
Bemerkungen U

iiber die

medicinischen Grundsatze der Koischen und
Knidischen Schule.

Von

Johann JVilhelm Heinrich Conradi.

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften den 24. Mai 1856.

ber die Grundsatze der Koischen und Knidischen Schule sind in der neue-

sten Zeit besonders von mehreren franzoschen Schriftstellern Meinungen ge-

aussert worden, welche von dem dariiber von alten Griechen, wie von den
• •

beruhmtesten Geschichtschreibern der Medicin und anderen grossen Arzten

ausgesprochenen Urtheile sehr verschieden sind. Da zwei unter jenen fran-

zosischen Schriftstellern, namentlich Littre und Daremberg, beruhmte und

sonst hochverdiente Herausgeber der Hippokratischen Werke sind, und da

ihre Ansichten sich nicht bloss auf die Geschichte der alten Medicin bezieben,

sondern auch die Vergleichung der Grundsatze jener Schulen mit denen der

neuesten Medicin, ja selbst die Anwendung jener auf diese und die durch

Vereinigung der verschiedenen Grundsatze zu bewirkende weitere Vervoll-

kommnung der Medicin ein Gegenstand derselben sind, habe icb es fur der

Miihe werth gehalten, eine kurze Priifung jener Meinungen vorzunehmen.

Die Koische und Knidische Schule sind die beruhmtesten unter denen

der Asklepiaden 2
) und ist wenigstens von den in den anderen befolgt

1) Es ist hier nicht meine Absicht iiber die Geschichte der Asklepiaden uberhaupt,

ihre Ausubung der Medicin in den Tempeln, die Entstehung und Einrichtung

ihrer besonderen Schulen u. s. w. mich auszulassen ,
sondern ich habe nur die

medicinischen Grundsatze zweier Schulen derselben zum Gegenstande, und ich

venveise daher in Bezug auf jenes Historische auf die Schriften uber die Ge-
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Grundsatzen nichts Besonderes bekannt. In einer Stelle des Gale nus (Method
*

dendi Lib. h c. 1") heisst es: »Und ehemals zwar war ein nicht kleine

Wettstreit, welche die anderen durch die Menge der Erfindungen besiegen

»wollten, zwischen denen in Kos und Knidos; denn das war noch das zwei-
i

fache Geschlecht der Asklepiaden in Asien, da das in Rhodos ausgegangen

»war. Es stritten aber mit ihnen jenen guten Wettstreit (ayaSriv egtv ixei-

»vv\v)> welchen Hesiodus lobte, auch die Arzte aus Italien, als Philistion

w und Empedokles und Pausanias und deren Anhiinger, und es wurden

wdrei bewundernswertbe Chore der wechselseitig wettkampfenden Arzte. Die

„meisten und besten Chor-Mitglieder war so gliicklich der Koer zu haben,

»nahe diesera stand auch der von Knidos, und nicht geringen Lobes werth

w war auch der von Italien."
• •

Uber die Grundsatze der Koischen Schule, wenigstens die in der spateren

Ausbildung derselben befolgten, haben wir noch die sichersten Quellen in den

iibrig gebliebenen Hippokratischen Schriften selbst. Die Grundsatze der Knidi-

schen Schule konnen wir, da die fruheren Schriften derselben, die alten

und die umgearbeiteten Knidischen Sentenzen verloren gegangen sind, nur

besonders aus dern von Hippo k rates und Galenus daruber Mitgetheilten

und etwa noch aus einigen spateren in die Hippokratische Sammlung gerathenen,

den Knidiern mit mehr oder weniger Wahrscbeinlichkeit zugeschriebenen

Schriften ersehen.

Hippo k rates sagt nun in einer diesen Gegenstand betreffenden Haupt-

stelle (de victus ratione in raorbis acutis ed. Ermerins, c. i.l, dass diejenigen

welche die sogenannten Knidischen Sentenzen abgefasst haben, zwar das,

was die Kranken in den einzelnen Krankheiten leiden und welchen Ausgang

einige Krankheiten zu haben pflegen, richtig beschrieben hatten t so weit es

schichte der Medicin (besonders Rosenbaum's Ausgabe der von Sprengel,
B. 1. S. 185. 169 fg.) und die Abhandlungen von F. G. Weicker, Choulant,
Gauthier u. A. Ich bemerke nur, dass auch nach meiner Meinung nicht alle,

welche den Namen Asklepiaden fuhrten, oder alle Nachkommen des Aeskulaps

Priester waren, dass es Asklepiaden und Schulen derselben gegeben hat, von

denen die Medicin ausserhalb der Tempel ausgeubt und wohl mehr als in den-

selben gefordert worden ist.

V-
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auch ein Nichtarzt richtig hatte niederschreiben konnen, wenn er nur von

jedem d Kranken, das was sie leiden, wohl erfahren dass ab

grosser Theil dem, was der Arzt auch ohne die Erzahlung des Kranken
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der Gelbsucht und ausserdem drei von der Auszehrung aufgestellt worden

seyen, denen in dem Commentar zu den Lib. de alimento (Ed. Kiihn T. XV.

p. 363 sq.) noch zwei Krankheiten des Schenkels, fiinf des Fusses, viele

Braunen und viele Affectionen der Gedarme zugesetzt worden sind. Die an-

gefiihrten Zahlen wurden freilich, wenn die aufgestellten Krankheiten nur

gehorig bestimrat gewesen waren, nicht durchaus gegen die Knidier entschie-

den haben, indem es ja wirklich mancherlei Krankheiten einzelner Theile und

auch verschiedene Arten einer Hauptform von Krankheit giebt. Aber urn so

bedeutender ist der dabei ihnen gemachte Vorwurf, dass sie wohl auf die

Varietiiten der Korper, die durch viele Ursachen verandert wurden, gesehen,

aber es vernachlassigt hatten, auf die Identitat der Diathesen Riicksicht zu

nehmen, gleich wie es Hippokrates gethan habe, indem er sich zum Auf-

iinden derselben einer Methode bedient, nach der es allein moglich sey, die

Zahl der Krankheiten zu finden.

Und hiernach ist auch von den beruhmtesten Geschichtschreibern der

Medicin, wie anderen grossen Arzten die Knidische Schule fur eine mehr

empirische erklart und ihr insbesondere die iibertriebene Vervielfaltigung der

Arten der Krankheiten zum Vorwurf gemacht worden.

Was nun die von diesem Urtheile abweichenden Meinungen neuerer fran-

zosischer Schriftsteller betrifft, so habe ich die von Houdart 1

) schon in

1) Dieser hatte es wohl besonders auf die Herabsetzung des aus der Koischen
Schule hervorgegangenen Hippokrates II. abgesehen. Er hat, wie ich auch
in der Recension seiner Schrift bemerkt habe, schon in seiner 1821 gelie-

terten Inaugural -Dissertation die Verdienste des Hippokrates zu bestreiten ge-
sucht (wiewohl er nach eigenem in seiner letzten Schrift S. 301 abgelegten
Bekenntnisse damals kaum die Hippokratische Sammlung gelesen hatte) und dann
diesen Gegenstand umstandlicher in seinen fitudes sur Hippocrate, wovon die erste

Ausgabe 1836, die zweite 1840 erschienen ist, bearbeitet. Er hat sich in

diesen als einen iibermassigen Verehrer von Broussais gezeigt und nicht bloss
d,e Ansichten, welche dieser iiber den Hippokrates geaussert, getheilt, sondern
diesen weit mehr als jener herabzusetzen gesucht, und ist in seiner letzten
Schrift, wie ich auch in der angefiihrten Recension bemerkt habe, in seinen
verwegenen Ausserungen iiber Hippokrates noch weiter gegangen. Selbst
D are m berg hat in der im vorigen Jahre erschienenen zweiten Ausgabe der
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der in den Gottingischen gelehrten Anzeigen, 1856, St. 60—62 gelieferten

Recension seiner letzten Schrift, der Histoire de la Medecine Grecque depuis

Esculape jusqu'a Hippocrate exclusivement, in Betrachtung ziehen miissen. Ilier

will ich nur uber seine diesen Gegenstand betreffende Meinung wieder Fol-

gendes mittheilen, woraus man wenigstens auch das Verhallniss derselben zu

den hier besonders in Betracht zu ziehenden von Littre und Dare m berg

leichter wird ubersehen kbnnen.

Nach seiner in der angefiihrten letzten Schrift S. 182 fg. geuusserlen

Meinung soil in Kos die Lehre von der Coction, den Krisen und den kriti-

schen Tagen ausschliesslich geherrscht, in Knidos aber man sich darum gar

nicht bekummert haben. In der Schule zu Kos habe man den kranken Zustand

als einen Act des ganzen Organismus betrachtet, dagegen man in der zu

Knidos die Krankheiten als urspriinglich ortliche und aus verschiedenen Sitzen

entspringende angesehen habe. In Kos habe man sich vorziiglich mit der

Prognostik beschaftigt, in Knidos sich daraus gar nichts gemacht. In Ko

endlich habe man sich gar nicht weder um die Namen, noch um die Einthei-

lung der Krankheiten bekummert, wahrend diese beiden Puncte das Lieblings-

' studium der Schule von Knidos gewesen seyen. So sey denn in Kos der

Schiiler ein Prognostiker , in Knidos ein Diagnostiker geworden.

Die Behauptung Hou dart's, dass die Schule von Kos sich nur auf die

Prognostik beschrankt habe, sollen aber, wie er meint (S. 184.), unumstoss-

lich darthun das erste Buch der Prorrhetica und die Coacae Praenotiones,

welche Werke vor Hippokrates existirt hatten, wie auch Ermerins in

seiner vortrefflichen Abhandlung de Hippocratis doctrina a Prognostice oriunda

gezeigt und dessen Meinung auch Littre angenommen habe. Dagegen

indessen Daremberg in einer Anmerkung zu dieser Stelle gesagt, dass

nachdem er seine Abhandlung liber die Coacae Praenotiones in den Oeuvres

choisies d'Hippocrate herausgegeben , Littre die Meinungen von Ermerins

Oeuvres choisies d'Hippocrate von ihra, seinem damals noch nicht verstorbe-

nen Freunde, gesagt, dass derselbe sich von dem Parteigeiste habe irre tuhren

lassen und dass er offenbar den Arzt von Kos dem Broussais zum Opfer

bringen wolle.
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aufgegeben und die seinigen angenommen habe, und hat auch Littre in dem
achten Bande seiner Ausgabe der Werke des Hippokrates S. 628 erklartl

dass er jetzt nach weiterer Uberlegung und besonders zufolge der Einwen-
dungen Dar em berg's die Koisehen Vorhersagungen fur un livre tres-

posterieur in der Hippokratischen Sammlung ansehe. Wenn aber auch die

Coacae Praenotiones sowohl als das erste Buch der Prorrhetica mit Sicherheit

fur vorhippokratisch erklart werden konnten,.so wiirde doch das allein jene

Behauptung keineswegs beweisen. Es wurde allerdings darthun, dass die

Koisehen Arzte sich insbesondere auch mit der so wiclitigen Prognostik be-
schaftigt und daruber viele und treffliche Bemerkungen mitgetheilt hatten.

Wenn sie aber auch sonst keine etwa verJoren gegangene Schriften liber

andere Theile der Medicin verfasst und herausgegeben haben sollten, so wiirde

auch daraus keineswegs zu schliessen seyn, dass sie sich uberhaupt nur auf

die Prognostik beschrankt und sich urn andere Theile der Medicin gar nicht,

selbst nicht um die Namen der Krankheiten, bekiimmert hatten. Denn die

Prognostik setzt doch wohl auch die Diagnostik (im weiteren Sinne) voraus,

und selbst in jenen prognostischen Schriften, besonders in den Koisehen Vor-
hersagungen, sind viele einzelne Krankheiten auch mit ihren Namen angefiihrt

und darauf sich beziehende prognostische Satze darunter zusammenffestellt.

Dass die Koisehen Arzte sich aber auch um die Therapie bekummern mussten,
versteht sich wohl von selbst. Sowohl den in den Tempeln des Aeskulaps
Hiilfe Suchenden als den an die Asklepiaden, welche nicht Priester waren

von denen die Medicin ausserhalb der Tempel ausgeubt und gelehrt wurde,
sich Wendenden konnte uberhaupt auch mit den besten Prognosen nicht ge-
dient seyn, wenn ihnen nicht zugleich die Heilmittel mitgetheilt wurden.

Auch flou dart's die Knidier betreffende Behauptungen, dass dieselben
sich gar nicht um die Lehre von der Coction und Krise bekiimmert, dass sie

die Krankheiten uberhaupt als ursprunglich ortliche (wohl im Sinne der ein-

und

seitigen neueren LocalisationstheorieQ angesehen, dass sie sich gar nichts aus
der Prognostik gemacht hatten , dass aber das Lieblingsstudium derselben das
der Namen und der Eintheilung der Krankheiten gewesen sey, kann ich nicht
fur irgend gehorig durch historische Belege ausgemacht halten. Wenn sie
nber wirklich durchaus gegriindet waren, so mochte das in denselben den

i
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Knidiern Zugeschriebene diesen nach meiner Uberzeugung eben nicht zum

besonderen Vorzuge angerechnet werden konnen. Houdart war jedoch,

wie man nach dem oben S. 134 von ihm Gesagten ganz naturlich finden wird,

anderer Meinung. Und so erklart er dann auch (S. 185), wie, wenn gefrngt

werden sollte, welche von beiden Methoden die schonsten Friichle der Medicin

versprochen babe, ob die der Asklepiaden von Kos oder die der Schule von

Knidos, er darauf, wenn er selbst sich zu einer Ketzerei bekennen und den

Bannfluch zuziehen miisste, ohne Bedenken antworten wiirde, dass die der

Knidier ihm den Vorzug zu verdienen scheine, und dass diese nothwendig zu

fur die Wissenschaft nutzlicheren Resullaten habe fiihren miissen Q).

Ich gehe nun zu der Betrachtung der Meinung von Littre iiber. Dieser

behauptet (Oeuvres d'Hippocrale T. II. p. 201 sq.) vorerst, dass die Polemik,

welche Hippokrates gegen die Knidier gefiihrt, um gehorig beurlheilt zu

werden, von zwei Seilen betrachtet werden musse; man musse sich namlich

zuerst in die Stelle der alien Medicin setzen und untersuclien, welche Schule

bei den damaligen Kenntnissen Recht gehabt habe, hernach aber von dem

Gesichtspnncte der neueren Zeit aus zu erkennen suchen, welcher von beiden

Grundsatzen am besten zu den jetzigen Kenntnissen passen wiirde. Viele

Dinge in den Wissenschal'ten seyen nur relativ und temporar wahr, und es

ereigne sich, dass ein Grundsatz, dessen Anwendung in einer Epoche mangel-

haft und ohne Erfolg war, in einer anderen Epoche eine richtige und leichte

to

Anwendung erhalten konne. Davon hatten wir, wie er glaubt, ein Beispi

in den Methoden von Kos und Knidos. Das Princip, welches den Grund d

Methode von Kos ausmache, sey die Prognose, das heisst das uberwi

Studium der verschiedenen Seiten des allgemeinen Zustandes 1
), welches schon

1) In der von Littre schon in der Einleitung T. I. chap. XIII. gegebenen Darstel-

Iung der medicinischen Lehre des Hippokrates wird sogar gesagt, das^

zufolge der Idee von der allgemeinen Lehre der Prognose die Krankheit unab-

hangig von dem Organ, das sie aflicire, und von der Form, w.lche sie an-

: nehme, als ein Ding zn betrachten sey, was seinen Gang, seine Entw.ckelung,

sein Ende habe, und auch Daremberg (Oeuvres chois. d'Hippocrale p. 121.)

behanptet, dass Hippokrates die Krankheit als unabhangig von dem Organ,

das sie afficire, und von der Form, welche sie annehme, als fur suh ,hren

Gang, ihre Entwickelung und ihr Ende habend betrachtet habe^(?}.

Phys. Classe. VII.
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seit langer Zeit aufgegeben worden sey, und wovon die Neueren keine all—

geraeine Anwendung auf die Medicin mehr zu raachen wussten. Das Princip,

welches den Grund der Methode von Knidos raache, sey das Studium der

Verschiedenheiten der Krankheiten, und es sey dasjenige, welches in der

neueren Zeit die Oberhand erhalten habe und worauf jetzfc die Pathologie

beruhe. Die Arten der Krankheiten zu erforschen sey die Methode der Knidi-

schen Schule gewesen; Hippokrates tadele sie, und mil Recht, nach den

Proben zu urtheilen, die wir davon besitzen. Dieselben Arten zu erforschen

sey eine der wichtigen Beschaftigungen der neueren Medicin, und so sehr

sey es wahr, dass mit den Zeiten sich der Werth der Methoden andere.

Die von Lilt re hier aufgestellte Behauptung, dass viele Dinge in den

Wissenschaften nur relativ und temporar wahr seyen, mochte aber iiberbaupt

nicht so geradezu anzunehmen, und insbesondere das Beispiel, welches die

Methoden von Kos und Knidos davon geben sollen, keineswegs fur passend

und gultig zu halten seyn. Was der unter den aus der Koischen Schule

hervorgegangenen Arzten wohl beruhmteste und verdienteste Hippokra-
tes II. in seinen achten Schriften nicht bloss in seraiotischer und insbesondere

prognostischer, sondern auch sonst in pathologischer, aetiologischer, diaeteti-

scher und therapeutischer Hinsicht wirklich ausgemacht Wahres mitgetheilt

hat, wird wohl als den Gesetzen der Natur und der Erfahrung entsprechend

iminer seinen Werth behalten, wie es auch bisher von den grossten Arzten

anerkannt worden ist ]

Was ferner die auch von Littre angenommene Meinung betrifft, dass

das Princip der Methode von Kos die Prognose sey, das heisst nach seiner

1) So hat auch der als ausgezeichneter practischer Arzt und Gelehrter beruhmte

verevvigte Berends in den nach seinem Tode herausgegebenen Lectiones in

Hippocratis Aphorismos S. 2 gesagt: „Librum igitur hujus talis viri prae-

„stantissimum, qui Aphorismi inscribitur, foetum ex ipsa veterum sententia inter

„Hippocralicos maxime genuinum, Vobis ego expositurus, in eo potissimum

nelaborandum esse duxi, ut re ipsa ostendam, Hippocraticam disciplinam non
„esse obsoletam, quaeque impune contemni queat, sed quae magnam hodie

whabeat utilitatem, atque imposlerum etiam, utpote naturae legibus freta atque
„innixa, numquam sit non duratura. tt
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Bestimmung das uberwiegende Studium der verschiedenen Seiten des all^e-

meinen Zustandes, so ist schon oben (S. 135 fg.) bemerkt worden, dass die

angenommene Beschrankung der Koischen Schule auf die Prognose und die

Betrachtung des allgemeinen Zustandes durchaus nicbt erwiesen sey, und kann

sie in Bezug auf Hippokrates insbesondere nach dem, was in seinen

Scbriften auch iiber andere Gegenstande mitgelheilt worden, am weniorslen

zugegeben werden. Wenn er aber dabei noch behauptet, dass jenes Princip

schon seit langer Zeit aufgegeben worden sey, und dass die Neueren davon

keine allgenieine Anwendung auf die Medicin mehr zu machen wussten, so

kann diess doch wohi nur auf solche neuere franzosische Arzte und deren

Nachbeter bezogen werden, welche der neueren einseiligen Localisalions-

theorie zufolge die so wichtige Riieksicht auf den allgemeinen Zustand in

Krankheiten, die so wichtigen Grundkrankheiten oder Elemente der Krank-

heiten vernachlassigen. Dass ubrigens viele Neuere bei ihrer ubertriebenen

Beschrankung auf die allerdings sonst auch sehatzbaren durch Percussion und

Auscultation erhaltenen Zeichen die alte Semiotik iiberhaupt vernachlassigen,

ist sehr zu bedauern und zu tadeln, da die in dieser angegebenen Zeichen

fur die gehdrige Beurtheilung und Behandlung der Krankheit oft besonders

wichtig sind, und oft auch in Fallen, wo die durch Percussion und Ausculta-

tion erhaltenen zwar zur Kenntniss der ortlichen Affection dienen, aber zur

Bestimmung des auch bei der Behandlung so wichtigen Grundcharakters der-

selben nicht hinreichen, zu Hulfe gezogen werden mussen l

In Bezug auf das auch von Littre der Knidischen Schule zugescbrie-

bene Princip, ihre Methode die Arten der Krankheiten zu erforscben, hat

derselbe selbst gestanden, dass Hippokrates sie mil Recht geladelt babe.

Er sagt auch (p- 203), dass nach dem, was wir von den anatomischen und

physiologischen Kenntnissen dieser Zeiten und den damals gangbaren Theorien

iiber die Safte wussten, es schwer zu glauben sey, dass diese Methode sehr

1) Vgl. was ich weiter hieruber schon in meiner Recension von Williams Schrift

iiber die Pathologic und Diagnose der Krankheiten der Brust in den Gotting.

gel. Anz. 1836. SI. 29—32 und in meinem Handbuche der allgemeinen Palho-

loffie 6te Ausg. S. 324 geaussert habe.

S2
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fruchtbar gewesen sey. Galen us berichte uns, dass die Knidier sieben Krank

heiten deT Galle unterschieden hatten; worauf konnten diese Unterscbeidunge

zwischen diesen Krankheiten gegriindet seyn, als auf Hypothesen, die nach

der Rolle, welche man damals den gallichten Saft spielen liess, gebildet

waren? Ubrigens hatten wir, wie er glaube, eine Probe in dein zweiten

und dritten (bekanntlich auch von Anderen den Knidiern zugeschriebenen)

Buche von den Krankheiten in der Hippokratischen Sammlung, und da konne

man sich iiberzeugen, dass die Unterscheidungen auf ungewissen, fliichtigen

und keineswegs zur Grundlage wahrer Arten geeigneten Zeichen' beruhten.

Obgleich man nun auch nach Littre behaupten kann, dass Hippo-

k rates in seiner Bestreitung der Knidier Recht hatte, so soil es sich doch

nach S. 204 fragen, ob er auf absolute oder nur auf relative Weise Recht

gehabt habe? Hier miisse man die zwischen ihm und den Knidiern anhangige

Streitfrage aus dem modernen Gesichtspuncte beurtheilen, bis dass dieser

Gesichtspunkt, welcher der unsrige sey, seiner Seits alt gevvorden und wieder

an seinen Platz gestellt ware durch die Schatzung, welche unsere Nachkommen

machen miissten (!). Nun sey aber, wie er sich nicht scheue zu sagen, die

Methode der Knidier, das heisst die immer mehr genaue Unterscheidung der

Krankheiten, eine Arbeit, welcher sich jetzt die Neueren mit dem grossten

Eifer und mit dem grossten Erfolge widmeten. Die einzelnen Gegenstande

der pathologischen Anatomie L
), die sorgfaltigste Beobachtung der Symptome

1) Schon seit der im sechzehnten Jahrhundert wiederbelebten Anatomie hatte man

bekanntlich immer mehr eingesehen, dass LeichenOffnungen ein sehr wichtiges

Hulfsmittel zur Erkenntniss der Krankheiten sind. So ist denn auch langst an-

erkannt worden, dass die pathologische Anatomie, wenn anders bei Aen Leichen-

offnungen nach dem schon von Morgagni gegebenen Rathe und vortrefflichen

Beispiele die gehftrige Riicksicht auf die vorhergegangenen Umstande des Kran-

ken, die Reihe und Folge der Symptome, die sorgialtige Vergleichung derselben

mit den in der Leiche gefundenen Fehlern u. s. w. genommen worden, zur

Erkenntniss des Sitzes und der Natur, der Ursachen und Wirkunffen vieler

Krankheiten sehr wichtig sey, wenn auch viele organische Veranderungen Wir-

kungen anderer Affectionen sind, und auch gar manche Krankheiten weder auf

sinnlich bemerkbaren Fehlern der Organe beruhen noch sie hinterlassen, durch

Leichenoffnungen nicht aufgeklart werden konnen. Man kann aber den wahren
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wahrend des Lebens, die chemische Untersuchung der Safte, Alles wirke mil

zu dera Ziel die Genauigkeit der Diagnostik von Tag zu Tag zu vermehren.

Die Einftthrung der Statistik in die Medicin sey einer der Ausdrucke dieses

neuen Bediirfnisses , und diejenigen, welche sich mit dem grossten Eifer ati

die numerische Methode hielten, seven, ohne es sich zu denken, in entfernten

aber gewissen Graden die Erben der Arzte der Schule von Knidos und dill

Vertheidiger dessen, was ehemals in dem verloren gegangenen Buche der

Knidischen Sentenzen behauptet wurde.

Allein der von Hippo k rates ttber die (ttlterenj Knidischen Sentenzen

ausgesprochene Tadel mochte auch heut zu Tage noch gelten, und ist ein

ahnlicher auch uber manche nosologische Werke der neueren Zeit ausge-

spro orden. Hippokrates hat aber keineswegs gegen di

d Bestimmung der Arten der Krankheiten uberhaupt [das angebliche Princip

der Knidischen Schule), son/lern gegen ihre mangelhafte Darslellung und un-

gegriindete Vervielfaltigung derselben geschrieben; und er hat, wie sich aus

den eigenen oben (S. 132 fg.) angeftthrten Worten seines Tadels ergiebt, wohl

gewusst, worauf es bei der Bestimmung der Arten ankommt. Dass auch er

wie na'ch dem oben schon Angeftthrten von den Koischen Arzten uberhaupt

line alien Beweis behauptet worden) sich urn die einzelnen Arten der Krank-

heiten o-ar nicht bekiimmert oder gar sie nicht gekannt und sich nur auf d

Prog

wird (

und die Betrachtung des allgemeinen Zustandes beschrankt babe,

er auch keine specielle- Pathologie geschrieben haben oder sie

verloren gegangen seyn sollte) durch so viele in seinen achten Schnften

vorkommende treffliche Bemerkungen uber einzelne Krankheiten und muster-

hafte Schilderungen von besonderen Krankheitsfallen auf das Beslimmteste

widerlegt Sowie er aber der Bedeutung der einzelnen Symptome oder Zei-

chen der Krankheiten eine so genaue Beachtung gewidmet und sie so vor-

trefflich zur Prognose benutzt hat, so hat er sich dagegen mit Recht gegen

den Knidiern gemachte ubertriebene und ungegriindete VervieinUtig

nerin deTpauTologischen Anatornie wohl anerkennen, ohne desshalb in der

^er h zung derselben zu weit zu gehen, und sie allein far die Basis der

Pa^ batten, wofur sie n.anche neuere franz.sische Arzte un.l deu,-

,che Nachbeter derselben erklaren wollten.
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der Arten der Krankheiten (wie sie ebenfalls manche Neuere nach einzelnen,

auch weniger bedeutenden, Symptomen oder solchen entfernten Ursachen,

welche nicht wirklich eine Veranderung der Form der Krankheit verursachen,

gemacht haben) erklart £)* Seine in deni ersten und dritten Buche von epi-

demischen Krankheiten mitgetheilten Schilderungen von Krankheits-Constitn-
• »

tionen und einzelnen Krankheitsfallen sind auch von grossen neueren Arzten

jils vortreffliche Muster anerkannl worden, woruber ich mich hier auf meine

Abhandlung uber die von Hippokrates geschilderten Fieber und Littre's

Meinung von denselben beziehe. So haben auch besonders ein Aretaus

und andere griechische Arzte 2
), spater ein Sydenham, Boerhaave und

andere, welche die Hippokratischen Grundsatze befolgten, achte Hippokratische

Arzte 3) waren
;

vortreffliche Schilderungen der einzelnen Arten der Krank-

1) In dieser Hinsicht sagte auch Boerhaave (Qratio de commendando studio

Hippocratico p. 13): „Non usquam tot subtiles, atque adauctis evanidas distinctio-

„nibus
?
morborum atque causarum differentias apud magnum medicinae Parentem

„invenire est."

2) Von den alten Arzten iiberhaupt sagte auch J.P.Frank in seiner Ausgabe von

Cull en's Synopsis Nosologiae methodicae. Ticini 1787. Praefat. p. V— VI:

„Verum est, in definitione morborum seholastica, parum sudaverunt primi artis

„nostrae parentes; sed qui pictores fuisse negat quamplurimis hodiernis meliores,

„fideIiores; vereor ne hie fallacissimam tueatur opinionem. Certe Sydenhamus,
„non aliter medicinae hodiernae Restaurator audit; quam quod Hippocraticam,

„tum observandi, turn describendi methodum, per plurium seculorum intervalla

„derelictam denuo introduxerit: et tantum abest, ut in his Nosologorum, quot-

„quot sunt, tentamina primorum Medicinae parentum laboribus palmam praeri-

„puerint; ut saepius fateri debeant consummati in arte Viri, subtiliorem nimis

„morborum anatomen, artis nostrae incremenlo non parum obfuisse, et pro

„magna felicitate habendum esse, quod ipsa natura, veteribus fidelior, et in

„ipsum genus humanum, viris doctissimis, longe benignior, magnam systema-

„tum recentiorum partem, morborumque innumeras species, pro suis necdum

nagnoDerit. u

3) Achte Hippokratische Arzte sind nicht etwa solche, welche in blinder Verehrung
des Hippokrates glauben, dass dieser schon Alles in der Medicin geleistet

habe und nur das von ihm Geleistete anzuerkennen sey, sondern solche, welche

seine Geschicklichkeit und Genauigkeit in der Beobachtung der Erscheinungen,
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Men geliefert. Dieses Beispiel mochte wohl auch den Anhan^ern der
h

numerischen Methode, wie Louis sie empfohlen hat, eher zur Nachahmung
zu empfehlen seyn, als die fehlerhafte und mehr empirische Methode der

Knidischen Schule. Denn die iibertriebene, einseitige Anwendung jenor nu-

merischen Methode kann ohnehin Ieicht zu roher Empirie fiihren *).

seine BeriicksichUgung der ursachlichen Verhaltnisse derselben, seine aeltter

Induction gemass aus Beobachtungen gezogenen Schlusse und Grundsatze, iiber-

haupt seine Methode sich zum Muster nehmen
;

keineswegs aber wollen, dass

die Medicin bei dem
;
was von Hippokrates und anderen griechischen Arzten

mitgetheilt worden, stehen bleibe, sondern auch auf das, was von Neueren

Richtiges und Gutes bekannt gemacht worden, gehorige Riicksicht nehmcti und

selbst die Wissenschaft durch weitere Forschungen und Entdeckungen zu ver-

volikommnen streben. Hippokrates selbst wurde die von seinen Nachfolgern

gemachten Fortschritte , wenn er sie erlebt hatte, wohl mil Freuden aufge-

nornmen und bei seinem grossartigen Charakter
;

der in seinen Schriften aus-

gedriickt ist, auch Einschrankungen etwa zu allgemein ausgesprochener, oder

Berichtigungen etwa irrig befundener Satze gewiss anerkannt habcn, wie auch

in Bezug auf einen eingestandenen Irrthum desselben schon C els us in einer

schonen Stelle (Lib. VHI. c. IV.) gesagt hat: „A suturis se deceptum esse Hip-

^pocrates memoriae prodidit; more scilicet magnorurn virorum, et fiduciam

„magnarum rerurn habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi

ndetrahunt: magno ingenio, multaque nihilo minus habituro, convenit eliatn

^simplex veri erroris confessio; praecipueque in eo ministerio quod utilitatis

„causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem ratione qua quis ante de-

„ceptus est."

1) Diese meine Uberzeugung habe ich schon in meinem Bericht uber das medi-

cinisch-klinische Institut in dem akademischen Hospitale zu Gollingen und die

damit verbundene arnbulatorische Klinik (Getting, gel. Anzeig. 1845. S. 98—99.)

geaussert, daselbst auch bemerkt, dass selbst treffliche franzosische Arzte, be-

sonders Fuster (Gazette medic. 1832. 1836 und Des maladies de la France

p. 5 sq.) und ftisueno d'Amador (Memoire sur le calcul des probability

applique a la medecine), dann auch Double, Cruveilhier u. A. schon .lie

gegriindetsten Bemerkungen gegen jene Anwendung vorgebracht hatten. Bei

Fragen (habe ich hier weiter geSussert) wo es auf arithmetische Verhaltnisse

ankommt, mag man sich derselben bedienen (wie es auch langst von den

Arzten geschehen ist, in welcher Hinsicht ich den von Fuster genannten



,44 JOH. WILH. HE1NR. C0NRAD1,

Noch sagt Littre (S. 204 fg.), dass, wenn es ihm erlaubt sey die

Meinung, welche er sich in diesem seit so langer Zeit erhobenen grossen

Streit, wovon er die Hauptpuncte vorgetragen, gebildet habe, auszi driick

er hinzufugen werde, dass die Genauigkeit und selbst Kleinlichkeit der ein-

zelnen Umstande in der Beobachtung nie zu gross seyn konnten. Man konne

unler den Thatsachen (und jeder einzelne Umstand sey hier eine Thatsache)
__ _

diejenigen aussuchen, welche man als wichtiger fur die gleiehzeitige Wissen-

schaft und als mehr direct auf die allgemeinen Ideen sich beziehend ansehe;

wenn man aber beobachte, sey keine Wahl unter den Thatsachen erlaubt;

alle batten gleiches Recht aufgenommen zu werden, die kleinste gehore zu

dem wunderbaren Ganzen der Natur, deren Tiefe unseren Geist zugleich

anziehe und erschrecke. Er meine also, dass es keinen so geringen Umstand

gebe, der nicht seine Wichtigkeit habe, und dass man es nicht verschmahen

diirfe irgend eine Thatsache, so unbedeutend sie uns auch erscheinen moge,

aufzunehmen.

Dass bei den Beobachtungen uberhaupt und insbesondere der Beobach-

tung und Beschreibung der einzelnen Krankheitsfiille und den besonderen

Krankheitsgeschichten die grdsste Genauigkeit erfodert wird, und dass man

dabei keinen Umstand gleich fur geringfiigig halten darf (da manchmal etwas

nur unbedeutend zu seyn sckeinf)^ ist allerdings richtig, aber auch langst von

den Arzten anerkannt und ausdriicklich ausgesprochen worden. Das ist von

mir ebenfalls schon in meiner Einleitung in das Studium der Medicin

und in meiner Schrift iiber die Einrichtung der medicinischen Klinik in dem

akademischen Hospilale zu Heidelberg S. 41 geschehen, wo ich auch den

Ausspruch von Stoll (Rat. med. P.J. p. 278.) angefuhrt habe: »Nil parvum,

wnil contemnendum in morborum historia, dummodo id, utut exiguum, nostra-

„que attentione minus dignum videatur, ipsius naturae semper veridicae opus

„esse demonstretur." Sydenham (Opera Ed. Kiihn, Praefat. p. 7.) sagte

besonders Hensler beigefugt habe, dessen Briefe iiber das Blatterbelzen Th. I.

S. 167 fg. und S. 187 fg. zumal auch in Rucksicht auf das dabei erfoderliche

umsichtige Urtheil hier besonders beachtet zu werden verdienen); aber sonst

soil man nicht davon vorziiglich das Heil der Medicin erwarten oder sie als

das wahre Orakel fur Arzte betrachten.



UBER DIE MED. GRUNDSATZE DER KOISGBEN UND KN1D1SCBEN SCHULE. 145
4 t

selbst: „ Porro autem in scribenda morborum historia seponatur tantisper

„oportet quaecunque hypothesis philosophica, quae seriptoris judicium prae-

woccupaverit; quo facto turn demum morborum phaenomena clara ac naturalia,

rquantumvis minuta, per se adcuralissime adnotentur; exquisitam pictorum

windustriam imitando, qui vel naevos et levissimas maculas in imagine expri-

„munt.« Die Meinung, welche sich Li It re in diesem Streite gebildet haben

will, ist also wenigstens keine neue. Hat sie nun aber wirklich erne irgend

bedeutende Beziehung auf den von Hippokrates ausgesprochenen Tadel der

Knidier? Ich muss offen bekennen, dass ich das nicht habe linden konnen.

Es handelt sich bier in pathologischer Hinsicht nicht etwa bloss um die langst

fiir nothwendig erkannte Genauigkeit bei der Beobachtung und Beschreibung

der einzelnen Krankheitsfalle oder der Krankheitsgeschichten einzelner Per-

sonen, sondern auch ganz besonders um die allerdings auch genaue und

hinlangliche Beobachtungen vieler einzelnen Falle voraussetzende Bestimmung

und Schilderung der Arten der Krankheiten, wie sie die specielle Pathologie

erfodert. Auf Letzteres bezieht sich eben ein von Hippokrates und

Galenus den Knidiern gemachter Haupt- Vorwurf, dass sie namlich die

wesentlichen Symptome der Krankheilen nicht von zufalligen gehorig unter-

schieden, einzelne durch individuelle Verhaltnisse, zufallig eintretende ent-

fernte Ursachen bewirkte Symptome in die allgemeinen Beschreibungen der

Krankheiten aufgenommen und hiernach die Arten der Krankheilen zu sehr

vervielfaltigt hatten. Ob die Knidier sich gegen diesen Vorwurf zu ver-

theidigen gesucht haben, ob wirklich ein langerer Streit dariiber gefuhrt
I

worden ist, weiss ich nicht x
). Aber das weiss ich wenigstens, dass die

besten spateren griechischen Arzte das Beispiel des Hippokrates befolgt,

dass die besten Geschichtschreiber der Medicin und andere grosse neuere

Arzte den den Knidiern gemachten Vorwurf gebilligt haben.

Ubrigens hat die Koische Schule auch in Ansehung der Therapie be-

sonders durch Hippokrates grosse Vorzuge erhalten. Dieser hat, be-

1) Daremberg (Oeuvres choisies d'Hippocrate p. 123.) sagt selbst: „Du resle, la

„direction de l'Ecole de Cnide ne parait pas avoir ete longtemps suivie, la

„methode hippocratique prevalut.

Phys. Classe. VII
T



146 JOH. WILH. HEINR. CONRADI,

sonders in dem Buche de victus ratione in morbis acutis und in den Apho-

rismen, treffliche Grundsatze liber die Diat in Krankheiten, iiber die kluge

Nachahmung der heilenden Natur, und uberhaupt allgemeine Regeln iiber die

Behandlung der Krankheiten aufgestellt, wegen deren er mit Recht als der

wahre Begriinder der allgemeinen Therapie angesehen wird. Dass er bei der

Cur vorzuglich auch auf die Ursachen der Krankheiten und ihrer Symptome,

keineswegs Moss, wie es nur gemeine Empiriker zu thun pflegen, auf die

Symptome Riicksicht genommen hat, beweist schon die klassische Stelle in

der Schrift de victus ratione in morbis acutis §. XLIII., wo er die Arzte

tadelt, welche nicht wiissten, wie man unterscheiden miisse die Schwache in

Krankheiten, welche durch zu grosse Ausleerung der Gefasse verursacht

werde, von derjenigen, welche die Wirkung irgend einer anderen Reizung,

des Schmerzes, der Heftigkeit der Krankheit und mancherlei anderer Affectio-

nen sey, indem von der Kenntniss oder Unkenntniss dieser Dinge doch Leben

Oder Tod abhange. Dieselbe Riicksicht auf die Ursachen haben auch die

anderen grossen Arzte des Alterthums sowie der neueren Zeit immer genommen,

und es ist auch in alien guten Handbuchern der Therapie die Indicatio cau-

salis von der symptomatica wohl unterschieden und gewurdigt worden. Wenn
daher die fruhere Medicin uberhaupt jetzt von Vielen, mit dem allerdings

herabwurdigenden Namen der symptomatischen Medicin belegt wird, so zeigt

diess von Seiten derselben zum wenigsten Unkenntniss der alten Literatur

sowie selbst der classischen Schriften grosser neuerer Arzte, die freilich jetzt

von Vielen auch nicht mehr beachtet, fur veraltet angesehen werden. Will

man aber etwa die sogenannte symptomatische Medicin auf die Krankheits-

formen beziehen, welche nicht nach ihrer noch unbekannten inneren Natur,

sondern nach den sinnlichen Erscheinungen , dem sogenannten Ausdruck der

Krankheit oder Symptomen - Complex bestimmt und benannt worden sind, so

hat man ja neuerlichst selbst gestehen mussen, dass man auch bei dem
jetzigen Stande der Wissenschaft in vielen Fallen, wo die innere Natur und
auch das anatomische Verhaltniss der Krankheiten (z. B. bei vielen Nerven-
krankheiten u. s. w.) noch nicht gehorig bekannt sind, jene Bestimmungen
nicht entbehren, sich an die sinnlichen Erscheinungen, an die symptomatische
Ahnlichkeit des Krankheitsbildes halten miisse (wobei jedoch nach mei„er

I

»
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Meinung die Kenntniss der oflenbaren entfernten Ursachen uns in der Cur

wohl leiten kann und muss). Vgl. was ich in meiner Abhandlung uber

die Selbststiindigkeit der Fieber S. 6 fg. uber diesen Gegenstand geiiussert

babe.

Nach Littre hat sich noch Daremberg in seiner Ausgabe der

Oeuvres choisies d'Hippocrate (p. xcvi. 122. 475.) uber diesen Gegenstand

geanssert. Dieser meint zwar auch, dass die Tendenz der Koischen Schule

auf die fast ausschliessliche Betrachtung des allgemeinen Zustandes, das Sta-

dium des Gemeinschaftlichen der Krankheiten, auf die prognostische Aus-

ing der krankhaften Erscheinungen gerichtet gewesen sey, setzt jedocb

hinzu, dass diese Tendenz sie zum hochsten Grade der Wissenschaft und des

Ruhmes, den sie babe erreichen konnen, erhoben, dass sie dieselbe vor

einem blinden Empirismus bewahrt babe, indem sie alle zerstreuten That-

sachen zusammengebracbt und durch ein gemeinschaftliches Band, die Prognose,

wieder befestigt habe; dass sie dieselbe mil dieser schonen Methode der

Beobachtung ausgestattet, welche unter den Handen des Hippokrates Re-

sultate hervorffebracht habe, zu welchen die gegenwartige Wissenschaft kaum

g

mit alien ihr zu Gebot stehenden gelangen kann. Er behauptet

aber auch (daselbst in der Einleitung zum Prognosticon und p. 475.) von

Hippokrates insbesondere, dass derselbe sich vorzuglich mit dem Aus-

gan*e und dem allgemeinen Gauge der Krankheit beschaftigt, dass er die

Unte'rscheidung und Benennung der krankhaften Einheiten oder besonderen

Arten vernachlassigt , und dass er nicht nach den besonderen Symptomen,

welche diese oder jene Art zeigen konnen, gefragt habe: dass alles d.ess

ihm sehr geringen Nutzen fur die Erkenntniss und Behandlung der Krank-

heiten zu bringen geschienen habe. ~ Von der Knidischen Schule aber sagt

er, dass sie eine entgegengesetzte Tendenz befolgt, dass so sehr die Ask e-

piaden von Kos zur Generalisation gestrebt, eben so sehr die von Kmdos

die Arten der Krankheiten vervielfaltigt und jedem Krankheitszustande,

nicht identisch mit einem anderen war, einen verschiedenen Namen gegeben

hatten dass aber bei dem Mangel aller genauen anatom ISchen Kenn n.sse d.ese

Arten 'nicht durch irgend ein Band befestigt seyn konnten, und dass man

schon bei den ersten Schritten der Wissenschaft in den fatalen, .n unseren

d
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Tagen erneuerten, Irrthum verfallen sey, nur individuelle und isolirte Krank-

heitszustande in den kleinsten Formen der Krankheiten zu sehen. — Die

wissenschaftliche Vereinigung der zwei entgegengesetzten Tendenzen der

Schule von Kos und der von Knidos soil nun nach seiner Meinung (p. xlvi.)

das Ziel seyn, welches die wahre Wissenschaft sich zu setzen habe; und da

werde sie allein Bestandigkeit und Grosse finden. Und so sagt er noch

(p. 124.), dass, da in unserer Zeit und besonders in der Schule von Paris

die Local- Diagnostik die ganze Wissenschaft beherrsche, die Quelle von alien

ihren Fortschritten wie auch gewisser Verirrungen und vieler Liicken sey,

es sehr zu wiinschen ware, dass eine geschickte und kraftige Hand durch

Verschmelzung der alten und neuen Methode in eine einzige die Medicin

wieder auf den einzigeh Weg brachte, der ihr von der Natur vorgezeich-

net sey.

Da ich Mehreres, was von Daremberg in ahnlicher Weise wie von

Littre iiber die Tendenz der Koischen Schule iiberhaupt, die ihr zuge-

schriebene fast ausschliessliche Betrachtung des allgemeinen Zustandes und

Beschrankung auf die Prognose, Vernachlassigung der Unterscheidung und

Benennung der Arten der Krankheiten u. s. w. behauptet worden, schon im

Vorhergehenden berucksichtigt und meine abweichende Ansicht ausgesprochen

habe , will ich nur noch iiber die nach seiner Meinung von der wahren

Wissenschaft sich als Ziel zu setzende wissenschaftliche Vereinigung der zwei

entgegengesetzten Tendenzen der Schulen von Kos und Knidos oder auch der

alten und neuen Methode Folgendes bemerken.

Dass die Methode der Knidischen Schule die Arten der Krankheiten zu

bestimmen und zu beschreiben hochst mangelhaft war, ist von Daremberg
wie von Littre selbst bemerkt und der von 'Hippo k rates ausgesprochene

_
/

Tadel derselben von diesem fur gegriindet erklart worden. Die Knidier haben

die Krankheiten auf mehr empirische Weise, sowie es nach der !Ausserung

des Hippokrates auch ein Nichtarzt hatte thun konnen, beschrieben; sie

haben die zufalligen Symptome nicht gehorig von den wesentlichen zu unter-

scheiden gewusst und desshalb so oft nach einzelnen zufalligen Symptomen

wieder besondere Arten der Krankheiten bestimmt und dieselben so iiber-
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massig vervielfaltigt. Von einem besonderen, irgend bedeutenden, eigentlich

wissenschaftlichen Principe derselben in Bezug auf die gehorige Beslimmung

und Schilderung der Arten der Krankheiten oder gar die nosologische Ein-

theilung und Benennung derselben kann also wohl nichl die Bede seyn.

Wie konnte nun die Vereinigung einer so mangelhaften Methode mit der Hippo-

kratischen auch nur mit einigem Grunde fur stalthat't erkliirt werden, und

wie sollte sie irgend niitzen kdnnen? Wenn auch Hippokrates keine

specielle Patbologie geschrieben oder hinterlassen hat, und wenn selbst die

Behauptung, dass Hippo k rates sich um die einzelnen Arten der Krank-

heiten gar nicht bekummert hatte, irgend gegrundet ware (was sie nach

meiner oben S. 136. schon ausgesprochenen Uberzeugung keineswegs istj, so

haben doch fwie ebenfalls oben schon angegeben worden) so viele seiner

o

bloss

Nachfolger, 'welche seine Grundsatze befolgten, vortrefflicbe Schild

der einzelnen Arten von Krankheiten, worin die wesentlichen Symptome d

selben wohl von zufalligen unterschieden sind, geliefert. Es mochte d

die Vereinigung dieser Hippokratischen Methode rait einer anderen nic

uberhaupt uberflussig seyn, sondern insbesondere die mit der hochst mangel-

haften Knidischen als sehr seltsara erscheinen. - Was aber die Local-

Diagnostik betrifft, welche nach Daremberg in unserer Zeit und besonders

in der Schule von Paris die ganze Wissenschaft beherrschen, die Quelle ihrer

Fortschritte wie auch gewisser Verirrungen und vieler Liicken seyn soil
,

so

mochte es fur die Anhanger derselben und besonders auch fur die von ihnen

zu behandelnden Kranken wenigstens zu wiinschen und jenen allerdings sehr

zu empfehlen seyn, das von alten und neueren Hippokratischen Arzten mcht

bloss in Bezug auf die allgeraeinen, sondern auch in Bezug auf die ortl.chen

Verhaltnisse der Krankheiten in pathologischer und therapeut.scher

.elehrte Gute und Bewahrte wohl zu berucksichtigen und dadurch ihren

Mangeln abzuhelfen. Es haben indessen neuerlichst selbst immer mehr ran-

zosische Arzte sich gegen die Ubertriebene Localisationstheorie uberhaupt er-

klart, und auch deutsche, die fruher auch in dieser Einse.t.gke.t die franzo-

sischln nachgeahmt hatten, haben sich doch bewogen gefunden mader alIge-

meinere Verhaltnisse der Krankheiten (sogenannte Const.tut.ons-Anomahen,

constitutioneile Irritationen , Fieber «. s. w.) zu berucksichtigen und gelten zu

II
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Jassen. Und so wollen wir denn wunschen und hoffen, dass immer Mehrere

den langst gefundenen rechten Weg *") wieder einschlagen mogen

1) So heisst es sehon in der Hippokratischen Schrift de prisca medicina (die von

Littre dem Hippokrates II. selbst, freilich gegen das Urtheil mancher frii-

heren Kritiker und auch das von Erin er ins, Petersen u. A. , zugeschrieben

worden ist): niyiQtxy dh navva nuXai vnagyei , xctt dgytj xai odd? svQrr
€VQ7]jtibva noXXu te xai xaXwg eyovta evgytui iv

nnoXXoti XQovw , xai tcc Xoina €VQ6&i]G€TUi 9 7]V tic ixavog is ojp xai id

tccvtcc ccnofiaXivv

„At vero in medi-

r\f.tivrn xair r.v xai %a

ooitg dhnevQfjfieru eidwg ix tovvow oQftcbftevog £i]iii]
9

„xai unodoxi/ndoag nav%a , iiiof] odti xai eteQw aytjftat

„xai (pvoet %i i

„cina jam pridem omnia subsistunt, in eaque principium et via inventa est, per

„quam praeclara multa longo temporis spatio sunt inventa et reliqua deinceps

„invenientur, si quis probe comparatus fuerit, ut ex inventorum cognitione ad

nipsorum investigationem feratur. Q omnibus rejectis ac repudiatis

„aliam inventionis viam aut modum aggreditur et aliquid se invenisse jactitat,

„is cum fallitur turn alios fallit.
u
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