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Aus der Bliitezeit der Medizin 
am Collegium illustre Carolinum zu Kassel 

Von Kiithe Heinemann 

Die Gesmichte des Collegium CaroUnum zu Kassel, jener zwismen Trivial-
6chule und Universitat stehenden Bildungsanstalt, ist schon geschrieben 1, 

Hier soU eine kurze Zeitspanne eingehender gewiirdigt werden, in del von , 
der Medizinischen Fakultat dieser Schule Anregungen ausgingen, die weit 
Uber Kassel hinaus wirkten. 

Dem von Landgraf Carl (Regierungszeit 1677-1730) 1709 gestifteten 
"Collegium illustre Carolinum" ' war urspriinglich als Hauptaufgabe die 
PHege von Mathematik und Naturwissenschaften und damit auch der Medi
zin, vomehmlkh def Anatomie, zugewiesen worden '. Denn def Landgraf 
hatte mU groBem Bedauern "'" uar geraumer Zeit wahrgenommen, wie 
wenig die Nothwendigkeit und Vortrefflichkeit derer Physikalischen und 
Mathematischen Wissenschaften "on den Mehristen erkant und beachtet 
werde, indem die jungen Leufe, sahald sie auss denen TriviaIschulen eximiret 
worden, anstatt ihr GemiHh zuforderst in diesen Sciencien zu excolieren, 
gleicn ad Altiora sich zu appliciren . .. H ' . Es lehrten aber zunachst nur am 
Ort ansassige, weniger bekannte und spater iiberalterte Arzte. Erst unter 
Landgr.f Friedrich I., der durch Heirat zugleich Kiinig von Schweden gewor
der war (Regierungszeit 1730-1751), erlebte die medizinische F.kultat eine 
durchgreifende Erneuerung. 1737 entschlog er sich IS, nach dem Muster von 
Paris, Stragburg, Berlin und anderen groBen Stadten Hin Unserer Residenz
stadt Cassell wenigem nicht ein Collegium Medico-Chirurgicum bey Un serm 
dasigen Collegio Carolino als auch uber dem ein solch Seminarium aufzu
richten ... " Diese NeugrUndungen soUten den Tiefstand in -der Medizin liber
winden helfen. 

Das "SeminariumH erschien dem Landesherrn notwendig, well er ,,'Dor 
geraumer Zeit wahrgenommen, in was fur einen gropen Verfall die Chirurgie 
in Unsern deutschen Erblanden gerathen" IS . Die Teilnehmer an den Kursen 
soil ten jahrlich 60 Reichsth.ler 'als Beihilfe erh.lten und, wenn sie die Lehr
zeit durchgemacht hatten, alIen anderen Bewerbern urn entsprechende Stellen 
vorgezogen werden. Zwei Stunden taglich in Anatomie und Physiologie waren 
als PHichtunterricht vorgesehen. Gleidu:eitig wurde eine Reform des Lehr-

1 TH. H.uTWIG: Mitteilungen aus der Gesm. des Collegium Carolinum in CasseI 
-+ ZHG 41 (1908) 68 96. 

2 Stiftungsbrief des Coli. Carol. vom 24. 10. 1710; Eroffnung jedodt smon am 
26.10, 1709 (s. StAM Best, 5: Hess. Geh. Rat 2915). 

3 TH. HARTWIG 76. 
4 Hessische Landesordnungen [ = HLO] III 659. 
5 StAM Best. 5: He ... Geh. Rat Nr. 10548 B1. 3 If. 
6 StAM ebda. B1. 15. 
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lingswesens in der Chirurgie, d. h. der Wundarznei, angeordnet: jeder Bea 
werher muBte "orthographice sdtreiben" konnen und "lateiniscnen autorem" 
gelesen haben. Nur privilegierte Chirurgen und Bader waren kiinftig zur 
Ausbildung van Lehrlingen zugelassen. Ihre Zahl wurde in Kassel auf je drei 
beschrankt; hinzukommen soU ten nom zwei privilegierte Regimentsmirur .. 
gen 7. Die Reform wurde damit begrtindet, daB VQn den Chirurgen "mehren'" 
teils untiichtige Subjecta in die Lehre angenommen, welche hernadt zu nichts 
anderes als zum Barthscheren zu gebraumen ll 

8, In den Landesoronungen t 
findet sich dann spater die Bestimmung, daB die auf die Medizinalordnung 
vom 21. 12. 1767 verpflichteten Mitglieder des Collegium Medico.Chirurgicum 
zu Cassel die IISeminaristen" auszubilden hatten. 

1738, also ein Jahr nach der Anklindigung, kam dann der ErlaB "bey dem 
Collegio Carolina zu Cassel ein Collegium Medicum Chirurgicum wie nach
folget zu etablieren" 10• Hier sollten die Regiments-, Land- und Stadtarzte 
nach einem genau ausgearbeiteten Lehrplan "unterrichtet", d. h. fortgebildet 
werden. Den "Lectionibus publicis" wie aum "denen Lectionibus anatomi
cis" soUte ein "geeigneter Orth" angewiesen werden. In einer erlautemden 
Randbemerkung heiSt es: "derjenige Orth, so ... in dem Kun5thaus5 aut der 
Reithbahn dazu gebrauclzt worden . .. konnte hinwieder dazu employiert 
werden" It • 

Damit war die "Anatomiekammer" im Ottoneum oder Kunsthaus gemeint, 
in dem zunachst offentHche Sektionen durchgeflihrt wurden. Ihre Zahl ist 
nicht mehr festzustelIen. Der Raum ist eingehend besmrieben und abge
bildet I!. Die mit reichen Malereien gezierte Dedce wurde erst im letzten 
Krieg zerstort, als das Haus am Steinweg ausbrannte und zur Ruine wurde. 
Der Entwurf fUr die Deckengemalde stammte von dem norddeutschen, sei
nerzeit bekannten Theatermaler JOHANN OSWALD HARMS (1643-1708), der 
auch die Ausfiihrung libernahm; das geht aus der Beschriftung der wieder. 
gefundenen Skizzen: "Tn die Anatomiekammer a fresco gemahlt :170:1 in 
Cassel" hervor 11. Wie unzureichend der Raum fUr die AusfUhrung von Sek
tionen gewesen sein muB, erfahren wir aus den Berimten der BrUder 
v. UFFENBACH. Der eine besuchte 1709, der andere 1728 die SehenswUrdig
keiten von Kasset zu denen auch die Anatomiekammer gehorte. Beim einen 
heiBt eSt er sei in "ein niclzt gar gro/5es 2immer fast ganz in der Hohe" if. 
gekommen, wahrend der andere eruhlt, daB er Him Kunsthaus zu oberst in 

7 StAM ebda. BI. 16 ff. 
8 SIAM Best. 5: He ... Geh. Rat Nr. 1462 BI. 2 fE. 
9 HLO VI 469. 

10 StAM Best. 5: Hess. Geh. Rat Nr. 1462 Bs. 2 ff. 
11 SIAM ebda. BI. 36. 
12 A. HOLTMEYER: Bau- u. Kunstdenkmaler im Reg.-Bez. CasseI, Bd. VI/2 (1923) 

Taf. 338. 
13 MUndlime Mitteilung von Herrn P. A. KIRCHVOCEL, Kustos am Hess. Landes

museum zu Kassel. 
14 ZACHARIAS V. UFFENBACH: MerkwUrdige Reisen (1753). 
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eine Lateme oder kleinen Dom hinaufkam, der langlid1f adttedcend und mit 
vielen Fenstern erleuchtet und zu dergleichen Priiparatis zu bewahren ange
ordnet worden. In der Mitten stehet der lange Tisch, worauf Sectiones ana
tomicae pflegten gehalten zu werden" 111. Sie dUrft.en nimt sehr haufig gewesen 
sein, und der Raum wird vermutlich - genau so wie in spaterer Zeit - haupt
siichlich als Sammlungsraum fUr anatomische Priiparate gedient haben. Im
merhin war Kassel vielen anderen Stadten insofern voraus, als es Uber einen 
bestimmten Raum in einem festen Haus fUr anatomisme Demonstrationen 
und fUr Sektionen schon zu einer Zeit verfUgte, als z. B. an der Landes
universitiit Marburg noch von Fall zu Fall ein geeigneter Saal gesucht wer
den muJSte. 

Aus dem Inventar dieser Anatomiekammer im Kunsthaus soli ten also 
nach Anweisung von Friedrich 1. auch die notwendigen Instrumente fUr ana
tomisdte Arbeiten genommen werden. Es wird jedodt beridttet, daB a1lerlei 
fehle und erganzt werden mUsse. Der nominelle Leiter, Dr. WOLFART, erinnere 
sidt "bei der schon ziemlidte Zeit anhaltenden alienatione mentis" an nidtts 
mehr 111. Die Medizin, insbesondere die Anatomie, deren Pflege dom vom Stif_ 
ter ausdriicklim angeordnet worden war, lag also offenbar seit Jahren brach. 
Daraufhin wurden vom Reformator neue Lehrkrafte bestellt: fUr die Ana
tomie Professor WAGNER jun. und Prosektor PLUMQUE 11. Von denen, die urn 
Aufnahme nachsuchten, waren "mit Vorrang diejenigen vorzuziehen, welche 
sich in der Lateinisdten Spradte geubt" 18. 

Wie ernst diese Reformation an Haupt und Gliedern gemeint war, geht 
auch aus dem folgenden Absatz hervor: 1/'" so soli kunftighin niemandt, 
er sey auch wer er wolle, und habe gleich von einer UniversitiU den gradum 
mitbracht oder nidtt, der praxis in Unsern T eutscfzen Landten mehr zuge
standen sein, Er habe dann zuvor bey dem Collegio Carolino zu Cassel 
publice disputiret und wenigstens gewisse Theses practicas medicas ventili
ret, mithin hierdurch gezeigt, dafJ er praestanda zu praestiren imstande ... " to, 
Selbst die Besmaffung der fUr die "Sectiones publicas" n6tigen Leimen wird 
wenigstens auf dem Papier geregelt. An erster Stelle werden "die zum Todt 
verdambten executierten Delinquenten"!O zur VerfUgung gestellt. Fallsdiese 
fehlen, sollen die Verstorbenen aus dem Waisen-, Zucht- und Gefangenen
haus, also Straffallige, die in der Haft sterben, und die Verstorbenen aus dem 
Siechen-, Jakobs- und Siisterhaus sowie Tot- und Friihgeburten zur Sektion 
benutzt werden 21. 

Aus den Verordnungen Friedrichs I. geh! klar ,hervor, dag das neu ge
griindete Collegium Medico=Chirurgicum zwar in enger Verbindung mit dem 

15 JOH. FRIEDJUCH V. UU'ENBACH: Tagebum (1728). 
16 StAM Best. 5 : Hess. Geh. Rat Nr. 10548 BI. 36. 
17 StAM Best. 5: Hess. Geh. Rat Nr. 1462 BI. 39. 
18 SIAM ebda. BI. 12. 
19 StAM ebda. BI. 9 . 
20 StAM Best. 5 : Hess. Geh. Rat Nr. 10548 BI. 16. 
21 StAM Best. 5: Hess. Geh. Rat Nr. 1462 BI. 12. 
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Collegium Carolinum stehen, abet keineswegs mit ihm versmmolzen wer
den oder an seine 5telle treten soUte: . Collegium IIlustre Carolinum und 
Collegium Medico-Chirurgicum ... in der Form und in sidt selbst uersmie
den bleiben .. ,"I!, 

Landgraf Friedrim 11. (Regierungszeit 1760-1785) blieb es vorbehalten, 
das Collegium Carolinum zu neuer BlUte zu fiihren. Er kiimmerte sim auch um 
die Medizinisme Fakultat, indem er tiimtige Vertreter dieses Fames nam 
Kassel berief. 

Die Vorbedingungen fUr ihre Anstellung waren nimt smlemt, wenn aum 
die Gehalter unzulanglich gewesen sein miissen. Denn die Akten des Gehei
men Rats sind splHerhin angefiillt rnit Bitten urn Aufbesserungen, die nur 
zogernd und z. T. in Naturalien gewahrt wumen. Offenbar wurden diese 
Namteile aber aufgewogen durm das BewuBtsein, in einer Residenzstadt 
und untet einem Fiirsten zu arbeiten, del wie Landgraf Friedrich 11. als fort
smrittlim gaIt" und geniigend Geld fUr die notwendigen Ansmaffungen 
und Erfordernisse des Lehrbetriebs zur Verfiigung stellte. AuBerdem hatte 
er dem Collegium Carotinum eine Verfassung gegeben, die del an Universi
taten geltenden iihnlim war. 50 muBten z. B. alljiihrlim .zwei subiecta"" 
von den Professoren in geheimer Wahl bestimmt und dem Landesherrn fUr 
das Amt des Prorektors vorgesmlagen werden, wobei auf regelmiiBigen Wem. 
sel der FakulHiten zu achten war. 

Ganz versmiedene Typen von Medizinem sind im amten Jahrzehnt des 
18. Jahrhunderts in Kassel am Carolinum titig gewesen, der emste und 
vielseitige Forsdter, wie er in Samuel Thomas Soemmering ua var uns steht, 
der durch seine verdienstvol1e Arbeit in der Praxis ausgezeidmete Gearg 
Wilhelm Stein und zwismen ihnen die smillernde Gestalt eines Emst Gearg 
Baldinger, der zwar seine Verdienste als belesener Gelehrter hatte, aber zu 
seiner Zeit weder als Arzt noch als Forsdter allgemein anerkannt wurde. 
In dem Wirken dieser drei Manner spiegelt sich ein niellt geringer Teil der 
Gesmimte einer gelehrten 5mule in einer kleinen Residenz . 

• 
5 a m u e I T h 0 m asS 0 e m mer i n g, geboren 28. 1. 1755 in Thorn! 

OstpreuJlen ", bewarb sim 1779 auf Driingen des Weltumseglers Gearg 
Forster, der audt am Collegium Carolinum lehrte, urn die durch das Aus
smeiden von J. J. HUllER freigewordene 5telle des Anatomen am Collegium 
Carolinum!t. 1778 hatte Soelllmering seine Studien in Gottingen bei BLUMEN-

22 HLO VI 743 § XIII. 
23 O. BERCE: Wohlfahrtspflege und Medizinalwesen unter Landgraf Friedrich 11 . 

..... ZHG 65/66 (1954155) 120 Ef. 
24 StAM Best. 5 : Hess. Geh. Rat Nr. 2914 ErlaS vom 16. 1. 1767. 
24 a EingebUrgert hat sim. die Sdueibweise Soemmerring, in den Urkunden steht 

dagegen nahezu ausnahmslos nur ein r. 
25 R. WACNn: S. Th. Soemmering (Gottingen 18U). 
26 H. HEITNEI.: Georg Forsters Briefwechsel mU S. Th. Soemmering (Braunschweig 

1877). 
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BACH mit einer vie! beachteten Dissertation uber den VerlauI der Sehnerven 
abgesmlossen und reiste nodt im gleimen Jahre iiber Hannover und Holland 
nam London und Edinburgh. In London Iraf er G. Fo.sTn und wurde wie 
dieser Freimaurer. Er lernte auch John Hunter kennen und war beeindruckt 
von dessen "ZergliederungshausH

• Einen Plan dieses Bauwerks brachte er 
mit und veroffentlichte ihn spater zusammen mit dem von ihm selbst fUr 
Mainz entworfenen sogenannten Idealplan 17, der aber niemals ausgefiihrt 
wurde. Nimt nur die Freundsmaft mit G. Fo.sTU 109 Soemmering nam Kas. 
sel, sondem - wie -er selbst bezeugt - das ganz neue Anatomisme Theater 
und die schon in seinem Bewerbungssdueiben hervorgehobene "ansehnlidre 
Menagerie, die der Landgraf unterhiilt" t8, sowie die Tatsache, daB er viel 
freie Zeit haben wUrde. 

Das Anatomisme Theater war smon fiir Huber 1777 durm Umgestaltung 
eines ansehnlichen Burgerhauses am Leipziger Tor geschaffen worden, wie wir 
aus der feierlichen Ansprache von SIMON loUIS DU Ry am 18. 1. 1777 vor 
den Mitgliedem der Academie de Peinture, de Sculpture et d' Architecture 
erfahren: "Sie mussen die Erlernung deT Zergliederungskunst auf keine 
Weise t1ernadtli1ssigen. Auf 5erenissimi gniidigsten Befehl is t soeben in einem 
der Teile dieser Hauptstadt ein anatomisdtes Theater erridttet worden. Hier 
konnen 5ie den Vorlesungen der ProfessoTen in dieser Wissensdtaft beiwoh. 
nen . ..... tt. Soemmering hatte nun die Aufgabe, fUr den weiteren zweck
maBigen Umbau dieses Hauses dem Baumeister die notigen Anweisungen zu 
geben, bevor er den erbetenen Urlaub antreten durfte. Auf diese Weise ent
stand in Kassel das erste Anatomische lnstitut in Deutsmland 10. 

Auf seine Bewerbung vom 15. Mai 1779 wurde er durm KabinettsbesmluB 
vom 25. Mai 1779 mit einem jiihrlimen Gehalt von 400 Talem angestellt 
und verpBichtet, "in jeder Wodte publice gratis in dem zur Anatomie erridr· 
teten Horsaal zu lesen"'1. Die Reinschrift seiner Berufungsurkunde tragt das 
Datum vom 7. Oktober 1779. Seine Aufgaben wurden genau umrissen, aum 
die Verp8idltung zur Amtsversmwiegenheit ausdriiddim hervorgehoben ". 
AIs Horer waren zugelassen: ,,}{rzte, Wundarzte, Barbiergesellen, Bader und 
uberhaupt jeder, so die ordentlidten lectiones Rnzuhoren neigung hat" " . 
,,6 Cadavera" sollten zu Demonstrationen dienen. Falls im Sommer Leichen 
anf1elen, solI ten sie zu Operationsiibungen benutzt werden 14. Soemmering 
war auch die AuIsicht uher die "AnatomiekammerH im Ottoneum iibertra
gen worden, und er hatte Praparate fUr sie anzufertigen. FUr die Aufbewah-

27 S. TH. SoEMMEIING: Gedanken und Plan eines bequemen Zergliederungshauses 
-+ Baldingers Med. JournalS {1788} 3. 

28 SIAM B •• I. 5: H .... Geh. Ral Nr. n44 BI. 2. 
29 O. GUt.AND: Paul, Charl" u. Simon Louis du Ry (Stuttgart 1895) 1,(4. 
30 K. HEINEMANN: Oas erste anatomisme Institut in OeutsdUand -+ Sudhoffs Ar-

chlv 41 (1957) "1IJ7. 
31 StAM Best. 5: Hess. Geh. Rat Nr. 1144 Bl. 6. 
32 SIAM .bda. BI. u. 
33 SIAM .bda. BI. 6. 
34 StAM .bda. BI. 7. 
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rung vcn Leichen im Keller der neuen Anatomie wurden ihm zwei mit Zink. 
blem ausgesmlagene sarge bewilligt ". 

AIIes weist darauf hin, daB soemmerings "Werkstalt" die Anatomie bei 
dem Leipziger Tor und nimt, wie SCHELENZ meinte, die Anatomiekammer im 
Ottoneum war 31. Im neuen Anatomiegebliude, das bereits mit flieBendem 
Wasser ausgestattet war, hat er zweifellos alle Sektionen gemacht und alle 
Praparate angefertigt, die in den fiinf Jahren seiner Arbeit in Kassel ent .. 
standen sind. Wir kennen ihre Zahl: 270 StUck, darunter aum injizierte von 
Mensmen und Tieren " . Nur wenige 5ind nodt in KasseI, die meisten wur
den nam Marburg abgegeben und sind jetzt versmoIlen. Die Tiere, die 
Soemmering studierte, stammten entweder von der landgraflichen Tafel -
wie z. B. die Kopfe von jagdbarem Wild und Fismen - oder aus der fiir 
ihn so wichtigen Menagerie, deren Besetzung naturgemliB wemselte. Wir 
wissen aber, daB 1780 neben einigen Casuaren, GronHi.ndischen Gansen, 
Papageien und anderem Kleingetier aum smon eine Anzahl groBerer Tiere 
vorhanden waren: Elephantl Bwfel, Bar, zwei weiBe KameIe, Panther, Berg
ziegen und Affen. Sie sind auf einem Bild vereintl das der Maler JOHANN 
GEORG PFORR 1780 als Aufnahmestiick der Kasseler Akademie fur Malerei und 
Bildhauerei einreimte ,a. Untergebramt war die Menagerie zunamst in der 
Nahe des alien Landgrafensmlosses in der Aue, von 1764 an in der Nahe der 
50genannten Hofbleime in eigens errimteten Zwingem ". Simer istl daB 
Soemmering den verendeten Elephanten, der neun Jahre in KasseI gelebt hattel 
einige Affen und mindestens einen Casuarl der vor seinem Dienstantritt zu 
Tode kam und fUr ihn zur Bearbeitung im Keller der Neuen Anatomie in 
Spiritus aufbewahrt worden war l seziert bzw. skelettiert hat. Ein Casuar und 
das Elephantenskelett stehen heute nom im Naturkundemuseum in Kassel; 
die praparierte Elephantenhaut fiel dem Bombenkrieg zurn Opfer. Aum das 
Material fUr seine Smrift "OB'ER DrE XORP'ERLICHE VERSCHJEDENHEIT DES MOJIR£N 
VOM EUROPAER", die erst 1784 in Mainz herauskam, hatte Soemmering in 
Kassel gesammelt. Die Neger stammten aus der von Landgraf Friedrim 11. in 
Mulang erbauten Kolonie, in der dem Gesdtmack der Zeit entspremend aum 
Hausmen im minesismen StiI errimtet wurden. Da aber Chinesen rumt zu 
haben oder zu teuer waren, siedelte man dort Neger an, die den Milmaus
smank besorgten. Sie starben friih und wurden von Soemmering seziert. Als 
Todesursame stellte er ebenso wie bei dem Elephanten und einer Anzahl von 
Affen smwere Tuberkulose fest. AuJlerdem aber verglim er durm sorgfaltige 
Messungen ihre smadel mit denen von WeiBen und die Himgewimte sowie 
die Didce der Nerven miteinander. Dabei erhebt er die fUr seine genaue 

35 SIAM ebda. BI. 19. 
36 H. ScHELENZ: -+- VerhandU. clt. Naturf. u. Arzte, 75. Tagung (Kassel 1903) 103. 
37 BALDINGERS Med. Journal 13 (1787) St. XVI. 
38 Bescnrieben als Nr. 7'51 -+ O. EISENMANN: Katalog der KgI. GemaIdegalerie zu 

Kassel (1888) . 
39 FJl. Cmt. SCHMINCXE: Versucn einer genauen Beschreibung der Residenzstadt 

Cassel (1767) 402. 
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Arbeitsweise charakteristische Forderung, daB man den Ublichen Vergleich 
zwischen Hirn- und Korpergewicht durch den zwischen Hirn- und Nerven= 
gewicht ersetzen mUsse, da "das Hirn nie fett werde" •• , wahrend das Korper
gewicht schwanke. J edem Nerven will er eine bestimmte Gehimmenge zuge
ordnet wissen zur Befriedigung der "tierischen LebensbedUrfnisse". Je mehr 
an Himgewicht dann noch Ubrig bleibe, das rucht fUr das animalische, d. h. 
das Triebleben notig sei, desto mehr sei frei fUr geistige Leistung. 50 kam er 
zu dem SchluB, daB .die afrikanischen Mohren im Durchschnitt doch noch 
etroas niiher ans Affengeschlecht grenzen als die Europiier. Sie bleiben aber 
dennoch Menschen M 

41. 

Ganz charakteristisch fUr die genaue und unvoreingenommene Arbeitsweise 
Soemmerings ist sein Aufsatz "UBER DIE DURCHKREUZUNG DER 5EHNERVEN"4!. 
Mit vorbildlicher Geduld und Sorgfalt priiparierte er die Sehnerven bei einem 
auf dem linken Auge geblendeten EichhOmchen, stellte eine Schrumpfung und 
Farbanderung an den vom erkrankten Auge kommenden Fasern fest, konnte 
auf diese Weise mren Verlauf genau verfolgen und die Durchkreuzung be
weisen. Dasselbe gelang ihm bei einem einseitig blinden Pferd, bei einer 
FerkelmiBgeburt und bei verschiedenen Fischen. FUr den Menschen lieB er die 
Frage unentschieden, weil er geeignete Untersuchungsobjekte bei seinen 
Obduktionen rucht bekomrnen hatte und .mehr der Natur als den Schrift
stellern"" folger! wollte. 

AuBer diesen groBeren und wichtigen Arbeiten sduieb Soemmering wah
rend seiner Kasseler Zeit nom einen kleinen Aufsatz fUr d.en Gottinger 
Taschenkalender Uber den Orang Utang u. Unter Berufung auf CAMPE, den 
er 1779 besumt hatte, und Georg Forster erkannte er dem Affen Mensmen. 
iihnlichkeit, aufrechten Gang und Fiihigkeit zurn Sprechen ab, bezweifelte 
auch das Heranwamsen zu iibermenschlicher GroBe. Aus diesen Angaben 
kann man -schlieBen, daB der in der Kasseler Menagerie gehaltene groBe Affe 
keinesfalls ein ausgewachsener Orang-Utang gewesen ist. 

Seine erste Vorlesung hielt Soemmering am 14. August 1779 in Kassel 
zur Einweihung des Neuen Anatomismen Theaters am Leipziger Tor. Er 
berichtete iiber das, was er auf seiner Reise Uber die Injektionstechnik von 
LymphgefiiBen und Lymphdriisen mit Qued<silber oder gefiirbtem Wachs ge
sehen halte. Dabei erschien es mm besonders wichtig, daB LymphdrUsen und 
LymphgefiiBe im Zusammenhang dargestellt werden konnten. 

Die wissenschaftliche Ausbeute der fUnf Jahre am Collegium Carolinum 
ist auf den ersten BUck rucht sehr erhebUch. Das liegt mit daran, daB Soem· 
mering in dieser Zeit auch mit a11erhand wissenschaftsfremden Dingen be-

40 S. TH. SoEtoOa.RING : Ober die korperlime Versmiedenheit des Mohren vom 
Europaer (Mainz 1784) 22. 

41 ebda. 32. 
42 Hess. Beitrr. zur Gelehrsamkeit und Kunst 1 (1784) 185 u. 614 H. 
43 ebd.. 627. 
44 S. TH. SOEMMERING: Etwas VemUnftiges vom Orang Utang -+ G6ttinger Tasmen. 

kalender (1781) 40 fE. 
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smiiftigt war, da er sim zusammen mit Forster der Rosenkreuzerei versmrie
ben hatte. Diesem Hang der beiden noch jungen Wissenschaftler zu dunkeln 
Experlmenten leistete das damalige Hofleben insofem Vorschub, als haufig 
durchreisende Schwindler mit ihrem sicheren Auftreten und ihren groBen Ver
spremungen, daB sie unedles Metal) in Gold "verwandeln" konnten, nur zu 
leicht Gehor fanden. AuBerdem lieB sich Soemmeringauch durch aUerlei 
Anregungen seiner Zeit von der Anatomie abIenken. So nahm er z. B. leb
haften und tlitigen Anteil an den van Frankreich ausgehenden Versumen zur 
Eroberung def Luft und fand sich hierin mit keinem Geringeren als GOETHE 

vereint. In einem Brief varn 8. 5. 1784 smrieh Soemmering an MERCK, daB 
ihm d.as erste "Experiment mit Blasen" srnan am 1. 11. 1783 "reiissierte", und, 
soweit er wisse, als erstem in DeutsdUand der Versum mit "einem edtten 
Pariser BaUon" gelungen sei. Und weiter: "lm September (1783) war Goethe 
hier (in Kassel), und da hatte ich schon einen Kubus . . . Der gute Mann half 
mir noch fallen, allei" die Obereilung mamte den Versucn nidtt gelingen" 4', 

Die Verbindung mit GOETHE blieb Uber Jahre hinaus bestehen, und GOETHE 
bezeidmete sich selbst als Schiiler Soemmerings in def Anatomie 4G , Wo beide 
in Kassel ihre Versuche mit dem Luftballon ausgefiihrt haben, ob vom Dach 
des Ottoneums aus, wie S CHELENZ anzunehmen smeint n, oder im Garten des 
Anatomismen Instituts, kann nimt mehr ermittelt werden. Immerhin war 
dieser modeme Zeitvertreib aum fur GOETHE so widttig, daB er in seinem 
Brief an Soemmering vom 9. 6. 1784 vermerkt: "In Weimar haben wir einen 
BaUon auf M ontgolfiersche Art steigen lassen" " . 

Die Studien zum Problem des Zwisdtenkiefers, bei denen GOETHE auch 
Elephantenschadel benutzt haben soli, werden ihn sidter auch ins Ottoneum 
gefiihrt haben; es ist aber nic:ht anzunehmen, daB ihm die dort jetzt nom vor
handenen StUcke als Studienobjekte gedient haben. Soemmerings weiterer 
Lebensgang ist zur Feier seines 200. Geburtstages so haufig und ausfiihrlich 
geschildert worden, daB sich eine neue Darstellung eriibrigt . 

• 
• 

AIs tUchtiger Mann aus der Praxis ist G e 0 r g W i I h e I m 5 t e i n zu 
nennen. Er war ein Kasseler Kind, geb. 1737 a15 Sohn eines Kammerdieners 
am FUrstenhof. Er besudtte die Lateinschule in Kassel und war von 1755 his 
1756 Schiiler des Collegium Carolinum. Dann ging er nadt Gottingen, arbeitete 
dort vomehmlidt bei dem Vertreter der Frauenheilkunde Professor ROEDERER 
und begab sich nach erfolgreichem Abschlufl seiner Studien am 29. 3. 1760 
auf Reisen. Ober StraBburg, wo smon seit 1727 ein Accoudtierhaus bestand, 
wandte er skit nam Paris. Dort studierte er eifrig be;, LEVRET, der international 

4S A . TEUTENBUC: Goethe und die Luftschiffahrt -+ IlIustr. aeronautisch.e Mitt. 12 
(1908) 524. 

46 GOEnreS simtlich.e Werke, Sophienausg. Bd. 34/1, S . 129. 
47 H. SCHELENZ: Soemmering und Goethe in der Casseler Anatomie -+ Berliner 

klin. Wcxhenschr. (1911) 649. 
48 GOETHES samtlich.e Werke, Sophienausg. Bd. 39, Brief v . 9. 6. 1784. 
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als Geburtshelfer bekannt war. AnschlieBend sah er sidt nodt in Holland urn 
und hielt sidt vornehmlidt in Leyden bei MuscHENBRoEK auf. Nadt seiner 
Riickkehr im Sommer 1761 lieB er sidt aIs praktisdter Arzt in !<asseI nieder, 
bewarb sidt aber sdton 1763 urn eine SteUe am Carolinurn. Er erhielt sie und 
zwar "seinem erbitten gemiifl annodt oh ne Gehalt" "I. 50 wurde er am 1. 10. 
1763 als IIIProfessor extraordinarius Chirurgiae et artis obstetriciae" berufen. 
Aber sdton vom Friihjahr 1764 an muBte er urn Gehalt bitten und e.hielt 
es audt; allerdings wurde er gIeidtzeitig verpflidttet, die herrsdtaftlidten 
Uvreebediensteten und die im Franzosisdten Hospital in der Obemeustadt 
aufgenommenen Kranken zu behandeln. Erst 1781 wurde er aus dieser Vera 
pHichtung "dispensieret'lfIo. Stein wurde der Reformator des Hebammen .. 
wesens und der GeburtshUfe. Sdton 1761 war die Griindung eines Accouchier
und Findelhauses vom Landesfiirsten ins Auge gefaBt worden. In die Tat 
urngesetzt wurde der Plan jedodt erst 1763. Die Leitung wurde Stein iiber
tragen, der von 1765 an aum die arztlime Aufsimt Uber das Waisenhaus 
iibernahm, dem das Findelhaus baulidt angegliedert worden war. Hier konn
ten SiiugJinge, d. h . Kinder, deren Lebensalter unter 'I. Jahr Iag", mit HUfe 
des "tomo", einer Drehvorrimtung, die ein Korbchen mit dem Saugling nach 
innen beforderte und dabei eine Klingel in Bewegung setzte, abgegeben wet
den, ohne daB die Mutter bekannt wurde Ii!. Diese Einrichtung wurde jedoch. 
bald millbraudtt und deshalb wieder abgesdtafft. Das Accoudtierhaus aber 
erwies sim aum in Kassel als eine segensreiche Einrichtung. Es war ausdrUck. 
lich. dazu bestimmt, unehelichen MUttem fUr die letzten Women vor der 
Geburt, die Zeit der Entbindung und des Stillens kostenlos Unterkunft zu 
gewahren. Alle BuBen, sogar die KirchenbuBe, wurden erlassen, wenn die 
unehelidte Mutter sidt freiwillig zur Entbindung meldete. Stein hatre Interesse 
daran, alle unehelichen MUtter im Accouchierhaus zu erfassen, weil er hier die 
Moglidtkeit sah, Arzte und Hebammen in der Kunst der Geburtshilfe zu 
unterweisen. Er kiimmerte sim auch um die Verwaltung und sah darauf, daB 
den Insassen keine zu smwere Arbeit aufgebUrdet und eine zweckmaBige 
Kost verabreidtt wurde. Am 12. 10. 1765 meldete Stein, daB er auf eigene 
Kosten eine "Masdtine mit zugehorigen Puppen" 63 - also ein Phantom -
habe "uerfertigen lassen", wn "accoucheurs" auszubilden, wie er es bei L EVRET 

in Paris gesehen und selbst erprobt hatte. Dom seine Bemiihungen reimten 
zun3.chst ruch.t aus, obwohl am 21. 12. 1767 U die neue Hebammenordnung 
erlassen und auf dem Papier alles geregelt war. Es durfte z. B. nkein unge
lernter chirurgusnoch sonst jemand hinfuhro sich einen Geburtshelfernennen" . 
In Kassel waren nur sems Hebammen zugelassen, von denen jede nur eine 
Lehrtomter haben durfte. Bei Geburtsverzogerung, Wehensmwache und ahn. 

49 StAM Best. 5 : Hen. Geh. Rat Nr. 2919. 
SO StAM .bda. [rIaB v. 14. 9. 1781. 
51 HLD VI 22. 
52 ebda. Verordnung vom 2. 2. 1765. 
53 StAM Best. 5 : Hess. Geh. Rat Nr. 2919. 
54 HLD VI 488 If. 

• 
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limen Zwismenfiillen sollte sofort ein Arzt zugezogen werden. Millgeburten 
waren an die Anatomie abzugeben. Aber nom 1774 meldete Stein, daS die 
Unterweisung von A.rzten und Hebammen dringend notig seii es fehle be
sanders auf dem Lande an erfahrenen Geburtshelfern und den van ihm aus
gebildeten werde von den nicht zugelassenen Kollegen das Leben smwer 
gemamt, so daB Hdas Hebammenwesen aul dem Lande nach wie VDr in einem 
erbiirmlichen Zustand bleibt" ". Im Januar 1775 ersmien dann endllm die 
Anordnung: "Es sollen pro futuro die Hebammen vom Chirurgo, welcher die 
artem obstetriciam gelernt hat, im Beyseyn des Physici examiniert, aum das 
Testimonium van beiden unterschrieben . . . werdenM 

61, Damit wurde endlich 
ausdrlicklim vorgesmrieben, daB kein Arzt als Geburtshelfer oder in der 
Anleitung von Hebammen tatig sein durfte, der rumt als "accoucheur exam;. 
nieTt" oder Haut die accouchierordnung verpf1ichtet war 57. An diese Ver
ordnung muBte spater immer wieder erinnert werden, obwohl -sie dom senon 
in der Hebammenordnung von 1767 enthalten war. 

Steins Anstrengungen zur Hebung des Wissens und der Praxis bei Ge. 
burtshelfern und Hebammen fiihrten schlielllim zum ErlaB der Hebammen. 
ordnung von 1801, die fUr ihre Zeit als vorbildlim gelten konnte ". AIs das 
Accoud"Lierhaus mit allen andern Einrimtungen von Kassel nam Marburg 
verIegt und der dortigen Universitat angegliedert wurde, gingen seine Auf
gaben, aum die der SmuIung von Arzten und Hebammen, auf die entspre· 
menden Einrimtungen in Marburg und Rinteln liber. 

Stein hat zahlreime Veroffentlimungen hinterlassen. Aum in ihnen tritt 
die enge Verbindung mit der geburtshilflimen Praxis zu Tage. Nom wah= 
rend seines Aufenthaltes in Kassel smrieb er ein Lehrbum der Geburtshiffe, 
das einen theoretismen und einen praktisdten Teil umfaBte 511 • In der Gesamt. 
anlage untersmeidet es sim wenig von mnlimen Veroffentlichungen aus 
jener Zeit. Es war aber remt verbreitet, vermutlich. deshalb, weil im prak. 
tismen Teil das Vemalten bei Zwismenfallen wahrend der Geburt auf das 
genaueste gesdtildert wurde. Aus dem ersten Teil interessiert hier vor allem 
der Berimt Steins Uber das Kasseler Accoumierhaus: bis 1765 kamen nur 
wenige Frauen zur Entbindungj von diesem J ahr an aber habe er jahrlich 
etwa 80 bis 100 Geburten gehabl. Die ZahI der Todesfalle bei Mlittem und 
Kindern sei erfreuUm gering gewesenj bis 1770 habe er nur fUnf MUtter 
verloren, kaum eine an dem ngefiihrlichen Friesel", womit vermutlim das 
friiher so hawge Kindbett6eber gemeint war. Eine Zungenbandlosung sei 
bei keinem der Neugeborenen notig gewesen. Ganz allgemein forderte er 
abwartendes Vorgehen und einen wirksamen Dammschutz bei def Geburt 
und lehnte die vorzeitige Anwendung von Hebeln und hohen Zangen ab. 

ss StAM Best. 5: Hess. Geh. Rat Nr. 1214. 
56 StAM ebda. ErlaR vom 26. 1. 1775. 
57 StAM ebda. ErlaB vom 17. 6. 1774. 
58 O. BEIlCE 120 f. 
S9 G. W. ST'ElN: Theoretiscne Anleitung zur Geburtshiilfe (Kassel 1770). Ders.: 

Prakt. Anleitung .. . (Kassel 1772). 
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Neben dieser grolleren Veroffentlidtung gab Stein nodt zahlreidte kurze 
Mitteilungen heraus, in denen er Verbesserungen an Gediten vorschlug 110. 

Er erfand eine Milmpumpe, zahlreime Zirkel zur BecKenmessung, wandelte 
die Geburtszange von LEVRET ab und stellte ein vollstandiges Besteck zur 
Ausfiihrung des Kaisersdtnitls zusanunen". An Stelle der damals iiblidten 
unbequemen Entbindungsstiihle entwickelte er eine Art Fahrstuhl, der mit 
wenigen Handgriffen in ein Bett verwandelt werden konnte und wandte sicn. 
damit in eindrucKsvoller Weise gegen die zusatzlime Belastung der Gebaren
den durdt unbequeme Sitzgelegenheiten und Fesselung w.hrend der Ge
burtO!. 

Stein ist, wie wir dem Zeugnis seines beriihmtesten SdtUlers OSIANDER, 

spater Gottingen, entnehmen dUrfen, ein guter Lehrer gewesen, der seinen 
SchUlern viel fUr ihre Praxis mitg'ab. Vor allem impfte er ihnen ein, stets - wie 
er selbst - urn das Wohl der Geb.renden und der Neugeborenen besorgt zu 
sein. Erst 1793 verlieg er Kassel, nadtdem in Marburg, wohin er bereits 1791 
versetzt worden war, das Accoudtierhaus wirklich eingerichtet worden war, 
wenn auch zunachst nur behelfsmagig in einem alteren BUrgerhaus. 

Sis zu seinem Tode 1803 hat Stein in Marburg als angesehener und tiidt· 
tiger Frauenarzt und Geburlshelfer sowie als Vertreter seines Faches an der 
Universit.t gelebt. 

• 
Der dritte, G e 0 r g Ern s t B aId i n g er, war zwar weit Uber Hes

sen hinaus bekannt und in Marburg, wohin er mit dem Collegium. Carolinum 
1785 iibersiedelte, durch mancherlei Handel und Sdtnurren beriidttigt, aber 
einer besonderen Wertsdtatzung bei seinen Kollegen erfreute er sich. nicht. 
Soemmering fallte in seinen Briefen an HEYNE in Gottingen Uber ihn das 
harte UrteH: "Baldinger hat unsaglichen Schaden angerichtet, und welche 
SdJUler zog er?" 03 Er ware hier nicht erwahnt worden, wenn er nicht durch 
die Verbindung seines Namens mit dem Collegium Carolinum diese hBhere 
Sdtule audt auJlerhalb der Landesgrenzen bekannt gemadtt halte. DaB er 
es war, der die Anregung zur Auf10sung des Carolinums und zur Weggabe sei
ner Einrichtungen und Versetzung seiner Lehrkrafte nadt Marburg gab, wird 
immer sein trauriger Ruhm bleiben 04. Einen Namen hatte sich Baldinger 
durch seine Zeitschrift gemamt, sein "Magazin fUr Arzte" 65, das ein fUr 
seine Zeit, aber auch nom fUr unsere ein recht modem angelegtes Blatt war 06. 

Er hat lweifellos das grolle Verdienst, die selbst.ndige Durdtarbeitung der 

60 E. M. STOLZ, Hofopticus: -to- Hess. Beitrr. zur Gelehrsamkeit und Kunst 1 
(1784) 331. 

61 E. G. BALDINGEIt: Neues Magazin flir Ante (Leipzig 1795). 
62 G. W. STEIN: Kurze Beschreibung eines neuen Geburtsstuhles (Kassel 1772). 
63 R. WAGNER: S. Th. Soemmering (1844) 108. 
64 Hess. Beitrr. zur Gelehrsamkeit und Kunst 2 (1785) 368. 
65 Magazin fur Arzte (Leipzig 1738 H.). 
66 G. MANN: E. G. Baldinger -+- Sudhoffs Ardliv 42 (1958) 312. 
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vorhandenen Literatur als einen wesentlichen Bestandteil der Aus- und Fort
bildung des Arztes erkannt zu haben. DarUber hinaus versumte er, durm 
Einrimtung VQn Lesestuben und Bekanntgabe lesenswerter Blimer die jun
gen Mediziner van del handwerksmaBigen Austibung des gewahIten BeruEs 
abzubringen und sie %lU selhsHindig denkenden Arzten zu erziehen. Das ware 
ihm simer besser gelungen, wenn er ein besseres Beispiel gegeben hatte. 
Er pragte z. B. den aum nom fiir unsere Zeit beherzigenswerten Satz: HNic:ht 
durch Kolleg horen, durch selbstiindiges Studieren wiichst der Arzt" ". Da 
nach seinen Worten .. Praxis ohne grnndliche Theorie eine blofJe Qua,*sal. 
berei" 18 war, konnte er mit dem meist recht smematismen Untenicht an 
den Homsmulen nidtt einverstanden sein, denn .die mehrsten (Studierenden) 
erstidcen fast im Gediichtniskram, den sie so sdtwer aut vorkommende Faile 
anzuwenden wissen, daJl daher die Praxis sdton meist in ein Handwerk aus
artet . . . " IO. Aber er blieb dO<h insofem geremt, als er smon fUr seine Zeit 
einen StoBseufzer ausstieB, der heute erst recht giiltig ist: HBey der unge
heuren Menge von Biidtern, die ein Mensdt nidtt alle kaufen oder lesen 
kann, die oft selten sind, oft wieder in Vergessenheit gerathen, und da dem 
belesensten Gelehrten oft etwas aus dem Gedadttnis entwisdten kann, ist es 
begreiflich, wie ohnmoglich und schwer es sey, einen Gegenstand tJol/stiindig 
gelehrt behandeln zu konnenH 

71. Wahrend seiner Zugehorigkeit zum Caroli
num 1782 bis 1785 hat er nimt viel publiziert; es fehlte ihm wohl die An
regung. Er hat aber sein Magazin weitergefUhrt und seine Bibliothek vervoll
standigt. 

Am 28. 11. 1785 hielt er die Trauerrede auf Landgraf Friedrim 11. ", der 
zwei Tage vorher gestorben war. Er wiirdigte die Verdienste des Landgrafen 
urn das Museum und die Bibliothek in Kossel und hob die wahrhaft tiefe 
BUdung dieses fUr Kunst und Wissenschaft interessierten FUrs ten hervor, 
mit dessen Hinsmeiden Kassel das Collegium illuslre Carolinum nam kurzer 
BIUbezeit endgUltig verlor. 

67 Neues Magazin rur Arzte 13 (1781) 335. 
68 ebda. 1 (1779) Vorrede. 
69 ebda. 
70 ebda. S. 19. 
71 E. G. BALDIHCEI. (Kassel: Hofbuc:hdru<kerei 1785). 
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