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Zcliueirerilàz Notionalllenlimol in Zitiiovr- Relieffries von Eduard Zimme rmann, StanS-München.

und nahm sich einen Schroyzerburschen von Jngenbohl,
einen Nachkommen der Sieger von Morgarten und
Sempach, zum Modell und erschuf seinen milder Streit-
art bewaffneten Schwyzer, dem der nationale Stolz und
die wehrkräftige Entschlossenheit um die Augenbrauen
und die Hakennase geistert, nach dem lebendigen
Leben.

In einer sanft ansteigenden Matte der wunder-
vollen Umgebung des Dorfes Schwyz soll Rißlings
Entwurf verwirklicht werden, also daß sein riesenhafter,
in Eotthardgranit ausgeführter Held eines Tages aus
dem Tal von Schwyz herauswachsen wird, als ein
großartiges Riesenstandbild, von dem herab nationales
Freiheits- und Lraftgefühl verteidigungsmutig nach
dem Rütli schaut. Prachtvolle, schon bestehende Baum-
gruppen und die abfallende Linie des Höhenzuges

oberhalb Steinen bilden den Hintergrund. Vor der
Denkmalsterrasse soll ein großer Volks- oder Lands-
gemeindeplatz angelegt werden, zum Teil kreisförmig
von Bäumen umschlossen.

Die Höhenmaße sind folgende: von der Straße bis
auf die Denkmalsterrasse 17 m, Piedestal der Figur
11„g "b Höhe der Figur 17,^ m, Gesamthöhe von der
Straße bis zum Scheitel der Figur 46,« m.

Aus den übrigen tüchtigen Entwürfen des engern
Wettbewerbes gedenkt die Jury für Lißlings Helden-
gestalt als seitlichen, architektonischen Abschluß und
Rahmen Eduard Zimmer manns großzügige,
sehr schöne Reliefs ausführen Zu lassen. Die archi-
tektonische Herstellung der Platzanlage wurde von
Architekt Professor Dr. G u st av G ulI entworfen.

Meinrad Lienert, Zürich.

Nachdruck lohne Quellenangabe!
verboten.

^as sechzehnte Jahrhundert brachte Umwälzungen und Re-
volutionen auf verschiedenen Gebieten und nicht zum wenig-

sten auf dem Gebiet der Gesundheitspflege und Medizin. Beim
Wiedererwachen der Wissenschaften nach Erfindung der Buch-
druckerkunst ward durch das Studium der alten griechischen
Klassiker der Arabismus aus der abendländischen Medizin
verdrängt, und die Arzneilehre des alten Hippokrates, die Haupt-
sächlich diätetische Behandlung der Kranken empfahl, trat in
den Vordergrund. Dadurch wurden die Apotheker weniger in An-
spruch genommen, und in pekuniärer Beziehung war die medizini-
sche Richtung des Jahrhunderts der Pharmazie nicht günstig; da-
rum erhob sich von dieser Seite ein
heftiger Widerstand, und es tobte auf
diesem Gebiet ein ebenso erbitterter
wenn auch weniger öffentlicher Kampf
wie auf dem der Religion. Bisher halten
die komplizierten arabischen Arznei-
Mischungen, von denen man in den
Arzneiverordungsbüchern jener Zeit mit
Grauen liest, völlig das Uebergewicht
gehabt.

Schnell und plötzlich gestaltete sich
der Uebergang nicht; aber in den Köpfen
vernünftiger Aerzte dämmerte doch die
Erkenntnis, daß das übermäßige Ader-
lassen und Schröpfen, verbunden mit
den oft geradezu teuflischen Arzneien
seine gefährliche Seile haben mußte und
daß es Zeit war, angesichts der maß-
losen Uebertreibungen, die eingerissen
waren, ein wenig zum Rückzug zu blasen.
Schauer über Schauer können auch dem
heutigen verzärtelten Individuum über

den Rücken laufen beim Lesen der Rezepte zu den beliebtesten

mittelalterlichen Latwergen und Pillulen. Eines der Haupt-
Medikamente, der alles heilende Theriak, zur Zeit des Königs
Mithridates von Pontus erfunden, war ursprünglich nicht über-

mäßig kompliziert, Damokrates jedoch, einer von Neros Leib-

ärzten, änderte das Rezept ab, und diese sogenannte verbesserte Vor-
schrifl, die 55 Bestandteile enthält, ging in alle ältern Rezeptbllcher

über. Einer der Hauptbestandteile ist Schlangenfleisch, und die

Schlange (Tyrus) gab der verbesserten Latwerge den Namen

Thyriak oder Theriak, unter dem sie ein langes unheilvolles Le-
ben geführt hat; selbst in der 1832 außer Gebranch gekommenen

Sàei?. Nànalàlinial in Sàp-, Mittelstück des Relieffrieses von Eduard Zimmermann
Stans-Miinchen.
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erstenAuflagederPharmacopoea germanica war sienochzu finden.
Der Theriak war ursprünglich nur als Gegengift berühmt; mit der

Zeit jedoch bekam er einen bedeutenden Ruf als Arznei gegen jeg-
liche Infektionskrankheit, und im Mittelalter heilte er einfach alles
und wurde auch gegen alles verschrieben. Er stand in allergrößten
Ehren: in seiner „Reformation der Apotheken" (1596) meint
Brunfels, „Stattartzet" zu Bern: „Der Theriaks, so er ge-

recht, were auch wol einer guldinen büchsen werdt, aber jetzundt
so mag er in einer zynenen, oder bleyen büchsen auch wol
bleyben." Seine 64 Bestandteile, mit denen er in der ältesten
in Deutschland verfaßten Pharmakopoe, dem 1546 bei Joh.
Petrejus erschienenen vlspensàrio Valerii vorcki noch stolz

paradierte, waren im Rezepte der letzten Pharmakopoe aller-
dings auf zwölf zusammengeschrumpft; aber diese zwölf
Ingredienzen sind so heterogener Natur, daß nach den Heu-

tigen medizinischen Ansichten diese Latwerge „eher wie ein

gegen das Wohlbefinden der Menschheit gerichtetes Komplott
denn als Heilmittel erscheint".

Das Renommee, das sich der Theriak schon bei den Römern
erworben hatte, wußte die christliche Mythe noch zu erhöhen.
Konrad Megenberg schreibt Mitte des vierzehnten Jahrhun-
derts in seinem „Buch der Natur" im Kapitel „Von der

Tierslangen":
„Tyrus heizt ain tierslang, daz ist ain slang din wont

in dem lant Jericho gegen der wüsten des Jordans wenn
man der slangen flaisch beraitt mit andern dingen, diu dar.
zuo gehörent dâ Wirt ain electuarium auz oder ain confect, daz
ist ain auzwal und ain beraitung sô edel, daz st die vergift
auswützelt und austraibt von dem Menschen, daz confect haizt
tiriaca, daz ist triacer und nimmt den namen von der slangen.
ez sprechent etleich daz diu slang vor unsers Herrn gepurt
JSsü Christi sS gar übel warr und sô gar vergiftig, daz man
kain erznei da wider fund, alsô schedlich was st den läuten,
aber an dem tag, dS unser Herr an das cräüz gehangen wart,
sprechent st, daz derlei slangen ain gar übelen gefangen würd
pei Jerusalem und würd gehangen an das cräüz neben unsern
Herrn und daz von der stund allez das gesläht derlei slangen
ain krafft an sich zug ze helfen vesticleich wider all vergift,

von dem pluot unsers Herrn Jesu Christi, wie aber
daz sei daz der triaker helf wider die ander vergift,
iedoch hilft er nicht Wider die vergift derlei slangen,
die tirus haizt und ir vergift haizt tichycon."

Alte Bräuche schaffen sich nicht im Handumdrehen
ab, und besonders Gebiete, in die der Aberglaube
so gewaltig hineinspielt wie in die Medizin, lassen
sich nicht leicht reformieren. Aber die klugen Aerzte
kamen auf einen guten Gedanken: sie beschlossen, den

Teufel durch den Beelzebub auszutreiben, den Aber-
glauben durch den Aberglauben selbst zu bekämpfen.

In diesem Gedanken lag eine Zukunft, er basierte
auf einem Felsen, auf der unbegrenzten Dummheit
der Menge. Aderlassen und Schröpfen, gut! Aber,
was an einem Tage nützlich ist, kann töten am näch-
stèn. Darum beobachtet die Gestirne, befragt den Ka-
lender! Wehe euch, wenn ihr Arzneien einnehmt,
ädern laßt, Nägel schneidet an einem Tag im Zei-
chen des Zwilling, Bär oder Steinbock, anstatt im
Zeichen der Wage, der Jungfrau, der Fische, usw.
Es ist gar nicht auszudenken, was für Unheil

daraus entstehen kann. Baden sollt ihr unter diesem Zeichen,
purgieren, schröpfen unter einem andern, Nägel schneiden,
Kinder entwöhnen unter einem dritten. Um die Mensch-
heit vor unerhörten Schädigungen zu bewahren, fingen die
Kalendermacher so um 1500 herum an, ihren Kalendern
ausführliche sanitäre Ratschläge beizufügen, in denen irgend
ein weiser und gelehrter „Stattartzet" detaillierte Vorschriften
gab über all und jedes, Nützliches und Schädliches- Der Zweck
ist klar. Dem wilden Schröpfen und Aderlassen, das jeder Ba-
der und Schaumschläger bei den möglichsten und unmöglichsten
Gelegenheiten vornahm, dem übermäßigen Purgieren und Arz-
neienschlucken sollte dadurch ein Riegel vorgeschoben werden.
Der „Stattartzet" dekretierte: aderlassen und schröpfen ist nicht
gut zu allen Zeiten, unter dem Zeichen des Zwilling, des Bär
und Steinbock ist es sehr böß, unter dem des Krebses, der
Bische, des Scorpions und Stiers mittelgut und nützlich
einzig unter dem der Wage, der Jungfrau, des Schützen, des

Wassermanns und des Widders. Das war ein Riegel. Der
Hinweis auf die Sternbilder war so unheimlich und darum
so ungeheuer glaubwürdig: der Schnepper und die Messing-
schlüsselt, die den armen Erdenbürger so manchen Liter kost-

baren Blutes gekostet hatten, kamen ein wenig in Mißkredit.
Arzt und Astronom verbrüderten sich in dieser zweifellos

heilsamen Dupierung der Menge, der Arzt getreu nach der
Vorschrift in der Examenordnung „der kais. vord. österr.
Stadt Villingen und umliegender Landschafft" „Einer löblichen
Facultät Chirurgorum" (1590), in welcher es unter der Ru-
brik „Wie soll ein rechter Artzt beschaffen sein?" heißt:
„Er soll eines scharfen Gesichts sein, wohl gereist, in der praxi
erfahren, wohl reden, auch ein wenig lügen können
oder sein Fach ist nix, aus einem Kreutzer zehen
machen." Neben den heilsamen Abschreckungen gaben sie

sehr gute und nützliche Ratschläge, die in dem ungesunden
Mittelalter ganz modern hygieinisch anmuten. Wenn die brave
Hausfrau (sofern sie lesen konnte) oder ihr ehrsamer Gemahl
sich wirklich in allen Fällen nach dem treuen Mahner an der

Wand richteten, konnten sie nicht schlecht fahren
(Fortsetzung folgt).

^bsnäröts
Ganz ferne klingt ein Läuten aus, Ich schließe meine Augen zu,
Hinzitternd auf den kvogen, Die Sinne zittern nimmer,
Und in mein abendrotes Haus Die Seele wird in all der Ruh
Kommt breit die Ruh gezogen. Gin lichterleeres Zimmer.

Salomon v. Sleinderg, Zlüri«!,.

Redaktion: Dr. Otto Maler, Or. Mari» Waler, Or. Eugen Zliegler, Zürich.
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