iiljer d en Causus* d d e fal

chung d CSSClben d Fiebern unseres Klima's nicht irefehl

ten, dass aber die *\erzte, welche iiber die Krankheiten heisser Lander g

d cs

ben, oft bemerkt halten

emittirenden oder anhaltc

d das Brennfieb d er All \

den Fieb d
_

Clark in seinem Werke p. 122.: „D

ssen Lander sey. So sage

druck brennend (ardent),

wwenn er die Fieber aneewendet werde, behalle den Sinn, in welch&

„von den Alt genommen de d sey zu b achien als

da^ nur die Dauer eiuiger Tage babe, von EkeL grosser H

pin Fieber,

Durst und

litem Erbrechen begleitet sey#
" Aliein J. Clark d ess, wo er von

der allgemeinen Eintheilung der Fieber iiberhaupt handelt, und d

G zu hi lessen dass er das Brennfieb nu r fi

Krankheit heisser Lander halte. Ferner sagt Litt re er konnte dure! i

Vereleichuna: d S dass der Causus oder daseine neue vergieicnung aer oymptome zeigen,

Brennfieber nichts anderes als ein remittirendes oder nicht recht anhaltendes

Fieb der tier beissen Land es aber vor zu zeigen, dass in den be-

sonderen von Hippokrates erzahlten Krankheitsgescliichten Falle von Cau-

sey, ziehe

lasse, dass derjenige, welcher aus Mangel an Gelehrsamkcit zu diesen durch so

viele Jahrliunderte bewahrten Lelirern keinen Zutritt liat, beiitelt oder unbe-

tilelt, ewig eia Ilalbarzt oder Stumper bleibt. is
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X sus vorkamen, indem dadurch bewiesen werde, dass der Causus eine Varietat

der remittireuden oder nicht recht anhaltenden Fieber heisser Lander sey,

insofern er namlich vorher bewiesen habe, dass die Geschichten in den libris

Epidem. zu dieser Kategorie der Fieber gehorten. Er fiihrt dann eine Stelle

aus der Beschreibung der dritten ConstitulJon an, worin auch des Philiskus

gedacht wird, niacht bemerklich, dass der Philiskus, dessen besondere Krank-

heitsgeschichte von Hippokrates erzahlt worden, wohl derselbe sey wovon

er in den allgemeinen Bemerkungen iiber die Krankheiten der dritten Consti-

tution rede, dass dessen Krankheit, nach Hippokrates selbst, ein Causus

gewesen sey. Und so bleibe es ausgemacht, dass der Causus eine Varietat

der nachlassenden und anhaltenden Fieber sey, wovon Hippokrates Bei-

spiele in seinen Biichern von den Epidemien angefiihrt habe. Wenn aber

die Krankheitsgeschichte des Philiskus auch wirklich hierher gehort, und

wenn dem Hippokrates in Griechenland noch so %viel andere Falle, die

unter dem Namen jeaveos begriffen wurden, vorgekommen sind, kann man

wohl daraus mit Recht schliessen, dass der Causus nur eine Varietat der den

Landern eigenthiimlichen Fieb

k Z

sey, nicht auch anderswo vork

gt er, die Definition des Ca

Fieber begleitet von

lasse , die Zunge trod

Kaltern errege. Diese

Hit da

isus sey nach den Allen:

dem K'drper gar keine Ruhe
en ;

Defi

d schwarz mack

tion ist aus den

und das Verlang nach

den Galenischen Schrif-

befindlichen Definite med. , die v den Meist zu i unachten gerec

iusus, und Ga I

selbst l
) hat noch eine andere Art von Causus angenommen. Man h

de genommen. Sie passt nur auf d

dei

hten C

nam h unter d Brennfieber (Causus, febris ardens) ge S
haltend dreitagiges oder urn den andern Tag Exacerbationen machendes

Fieber mit brennender Elitze und chlich

k rauh

erstanden, von d

d schwarzer Zunge, oft

achten (Causus e:

Durste, gewohnlich aucl i

audiI hten A
T>

.quisitus, legilimus) ab falsch

(Causus nothus), wobei die Ilitze und der Durst nicht so heftig, auch d

Zunge nicht schwarz sey, auch nicht gallichte sondern niehr schleimice Au

1) In libr. Hippocrat. de vict. rat. in morb. acut. Comment. IV. S. 13.

«r
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leerungen Statt fanden, unterschieden.

vor, die

Man hat indessen diese Benennung

tiherhaupt auch durch grosse und anhaltende Ililze und Durst sich auszeich-

rienden Ficbern beigelegl. Auch kommen in des Hippokrates Biichern

von den Volkskrankheiten gar manche Geschichlen von Brennfiebern

sich nicht durch die dem achten Causus zugeschriebcnen Symptomc auszeich-

neten, und es ist zu seiner Zeit wohl das Wort Causus nicht in dem stren-

gen Sinne wie von spateren Aerzten genommen worden.

Ueber die Phrenitis sagt Littre (p. 571.), man konnle, hidem man be-

ke, dass Hipp ok bestandiff dieselbe neb dem C

dass diese beiden Affect zu derselben pathologischen Kkennen

gehort

braucht babe, werde hier noch die Fraee auf eine sicherere We

b

hab Ab das A was er fur den C ge-

d D Kranke der 2ten Serie des 3ten B

krates als mit einer Ph behaflet bezeichnet word

die besonderen Krankheitsgeschicht d Bfich von

sey

N

d

von H
sch

PP

en

seyen ab

Epidemit

Geschichl den und anhahenden Fiebern heisser Land Also
*

sey die Phrenitis eine Yariet'at dieser Fieber. So wie ich aber den Vorder-

satz keinesweges fiir ausgemacht halten kann, so kann ich desshalb auch den

daraus gezogenen Schluss nicht ohne Weiteres gelten lassen. Uebrigens

sey die Definition der Phrenitis nach den Allen; heftiges Delirium mit star-

kern Fieber ; Flochenlesen 3 und kleinem und zusammevgezogenem Pulse

(Caelii Aureliani acut. morb. Lib. I. c. 1.). Allein das Wort Phrenitis

ist schon von den Alten in verschiedenem Sinne genommen, insbesondere

auch ein anhaltendes mit Fieber verbundenes Delirium, nicht immer ein hef-

tiges und wildes, darunler verstanden worden. So hat sich auch Galen us

nicht bloss in dem Commentar zu den libr. Epidem., sondern besonders auch

in dem Comment. I. in Hippocrat. praedicl. libr. I. Ed. Kiihn, Tom. XVI.

p. 492 sq. ge'aussert, iiidem er sagt: „Nempe Hippocrates in libris epidemio-

;
,rum, ut in eorum docuimus commentariis, continuum earn, quae cum

„acuta febre est, dementiam, phrenitin appellare videtur ; continuam au-

„tem dixi, quia nonunquam in vehementium febrium vigoribus desipientine

„superveniunt, sed in declinationibus confestim sedantur. Nlairea&cti si-

„quidem, insanire, omnes homines dicunt eos, qui desipiunt citra febrem,
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11
mentis vi<rore

q in febre id p

dit, app et

feb

§a.\i\gii<Tai et itagct^g

quod vero in feL

i et

, phrenitin vero non app

i et

o coutinuo del Continuitate iffitur d

»» febre fiat, phrenitin agnoscemus, nihilo vero minus ph

quodq

„dicimus, quicunque comatosi quum sinl, i

„atque a praesentibus expergefacti stupefact

haben sich Foes (Oecon. HippocraL), Gon

sapiunt, sed delira loq

imilsimiles d Eb

ten (Comment, in Boerh Aph
die ehemaligen hiesigen beriih

tid. et febr. mal

771

tD

)rraus (Definit. med.), Van Swie-

u- 773.) u. A. geaussert, sowie auch

P, Brendel (de cognatione phreni-

et de phrenitide) und Schroder (de indole et sede

Leh

phrenit et paraphrenia) , d ische Abhandlungen iiber diesen Gegen
d wohl vor anderen hier beriicksichtigt zu werden verdient batten. Und

besondere Brendel, dieser acht Hippokratische A welcller in

der zuerst angefuhrten Abhandlung so schon die Verwandtschaft der so^e-

Paraphrenitis mit bosartigen Fiebern nachgewiesen und d le k

heit so meisterhaft

Schriften unter der Phrenitis

geschildert hat, bemerkt (§. II.) , dass die Hippokratisch

beariff& d d

ira weitesten Umfange h die Paraph

p"

hinzugesetzt: „In praesagiis signisque phrenitid am-

passim occurrentibus, imprimis in h

(Lib. I et III. Epidem.), non saltern paraphreniiide

Ph

p'

quisquis observandis aeg

deprehendet

pau lo

n b

diosius op dedi(: sed in iisd ^

dvertet innuraera, q

n bus ita respondent* ut ovum ovo similius esse

qua

n

ii

ista cum acuta febre taciturn

quaeque, ut ait, melanch
bscura, cLaaty

eq Ita d

hil soporis hab

d

11 sive febrium S

„cit esse, atq

zumal in dem

alibi ferina vicissira appell

geren Sinne, in welchem s

contingunt, et paraphrenitidum

o loco valde phrenitica di-

Ub die Ph
'

den , weder

in der Oeco

b dem C bes

von Littre genommeu wor-

indig (wie sch him ea re ren F
Hippocrat. uuter xctvaos angefuhrten Stellen und besond

uch aus dem hernach noeh , aus den lib Epidem lb Anzufiihrend

h ergiebt), noch hangt der phrenitische Zustand iiberhaupt durchaus noth
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weudi* mlt dem achten Causus zusammen, sond er k besonders auch

hosartigen Fieb Gegend ht fet

Was nun das Verhaltniss des Causus und der Phrenit den vier von

Hippok beschrieb Co betrifft, so k d ersten

nur bei wenigen Brennfieber vor
I

d diese waren sehr eelind und

laufend, sie bracht selb b

duna es starben d Kranken nicht daran.

incht dle Rede.) B ielvieien k aber d

nigen Nasenbluten h

der Phrenills ist hie

Geschwiilsle der Ohrend

ervor

8

(Oreillons, der Mumps) vor, die aber bei alien olnie Naclitheil vergien-

gen bei

tarb

ielen cb katarrhalisch n e und d Schwindsucht an der

r
\

der zweiten Constilulion kanien anhaltende und Wechselfieb baner

bei wenigen Brennfieber (xavaoo^ d von letzteren wird b

dass die Kranken an denselben am wenigsten gelilten h dass h

\veder Bl der Nase od

sey noch sie delirirt h
•t

weniges und bei wenigen gefl

dass alles Lbrige leicht zu ertragen war, dass

( Krankheit sehr regelmassig verlief, b d meisten mit den Intermissio-

nen (die Tage der Intermission mitgerechnel) in siebzehn Tagen entschieden

worden sey, und dass er von keinem wisse, der am Causus gestorben oder

bei welchem Phrenitis entstanden sey.

In der dritten Constitution kamen ini Winter bei vieien Lahmungen vor,

die bei manehen schnell todtlich wurden; hierauf Brennfieber, die vor dem

em sehr hFriihling anfiengen und bis zu d

hielten. Von denen, welche die Krankheit gleich

d Irocke S mer an-

il S

>rbei seyn

ini Anfange des Friihlinges

die meislen durchgekommen, und nur wenige ge-

Dagegen waren die Fieber, als der Herbst und Regen einge-

befi

treteu dtlich d richt v iele zu Grund Dabei wird ch von

den Brennfiebern bemerkt, dass diejenigen, welche wohl und reichlich aus

der Nase geblutet hatten, dadurch besonders erhalten worden zu seyn schie-

uen, und dass seines Wissens keiner, dem in dieser Zeit das Blut gut

geflossen, gestorben sey. Denn, dem Philiskus, wie dem £paminon und

Silenus sey am vierten

Phys. Ciasse. II.

und funften Tage nur wenig Biut

R
aus der Nase
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getropfelt, und sie seyen gestorben. Der Fall des Philiskus gehorte also audi

in der Hinsicht zu den Ausnahmen. In diesem Falie ist allerdings auch nicht

von dem Durchfalle (den Littre T. II. p. 541. unter den Symptomen der fievre
• a

typhoide hervorhebl) die Rede; aber in sehr vielen anderen von Hippokra-

tes beschriebenen Fallen ist er allerdings vorgekommen , so wie er auch

oft in unseren Fiebern, und audi den nicht zum sogenannten Abdominalty-
if fa ii -

phus gehorenden, bemerkt wird. — Bei manchen entstand auch am sechsten

Tase Gelbsucht, welchen aber durch krilischen Harn, oder Bauchfluss oder

reichliches Nasenbluten geholf'en wurde. Bei manchen entstanden auch

ruhrartiffe Zufalle. Wenn bei manchen kein Blut aus der Nase floss,

aber an den Ohren entstandene Geschwulste verschwanden, ausserte sich

eine Schwere an der linken Seite des Unterleibes und oben an der Hiifte;

wenn aber Sclimerz nach der Zeit der Krise entstanden war, und dun-

ner Harn abgieng, fiengen sie an etwas aus der Nase zu bluten, und es

erfolgle dann spat die Entscheidung. Bei Weibern (von denen damals

viele krank wurden, schwere Geburten hatten und noch nach der Geburt

krank waren) erschien oft in Fiebern die Menstruation, bei manchen auch

Nasenbluten, und es war, Soviel Hippokrates wusste, keines gestor-

ben, bei dem etwas der Art gehorig erfolgt war; schwaugere kamen aber

sammtlich zu friihe nieder*
•

Hierauf wird (Ed. Kiihn, T. III. p. 401 — 402.) noch nahef von den

um die Nachtgleiche bis zu dem r

Untergange des Siebengestirnes und ge-

gen den Winter vorgekommenen Brennfiebern gehandelt und bemerkt, dass

da auch die meisten phrenitisch geworden und die meisten von diesen gestor-

ben seyen , wahrend im Sommer wenige es geworden waren. In den Brenn-

iiebern wurde es schon anfangs angezeigt, bei welchen der schlimme Aus-

gang hevorstand. Denn gleich anfangs war das Fieber heftig, doch geringer

Schauder vorhanden, sie konnten nicht schlafen , hatten Durst, Ekel, geringen

Schweiss an der Stirne und um die Schliisselbeine, keiner aber am ganzen

Korper, sie sprachcn viel irrc, hatten Furcht, Missmuth, die Extremitaten wur-
*

den etwas kalt, hesonders die aussersten Theile der Fiisse und am meisten

der Hande, die Verschlimmerungen erfolgten an gleichen Tagen. Die meisten

hatten aber die grosslen Beschwerden am vierlen Tage, der Schweiss wurde
'

s

/
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iiberhaupt elwas kalt, die ausseren Gliedmassen wurden nicht nielir warm,

sondern waren blaulich und kalt, und die Kranken hatten Leinen Durst nielir;

der Harn wurde sch warz , sparsam und diinne; der Leib verstopft; es floss

bei denen, welche diese Zulalle hatten, kein Blut aus der INase, sondern es

tropfelte nur wenig ausj es kam auch bei keinem derselben zu einem Buck-

falle, sondern sie starben am sechsten Tage unfer Schweiss. Bei den Plire-

nitiscben kanien zwar nicht alle angefiihrten Zufalle »or f es erfolgte aber bei

ihnen meistens urn den eilften Tag, bei manehen auch urn den zwanzigsten,

die Entscheidung. Bei welchen aber die Phrenitis nicht gleich um den drit-

ten oder vierten Tag angefangen halte, sondern die sich in der ersten Zeit

leidlich befanden, kam die Krankheit um den siebenten Tag zur Heftigkeit.

S es auch Sect. tert. p. 409 : d el de Fieber b i

m
di

anchen gleich im Aniange sehr kraftig sey und zum Schlimmen fuhre, um

Zeit der K aber und b der K bnehme, bei manehen aber geliud

nd verborgen anfange, von Tage zu Tage aber zunehme und schlimmer werd

ber ffearen die Zeit der Krise und in derselben, besonders stark sich aussere u.s.\^t>

In der xctTctatuais Xotuco^S (Status pestilens) kamen bcisartige R

sen, Beschwerden in

tischen Zufallen (xai

an den Geschlechtsth

Schlunde, F rhler der Stimme, Brennfieber mit phreni-

tygsviTixoi), Schwammchen im Munde, Geschwiilsfe

(al&Qiois (p Augeuentziindungen, clv&Q

Durchfalle, Wassersucht und bei vielen Schwindsucht : ausserdem auch an

dere Fieber: b Schwammchen und G

Gesch

Mund FI

Geschwiilste an denselb{oevfJictTCL) auf die Geschlechtstheile

,

und um die Leistengegend, feuchte, langwierigc, schmerzhafte Augenentziind
m

^en, mit Auswiichsen auswendig und inwendig an den Augenfiedern, wodu

ielvieien Feigwarzen (avxa) nennt, auch

d

das Gesicht verdorben wurde, die ra;

Auswiichse auf anderen Geschwiiren ui
J . :

e faulige (trif^) genannt werd

Pusteln (ixSvjjiciTct) und grosse Flechten ; endlich ruhrartige Zufa

vieie Auswucnse aui auucrcu ucscuwurvu una an den Srliamlheilen; im Som-

mer viele avSgaxes, und andere Ubel, d

hsellieb Bekarm li h man einzelne der anireeebenen Zuf;

bald f die Pocken, bald auf die orientalische P auc h f die L

seuche bezogen , worauf bier naber einzugehen nicht der Zweck dieser Ab-

R2
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dlun^ w b d liier Letracht kommenden B
trifft, so fandcn dabei anfangs

Fieber (jfvgeTOS ovk c£vs nach der von G

Schlafsucht, Ekel, Schauder, nicht hitzi^es

L Leseart), uch der heft

gezogenen h von

Durst, noch Del
Statt; es tropfelte wenig Blut aus der Nase, die Verschlimmerungen kamen
b d meisten an d T denselben traten gessen

Lahmung der Glieder und Sfimmlosigkeit ein; die iiussersten Theile der Fiisse

d Hande wurden kalter, am meisten urn die V

gsam und nicht gehorig \vi der

5 d sie

die Kranken ihre Besinnung wieder und sprach sie h

d so erhielten auch

itten enlweder be-
dige Schlafsucht, ohne zum Schlafe zu kommen, oder beschwerliche Schlaf.

jkeit; die meisten hatten rohe, dunne und rer hliche Durchfalle, der H
h, diinn und hatte nichts kritisches oder

nichts kritisches b den so Befallenen, ind

gutes;

wedei

h

fluss, noch sonst einer der eewohnlich

geh

zeiffte
; h

Bl

b d das Schick

sie star-kritischen Absatze erfolgte;

sich brachte, in unbestimmter Ord
g, meistens um die Zeit der Krisen, manche, die lange

h Schweissen. So verh

dtliche Weise befi

ch die Zufalle b
5

denen, welche auf
waren. Ahnliche kamen auch bei den Phrenitisch

vor. Diese waren aber ganz ohne Durst. Auch hat keiner der Phrenitisch
heftig geraset, wie es bei ande

dere Schlaft

en der Fall igt, sondern

d Betaubung gedriickt i

kamen durch eine

In diesen bosartigen Fallen war also der sonst bei heftigen Bremifieb
gleich der brennenden Hitze sich so unausloschlich zeigende Durst nich
tig; es fehlten auch die gallichten Durchfall

pathognomonische Symptome immer,

h

G e u us gsvo

sucht und Schauder

meinte auch Galen
d

me immer, doch
I

(assidentia) derselb

sonst selten dab<

I
welche

ft dabei

n sind.

wenn

orkon

ch ht

iramen oder nach

d es waren Schlaf-

ork gegen Dah

des Durstes und der brennend

), dass Hippokrates den Causus an dem Anh
Hitze, wie die Phrenitis an d haltend

?
I

J

1) In Hippo era t. Epidem. III. Commentar. III. XXXIV. p. 690.

•
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Delirium, zu erkennen scheine, dass also, wenn auch die Kranken nicht sehr

dursfiff waren und nicht s

d nannlen

sehr heflig brennten, (lurch die ganze Krankheit aber

Symptome Statt fanden, die Krankheit ein Causus genannt

de. dass aber auch deres hitzigeres Fieb de . so d

es den Korper schmelze ui

Es werde aber nicht Brennfi

d galJichle und colliquative Ausleerungen bewirk

gen wenn ht hallender D
d brennende Hitze dab

gekommen , d

Auch sey es selten, was in d

Krank m t seh

sowie

#edi

d as Fieb

hatt

micht hr h ch d
— —

dalier Hi ppok rates d aus-

driicklich bemerkt habe, sowie den Unistand ' dass die Kranken nicht d

sonstlirirt hatten, indem

Eben so hat er es zu den

h D b d Brennfieb St d

E gerech dass die Exacerb

h den ^leichen T Statt fanden, indem die Brennfieb

a lie hr hitzige Fieb den gleichen T haben pfl d

hat auch l
) die Kalte der aussersten Theile der H'ande und F

hatten , erklart

bosartisen Wechselfieb

der Symptome, welche die

rt. Es ist also hier weder

Krankh jener Zeit

D Brennfiebern • noch

d von anhaltenden bosartigen Fieb d

d die durch eine besond epidemische Const veranlasst wurden

d nicht bloss in Griechenland und heissern L'andern, sondern auch and

vorkonimen konnen 2
) \

Aus allem Diesera erhellet nun wohl, dass Hippokrates nicht bloss

rennfieber, sondern auch andere anhaltende Fieber wie gutartige Wechsel-

tu

[1) A. a. 0. XXXVIIL

2) Dass die sechzehn Kranken, deren Geschichte auf die Beschreibung dieser Con-

stitution folgt, von Krankheiten anderer Art, als in dieser Constitution ange-

fiihrt werden, befallen waren, ist schon von Gal en us (Comment. HI. in III.

Epid. Text. 71. Ed. Kiihn, P. XVII. P. I. p. 736.) bemerkt worden, sowie denn

liberhaupt nicht alle besondere Krankheitsgeschichten, welche in den Biichern

von epidemischen Krankheiten mitgetheilt worden, zu. den hier beschriebenen

allgenieinen Constitutionen gehoren, zum Theil durch besondere Ursachen be-

wirkte Fieber und auch andere Krankheiten betreffen.
w
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fieber vor sich gehabt hat, tmd class auch d Fieb

hmm als xavtiQi d

ommen d. d

gero) xctvacodees

lit die dem vongek

Causus zugeschriebenen Merkmale h

o efiih xv (1

ern , weJch

gar manch<

e vou

spateren Arzlen unterschied

t

Hiernach will ich das von Liltre iil) d Typ d von H PP
krates beobachleten Fieber Gesagte und das diesen zuireschrieb

C5

de Element beriicksichtio:

So wie L
\

d der Name des anhaltenden Fieb

der Py
n
desHippokrates oder der altesten griechischen iiberhaupt

dem grossen remittirenden oder anhaltenden Fieber gegeben worden, das in

von d

Landern endemisch

i in der zweiten Cc

h besond fiur c
. .

d

vorgekommenen Fieb
• •

namlich gan haltend und gar nicht «>(£

kteristisch

gesagt word

okov xct) ovSsv SKke'ntQVTes), aber bei alien auf dreitagige Art heftigei

Tage leichter, an dem and Ten .schlimmer gewesen seyen £

VOL $6 TtCLVl T§lTCtlO$VSCt' T§01tOV.
'

pofjtevot). Dass aber anhaltende Fieber um den dritten Tag starkere E

fxtav $1&QVTES XCtl fJiiclV TTctgcfc

b haben, wird nicht bl

dern auch

Griechenland und heissern Land
deren eem'assigteren bemerkt

* 4 b

Stell
Ebenso beziebt er sich (T. II. p. 568.) besonders auf eine andere

dem ersten Buche der Epidem. (Ed. Kiihn, T. III. p. 408.), worin von

den Fieb die Rede

Tage und I

Nacht ui

sey
**

der Nacbt
m

d d

tjfjtigW sxovai

I am Tag

von denen

lanche dage

l

he ihre Anfall

d Anf; in

h

VVXTCt StCt\ei7tOV<Tt , o<

itvgeTol £,

der

fxlv

irovviv Im d Band

s vvxrct s'xovffip,. vmegyv
e

ders hervorgehoben wird, h

XII

$ict\s

die ganze Stelle noch b(

hinr sie b eise dass H
k den anhaltenden, remittirenden und intermittirend

PP
Fieb nur

Classe mache; sie konne selb
•

f die Fieber beschranke he entweder h

h genannt werderr, wenn man sich

:issen oder sumpfigen Landern
eigen seyen u. s. w. Es ist indessen hierbei zu bemerken , dass nach der ee

wohnhchen, auch von Littre in dem Texte beibehaltenen Leseart. zwische
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den Worlen rtvgerot fcvvexses die: o* f*lv stehen, und dass es hiernach

heisse: „ Manche Fieber sind anhallend, manche befallen am Tage, setzen die

„Nacht aus u. s. w." Welches aber auch die wahre Leseart seyn mag, und

auch Hippok rates in dieser Stelle eine Analogie der anhaliendenwenn

Fieber mit den intermillirenden ausgedriickt haben solhe ^ so sind doch sonst

die meisten von ihm in den libris Epidem. geschilderten Fieber wirklich an-

haltend nachlassende, die gar nicht aussetzten
,
gevvesen. Allerdings hat Hip-

pokrates auch von Wechselfiebern , die er vor sich gehabt, gesprochen
f

und zwar besonders in der zweifen Constitution, wo gerade nur wenige und

leichtere Brennfieber, um so mehr aber (Ed, Kiihn, T. III. p. 390.) dreila-

gige Fieber, die indess regelmassig verliefen und mit dem siebenlen Anfalle

entschieden wurden, wie audi viertagige und andere sich zeigten; dessgleichen

in der vierten oder sogenannten xciTciaraais Xoifxoo^vs > wo sie schwerer und

anhaltender waren. Eigentlich bosartige Wechselfieber gestehe ich aber in

den in diesen achten Biichern von den Volkskrankheilen gegebenen Schil-

deruneen von den Brennfiebern nicht finden zu konnen. In dem sieben-

ten Buche von epidemischen Krankheiten (Ed. Kiihn, T. III. p. 685.),

welches allgemein zu den unachten gerechnet wird, heisst es zwar, dass

j in Sommer mehr die Cholera und intermittirende Fieber vorkamen, und

dass diese zuweilen bosartig wiirden und in hilzige Krankheilen iibergien

gen Wenn aber auch solche bosartige Wechselfieber, die mit Schlaf-

sucht u.s. w* verbunden sind und schon in dem zweiten, dritlen oder vierten,

ja ersten Anfalle todten konnen, den alien Arztcn nicht so g'anzlieh unbe-

kannt gewesen seyn solllen, wie manche neucre Arzte glaublen, wenn auch

Spuren derselben bei dem Caelius Aurelianus, Gal en us, Aetius u. A.

sich finden, wie besonders einer der grundlichsten Ilistoriker unter den Arz-

Jen, Ackermann, schnn in der Vorredc zu seiner Cbcrselzung von C leg-

horn's Schrift iiber die epidemischen Krankheiten in Minorka , dessgleichen

iiorsieri (inst. med. pr. V. I. §. LXX.) l
) bemerkt hat, so sind sie doth erst

von Mcrcado, Morton (welchcr treff'liche englische Arzt selbst zuerst da-

1) Dieser hat jedoch audi f. LIU. geanssert, dass sie dem Hippokrates. nacK

seinen achlen Schrifien zu lirtheilen, unbekannt gewesen zu seyn scliieneu.
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von gehandelt zu haben glaubte und der wenigstens zuerst diese so hochst

gefahrlichen Krankheiten durch die China zu bezwingen gelehrt hat), Torti,

daun vonWerlhof, Senacu. A. deutlich und genauer geschildert worden.

Viele anhallende Brennfieber, wie sie Hipp ok rates geschildert hat, welehe

durch Nasenbluten, gallichle Ausleerungen u. s. \v. entschieden wurden, moch-

ten auch wohl die China entweder gar nicht oder nicht so friih wie bosar-

tige Wechselfieber erfodern oder ertragen. Waren sie aber dem Hippo-
krates auch vorgekommen, so wiirde das wieder nichts fur die Meinung

von Littre beweisen. Dass uberhaupt anhallende Fieber zugleich mit Wech-
selnebern herrschen konnen, auch in diese iibergehen und umgekehrt, ist ja

ebenfalls nicht bloss in Griechenland und in heissen Landern, sondern auch,

wie hernach noch naher gezeigt werden soil, in anderen gemassigteren be-

merkt und die Verwandtschaft der remittirenden und interraittirenden Fieber

in Bezug auf Ursachen und Character wohl anerkannt worden. Wenn nach

Littre (T.III. p.XIV—XV.) die anhaltenden gastrischen, gallichten und andere

Fieber in dem Klima von Paris sich nicht mil Wechselfiebern verbinden, die

Wechselfieber daselbst jetzt wenig geniein seyn und selten ernslliche Compli-

cationen haben, und desshalb auch die remittirenden und anhaltenden Fieber,

erga

-welehe sich daran schlossen , seltener seyn sollen, so ist uberhaupt zu be-

merken, dass es bei diesem Gegenstande auf das Verhaltniss von Paris allein

gar nicht ankommen kann. Er halt es indessen fur moglicb, dass in <

genen Jahrhunderlen Paris viel mehr als jetzt interraittirenden und d;

Verbindung stehenden Fiebern ausgesetzt gewesen sey, und setzt selbst hinzu, dass

nach Viller me ehemals zu Paris Epidemien von Wechselfiebern fast alle Jahre

Statt gefunden; dass sie aber aufgehort hatten, so wie das Pflaster der Stras-

sen und der Abfluss des Wassers aus den Hausern in die Seine der Gegen-

emer besonderen Sorgfall geworden sey. Ahnliches ist aber an vielen

anderen Orten und auch hier bemerkt worden. Zimmerraann sagt in sei-

nem beriihmten Werke von der Erfahrung, Th. II., B. IV., C. 5.: „Die Wir-
„kungen der Diinste stehender Wasser habe ich auf meinem eigenen Leibe zu

der Zeit schon erfahren, da ich mir dieselben aus Biichern viel lieber bekannt

gemacht hatte. Die beinahe so kleine und beinahe so sehr als der oft trockene

Ilyssus gepriesene Leine tritt in Gottingen zuvveilen iiber ihre Ufer heraus,

ii

u
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kleinen Theil dieser Stadt sumnfijrf. und (

» h nieh th s hender Wa Ich I.

?9 pfigten Q und ppok (1

Schanzgraben sinci

licbl welt von die-

kranken Philiskus

w bemerk dicht an den Scb a h d v iel-

Alii d„ .«.«g nut dem Tertianfieber, sowohl als das gauze Haus des Herrn von Hal-

„ler, bei dem ich wohnle, damit geplagt. Die von dem Maschgrunde und

„dem Schanzgraben entfernten Quarliere der Stadt blicbcn von diesen Fiebern

„ganzlich frei, die bei uns und in den nah gelegenen Iliiusern nur mit dem Win-
„ter aufhorten." Seitdem die genannten Schanzgraben meistens ausgetrocknct,

zur Erweilerung des botanischeh Gartens und zu anderen Anlagen benulzt nor-

den sind, haben iene Wecliselfieber hier zu

dem, dass sie nur in mai

sich zeieen, bekomme ich

er zu herrschen aufgehort, und i

ben Jahren bei besonderer epidemischer Const

Wecliselfieber Leid das akad

P ilal gewohnlich nur aus der Gegend von Seeburg und anderen benachb

ten Orlen wo de Wa sich befmd Aber desshalb fehl d

auch hier uiclit hallend-remittirende gastrische, gallichte und andere Fieb

die ja iiberhaupt ohne alle Verbindung mit Wechseliiebern vorkommen k

Ubriffens komnien allerdings, wie la nest anerkannt worden, db b
ten Brennfieber ofter und heftiger in heissen Klimaten vor, wiewohl auch darin

nicht bloss jene heftigen Fieber, sondern oft auch gelinde gallichte und andere

Statt finden. Wenn aber auch die von Hippokrates beobachfelen schwe-

ren Falle achter Brennfieber denen der heissen Lander ahnlich sind, so werden

doch auch ahnliche in anderen gemassigten Landern gefunden i So wie sie in

1) Fuster (des malad. de la France p. C13 s.) hat zwar zugestanden, dass die Beob-

achtungen des Hippokrates sich auf die Krankheiten heisser Lander beziehen

lassen, aber auch geaussert, dass es verschiedene Arten vou Fiebern in heissen

Landern gebe, und dass die Beobachtungen des Hippokrates sich auf meh-

rere Classen von Krankheiten bezogen.

emzigen regelinassig

Und wenn er weiter sagt, dass die

den Beobachtungen des Hippokrates vergleichbaren

Krankheiten die des tropischen Theiles unserer Zone, z. B. die des siidlichen Ila-

lieus, des Siidens von Spanien, der Inseln des mittellandischen Meeres und des

Siidens von Frankreich seyen, so hat er doch auch (p. 605 s.) bemerkt, dass

man ahnliche und manchmal selbst identische selbst in Paris sehen konne, wor-

Phys. Classe. 1L s
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den dlichen Theilen unserer Zone haufiger sind, so den sie manch

au

et

ch dlicheren Th derselben bemerkt Schon F o r e s t u s (obsei

nedic, Lib. II.), Fr. Hoffmann u. A. haben ausser den

fuhrten franzosischen Arzten interessante Beobachtungen dariib

von F

getheilt. Aus diesen ist insbesondere auch

seren Gegenden sehnell mit sehr heftigen u

seh dass sie auch un-

d beunruhigenden Zuft

ten konnen, dass die Zunge schon in den ersten Tagen trocke

dass auch den and

se
)
n kann

Tag heftigere Anfalle eintreten u. s. w. *)

D von L ch zu den kteristischen Umstanden der Fieb

heisser Gegenden gerechnete Affection der Hypochondrien, die Spannung, \

der Druck, Sch

scher Affection

denselben, komnit besond Fieb

unseren Gegenden so haufig vor, dass ih

heit in Paris sehr auffallen muss; und denselben Fieb

em mit gastri

angebliche Sel

n ist auch de

hm der fievre typhoide zugeschriebene Kopfschmerz iiber den Auffenhoh
len ganz gemein. Der ebenfalls zu den charakteristischen Umstanden der F
b Gegenden gerechnete Schmerz im Nacken fehlt ebensowenie
unseren nervosen und anderen Fiebern , und

d es doch fassenden Ansicht

1 er auch nicht Statt fiind

den Fiebern eben nicht en

sprechen oder an die schon von Hippokrates und Galenus getadellen Spit

findigkeiten der Knidier erinnern, wenn man auf eine solche Modification w
auf manche graduelle Verhaltnisse einen wesentlichen Unterschied iener Fieb

d WOlite. So ist auch zwischen den Gallenfiebern h Lander und
den heftigeren gallichten gemassigterer Gegenden kein wesentlicher Unterschied

neh D ber h in Paris Gallenfieb n ht so selten , wie

iiber er auf die Beobachtungen von Baillou, wie von Geoffroy, Malouin,
P

)

§. V.)

auch in unsern Gegenden an den gleichen Tagen

(Diss, de cognat. para-

nanique febres in pares dies,

+

„non immerito cum Hippo crate timemus, vel nostro sub coelo: cui tot alia

„respoudere videnms Hippocra t ic a, etsi nonnulla justos a coeJi wrporumqtie
„et victus discriinine limites recipiant."
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auch

dern

im

(T. II. p. 540.) b

Allgemeinen gelh

l p i son dern §
der oder wenicer h

d (wenn sie

t>
als die in heisscn Lan-

) darunter auch heftige sind, ist nach de P d and

hon von Fuster angefuhrten, Arzten mitgetheilten Beobacl

nicht zu laugnen, und noch neuerlich ist eine Schilderung der Epidemie d(

selb im Jahre 1839 von Gendrin (Traite philos. de Med prat. T. II

679 sq, u. T. III. p. 112 sq.) mitgetheilt word

nicht bloss den dreitiigigen oder doppeltdreitag

Fallen die Umwandlung des remittirenden Fiebers in

derselbe iibrigcns auch

tr Typus, sond

em d

kt h Wenn Littre behauptel d

S Paris irezeiirt h so ist

e sich

bemerk

h

d

Hippokrates in Griechenland wie von and

ass sie a h von

Arzten andererL

der besond fur Krankh heisser Jahreszeiten, des S und zum
Theil auch des Herbstes, erklart worden sind.

Dass man aber auch in gemassigleren und nordlicheren L'andern in der-

selben epidemischen Constitution schwere WechseJfieber und anhaltende, die

seibst den Brennfiebern ahnlich waren, beobachtet und auch langst eine Yer-

wandtschaft derselben anerkannt hat, davon konnen wohl schon Sydenham's
classische Schriften einen iiberzeugenden Beweis abgeben. Di eser sagt ins-

1664besondere in der Schilderung der Constitutio epidcmia ann. 1661

Londini (Op. Ed. Kiihn, p. 32.), in welcher dreitagige und viertagige Wecb-
selfieber und anhaltende Fieber theils auf einander folgfen, theils zugleich vor-

kamen, von einer Tertiana mali moris, dass sie von den intermittirenden Fiebern

anderer Jahre sich so unterschieden babe: "Ae<rri paroxysmus atrocior, Jin-

„gua magis nigra siccaque, exlra paroxysmum ctTfvgs^ia obscurior, virium
• • • * " 1

et appetitus prostratio major, major item ad paroxysmum ingeminandum pro-

„elivitas; omnia summatim accidentia immaniora, ipseque morbus, quam pro

„more febrium intermittentium, funestior etc." Weiter sagt er: "subsecula

„est febris continua, ab intermittentium autumnalium genio in hoc tantum

..abhorrens, quod hae statis solum temporibus, ilia continenter urgebat.

„Etenim eodem ferme modo aegrotos adoriebantur: qui ulrisque pariter vehe-

„menter laborabant, vomituriebant, cum partium externarum siccitate, siti,

„linguae nigredine ; et sudoribus, sub morbi finem, materia morbifica in utris-

S2

%
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„qiie promptissime exterminabatur." Und p. 34 : "At praeter symptomata, quae

„ceteras febres stipabant, dicta febris sequentibus insuper urgebatur: aeger

q non b eb

b consternatio, P

,
lingua sicca et nigra, ingens

externarura siccitas. Urina ubi-

que vel crassa, vel tenuis, utraq d In morb

declinatione, diarrhoea, nisi forte medicus principio ob

bat: und pervicacior redd d dfli<*ebat. Sed

prop d vix ultra diem 14. vel 21. perdurab

temp

prius

bort d

superjunge-

suopte inge-

quo prim urn

suuore vel pot 1em mauored rbmorbus solveIveb ur:

unnae prodibant, quod plurimum evenieb

neque

" Es

kamen auch, besonders bei vernachlassigter oder scblecbter Behandlun^ noch

dere Sympt lb Phrcnifis mit wildem D lum inn zu. Ahnlich

kungen hat ein derer trefflicher enirlischer Arzt, Pringle in seinenb

Beobachtungen fiber die Krankheiten der Armee in Bezug auf sumpfige und

IJbe

landc hand

nordlich

Brande)

k: "D

Lander gemacht. So sagt er (S. 7. der deutsch

wo d Luft d den Krankh

derer sumpfig

Herbstepidemie und herrschende Krankh

der Nied

dieses i d

L er ist F ttirender A

v

lich ein

testen G

d
§

9 •

d

Gattung, welches in den feuch

egenaen und schlechtesten Witterungen, als ein dopp

ttirendes. od gar als brennendes Fieber ersclieint. S hsenr

ber auch diese Fieber ihren Typum, nach dem Unterschiede in der Beschaf.

?>fenh der Korper und anderen Umstand v d d sie doch alle

leich Denn ob gleich im Anfange der Epid w e n d e

Hitze, oder viclmehr die Faulting der Luit am starksten ist, eine anhailend
„oder remiltirende Gestalt anneh so werden sie doch

Eude des Herbsles ordeniliche Wechselfieb F
Krankh im Jal

gt er von den
ire 1 748 (S. 72.): "Die Epidemie zeigte sich zuerst und

chlimnisten unter der Gestalt eines brennend Fieb ers. Die L
den plot/Jich mit einem heftigen Kopfweh und oft mit einem Irrereden befal

»len. Wenn sie bei Verstande waren. k]

„zen d k

S sie auch1 rke S
iid den Lenden, hcfligen Durst, brennende Hilze, tib

»)
keit und Beklemmuns- in dem Magen, Wiirgen und gallicbtes Erbret> &
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,Bei andern gieng die Galle unterwarls ab, rait St d S

Leibe. Gemeiniglich remiltirte das Fieber eleich vom Anfan«re, besond

„nach dem Aderlassen und den Ausleeningen der ersten Gange: wenn ab

11
diese Mi versaunit d blieb d kh fa

In den Beobachtungen iiber die Herbstfieber (S. 201 %.) wild auch neb

dem ken Fieber, Durst und grosser Hitze die diirre Zunge nebst and

scbweren Zufallen von Pringle angefuhrt und S. 212 sagt er ausdriicklich

"In der grossten Hitze des Wellers und Wutb der Kranklieit Lameu die mei

„sten dieser Fieber mit dem xavaos oder febris ardens der Alten iib

Solche Beobachlungen sind aber nicht bloss damals von

in den Niederlande

setzlen Gegenden <

dere

Pringle, dem
pfigen oder Ubersch

ft

gen ausge-
•

d von vi elen Arzten

I
ber auch in heissen Landern bestandiger und

d en. W
d P lien w ohl

zu hreszeit vorkommen, so sind sie dueh in genuisslgteren und k

ren ebcn nicht so zufallig:* wie Lo
• •

(T. II. p. 582.) behauptet d w e-

nigsteog den Arzten oft genug naher bek geworden. Und wenn d la lb

die nach Algier versetzten franzosischen Arzte nur nicht bloss die Gedank

hre fievre typhoid Kopfi haben, sondern auch dere Fieb

1ciassjiscl Sksichtigen und vvenigstens mit den

ndern grossen Arzten bekannt geworden sind, so werd

derselL

durch die dortigen Fieber ferner in das oben (S. 119) angefuhrte grosse Er-

staunen gesetzt werden. Nach den noch neuerlich selbst von franzosischen

Arzten, Gibert und Cayol in der Revue med. 1842. III. p. 144 fg. unter

bit!erem Spotte gemachten Bemerkungen scheinen indessen viele Arzte zu ParisD

in der Annahme der fievre typhoide sehr weit zu gehen l Doit hat man ja

1) Darauf ist auch wohl zu beziehen eine Anmerkung und Warming vonGendrin
in der oben angefiihrten Schrift, T. III. p. 147: "Nous ne pouvons d'ailleurs

^signaler trop ttft et avec trop d'insistance, les differences de maladies que beau-

„coup de medecins confondent comme des degre's d'une m&ne affection sous les

fievres typhoides et d'enterites /< On ne pent assez pre-

„munir les jeunes medecins contre ces deplorables erreurs, qui leur reservent de

„si cruets mecomptes dans la pratique. Au point de vue de la science, la con-

tusion que nous signalons montre oil conduit une doctrine exclusivement fondce
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h die Fieber

eine a

chen i

d Stelle gegeb

audi (lort k

dem Systeme der Pathologie verbannen wolleit, oder ihnei

kn, sie unter anderen Namen begriffen. Nach Man

der fievre typhoid e geb

Brennfieb dle in

entziindlichen

Aber sowohl d

ren Gegenden

gallichten Fieb ausser

von Hippok rates geschilderl

kommenden einfachen Reizfieb

E zun

t)

Darmgesch

dlichen, gallichten und viele nervose sind ebensowenig bloss aus ortlich

xn des Hippokrates nicht a

des plaques elliptiques, oder di

dung

de

ie auch Littre bei den Fieb

G d d

als aus blosser Spinal -I Dyspepsie abzu

dem es sind dabei ausser den allgemeinen sogenannten d\

derunge d Nerven- und Blutgefasssy au

und qualitative Fehler d Safte des Blutes lb

mc

ksichtige

ht bloss

d sie wemend b gehoriger Wiird

ch wichtige qUantitativ

der Galle, u. s. w. zu be
w

gune dieser Verhaltniss

der iib

flir syraptomatisch zu erklaren (oder wie das Fieber iiberhaupt nach

ganz alten, hon von D i o k

get i Me fi

Karystus und E
r ein kitty£VY\fxa zu halten), sondern fer

Recht besondere wesentliche, theils einfach

gesetzte Hauptarten der Fieber zu betrachten seyn l
)

„8ur la consideration des lesions locales qui ne sont dans la plupart des cas que

„des phenomenes secondaires des maladies."

I) Oegen die auch in Deutschland von Manchen vorgenommene einseitige Ableitung

der Fieber aus blosser Entziindung u. s. w. habe ich mich langst umstandlicher

erklart sowohl in der Rritik von Broussais Lehre S. 23 fg., als in der Re-

cension von Meuth's Schrift lib* das Fieber in den Heidelb. Jahrb. d. Literat.,

1823. H. 7. S. 657 fg., der Commentat. de febris, praesertim nervosae, ad in-

ilammationes et ulcera intestinorum relatione u. s. w. So vvie fruher schon S e 1 1 e

und besonders Borsieri das verschiedene Verhaltniss der Entziindung zu dem
Fieber grundlich nachgewiesen batten, so haben sich 6piiter auch H ufe land
(in der Lehre von den Heilungsob)ecten S. 48 fg. wie a. a. 0.) und Andere
gegen jene einseitige Ableitung des Fiebers aus Entziindung erklart. Besonders

verdient aber bemerkt zu werden, was Van der Hoeven (de arte medica.

L. I. P. 1. p. 1 sq. u. p. 315 sq.) dariiber und iiber die von manchen Neuern
beabsichtigte Verbannung der Fieber aus dem Systeme der Krankheiten geaus-

sert hat. Neuerlich hat sich auch von Walther (Fragmente iib. das Fieber,
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Es waren

eine Beob

aber auch in den Gegenden von Griechenland, woHippok
hie, nicht bestandiff Brennfi anch ch

nur leichte oder unachl d chon aus deni oben aus den B
von den Epidemien Angefuh h so wie sie ch d

der Hippokratischen Schriften besonders heisser Jahreszcit, langen Reiser

Missbrauche erhitzender Getriinke u. s. \v. zugeschrieben werden. Aucl

Stell

i, d(

i d

El

dlichen Gegenden Griechenlands (die auch von der ungesund

d um d Kopaisch See zu d sind),

Ebene

wenn

h siidlicher als unsere liegen, doch eben nicht den heisseren von Afi

Asien u. a. gleich G a I e n u s l
) selb

P k

se
J

beschriebenen Const

en. mit Ausnabrae d

dass alle von II i p
in gemassigten Gegende der W

vom Mee tfe O von T!

he iibermassig feucht und kalt sej Insbesoudere wird audi vo hm 2)

in der allg. Zeit. f. Chirurg. , innere Heilk. u. s. w. von Rohatzsch, 1843. H. 1.)

stark gegen jene Verbannung ausgesprochen > sie selbst fiir eine destructive Ar-

beit erklart, zu den destructiven Tendenzen gerechnet, und bat er wobl auch

nach meiner friiber scbon ausgesprocbenen Lberzeugung wenigstens in diesem

Hauptpunkte Recht, wenn auch sonst Manches gegen einzelne Satze dieser Ab-

bandlung zu erinnern seyn mag. Nach ibm ist auch Frank's Aussprucb: „Febris

„certorum potius morborum umbra, quam ipse morbus est/' der zum Loosungs-

worte bei dieser destructiven Arbeit gedient hat, nicht so ernsthaft, wenigstens

nicht so folgewichtig gemeint; es kann, wie ich friiber schon bemerkt babe,

derselbe doch wenigstens noch auf verschiedene dem Fieber zufli Grunde lie*

gende Affectionen (nicht bloss auf Entziindung) bezogen werden. Ubrigens hat

Frank desshalb selbst das einfache entziindliche Fieber nicht ausgeschlossen, das-

selbe auch keinesweges bloss von der nur in einzelnen, ausserst heftigen Fallen

beobachteten Entziindung der Arterien und Venen abgeleitet, sondern in seiner

trefflichen Epitome (Lib. I. §• 117.) den Unterschied des einfachen und des mit

ortlicher Entziindung verbundenen inflammatorischen Fiebers wobl aiurkannt,

und jenes ($.118. u. Lib. II. f. 125.) von allgemeinen iiber das Blutgefasssystem

verbreiteten oder im Rlute entbaltenen Reizen, die cirtliche Entziindung von an-

haltenderer Wirkung der Reize auf einen Theil abgeleitet.

1) Comment, in Hippocrat. Aph. Sect. HI. nr. XIV.

2) Comment. 1. in Itbr. Epidem. I. nr. 1.

\
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Thasos, wo von Hi ppokra tes die drci ersten Constitutionen und vielleiclit

audi die vierte beobachtet wurden, als Thracien gegeniiber liegend und den

kalten Nordwinden ausgesetzt, von Andern aber die Insel als sehr bergig und

waldig, sehr cullivirt, Goldbergwerke enthallend, sthdnen Marmor und vor-

trefflichen Wein liefernd bezeichnet. Von Siimpfen ist hier nicht die Piede

Grimm l
) nieinle, dass die Insel Tiiasos, welche unter dem 40 34 Grade

der Ereite und dem 42 und 43ten Grade der L'ange liege, folglich mit Nea-

pel gleiche Polhohe und mit Riga einerlei Meridian habe, der erstern Gegend

durch ihre gemassigte Luft nahe komme. Nach Raymond 2
) aber soil das

Klima derselben dem von Marseille ahnlich seyn , doch mehr Regen , Schnee

und Kalte haben. Die Witterung war aber dort, wie auf mebreren Inseln

des Archipelagus, sehr veranderlich, was auch neuere Reisebeschreiber bemerkt

haben, und von Hippokrates selbst ist, was schon Huxham hervorgehoben

hat, in der Reschreibung der Krankheits- Constitutionen angefiihrt worden:

haufigrer Re^en, Diirre, starker Winter, viel Schnee, stiirmischer wolkiger Him-D S

met u. s. w. (v& vWct Xcifjtoovss fxeydX

In der ersten

fueydXa

Co war miovgctpos \cu\cttfoj$ys f STttve^eKos etc

Herbste haufiger, anhaltender, aber milder Regen wie bei Siidwind; der W
hatte mehr Siidwind schwachen Nordwind, auch mehr Trockenh

und war im Ganzen dem Friihlinge ahnlich ; der Fi iihling hatte Siidwind, war

kiihl, hatte wenig Regen; der Sommer war meistens wolkig, doch ohne star-

ken Regen, die Passatwinde wehten schwach und unterbrochen. In der zwei-

ten Constitution fieng schon vor dem Herbste kalte und nasse Witterung unter

vielen Nord- und Siidwinden an, und dauerte in demselben fort; der Win-
ter aber war kalt, hatte vielen, reichlichen , starken Regen und Schnee, da-

zwischen meistens heitere Tage; nach der Winter -Sonnenwende und wo der

Westwind zu wehen anfangt, kam starker Nachwinter mit vielen Nordwin-

den, Schnee und anhaltend haufigem Regen, der Hinimel war stiirmisch und

wolkig, und so hielt es bis zur Nachtgleiche an; der Friihling war kalt mit

1) Ubersetzung d. Hippokrates, B. i. S. 450.

2) Me'moires sur les Epidemies in Hist, de la soc. royale de Me'dec. Ann. 1780
1781. p. 51.

I

;
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Nordwind, regnerisch, wolkig, der Sonimer nickt sehr lieiss ; die Passatwinde

wehten ununterbrochen ; es kam aber schnell gegen den Aufgang des Arktu-

Nordwind vvieder viel Regen; das ganze Jahr war feueht, kait uud

m Aufgange

rus

hreicn an Nord d In der d C

des Arkturus und hrend des Standes desselb

kurz vor d

Horizont h'aufiger und

starker Regen rait Nordwind eingetreten, um die Nachtgleiche aber d b

zum Untergange des Siebengestirnes gab es bei Siidwind wenig Regen; d

Winter hatte Nordwind* Trockenh k e ke Winde und Sch um
die Nacbtgleiche aber war d

Trock wenigen und k

tarkste Kalte; der Friihling hatte Nordwind

i Re^en : um

h wenig Regen da, aber grosse Kalte bis zu

die Sonnenwende des S

den Hundstagen a

den Hundstagen aber bis zum Aufgange des Arkturus heisser Sonimer, grosse

nicht unterbrochene, sondern anhaltende und heftige Hitze, es erfolgte kein Regei.

und die Passatwinde wehten. Um den Aufgang der Arkturus aber kam Reger

Siidwind bis zur Nachtgleich In der Const
(

Xoi/jiGociqSi bei welcher indessen der Ort, wo sie beobachtet word

driicklich bemerkt ist) war das Jahr bei Siidluft v

Wind; da aber grcissere Trockenk d

Regen, im Ganzei

»rhergehenden Jah

b

ten Statt gefunden , k dem Siidwind gegen den Aufgang des Arkt

b der Herbst war triibe, wolkig Regen, der Winter bei Slid

luft nass, gelind, lange nach der Sonnenwende und fast gegen die Nachtglei

um die Nachtgleiche selbst Nordwind und Schnee, dkam Nachwinter und i

f lange Zeit; der Fr h Siidluft ohne Wind vielen

Regen bis zu den Hund s der Sommer war h h die H
ckend: die Passatwinde wehten schwach und broch erfolirte aber

wieder gegen

d

den Aufgang des Arklurus mit Nordwind viel Reg

rates selbst iiber die Witterung verschied

Nacl i

ppok ener Jaf

Gegend mitgetheilten Remerkunge war also das Verh derselb

w ohl em ganz d der h d sumpfigen Ebene der Mitidj

d in d Land man keinen t d Herbst k

uder wo selbst die Jahreszeiten nicht sowohl in Sommer und Winter als in

die trockenen und regnichten sich theilen lassen, oder man nicht die gewohn-

liche Abwechselung von Sommer und Winter bemerkt, Slatt findet, und es

Phys. Classe. II. T

i
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mussten darnach natiirlich dort sehr vcrschiedene Krankheiten und oft g
andere Fieb Brennfieber cntsteh Hippok rates lb ab d

1 den verschicd

dort beobachtelen Constitulionen aus den Verhaltnissen der Witteruric

f'flich abzuleiten gewusst; er k a h
der Hinsicht als em herrliches Muster fur unsere und andere KJ

3
sie auch von dem seiner Gegenden verschieden seyn, gelten, und das von
ihm daruber Gesagte allerdings auch bier angewendet werden. Er hat auch
in den Aphorismen (Sect. III.) uud an anderen Orten die Veranderungen der
Krankheiten in den Jahreszeiten und die in einzelnen Jahreszeiten bei reel-

gem Gange derselben herrschenden Krankheiten so b
die Erfahrung der grossten Ar

es k Allgemeinen d v on ih

derer Gegenden bestaligt worden ist, und
m dieser Hinsicht Griechenland B

f unsere Gegenden ebenfalls wohl angewendet werden. Dass er auch
Klimate Riicksicht genonmien und die Verhaltnisse derselb

\

auf ander

falls wohl

der classischen Schrift de aere, aquis

iird

eben-

g h davon h er d chonsten B

auch um so mehr berechtigt zu aussern i), dass d

gegeb Und d

v h
ch

ten

owohl in Libyen, als in 1)

m angegebenen Zei-

d kalten Gegenden) wahr befunden wiirden

d Scythien (also in heissen, gemassig

Ich glaube hiernach sowohl durcb die Betrachtung der von Hipp ok r
tes beschriebenen allgemeinen Constilutionen, als durch die Vergleichung d
von Arzten in anderen Landern mitgetheilten Schilderungen von ahnlich'
Fiebern. ui d selbst durch die Verh des Klimas, in dem Hippok

Beobachtungen gemacht hat, dargethan zu haben, d
geschilderten Fieber keineswegs bloss auf die intermittirenden und

die von ih

Fieber heisser Land
fa

dings auch

zu beziehen sind

end

dern dass Fieber der Art
unseren Gegenden vorkommen konnen.

h

Krankheitsgeschichten, die in den Biich

Aber auch aus d

von epidemischen Krank
den, lasst sich dasselbe abnehmen, woriiber ich d

dlichere Belrachtung derselben die Gi

a eine

dieser Vorlesung iibersch

1) Praenot. 41.
S
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Jen \vtirde, audi nacli dem schon ira Yorhergehenden fur nieine Ansiclil Go

sagten kaum nothig seyn mochte, und ich in der liinsicht wohl auf die Krank

heitsgeschichten selb f das schon von F

Geausserte verweisen kann, hier nur Foleendes benierk5

d Anderen da rube

1. Dass die Krank

geschichte des Philiskus, welche Li ft re besonders zur Begriindung

ner S angefuh hat, keineswegs die Richtigkeit dorselben beweisen

konne, der Fall desselben in niehr als einer Hinsiclit zu den Ausnahnien ge-

hore, und d

deren Fallen

h der in demselben fehlende Durchf; hr vielen an-

klich vorgekommen sey, ist schon oben bei der Betracht

der allgemeinen Constilulionen geaussert d M hat audi F
d d des Philiskus, als lieispiel oder vielmehr als M

d er zwei d vierzig Beob

dige Idee dem G

ngen des Hipp ok

dieser Thatsachen

rates genommcn , k

gebe, nur ein besond

Fall sey, in dem gewisse Erscheinungen fehlten, die ausdriicklich in vielen

deren angefiihrt sey d dagegen Gruppen von Sympt h

die sich nicht in anderen fanden, sowie dass man in den zwei und vierziir

Krankheitsireschicht Beisp e

schied

gefiigt

hen Affect

hreren A
Er hat

rten der Fieber und von ver-

dann kurze Bemerkungen bei-

worm er

erbunden

hrere Falle fiir Katarrhalfieb an d Rl

einen fiir dem dlichen Fieb ch erkl fast

a lien che Complication zuschreibt. We h in Anse

hung der Bestimmung und Benennung einzelncr Falle eine abweichende An-

sicht haben kann, so glaube ich ihm doch in der Hauptsache Recht geben

zu miissen. Auch Andere, namentlich unter den Neuercn Pin el und Van
der Ho even, haben schon bei der Schilderung der Fieber so manche jener

Krankheitsgeschichten auf verschiedene Arten der Fieber bezogen, je nachdem

ihnen die einzelnen bald dieser bald jener Art zu entsprechen schienen. Und
offenbar sind die in diesen Krankheitsgeschichten geschilderten Fieber nicht

bloss heftige Brennfieber, sondern darunter auch andere anhaltend-nachlas-

sende, enlziindliche, gallichte, mit rheumatischer Affection verbundene, sowie

auch bosartige, nervose u.s. w. Ubrigens ist audi zu bemerken, dass diese zwei

und vierzig Krankheitsgeschichten, wieLittre selbst anerkannt hat, ausge-

wahlte sind, die sich auf schwere oder sonst intcressante Falle (von denen

T2
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selbst funf und zwanzig ungliicklich abgelaufene mil jruhmlichster Aufrichtig-

aus aerkeit erzahlt worden) beziehen , und dass , wie schon dureh das oben

Beschreibung der allgemeinen Constitutionen Angefiihrte dargethan worden, d

d

Hip pok erd v iele gelinde und selbst unter schweren viele wed
d chten Causus noch der Phrenit in dem L
Sinne entsprechende vorgekomm

genom

sind
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