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t i s chen  wi rd  m a n  gr6Bere 13romdosen (bis 4 g P. d.) u n d  Nar -  
ko t i ca  of t  n i c h t  v e r m e i d e n  k 6 n n e n .  

P r o p h y l a k t i s c h  s ind  gr6Bere k6 rpe r l i che  u n d  geis t ige  An-  
s t r e n g u n g e n  zu meiden ,  d a  h i e r n a c h  n i c h t  se l t en  e ine  m e r k l i c h e  
Sch / id igung  de r  Z i r k u l a t i o n s v e r h ~ l t n i s s e  zu b e o b a c h t e n  ist .  
Es  i s t  f e rne r  e ine geregel te  Lebensweise ,  S c h u t z  vo r  Er -  
k~il tungen,  v im A u f e n t h a l t  im  Fre ien ,  k o c h s a l z a r m e  N a h r u n g ,  
H a u t a b h / i r t u n g  d u r c h  h y d r o t h e r a p e u t i s c h e  M a B n a h m e n  sowie 
s y s t e m a t i s c h  d u r c h g e f i l h r t e  A t e m g y m n a s t i k  e m p f e h l e n s w e r t .  
I n t e r k u r r e n t e  E r k r a n k u n g e n ,  vo r  a l l em M a g e n - D a r m s t 6 r u n g e n  
u n d  L u n g e n e r k r a n k u n g e n ,  P n e u m o n i e n ,  T u b e r k u i o s e  mfissen  
w e g e n  d e r  groBen G e f a h r  ffir den  I ( re i s l auf  ene rg i sch  be-  
h a n d e l t  werden .  Ob  zu e i n e m  regelmiif i igen S c h u l b e s u c h  
zu r a t e n  ist ,  ob  solche K r a n k e n  h e i r a t e n  di l rfen,  h~ingt 
naturgem~iB yon  der  Schwere  des  e inze lnen  Fal les  a b ;  mai l  
soll a b e t  m i t  d e m  E hekons ens ,  a u c h  m i t  Rf icks ich t  au f  die 
m6gl iche  M i n d e r w e r t i g k e i t  de r  N a c h k o m m e n s c h a f t ,  doch  r e c h t  
v o r s i c h t i g  seth.  T r o t z  de r  g e n a u e n  Befo lgung  dieser  Vor -  
s ch r i f t en  i s t  a b e r  in  v ie len  F~l len  de r  i r i lhze i t ige  l e t a l e  Aus -  
g a n g  n i c h t  zu v e r h i n d e r n  oder  n i c h t  n e n n e n s w e r t  a u f z u h a l t e n .  
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I. 

Mittelalter. 
Mit  de r  A n s c h a u u n g  f iber  das  , , f ins tere  M i t t e l a l t e r " ,  wie 

sie v e r g a n g e n e  H i s t o r i k e r g e n e r a t i o n e n  p r o p a g i e r t  h a t t e n ,  
v e r s a n k  a u c h  die V o r s t e l l u n g  yon  der  K S r p e r f e i n d l i c h k e i t  
dieser  Zeit .  I n  z ah l r e i chen  U n t e r s u c h u n g e n  de r  l e t z t e n  
J a h r z e h n t e  e r s t a n d  das  Bi ld  eines k 6 r p e r f r o h e n  Geschlechts ,  
dessert W e h r h a f t i g k e i t  i h re  W u r z e l  h a t t e  in  unab t~s s ige r  
A r b e i t  jedes  e inze lnen  a m  K 6 r p e r  in  Spiel u n d  W e t t k a m p f .  
Die 1 )bung  ffir den  r i t t e r l i c h e n  Kamp] w a r  d i s  e n t s c h e i d e n d e  
M o m e n t  bet  den  L e i be s i l bungen  des IRi t te r tums.  Bet  den  
1]lbungen des ]3f i rger tums,  d e r e n  Vorb i ld  die de r  R i t t e r  w a r e n ,  
h i e l t en  s ich das  S t r e b e n  n a c h  E r h 6 h u n g  de r  Wehrf~ih igke i t  
u n d  n a c h  de r  , , E r g 6 t z l i c h k e i t "  des f r6h l i chen  W e t t k a m p f e s  
die W a a g e .  V o m  B a u e r n  v e r l a n g t e  die F o r d e r u n g  des H e e r -  
b a n n e s  kSrpe r l i che  Leis tungsf~ihigkei t ;  u n d  be i  de r  A b l S s u n g  
des  B a u e r n  v o m  H e e r e s d i e n s t  sueh te  de r  j e t z t  m e h r  u n d  
m e h r  H 6 r i g g e w o r d e n e  in  k 6 r p e r l i c h e n  W e t t s p i e l e n  E r h o l u n g  
u n d  Z e i t v e r t r e i b .  

Kein l~aum ffir die ~ b u n g  des K 6 r p e r s  abe r  w a r  i m  
U n t e r r i c h t s w e s e n .  H ie r  h e r r s c h t e  die G r a m m a t i k .  , , S e c u n d u m  
ecclesiae h o n o r e m "  w u r d e  de r  Schi l ler  yon  se inem L e h r e r  
v e r s o r g t  in  , ,mor ibus ,  d isc ip l ina ,  sc ien t ia ,  v i c t u  e t  v e s t i t u " .  
T r i v i u m  a n d  Q u a d r i v i u m  erf i i l l ten  den  S inn  de r  Schnlen ,  
die F a k u l t g t e n  den  de r  U n i v e r s i t g t e n ,  o h n e  R a u m  zu lassen  
filr e twas  d iesen  W e s e n f r e m d e s .  U n d  w e n n  die P g d a g o g e n  
bet de r  F i l r s t e n e r z i e h u n g  A u s b i l d u n g  i m  , ,na ta re ,  sa! ta re ,  
h a s t i l u d e r e  e t  q u i d q u i d  ad  m i l i t i a m  p e r t i n e t "  ( Jac .  DE CES- 
SOl, IS, 13. Jh . )  I o r d e r t e n ,  so e r s t r e b t e n  sie diese I21bungen n i c h t  
als  pgdagogisches  H i l f s m i t t e l  ffir den  U n t e r r i c h t  u n d  die 

* Die eingehende Wiirdigung der Leibesiibungen dutch die moderne Medizin verleiht  
der Frage nach dem lgefden dieses Znstandes ein allgemeineres Interesse r Die Bezie- 
hungen yon Medizin and Leibesiibungen im Mittdalter sind noch so gut  wie unbearbeitet. 
Die Stellung der Arzte zu den Leibesiibungen in der l~enaissanee behandeln einige 
Altere Arbeiten ; jedoch wurden die inneren Zusammenh~inge nicht oder ungeniigend 
dargestellt. So schien es mm~chst einmal n6tig, unter Verzlcht auf ehae vollst~hldige 
Erfassnng wad Wiedergabe des Materials den Versuch zu machen, die allgemeinen 
EntwicklungsEnien klarzustellen. 

C h a r a k t e r b i l d u n g ,  s o n d e r n  als speziel le  , , B e r u f s v o r b i l d u n g "  
z u m  Kr ieger .  

So wa r  die p r a x i s  der  Le ibes f ibungen .  W a s  sagte  die 
W i s s e n s c h a f t  yon  i h n e n  ? W e r f e n  wir  zun~ichst  e inen  Bl ick  in  
die enzyklop~dischen Z u s a m m e n f a s s u n g e n  des m i t t e l a l t e r l i c h e n  
Wissens .  I m  f r i lhe ren  M i t t e l a l t e r  i s t  h i e r  n o c h  de r  Begr i f f  de r  
,,Gymnastica" y o n  de r  A n t i k e  i l b e r n o m m e n .  F re i l i ch  e r s c h e i n t  
er  i m  R a h m e a  de r  sp~i t r6mischen U m f o r m u n g  he l l en i sche r  
K 6 r p e r k u l t u r .  I n m i t t e n  de r  , , spec t acu la"  u n d  , , ludi  cir-  
censes"  - -  die Oppos i t i on  de r  f r f ihchr i s t l i chen  K i r c h e n -  
v / i te r  gegen l e t z t e re  wurde  n u r  zu of t  als A b l e h n u n g  de r  
Le ibes f ibungen  f i b e r h a u p t  g e w e r t e t  - -  b e s p r i c h t  ISlDO~ YON 
SEVILLA ( t  636) in  se inen  E t y m o l o g i e n  die , , ludi g y m n i c i " ,  
als d a  s ind  , ,sal tus,  cursus ,  i ac tus ,  v i r t u s  a t q u e  l u c t a t i o " .  
Seine Definitionen ilbernimmt fast w6rtlich I-IRABANUS 
MAURUS (t 856 ). Nur noch der Terminus ,,gymnasium" 
hat sich im spiiteren Mittelalter in der enzyklopiidischen 
Zusammenstellung des VICTOR YON ST. HuGO (t 1141), der 
,,Eruditio didascalica", erhalten : ,,Fiebant autem ludi 
alii in theatris, alii in atriis, Mii in gymnasiis, alii in amphi- 
circis, alii in arenis, alii in conviviis, alii in ranis"; ,,in gym- 
nasiis luctabantur". Ihm schliegt sich das Speculum doctri- 
na le  des VINCENZ VON BEAUVAIS (~ u m  1264) an .  N e b e n  
diesen ph i lo log i sch-h i s to r i schen  E r S r t e r u n g e n  b r i n g t  die m e h r  
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  o r i en t i e r t e  Enzyklop~idie  des BAR- 
THOLOMs ANGLICUS (13. Jh . )  e inen  n e u e n ,  a k t u e l l e n  Be-  
gr iff  de r  Le ibes f ibungen ,  das  exercitium, wie es in  de r  medi- 
zinischen L i t e r a t u r  des H o c h m i t t e l a l t e r s  ein fes te r  B e s t a n d -  
tei l  de r  T r a d i t i o n  geworden  war*.  

I n  de r  medizinischen Literatur des Mi t t e lMte r s  h a b e n  die  
Le ibes f ibungen  in j ede r ,  i h r e r  E n t w i c k l u n g s p h a s e n  e inen  

n i c h t  u n w i c h t i g e n  P l a t z  b e h a u p t e t .  
Das  re iche  Niater ial ,  das  s ich in  den  a n t i k e n  W e r k e n  

fiber ih re  med iz in i sche  B e d e u t u n g  a n g e s a m m e l t  h a t t e  u n d  
b e i m  A u s g a n g e  de r  A n t i k e  be sonde r s  in  den  Xvva?roya2 
~a,o~al des Ore ibas ios  i m  4. J a h r h m ~ d e r t  au f  b y z a n t i n i -  
s c h e m  B o d e n  eine e i n g e h e n d e  B e r i l c k s i e h t i g u n g  l a n d ,  ge r ie t  
n i c h t  in  Vergessenhe i t .  Auf  zwei W e g e n  w u r d e n  seine wesen t -  
l i chen  B e s t a n d t e i l e  filr das  A b e n d l a n d  e r h a l t e n ,  die s ich i m  
h o h e n  Mi t t e l a l t e r  t r a f e n  u n d  zu e ther  b re i t en ,  v im b e g a n g e n e n  

* Das hindert  ihn freilich nicht, im unmittelbaren AnschluB hieran eine theologische Er- 
6rterung iiber die Vorziige der ,,contemplatio" gegenfiber der k6rperlichen t~et~itigmlg 
nach einer apokryphen Rede des heiligen Fulgentius wiederzugeben. 
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Stra~3e vereinigten. Einmal fibernahmen und pflegten die 
arabischen Jirzte den Kern des hippokratischen und galeni- 
schen Gutes aueh auf diesem Gebiete. Zum anderen lebten 
die Lehren antiker J~rzte fiber die Leibesfibungen und deren 
byzantinische ]3berarbeitung unmittelbar in der frfihmittel- 
alterlichen medizinisehen Literatur des Abendlandes iort. 
Sie ffihrten bier freilich ein k~rglicheres Dasein als bei den 
Arabern; aber - - n n d  das ist wichtig Iestzustellen -- die un- 
mittelbare Tradition rib nicht ab. 

In den lateinischen ~bersetzungen griechischer Medizin, 
die in den Jahrhunderten der Klerikermedizin (5.--lO. Jh.) 
vorlagen, finder man hier und da ein antikes Urteil tiber den 
medizinischen Wert  der Leibesfibungen. So bringen die 
, ,Dynamidia" eine versttimmelte l~bersetzung yon der Ableh- 
nung des Mtil3igganges und dem Lob des Spazierengehens aus 
den Corpus Hippocraticum, oder die Medicinales Responsiones 
des CAELIUS AURELIANUS (5. Jh.) soranische Lehren tiber den 
Einfiul3 des exercifiums auf die Erhal tung der Gesundheit, 
tiber ihr Ausmal~ und den Oft, wo sie auszufiben sind, und 
an anderer Stelle die Mahnung, die durch den motus exer- 
citationis und die Sonnenw~rme hervorgerufene Steigerung 
der K6rpertemperatur wohl yon der beim Fieber zu unter- 
scheiden*. 

Weir eingehender als in den direkten lateinischen l~lber- 
setzungen anfiker Autoren werden die Leibestibungen be- 
handelt  in den lateinischen ~lbertragungen der Synopsis und 
Euporista des Oreibasios aus der Zeit der Klerikermedizin. In  
ihnen wird in ausffihrlichen Kapiteln nach GALt~N ,,de exer- 
citafione" -- eine andere wortgetreuere ~bersetzung spricht 
von,,gymnasia motioned' und an anderer Stelle yon den,,genera 
vectionum** vel exercitat ionum" -- u n d  ,,de specie exercita- 
tionis" gehandelt, und an anderer Stelle ,won den Mfil3ig- 
g~ngern, die keine Leibestibung treiben und doch gesund 
bleiben", und yon ,,denen, die Schaden nehmen, well sie so- 
gleich naeh dem Essen fiben". In  einer dieser frtihrnittel- 
alterlichen Oreibasios-~bertragungen erseheint als Interpola-  
tion im Anschlul3 an das Kapitel fiber die A r t e n d e r  Leibes- 
fibungen eine auszugsweise Wiedergabe der Empfehlung der 
,,gestatio" (der ,,passiven ]3ewegnng" durch Getragen-oder  
Gefahrenwerden) bei Kranken und langsam Genesenden durch 
C~LSUS. 

Auch die eigenen Oberarbeitungen der antiken Literatur 
im frtihmittelalterlichen Abendlande berficksichtigen, vor 
allem soweit sie diiitetisehen Charakter tragen, die Leibes- 
fibung eingehend. , ,Exercitium vel labor", sagt die diaeta 
Theodori in einem besonderen Abschnitte, ,,machen die 
K6rpersiifte trockener und den Kbrper kr~ftiger, ntitzen der 
Seele und sch~irfen die Sinne; . . .  sie verhindern zudem, 
dab der Bauch fett wird"; es folgen Vorschriften fiber ihre 
Anwendung, kombiniert  mit  einiger ,,deambulatio". Eiue 
therapeutische Anwendung der Leibestibungen bei Erkran-  
kungen wird ebenso yon TI~EOI)ORI~S PRISClA~US (5. Jh.) 
wie in der ~rtihnfittelalterlichen ,,Practica Petrocelli" oder in 
dem wohl auf das 8. Jahrhunder t  zurfickgehenden ,,Passio- 
narius Galeni", der gew6hnlich mit  dem Namen des GARIO- 
PONTUS (um lO5O ) verbunden erscheint, ge~ordert. 

Die Leibesi~bungen werden also in der ]ri~hmittelalterlichen 
medizinischen Literatur des Abendlandes unter der wechsel- 
weisen Bezeichnung exercitatio, exercitium, motus, vectatio, 
labor oder gymnasium emp]ohlen ; eine ~ingliederung in.  das 
systematische Lehrgebgiude der Heilkunde er]olgt nicht. 

Eine v611ige Jknderung dieser Sachlage kam mit der Wende 
der gesamten abendl~indischen Medizin, mit  deren erster 
eingehender Bekanntschaft mit  der arabischen Heilkunde 
dutch CONSTANTIN VON AFRIKA um die Mitte des II .  Jahr- 
hunderts, der wenige Generationen sp~ter eille Llberflutung 
des Abendlandes mit  islanaischer Wissenschaft folgte. Die 

* PETROCELLUS VON SALERN (12. Jh.) geht in seinen ,,Curae" welter und stellt  
lest, dal~ aus zn Starkem exereitinm ebenso wie dutch Gemtitsbewegungen yon innen 
her echte Fieber entst~inden. 
** Ebenfalls als Synonym ftir exercitatin ist veetio wohl gebraneht in den Fragmenten 
des 3. Buches der ,,Practica Petrocelli". Die hier erhaltenen Kapitelfiberschriften 
,,de eonfricationibus -- de vectationis mensura -- de generibus vectationum -- de 
voeis exercitio -- de veneris coitu" entsprechen in ihrer Abfolge fast v611ig denen der 
lateinischen ~bersetztmgen der Synopsis des Oreibasios. 

Araber hat ten den griechischen medizinischen Wissensstoff 
eingeffigt in ein einheitliches, in Anlehnung an GALEN ge- 
schaffenes System der Heilknnde. Dieses System gliederte 
die gesamte Medizin in die Theoriea, umfassend die Lehre 
yon den res naturales, den res non naturales, sowie den res 
eontra naturam, und in die Practica, umfassend dell Schutz 
der Gesundheit bei Gef~hrdeten, und die Medicatio, d .h .  die 
Handlungen zum Zwecke der Wiederherstellung der fehlen- 
den Gesundheit. 

Die Leibesfibungen wurden in die Theorica* als eine der 
6 res non naturales -- aer ambiens, cibus et potus, somnus, 
inanitio und accidentia animae sind die tibrigen -- ein- 
gegliedert. Den Terminus ,,res non naturales" verwendet 
der nicht ohne weiteres verst~ndliche arabisch-mittelalter- 
liche medizinische Sprachgebrauch ftir die I)inge, die nieht 
naturales, aber such nieht contra naturam sind**, d. h. fiir 
die Dinge, die in angemessener Qualit~t und Quanitat  die 
Erhaltung des nati~rlichen Zustandes, der Gesundheit, be- 
wirken, und im anderen Falle zum wldernati~rlichen Zustande, 
zur Krankheit,  ftihren. Die Einordnnng der Leibestibung 
in das arabisc.he LehrgeMiude der Heilkunde an wichtiger 
Stelle wurde bedeutungsvoll. Denn in diesem Rahmen wurde 
die Kenntnis  griechischer -&rzte yon der K6rpertibung, zu- 
n~iehst durch die Vermittelung CONSTANTINS YON AFRIKA, 
an das Abendland weitergegeben. Von nun  an konnte kein 
Autor, der sieh systematisch-theoretisch mit  der Medizin 
befal~te, an ihnen vortibergehen. Bis welt hinein in die Neu- 
zeit blieb dieser Teil des arabisctlen Systems der Medizin 
lebendig und damit  zugleich in fast unver~inderter Gestalt 
die antike Di~tetik der Leibestibungen. Denn mit  dieser 
systematischen Eingliederung ill das Ganze der Medizin 
t ibernahm das Abendland eine einheitliche, feste Summe 
hippokratischer und galenischer Doktrinen fiber medizinische 
Theorie und Praxis der Leibestibung, teils in w6rtlicher 1Jber- 
tragung, tells in arabischer ~Jberarbeitung. So erkllirt es 
sich, dal3 wir in den verschiedenen Literaturgattungen der 
Medizin des sp~teren Mittelalters immer wieder demselben 
Material fiber die l~bung des K6rpers in iihnlicher oder gleicher 
Fassung begegnen; i m  Speculum introduct ionum medi- 
cinalium des ARNALD YON VILLANOVA (t 1311) wie in den 
Concordancen -- etwa denen des JOHANNES DE SANCTO 
A~IA~'DO (13. Jh.) oder des PETRUS DE SANCTO FLORO (14. Jh) , 
in dem Conciliator des PETROS YON ABANO (t 1315) wie in 
den sp~teren ,,Zusammenfassungen des Wissens der schola- 
stischen Medizin", etwa in der des MICHELE SAVON_A_ROLA 
(15. Jh.), sowie in den Gesundheitsregimenten***. Es gibt 
in dieser Literatur kaum einen Satz fiber die Leibestibung, 
der sich nicht bei n~herer Untersuchung unmit te lbar  als 
antikes Gut oder als dessen arabische Umformung erweisen 
l~13t. Die Darstellung bewegt sich zwischen zwei extremen 
Typen:  einer sehr starken Systematisierung und Schemati- 
sierung des Stoffes in Anlehnung an die Constantinische 
~bersetzung des Theorica des ALI ABBAS, die Isagoge des 
JOANNITIUS (=  HUNAIN IBN Is-Hs und den Colliget des 
-A-VERROES einerseits, und einer homogenen Form der Er- 
6rterung der verschiedenen Gesichtspunkte in engerer An- 
lehnung a n  A V I C E N N A ,  wie wit sie vor allem in den fiir Laien 
bestimmten regimina linden, andererseits. 

Da diesen verschiedenen Arten der Behandlung immer 
der gleiche Stoff zugrunde liegt, l~13t sich das Material un- 
schwer als ein Ganzes behandeln. 

Der Begri]] der Leibesfibungen ist, im Gegensatz zur Zeit 
vor CONSTANTINUS AFRICANOS einheitlich durch den Terminus 

* Die ZweiteiIung in Theorica trod Practina entspricht der Einteilung in den pseudo- 
galenischen ~ ,,T& 4vcordvo) i.edg~ ~ g  gaz~ t~  ~ar~ ~o,  ~geeo~ga ~a~ zr~t~" .  
(ed. Kiihn 19, 351). 
** Diese Definition fibernahmen die Araber ebenso wie dieZusammenstelIung der 6 bier 
als ,,res non naturales" bezeiehneten Dinge yon Galen, der bei ErSrterung der aS'via 
6~tetvd (= causae salubres), der a~'rta voae~d (= causae insalnbres) und der 
a~'~ta o~dve~oa (= cansae neutrae) -- eine Dreiteilung, die sieh bis auf Herophilos 
zuriickverfolgen l~gt -- ausdriicklich feststellte, dab sie ,,~o~ izdv ~$tstv&~, zor~ 
~ voae6~et~" (ed. Kiihn l ,  369) sind. 
*** Freilich behandelnviele der regimina sanitatis die Leibesiibungen nur andeutungs- 
weise, wie das yon SALERNO, oder mi t  wenigen Worten, wie die apokryphen Ge- 
sundheitsregeln des ARISTOTELES ftir Alexander den GroBen, das Vorbild der meisten 
regimina des Abendlandes. 
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,,exercitium" gegeben. ,,Motus" und ,,labor" werden nur  noch 
ausnahmsweise ill gleicher Bedeutung gebraucht und yon 
einigen, wie PETRUS DE SANCTO FLORO und PETRUS YON 
ABANO mit  galenischen Definitionen als Synonyma ffir 
exercitium ausdrticklich abgelehnt. Einheitlich ist auch die 
Definition des exercitium als eines ,,motus voluntarius"*;  
die ,,allimalischell motus" -- z. ]9. die der Arterien und 
Venen oder des Verdauungstractus -- ,  wie sic etwa AVER- 
ROES ZU den Exercitien z~hlte, fallen nicht  mehr darunter.  
Abet  nicht  jede durch den freien Willen veralllaBte Bewegung 
ist ein exercitium, sondern in Ubereinst immung mit GALEN 
nu t  der ,,motus voluntarius, durch den ein tiefes und h~ufiges 
Atmen n6tig wird". 

Es entspricht der Eigellart der mittelalterlichen Wissen- 
schaft, die ihre Aufgabe in de r logischen Durchdenkung der 
Probleme sieht, dab sich in der Unterteilung des exercifium 
bei den scharf systematisierenden Autoren noch Verschieden- 
heiten zeigen**. Als .gemeinsam b l e i b t -  wenn auch die 
termini  zuweilen wechseln -- zun~chst eille Gliederung in 
ein exercifium universale und particulare. Zum ersteren 
rechnen die Aktionen, die alle Glieder gleichm~B.ig in Bewegung 
setzen, w/~krend zu den letzteren die geh6ren, die nur  die 
Bewegung eines einzelnen oder einzelner Glieder mit  sich 
bringen. Eine weitere Gliederung ist die in ein exercitium 
aequale ulld inaequMe. Das exercifium aequale ist eine 
ausgeglichene (~bung mittleren Grades nach St~rke, L~nge 
und Geschwindigkeit. Das inaequale weicht in eiller, zweier 
oder aller dieser drei Beziehungen von der Mitre ab***. 

:Bei der Zuteilung des Grades sind mal3gebend die K6rper- 
konsfitufion, die Lebensgewohnheiten, das Lebensalter und 
die geographische Lage des Wohnortes, wie es das dem 
MAGNINO (I 4. Jh.) zugeschriebene regimen sallitatis aus- 
einandersetzt. ,,Da die richfige Zumessullg der Qualltit/~t 
ulld Qualit~t des exercitium allein durch die ratio ohne 
experientia Sehr schwierig ist", so schliel3t diese Er- 
6rterung getreu nach G A L N N ,  ,,mfissen wir auf Grund der 
Erfahrung, wie der !~bende sich am ersten Tag befindet, wie 
am zweiten und in den Iolgenden, unsere Entscheidullg 
treffen." 

Den vielen MSglichkeiten der Untertei lung des exer- 
ci t ium entsprechend, wird eille groBe Anzahl voi1 ~Tbunga- 
arten aufgez~hlt, die ebenfalls fast ausschlieBlich GALEN ent- 
stammen. Als exereitia universalia werden genallllt Spazierell- 
gehen, Reiten, Laufell, Steinwerfen, Ballspiel, Rillgkampf, 
Tallzen. Zur Erh6hullg der Wirksamkeit  des SpazierengehellS 
soll mall -- so r~tt ARNALD - -  sich dabei bisweilen neigen, 
um mit  den I-I~llden etwas aufzuhebell, auBerdem -- llach 
dem regimen des Magllillus -- sich zurfickwelldell, die Glieder 
ausstrecken, den Atem allhalten und die Bauchmuskeln an- 
spallllen; wie ja auch beim Reiten durch das Auf- und Ab- 
steigen und das Wellden des Pferdes nicht  allein d ie  Beille, 

* Zuweilen wird yon dem exercitium im engeren nnd eigentlichen Sinne, das unserem 
,,Leibesfibung" entsprieht, ein excercitium im weiteren Sinne gesehieden, das die 
freiwillige Infnnktionsetzung eines jedan Gliedes oder Sinneswerkzenges umfaBt: 
also auch etwa das Sehen als , ,0bung" des Anges (so ARNALD VON VILLANOVA). 
Wiihrend das Wef t  ,,exercitinm" in diesem weiteren Sinne eine ~)bersetzung des grie- 
chischen ,,zdvo~" -- Tie es im Corp. Hipp. angewandt wird -- ist, entspricht das 
,,exereitinm" im engereu Sinne dem ,d,v#vdotov" der Griecbe~ 
* * So zwisehen ARNALD in seinem ,,Speculum introduetionnm" und BARTHOLO- 
MAEUS ANGLICUS in den ,,Preprietates" (s. o.), deren Absctmitt fiber das exercitium 
durehans in den Rahmen der mediziniscben Tradition geh6rt (auch die yon ibm ge. 

gebene Einteilung des exercitium in ein exercitinm der anima -- studium , vigilia, ira, 
tr ist i t ia usw. -- nnd ein exercitinm des corpus ist eine Erkenntnis griecbiseher Medizin 
und in dieser Form bei GALEN rJedergelegt). 
*** Ein exercitium kann sein : I. forte, medixm oder debile; 2. longum, medium oder 
breve ; 3. velox, mediocre oder tardum. Die arabische Medizin hatte diese Quantitfits-, 
Qnalit~its- und Velocit~itsunterschiede der KSrperbewegtmg yon GALEN fibemommen. 
Von den Arabel~ -- zuerst wieder dutch Vermittlung CONSTANTINs yon Afrika -- 
lernte die abendlgndische Medizin, dab man anch je eine Komponente einer dieser 
.Gruppen mit  je einer Komponente einer der beiden anderen Gruppen, oder scblieBlieh 
mi t  je einer Komponente der beiden iibrigen Gruppen verbinden k6nne. Und PETRUS 
VON ABANO recimet echt seholastisch aus, dab es demnach 9 ~bnngsarten mit  nut  

einer Komponente, x 9 bei Verwendung von je zweien, 27 dagegan bei einer Kombination 
yon je dreien g/ibe; zusammen also (9 + 19 + 27) 55, und zfihlt alle diese 55 M6glich- 
keiten ant vom exercitinm, das nnr forte ist, bis zum exemitinm debile breve tardum. 
Es ist  freilinh nicbt ganz unberechtigt, wenn er hinzufiigt, dab die richtige Desierung 
bel deren praktiscber Anwendung recbt schwierig sei (,,Quorum in actnm deductio est 
difficillima"). 
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sondern auch Rficken, H~nde und Arme geiibt wfirden. 
AuBerdem werden BeschMtigungen aufgez~hlt, die zugleich 
berufliche Arbeiten sind wie das Bauen oder das Handwerk 
nnd der Fischfang; und als Zwischenstufe zwischen labor 
und reiner ~ b u n g  etwa Pflfigen, Rudern ,  Beschneiden yon 
B/~umen, Graben, Hacken, M~hen. Als exercitia particularia 
werden erw~thnt: Schreiben, N~hen und Weben als ~ b u n g  
ffir die Hgmde, laut  Rufen fiir die Brust*/ heftig T reten fiir 
die Ffil3e. Ferner geh6ren zu den ~bungen  auch die passiven 
Bewegungen, wie Seefahrt, sonstiges Fahren oder Bewegung 
in der Schaukel (ARNALD). Die stete Wiederholung dieser 
Aufz~.hlungen nach alter Tradition l~Bt irgendwelche Be- 
ziehungen zur Praxis vermissen. Doch finder sich gerade 
in einigen der unmit te lbar  ftir die Umsetzung in die Tat  
best immten Gesundheitsregimente ein Abgehen von der 
Uberlieferung, das y o n  einer praktischen Bet~tigung der 
Lehre zeugt**. 

Eine grofie Rolle spielt die Frage nach der ffir die Leibes- 
iibung gfinstigen Zeit. Morgens nach dem Aufstehen wird 
nur  ein Recken der Glieder empfohlen. Das exercitium sell 
vor der Mahlzeit betrieben werden, weft es nach dem Essen 
die Verdauung st6re: ,,digestio fiat in  quiete". Im fibrigen 
ist die Zeit nach der Beendigung der digestio prima*** ffir 
Leibesiibungen geeignet. Um diesen Zeitpunkt festzu- 
stellen, sell man sich -- wie es etwa auch O R E I B A S I O S ,  

PAULUS VON ~kEGINA und AVERROES geratell ba t ten  -- der 
Harnschau~ bedienen. Das Signal zum Aufh6ren beim exer- 
citium bilden der Beginn des Schwitzens, vermehrte Atmung, 
RStung der Haut,  Ansehwellen der Adern, Schlappwerden der 
Glieder und derell starkes Anschwellen. 

Der gesundheitliche Nutzen einer richtig betriebenen 
Leibesfibung, die racist in Verbindung mit frictio (=  Massage) 
und ballleum empfohlen wird, ist dreifacher Art. Sie macht 
die K6rperorgane fester und kr~ftiger; sie erhSht dell ,,calor 
natural is"  -- das ~'~q)wov ~eel~&, die dem Menschell yon 
der Geburt an inllewohnende W/~rme -- und unterstfitzt 
dadurch Atmung und Verdauung; endlich erweitert sie die 
Poren der K6rperoberfl~che, so dab die ~berschfisse der 
Verdauullg leichter abgestoBell werden k6nllen. Ulld da es 
,,h6chst selten ist, dab jemand eine so vollkommelle Lebens- 
weise ffihrt, dab der calor naturalis die $0berschtisse der Ver- 
dauungssMte in alien Gliedern aufzehren kann,  so ist die 
K6rperbewegung zur Erhal tung der Gesundheit ullbedingt 
erforderlich"tt .  Die Folgen ihrer Vernachl~ssigung werdell 
mit AVERROES ldargemacht am Beispiele ,,der Eingekerkerten, 
deren Gesicht cacochym, deren Hautfarbe unrein, deren 
s~mtliche Handlungen geschw~cht sind; Erscheinungen, wie 
man sic llicht nu t  bei den Menschen, sondern etwa auch bei 
den V6gelll im i<~tfig beobachten kann"  (reg. d. Magnillus). 

Aber auch bei ullrichtiger Anwendullg des exercitiums 
drohen Gefahrell ffir die Gesundheit. Wie nach dem Gesagten 
Leibesfibung am unrich• Zeitpunkt die Verdauung be- 
eintrachtigt, so wird durch jedes zu stark betriebene exer- 
citium eine Schw~chung und Austrocknung des KSrpers 
ulld dadurch bei fortgesetztem MiBbrauch eine Verminde- 
rung des calor naturalis verursachf. Treten durch fiber- 
m~Bige kSrperliche Anstrengullg oder beim Lauf Schmerzen 
auf, so ist nach WALTER AGILON (1 3. Jh.), der sich hier auf 
das.Corpus Hippocraticum beruft, Ruhe das beste Heilmittel. 
Anch richtig betriebenes exercitium kalln Schaden stiften; 
so kSnnell ,,exercitia beim Vorhandensein ullreiner SMte im 

* Die Anscbanung, dab Rufen und Singen die Brust kriiftige, hat sieh yon der Antike 
bis in die Neuzeit erhalten. 
** Vgl. den welter unten wiedergegebenen Auszug aus dem Gesundheitsregiment des 
PETRUS FAGAROLA fiir seine beiden studierenden S6hne. 
*** Die digestio prima bereitet im Darmkanal aus den Nabrtmgsstoffen den Cbylus, den 
Speisebrei, wfihrend ans diesem in der digestio secnnda in der Leber trod in der digestio 
tertia in den Geweben trod Organen Blur trod geformte Bestandteile des K6rpers ge- 
bildet werden. 

,,Denn wenn der Ham yon mitflerer Igonzentration und seine Farbe mittel-citronengelb 
ist, sell man fiben ; wenn sic w~il~rig und weiBlich ist, noch nicht ; wenn sic abet r6tlich- 
gelb ist, keinesialls, denn dann ist die recbte Zeit sehon vorfiber"(ARNALD VON VILLA- 
NOVA). 
~t Gesundheitsregiment fiir Knrfiirst Friedrinh den Sanftmiitigen (x428--x464), ge- 
sehrieben yon JOHANNES MEURER VON CROSSEN. 
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:K6rper P u s t e l n  d a d u r c h  erzeugen,  d a b  d u r c h  die W g r m e  
de r  den  K 6 r p e r  u m g e b e n d e n  L u f t  die S~iffe in  Auf i6sung  den  
K 6 r p e r  v e r l a s s e n "  (JOHANNES DE SANCTO AMANDO). 

Alle diese L e h r e n  bezogen  sich z d n g c h s t  au f  die An-  
w e n d u n g  des e x e r c i t i u m  be im  gesunden Menschen .  A b e r  
m a n  e m p f a h l  es anch ,  de r  a n t i k e n  H a n d h a b u n g  e n t s p r e c h e n d ,  
als  Prophylaeticum in Zeiten drohender Ansteekung u n d  als 
Therapeuticum bet  e i n g e t r e t e n e r  K r a n k h e i t .  Als V o r b e u g u n g  
w ~ h r e n d  e iner  E p i d e m i e  i s t  ein sehr  gem~Bigtes  schwaches  
e x e r c i t i u m  a n z u r a t e n ,  weft ein kr~f t iges  die A t m u n g  be- 
s c h l e u n i g t  u n d  so eine zu s t a r k e  A u f n a h m e  der  v e r d o r b e n e n  
L u f t  m i t  s ieh b r ing t* .  Von  b e s o n d e r e m  N u t z e n  i s t  das  
e x e r c i t i u m  bet  R e k o n v a l e s z e n t e n ,  be sonde r s  n a c h  Al lgemein-  
e r k r a n k u n g e n ;  abe r  nur ,  , ,wenn es Selbst in  ke iner  ~vVeise 
mi t s chu ld ig  a n  der  eben  f i b e r s t a n d e n e n  K r a n k h e i t  war ,  w e n n  
es a l lm~hl ich  wieder  a u f g e n o m m e n ,  u n d  w e n u  es m i t  MaB 
ausgef f ih r t  wird" (ARNAED, P a r a b o l a e  medica t . ) .  Als T h e r a -  
p e u t i e u m  sehlieBlieh wird  das  e x e r c i t i u m  bet  den  verschie-  
d e n s t e n  K r a n k h e i t e n  angef f ihr t .  

E i n  H i n a u s g e h e n  fiber das  yon  der  T r a d i t i o n  l~lberlieferte 
bet  de r  ~irztlichen V e r o r d n u n g  de r  exe rc i t i a  zur  E r h a l t u n g  
de r  Gesundhe i t ,  eine selbstSmdige ind iv idue l l e  H a l t u n g  ein- 
zelner  A u t o r e n  t r i t t  m e h r f a c h  zu tage  in  e iner  Riicksicht- 
nahme au] die soziale Stellung. I n  s e inem r eg imen  ffir den  
a r agones i s chen  K 6 n i g  empf i eh l t  ARNALD n u t  l~lbungen~ 
, , du t ch  welche  die regal is  m a i e s t a s  n i c h t  ve r l e f z t  wird.  Das  
Bal l -  u n d  Lanzensp ie l ,  R ingMimpfe  m i t  den  Al t e r sgenossen  
v e r t r a g e n  sich ganz  u n d  ga r  n i c h t  m i t  der  k6n ig l i chen  Wfirde,  
d a  sie seine Pe r son  ver~icht l ich m a c h e n  u n d  de r  a l lgemeinen  
A c h t u n g  vo r  i h m  A b b r u c h  t u n " .  Die  N o t w e n d i g k e i t  e iner  
Di f fe renz ie rung  de r  l ~ b u n g s a r t e n  ,,gem~iB de r  Versch ieden-  
h e i t e n  y o n  S t a n d  u n d  P e r s o n "  b e t o n t  eine h o c h m i t t e l a l t e r -  
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l iche E i n f i i h r u n g  in  die / i rz t l iche P r a x i s ;  d e n n  ,,die e inen  
s ind reich,  die a n d e r e n  a r m ,  a n d e r e  n e h m e n  eine h e r v o r -  
r a g e n d e  S te l lung  ein,  u n d  wieder  a n d e r e  s ind Angeh6r ige  des 
ge i s t l i chen  S t a n d e s  oder  3/ i6nche".  L i n e n  besonde r s  ifir den  
S t u d e n t e n  als Ausgle ich  se iner  geis t igen A u s b i l d u n g  zusam-  
menges t e l l t en  E x e r c i t i e n p l a n  f inden  wi t  in  d e m  vo r  k u r z e m  ver-  
6 f fen t l i ch ten*  r eg imen  des  Arz tes  PETER FAGAROLA ifir seine 
be iden  in Toulouse  s t u d i e r e n d e n  S6hne  (woh11315 geschr ieben) .  
H ie r  r~ t  de r  besorg te  Va te r ,  n a c h d e m  er  den  ge sundhe i t l i chen  
N u t z e n  des t~g l i chen  Spaz ie rengehens  e r 6 r t e r t  h a t :  , ,Wenn  
du n i c h t  a u B e r h a l b  des h o s p i c i u m  fiben k a n n s t ,  well  d u  
ke ine  Ze i t  dazu  h a s t  oder  weil  es r egne t ,  d a n n  s te ige  3- ode r  
4 m a l  die Treppe  schnel l  he rauf .  I n  d e i n e m  Z i m m e r  sol ls t  
du  e inen  S tock  h a b e n ,  schwer  u n d  d ick  Wie ein Schwer t ,  u n d  
ihn  e r s t  m i t  der  einen,  d a n n  m i t  de r  a n d e r e n  H a n d  f e c h t e n d  
bewegen  bis zur  E r m t i d u n g . . .  E b e n s o  d i e n t  das  Sp r ingen  
als ~ b u n g ;  a u c h  das  S ingen  i s t  eine ~ b u n g  fiir d ie  B r u s t .  
W e n n  du  all  das  rus t ,  w i r s t  du  gesunde  Glieder,  e inen  ge- 
s u n d e n  V e r s t a n d  u n d  ein gutes  Ged~eh tn i s  h a b e n  u n d  das  
r e u m a  v e r m e i d e n  . . . Alles dies ist nieht als Spiel er/unden, 
sondern zur ~bung des Leibes." 

Diese lebendige ,  in  i h r e r  F o r m  yon  de r  T r a d i t i o n  un -  
abh~ng ige  F i a h n u n g  zeigt, d a b  bet  der  S t e l l u n g n a h m e  des 
m i t t e l a l t e r l i c h e n  .Arztes zu den  Le ibes f ibungen  a u c h  die Er- 
]ahrung zu i h r e m  R e c h t e  kam.  H e r r s c h e n d  b l e i b t  f re i l ich 
eine theoretische Eins t e l l ung ,  wie sie s ich vo r  a l l em in  de r  
13eschr~nkung auf  die W e i t e r g a b e  des f iber l ie fe r ten  a n t i k e n  
Gutes  zeigt.  A b e t  m a n  da r f  n i c h t  f ibersehen,  d a b  die logische 
E i n g l i e d e r u n g  u n d  A b h a n d l u n g  des f i b e r k o m m e n e n  Stol ies  
d a m a l s  die wissenschaf t l i che  M e t h o d e  war .  A u c h  w e n n  m a n  
s ich m i t  den  Le ibes f ibungen  beschMt ig te ,  m u B t e  d a h e r  die 
ratio das  Fe ld  behe r r s chen .  

REFERATENTEIL. 
EINZELREFERATE UND BUCHBESPRECHUNGEN. 

ALLGEMEINES. 
O Handbuch der praktischen Chirurgie. 13egr. v. E. v. 13ERGMANN, 
P. v. 13RUNS u. J. v. MIKULICZ. 13earb. u. hrsg. v. C. GAIRR~, 
H. K U T T N E R  u. E. LEXEI~. 13d. 2. Chirurgie des Halses und der 
Brust. 2. HaIbband,  6 ,  umgearb. Aufl. 152 tells farb. Textabb.  
VIII ,  455 S. S tu t tgar t :  Ferdinand Enke 1931. Geh. RM. 37.--,  
geb. RM. 41. - . 

Der vorliegende zweite TeiI des 2.13andes br ingt  die Chirurgie 
der BrnsthOhle. Die einzelnen Kapitel sind fast ausschlieBlich yon 
SAIJERBRUCn und seinen Schfilern bearbei te t :  die Chirurgie der 
13rustwand yon J-IERRMANNSDORFER, d~e Chirurgie des Brnstfelis 
und der Lnngen yon SAUERBRUCH und GEORG SCHMIDT, die Chi- 
rurgie des Herzens yon SAUERBRUCH und FELIX, die Chirurgie des 
Mittelfel]raumes yon 13RUNNER und NlSSEN, die Chirurgie des 
Zwerchfells yon ILIAECKER. Die Klinik, die sich seit langem vorzugs- 
weise rnit der Thoraxchirurgie besch~iftigt hat,  ist  gewil3 in erster  
Linie dazu berufen, in dem ftihrenden deutsehen Lehrbuch unser 
heutiges Wissen auf diesem Gebiet  auf Grund der groBen eigenen 
Erfahrungen zur Darstellung zu bringen. Die Erwartungen,  zu 
denen man bereehtigt  war, werden in jeder Richtung erffillt. Auch 
in der Thoraxehirurgie ist das Handbueh  anf der H6he der Zeit. 

AXHAUSEN, Berlin. 

O Neue deutsche Klinik. Handw6rterbuch der praktischen Medizin. 
Mit besonderer Berfieksiehtigung der inneren Medizin, der Kinder- 
heilkunde und ihrer Grenzgebiete. Hrsg. v. G. K L E M P E R E R  u. 
F. N L E M P E R E R .  13d. 5. Herzkrankheiten. II. -- Krebsforschung. 
I87 Textabb.  IV, 788 S. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 
193 ~ . Geh. IRM. 33.--,  geb. RM. 4o.--.  

Der vorliegende 13and des vorzfiglichen Handw6rterbuches 
bringt  wieder ausgezeichnete Abhandlungen,  yon denen ich beson- 
ders den zweiten Tell yon W. H. VEILS Darstellung der Herzmnskel- 
und Herznervenkrankhei ten,  A. LoEwYs Kapitel  fiber H6hen- 
krankheit ,  GEORG :KLEMPERERS klare und kritische Besprectmng 
der t Iom6opathie  , NANSEN S Bearbei tung der Hysterie, Neurasthenie 

* ,,Es finde also ein sehwaches exercitium start an Often mit gem~iBigter Temperatur, 
nicht in der Sonne; man vermeide corea, Iuctatio, saltus und alles, was zu tiefer und 
sehneller Atmung fiihrt" (VALESCUS DE TARANTA; urn 14oo). 

Klinisehe Wochenschr~ft, ~o. Jahrg. 

und Neurose, H. EI~PINGERS Darstellung des Ikterus, R. SEYDEI~- 
HELMS Abschnitt fiber Inhalations- nnd pneumatische 13ehandlung, 
W'. 131RKS 13eschreibung des Keuchhustens, die Kinderern~hrung 
yon A. SeHLOSSMANN nnd A. ECKSTEIN, die Iiindertuberknlose "con 
ST. ENGEL, 13RUGSCHS l(onstitution und Konstitutionslehre und 
endlich F. 13LUNENTHALS I)arstellung der Krebskrankheit hervor- 
heben rn6chte. Auch die anderen 13eitrgge bewegen sich auf roller 
HOhe. Es liegt hier ein wirldich wertvolles Werk vor, dem m6glichst 
grol3e Verbreitung gewfinscht werden kann. SCHIT~rI~NHELM, Kid. 

O Der Kranke und die Krankheit. Neues Lehrbuch ffir Arzte. Von 
J. WEISS. VI, 247 S. Stuttgart: Ferdinand Enke 193o. Geh. 
RM. IO .--, geb. RM. 12.--. 

Nicht ohne Anspruch nennt Verf. sein Buch ein ,,neues" d.h. 
ein ,,neuartiges" Lehrbuch ifir ~.rzte. Die Absicht geht aus dem 
Titel zur Genfige hervor: es sollen die Beziehungen der Pers6n]ich- 
keit lind der Lebensbedingungen des Kranken zur Krankheit dar- 
gestellt werden. In den verschiedenen I42apiteln wird behandelt: 
der Kranke in den einzelnen Lebensstnfen, in seinem Geschlecht, 
als Trgger ether Erbmasse, in seiner Lebensweise, ,,als Siedlnngs- 
stiitte der Infektionserreger", im Spiel der Naturkr~ifte, in IRasse 
und Nation, im 13eruf, in seinem wirtschaftlichen nnd sozialen 
Lebensranme, schliel31ich als geistige Pers6nlichkeit. Ein fiberaus 
verschiedenartiges Material yon sehr ungleichem Werte ist zu- 
sammengetragen, Statistiken und Tabellen, die (teilweise rnit viel 
zu !deinen Zahlen) ohne Quellenangabe kaum zu verwerten sind. 
Manche 13egriffsbestimmungen sind wenig befriedigend (z. lB. yon 
Fett leibigkeit  und Fe t t snch t  auf S. 55), manche Angaben (z. I3. 
fiber die Indikat ion zur Schwangerschaftsunterbrechung S. 73, 
fiber die Genese der Lungentuberkulose S. io i ,  die yon WERESSAJEW 
fibernommene, h6ehst  unerfreuliche Anffihrung der t(l iniken S. 171 f.) 
fordern Widerspruch heraus. DaB die Charaktereigenschaften yon 
io Nationen auf 5 Seiten nicht  sehr fiefgrfindig geschildert werden 
k6nnen, ist n icht  zu verwundern,  zeigt aber doch die Schwierigkeit 
der Aufgabe. Gerade wer der Absicht und dem Ziele des Verf. in 
vielem zustimmt, wird doch gegen ein Lehrbuch dieser Ar t  ent- 
schiedene Bedenken geltend machen mfissen. Verf. vergleicht sich 

* In: Spee~um. A Journal of mediaeval Studies. Cambridge, Massachusetts Jg. 6 
S. ~xo--xr4 (r93r). 
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