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Vorwort

Das vorliegende Buch will lehren, wie man sich in den gew�ohnlichsten Krank-
heitsf�allen mit hom�oopathischen Arzneien selber helfen kann. Es ist daher f�ur die-
jenigen Leser bestimmt, die durch ihre Erfahrung bereits von den gro�en Vorz�ugen
der von Dr. Samuel Hahnemann begr�undeten hom�oopathischen Heilweise erf�ullt
sind. Es m�ochte aber auch denen, die noch keine Gelegenheit hatten, sich davon zu

�uberzeugen, die also die Hom�oopathie �uberhaupt noch nicht kennen oder wohl gar
Nachteiliges �uber sie geh�ort haben, zu besserer Einsicht behilich sein.

Man darf nur bei leichteren Erkrankungen, derenthalben man doch nicht im-
mer gleich nach einem Arzt schickt, z.B. bei Zahnweh, Kopfweh, Gliederschmer-
zen oder auch in gef�ahrlichen F�allen, ehe der Arzt zur Stelle sein kann, z.B. bei
Lungenentz�undung, Scharlach�eber, Diphtherie u. dgl. einen Versuch machen, und
man wird sich bald von der sanften, schnellen und au�erordentlichen Heilkraft der
hom�oopathischen Arzneimittel �uberzeugen. Wer aber einmal am eigenen K�orper die
Vorz�uge der hom�oopathischen Heilweise erfahren hat, der wird ihr nie mehr untreu
werden.

Ganz besonders ist das vorliegende Buch f�ur Familien und solche Leser bestimmt,
die weit von einem hom�oopathischen Arzt entfernt wohnen und mehr oder weniger
auf sich selbst angewiesen sind. Wie angenehm ist es beispielsweise f�ur einen auf dem
Lande wohnenden Familienvater, wenn er sich bei pl�otzlich auftretenden Krankheiten
mit Hilfe eines solchen Buches bis zum Eintre�en eines Arztes zu helfen wei�. Auch
auf Reisen kann es n�utzlich werden oder wenn Familien aufs Land gehen und sich
nicht gern einem fremden Arzt anvertrauen wollen.

Da das Buch f�ur Laien bestimmt ist, hat sich der Verfasser ernstlich M�uhe gege-
ben, in der Wahl seiner Ausdr�ucke stets genau und einfach zu sein, um Mi�verst�and-
nisse nach M�oglichkeit zu vermeiden. Selbstverst�andlich kann und will aber das Buch
den hom�oopathischen Arzt nicht ersetzen; denn eine blo�e Kenntnis hom�oopathi-
scher Arzneimittel, die bei gewissen Krankheitsf�allen in Betracht kommen, gen�ugt
keineswegs, um aus dem Laien einen hom�oopathischen Arzt zu machen. So wenig je-
mand, der weder mit den Schi�ahrtsgesetzen noch mit der Seemannskunst vertraut
ist, ein Schi� mit geh�origer Sicherheit in den Hafen leiten kann, ebensowenig wird
der, dem die notwendigen Kenntnisse �uber Bau und Verrichtungen des menschlichen
K�orpers �uber Krankheitslehre und Chirurgie, �uber Arzneimittellehre, Chemie und
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II Hom�oopathischer Hausarzt

Botanik abgehen, eine ernste Krankheit mit der notwendigen Umsicht und Geschick-
lichkeit behandeln k�onnen. Hahnemann, der Begr�under der Hom�oopathie, war einer
der t�uchtigsten und gelehrtesten �Arzte seiner Zeit; wer ein t�uchtiger Nachfolger dieses
Mannes sein will, mu� in allen F�achern der medizinischen Wissenschaft von Grund
aus bewandert sein.

Das Buch ist also einerseits als Ratgeber bei einfacheren Erkrankungen, deren
Behandlung nicht unbedingt einen Arzt erfordert, zu betrachten; andererseits will
es den Laien dar�uber belehren, was bei pl�otzlich auftretenden schweren Krankheiten
bis zum Eintre�en des Arztes getan werden kann.

Das Buch und seine Verfasser

Der urspr�ungliche Verfasser des vorliegenden Buches, Dr. Constantin Hering, er-
blickte als der Sohn eines Lehrers am 1. Januar 1800 im St�adtchen Oschatz in
Sachsen das Licht der Welt. Schon als Knabe zeigte er gro�e Vorliebe f�ur Natur-
studien. Nach erfolgreich bestandener Reifepr�ufung am Gymnasium zu Zittau bezog
er 1817 die chirurgische Akademie in Dresden und sp�ater die Universit�aten Leipzig
und W�urzburg, um sich dem Studium der Medizin zu widmen. In Leipzig wurde
er Sch�uler und sp�ater Assistent des ber�uhmten Chirurgen Dr. Robbi. Dieser wurde
eines Tages von dem bekannten Leipziger Verlagsbuchh�andler Baumg�artner aufge-
fordert, ein Buch gegen Hahnemann und die Hom�oopathie zu schreiben, das dieser

"
Irrlehre\ den Todessto� versetzen sollte. Dies war im Jahre 1821, also zu der Zeit,
als Hahnemann von Leipzig vertrieben worden war. Dr. Robbi lehnte den Auftrag
aus Zeitmangel ab, empfahl aber dem Verleger, seinen jungen Assistenten damit zu
beauftragen. Hering, der sich durch dieses Vertrauen geehrt f�uhlte, verscha�te sich
sofort Hahnemanns Schriften und studierte sie mit Ernst und Flei�, um geeignetes
Material als Unterlage f�ur seine Streitschrift zu gewinnen. Diese Studien veranla�ten
ihn zu Nachpr�ufungen und praktischen Versuchen, und bald war aus einem Saulus ein
Paulus geworden. Hering machte aus seiner Bekehrung kein Geheimnis, sondern trat
bereits in seiner Doktorarbeit

"
De Medicina futura\ (�uber die Medizin der Zukunft)

o�en f�ur die neue Lehre ein.

Hering nahm nun zun�achst eine Stelle als Lehrer der Mathematik und Natur-
wissenschaften beim Institut Blochmann in Dresden an. Sein Drang zum Reisen
veranla�te ihn, diese Stelle bald wieder aufzugeben, um sich einer Forscherfahrt
nach Surinam in S�udamerika anzuschlie�en. Da ihm dabei seine schriftstellerische
T�atigkeit als hom�oopathischer Arzt untersagt wurde, kehrte er seinen Gef�ahrten den
R�ucken und lie� sich als praktischer Arzt in Paramaribo nieder. Im Jahre 1833 kam
er gelegentlich einer Besuchsreise nach Deutschland �uber Philadelphia, wo ihn Be-
rufsfreunde veranla�ten, sich als Arzt niederzulassen, um gemeinsam mit ihnen f�ur
die wissenschaftliche Weiterentwicklung und Ausbreitung der Hom�oopathie in Ame-
rika zu wirken. Hering blieb und bereits im Jahre 1835 gr�undete er im Verein mit
Dr. Wesselh�oft die erste Ausbildungsst�atte f�ur Hom�oopathie in der Welt, die

"
Nord-

amerikanische Akademie f�ur hom�oopathische Heilkunst\ in Allentown. Infolge der
Umtriebe der Gegner und der Untreue eines Sekret�ars, der mit einem gr�o�eren Teil



Vorwort III

des Stammkapitals durchging, konnten die Vorlesungen nur wenige Jahre fortgesetzt
werden. Die Geb�aude mu�ten verkauft werden, um Pfandanspr�uche zu befriedigen,
und die Schule wurde wieder geschlossen.

Hering lie� sich durch diesen Mi�erfolg nicht entmutigen. Im Februar 1848 gr�undete
er mit Dr. Williamson und Dr. John Jeanes ein neues Lehrinstitut f�ur Hom�oopathie,
das heute noch bestehende Hahnemann Medical College in Philadelphia, dem er
bis zum Jahre 1869 als Professor der Arzneimittellehre und Mitglied der Fakult�at
angeh�orte.

Hering war dreimal verheiratet und erreichte ein Alter von �uber 80 Jahren. Am
23. Juli 1880 starb er ganz unerwartet schnell an einem Herzschlag, nachdem er kurz
zuvor von einem Krankenbesuch nach Hause zur�uckgekehrt war.

Selten ist ein Leben so reich an Arbeit und Erfolgen gewesen, wie das Constan-
tin Herings. Sein Name ist unzertrennlich mit der Hom�oopathie verwachsen. Eine
betr�achtliche Anzahl wertvoller Heilmittel hat er an sich und einem erlesenen Kreise
von M�annern und Frauen gepr�uft und so der Hom�oopathie dienstbar gemacht. Wir
nennen hier nur Glonoin und Lachesis. Als Arzt wie als Lehrer, Schriftsteller und
Forscher hat er der Hom�oopathie die wertvollsten Dienste geleistet, und solange es
hom�oopathische Arzte gibt, wird sein Andenken unverg�anglich sein. Hahnemann hat
Constantin Hering als eine der ersten Gr�o�en der Hom�oopathie anerkannt, und der
Briefwechsel zwischen den beiden M�annern blieb bis zu Hahnemanns Tod rege und
herzlich.

Mit Politik hat sich Hering wenig besch�aftigt, desto mehr lebte er der Wissen-

schaft und Kunst. Sein Haus in Philadelphia bildete lange Zeit den Mittelpunkt gei-
stigen Lebens und Strebens. An seinem alten Vaterland und an allem, was deutsch
war, hing er mit gro�er Begeisterung, und rastlos nahm er an allem teil, was die
Entwicklung des deutschen Volksteils in Nordamerika f�ordern konnte.

Als Schriftsteller war Hering verm�oge seiner au�erordentlichen und vielseitigen
Begabung �au�erst fruchtbar. Neben einer Reihe selbst�andiger Werke, die aus seiner
ei�igen Feder ossen, war er einer der fruchtbarsten Mitarbeiter an allen deut-
schen und amerikanischen hom�oopathischen Zeitschriften. Eine Sammlung seiner
zahlreichen Aufs�atze w�urde viele B�ande umfassen. Die weiteste Verbreitung hat sein

"
Hom�oopathischer Hausarzt\ gefunden, der zum erstenmal im Jahre 1835 im From-
mannschen Verlag (damals zu Jena) erschienen ist.

Jedes Buch hat seine eigene Geschichte, auch der
"
Hausarzt\. Hering schildert

uns in der Vorrede zur 5. Auage des Buches in anschaulicher Weise, wie er zum
Verfasser wurde und was er mit der Herausgabe seines hom�oopathischen Hausarztes
bezwecken wollte:

Der Verfasser ist auf einem Umwege zur Verfasserschaft gekommen;
er h�atte sich sonst niemals getraut, ein

'
Volksbuch` zu schreiben. Er war

in Paramaribo Hausfreund und Arzt bei der Missionsanstalt der evan-
gelischen Br�udergemeinde, die damals aus sieben deutschen Familien be-
stand. Weil er nun gesonnen war, diese f�ur die neue Heilkunst gewonnenen
Freunde zu verlassen, so wurde ein

'
Hausb�uchlein` angelegt, das bestimmt
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war, seine Stelle zu ersetzen. Als der einzelnen Bl�atter immer mehr ge-
worden waren und auch die schwierige Lehre der Behandlung b�osartiger
Fieber in ihren Hauptz�ugen einfach und verst�andlich zu werden schien,
da fuhr ihm an einem jener sch�onen, ruhigen tropischen Fr�uhlingsmorgen
des Januar der Plan wie ein Strahl durch die Seele, daraus ein B�uchlein
zu machen f�ur alle Missionare auf Erden...

Der Verfasser wurde sp�ater veranla�t, ja gen�otigt, jenen Entwurf um-
zuschreiben, und zwar f�ur die Nachkommen der deutschen Einwanderer in
Pennsylvanien und die Ansiedler deutscher Zunge im Westen Nordame-
rikas. Was ihm bl�atter- und bogenweise abgezwungen, ja f�ur die Presse
abgerungen wurde, kam als zweitausendfach vervielf�altigt

'
im umkehren-

den Laufe der Dingè wieder �uber ihn als eine dr�uckende Schuld und eine
noch gr�o�ere Last auf dem Oberboden (1836). Lange stemmte sich der
Verfasser gegen den Vorschlag, zur Minderung besagten Druckes einige
hundert Abdr�ucke nach Deutschland zu schicken. Endlich willigte er ein.
Kaum aber kam diese Sendung im Vaterlande an (1837), so war sie auch
schon verkauft.

So gehe denn hin, mein B�uchlein, Gottes bester Segen sei ferner mit
Dir! Bleibe auf Deinem guten Wege! Wo bleiche Kindergesichter durch die
Fensterscheiben sehen, da dr�ange Dich hinein und sei so unversch�amt als
m�oglich. Wo Du rotbackige Kinder um rotbackige �Apfel herumspringen
siehst, da sprich: Man kann ja doch nicht wissen, ob's immer so ist, und
stelle Dich bescheiden in irgendein Eckchen. Und wenn dann einst in
kummervollen N�achten, Vatertreue, Mutterliebe sich �uber Dich neigen
und in Deine Bl�atter schauen, tue Dein Bestes, lehre sie das rechte Mittel
�nden, wenn es m�oglich ist. Und wenn sie Dich schelten, so sprich: sie
sollten nur Geduld haben, bald k�amest Du wieder, da h�attest Du wieder
etwas Neues gelernt.

Einst bestimmt f�ur die fernen Heidenboten und ihre Wilden, bist Du
nun so viel anders geworden, hast Du Dich eingeb�urgert im geliebten Va-
terlande, bist ein williger, beratender Hausfreund geworden, ein Helfer in
mancher Not, hochgehalten und gesch�atzt bei Land- und Stadtleuten, bei
Schullehrern und Pfarrern, und wurdest trotz mancher Ungeb�uhrlichkeit
mit gro�er Nachsicht aufgenommen. M�oge Dir die gro�e Nachsicht auch
fernerhin zuteil werden, nachdem Du nun ernstliche Anstalten zu Deiner
Ausbildung getro�en hast. Immer besser zu machen bleibe Dein Zweck
und immer besser zu werden Dein Wille!

Budissin, am Christabend 1845.

Dr. Constantin Hering

Das Buch erschien zuerst nur in deutscher Sprache; es umfa�te nicht ganz 300
Seiten Text in kleinem Format. Mit der Zeit wurde es immer umfangreicher, bis es
schlie�lich zu dem jetzigen stattlichen Bande angewachsen war. Heute ist es in acht
verschiedene Sprachen �ubersetzt und fast �uber die ganze Welt verbreitet.



Vorwort V

1902 erhielt der am 7. Februar 1932 verstorbene Dr. med. homoeop. Richard

Haehl, der seine �arztliche Ausbildung an der von Hering gegr�undeten medizinischen
Ausbildungsst�atte erworben hat, vom Verlag den Auftrag, die deutsche Ausgabe von
Herings hom�oopathischem Hausarzt einer gr�undlichen Durchsicht zu unterziehen.
Aus dieser Durchsicht wurde eine vollst�andige Umarbeitung mit betr�achtlicher Er-
weiterung und teilweise neuer Anordnung des Sto�es. Nur auf diese Weise war es
m�oglich, das Buch, das damals nahezu 70 Jahre alt war, f�ur den praktischen Ge-
brauch und den Geschmack des heutigen Lesers zu retten und genie�bar zu machen.
Da� diese gr�undliche Umarbeitung kein Fehlgri� gewesen ist, zeigt der gro�e Absatz,
den das Buch in seiner neuen Gestalt gefunden hat. Eine weitere gr�undliche �Uberar-
beitung, unter Einf�ugung von ann�ahernd 100 Druckseiten neuen Textes, erfolgte im
Jahre 1918; und in der zehn Jahre sp�ater erschienenen 30. Auage sind wiederum
mindestens 100 Druckseiten neu verfa�ten Textes aufgenommen worden.

Die 30. Auage war die letzte, die der verstorbene Dr. med. homoeop. Richard
Haehl noch selbst verfa�t hat. Das Buch ist von seinem Geist erf�ullt, es zeugt von
seiner grenzenlosen Hingabe an die gro�e Sache der hom�oopathischen Bewegung, es
spricht von seinem Einsatz zur F�orderung der hom�oopathischen Laienvereine, denen
er viel Kraft und Zeit geopfert hat. Volle 30 Jahre lang lag ihm die Vervollkomm-
nung des hom�oopathischen Hausarztes am Herzen, mit dem er so viele Ungl�aubige
und Zweier bekehrte und sie der hom�oopathischen Bewegung zuf�uhrte. Es war sein
ausdr�ucklicher Wunsch, da� der Hausarzt nach seinem Tode in derselben hingeben-
den Weise weiter betreut werde und seinen Ruf als wertvolles Hausbuch sich erhalte.

Richard Haehl wurde am 15. Dezember 1873 als der Sohn eines Glasermeisters
in Kirchheim/Teck (W�urttemberg) geboren. Nach dem Besuch der Realschule seines
Heimatortes mu�te der F�unfzehnj�ahrige in die Lehre seines Vaters eintreten, um dort
das Glaserhandwerk zu erlernen. Aber der Gedanke an das medizinische Studium,
dem er sich schon fr�uhe hingegeben hatte, lie� ihn nicht mehr los. Schlie�lich gelang
es Richard Haehl durch die Vermittlung der

"
Hahnemannia\1 in den Genu� eines

Stipendiums zu gelangen, das ihm die M�oglichkeit bot, in Nordamerika das �arztliche
Studium zu beginnen, dem er sich von 1894-1898 mit gro�em Flei�e hingab.

Im Jahre 1898, in dem er das �arztliche Staats- und das Doktorexamen bestand,
kehrte er nach Deutschland zur�uck und begann in Stuttgart, wo er sich als Arzt
niedergelassen hatte, seine ungew�ohnliche Aufbauarbeit f�ur die hom�oopathische Be-
wegung in W�urttemberg und Baden als Sekret�ar und Redner der

"
Hahnemannia\.

Dem im Ausland approbierten Arzt wurde der Aufstieg nicht leicht gemacht. Es
gelang ihm aber durch eisernen Flei� und durch seine vorbildliche �arztliche T�atigkeit,
die Achtung seiner Berufskameraden zu gewinnen. �Au�ere Zeichen der Anerkennung
waren seine Ernennung zum Ehrenmitglied des Deutschen Zentralvereins hom�oopa-
thischer �Arzte und seine Berufung zu Vorlesungen bei den internationalen �arztlichen
Fortbildungskursen am Stuttgarter hom�oopathischen Krankenhaus.

Am 7. Februar 1932 endete der Tod ein an Arbeit und Erfolgen reiches Leben.
Mit Richard Haehl ging ein Vork�ampfer der w�urttembergischen Hom�oopathie dahin,
die

"
Hahnemannia\ verlor ihr langj�ahriges Ehrenmitglied. Im Hausarzt aber lebt sein

1Ehemaliger Landesverein f�ur Hom�oopathie in W�urttemberg.
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Name weiter und wirkt �uber den Tod hinaus zum Segen der leidenden Menschheit.
Was der urspr�ungliche Heringsche Hausarzt Gutes, Brauchbares und Bew�ahrtes

enthalten hat, wird der Leser auch in der vorliegenden Auage wieder�nden. Was
gestrichen wurde, d�urfte er kaum vermissen, jedenfalls in den neu eingef�ugten Ab-
schnitten und Erg�anzungen reichen Ersatz daf�ur �nden.

Der Gebrauch des Buches

Das Buch wird nur dann von Nutzen sein, wenn man die gegebenen Vorschriften
genau einh�alt und auch zuweilen darin liest, ohne da� man gerade in der Not ist.
Zur leichteren Au�ndung einzelner Krankheiten und Beschwerden ist vorn eine In-
halts�ubersicht und hinten ein ausf�uhrliches Register angebracht.

Der erste Teil des Buches ist ganz der Erl�auterung der Hom�oopathie gewidmet.
Er soll dem Leser Gelegenheit geben, sich in Hahnemanns Leben und Wirken zu
vertiefen und die Hom�oopathie in ihren Grundz�ugen kennenzulernen.

Der zweite Teil behandelt die gew�ohnlichen Ursachen der Krankheiten und gibt
bei jeder die passendsten Mittel an. L�a�t sich mit einiger Sicherheit darauf schlie�en,
da� eine dieser Ursachen der Unp�a�lichkeit zugrunde liegt, so emp�ehlt es sich zuerst
aufzuschlagen, was hier�uber gesagt ist; dann erst liest man den Abschnitt �uber die
betre�ende Krankheit durch. Die Besprechung der Krankheiten und der dagegen
angezeigten Mittel, die den dritten Teil des Buches bilden, folgt in der Ordnung, da�
zuerst die des Kopfes, dann die des Halses, der Brust usw. beschrieben werden. Am
Schlu� sind noch einige allgemeine Krankheiten aufgef�uhrt, die in dieser Reihenfolge
nicht untergebracht werden konnten.

Die Abschnitte �uber
"
die Wahl des hom�oopathischen Arzneimittels\ f�ur den ein-

zelnen Krankheitsfall und �uber
"
das Einnehmen\ sollte man vor dem Gebrauch des

Buches wiederholt durchlesen.
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Teil I

Einf�uhrung in die Hom�oopathie

1





Einleitung

�Uber einundeinhalb Jahrhunderte sind verossen, seit Hahnemann seine Heillehre, die
Hom�oopathie, der �O�entlichkeit �ubergeben hat. Trotz aller Hindernisse, die ihr von
der �Arzteschaft entgegengestellt wurden, trotz der zahlreichen Versuche, sie mit Wort
und Schrift zu bek�ampfen und aus der Welt zu scha�en, hat sie in immer weiteren
Kreisen des Volkes und in aller Herren L�ander Eingang gefunden. Neben Millionen be-
geisterter Anh�anger und dankbarer Bekenner, neben den nach Tausenden z�ahlenden
hom�oopathischen �Arzten gibt es heute bereits eine Reihe von Heil- und Lehrst�atten2

die von den Vorz�ugen der Hahnemannschen Heilweise beredtes Zeugnis ablegen. Die
Zeiten d�urften ein f�ur allemal vor�uber sein, in denen man es seiner Bildung schul-
dig zu sein glaubte, mit einem Scherzwort zur Tagesordnung �ubergehen zu m�ussen,
sobald die Sprache auf die verha�te Hom�oopathie kam. Aber trotz der weiten Verbrei-
tung, trotz der steten Fortentwicklung der Hom�oopathie und trotz ihrer allm�ahlich
sich durchsetzenden wissenschaftlichen Anerkennung seitens der

"
Lehrmedizin\ sind

unter �Arzten und Laien noch so viele Vorurteile und irrt�umliche Au�assungen ver-
breitet, da� eine kurze Beschreibung von Hahnemanns Leben und Wirken und eine
kurze Darstellung der Grundgedanken der Hom�oopathie an dieser Stelle besonders
angebracht sein d�urfte.

Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann,

der Begr�under der Hom�oopathie, wurde am 10. April 1755 zu Mei�en in Sachsen
als der �alteste Sohn eines armen Porzellanmalers geboren. Schon als Sch�uler zeich-
nete sich der lernbegierige Knabe durch Flei� und Eifer derart aus, da� er bald zum
Liebling seiner Lehrer wurde. Mit 15 Jahren kam er auf Wunsch seines Vaters in
eine kaufm�annische Lehre. Der Drang nach Erweiterung seiner Kenntnisse war aber
so gro�, da� er seinem Lehrherrn entlief und den Vater um die Erlaubnis zur Fort-
setzung des Schulbesuches best�urmte. Durch besondere Verg�unstigungen und das
weitherzige Entgegenkommen der Lehrerschaft wurde dem strebsamen jungen Mann
der Besuch der ber�uhmten F�urstenschule in Mei�en erm�oglicht. Dort erwarb er sich

2Mitten im blutigsten aller Kriege er�o�nete das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart seine
Pforten (Mai 1940)
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die Grundlagen jener klassischen Bildung, die ihm in seinem sp�ateren Leben, beson-
ders bei seiner gro�en und vielseitigen schriftstellerischen T�atigkeit so au�erordentlich
zustatten kommen sollte.

Nach ehrenvoll bestandener Abgangspr�ufung bezog der Zwanzigj�ahrige im Fr�uh-
jahr 1775 die Universit�at Leipzig, um sich dem Studium der Medizin, zu der es ihn
hinzog, zu widmen. Seine Studienjahre m�ogen nicht allzu freudenreich gewesen sein.
Sein Vater hatte ihm 20 Taler mit auf den Weg gegeben. Weitere Geldunterst�utzungen
hat er von den Eltern nie erhalten, so da� er sich seinen Lebensunterhalt selbst
verdienen mu�te. Durch �Ubersetzung wissenschaftlicher Werke und Erteilung von
Sprachunterricht �uberwand er aber auch diese Schwierigkeiten.

Vom Jahre 1777 an �nden wir ihn in Wien, wo schon damals die Universit�at sich
vortre�ich ausgestatteter Krankenh�auser und t�uchtiger Lehrer zu erfreuen hatte.
Der gro�e Flei� und die vortre�ichen Charaktereigenschaften des jungen Studenten
machten auf den ber�uhmten Universit�atsprofessor und kaiserlichen Leibarzt Dr. von
Quarin einen so tiefen Eindruck, da� er ihm Verg�unstigungen gew�ahrte, deren sich
vor ihm nie ein Student hatte r�uhmen k�onnen. Nach kurzer Frist aber waren Hah-
nemanns geringe Ersparnisse aufgebraucht, und er mu�te sein Studium, so schwer es
ihn ankam, unterbrechen. Er nahm die Stelle eines Sekret�ars und Bibliothekars beim
Statthalter von Siebenb�urgen an und kam so nach Hermannstadt. Dort boten ihm
die reichen literarischen Sch�atze der ihm unterstellten Bibliothek Gelegenheit, seine
Kenntnisse zu erg�anzen und zu erweitern.

Anderthalb Jahre sp�ater �nden wir Hahnemann als Kandidaten der Medizin auf
der Universit�at Erlangen, wo er seine Studien zu Ende f�uhrte und am 10. August
1779 den medizinischen Doktorgrad erwarb.

Die n�achsten zehn Jahre, die dem Abschlu� der Studienjahre folgten, waren ein
unstetes Wanderleben. Bald �nden wir ihn in einer Stadt bald in einem Dorf, bald
als Arzt bald als Chemiker und Schriftsteller t�atig. Die Aus�ubung des �arztlichen
Berufes hatte ihm mehr Entt�auschung als Befriedigung gebracht. Die Heilkunde je-
ner Zeit befand sich in einem so traurigen Tiefstand, da� es Hahnemann gegen sein
Gewissen ging,

"
auf diese Weise M�order seiner Menschenbr�uder\ zu werden. Heiltheo-

rien, die sich nur auf vereinzelte Beobachtungen st�utzten, pers�onliche Ansichten und
Ausspr�uche ber�uhmter �Arzte, die gewaltsam in

"
medizinische Systeme\ gezw�angt

wurden, ein Gemenge von Widerspr�uchen und Aberglauben bildeten zur Zeit, als
Hahnemann ins Berufsleben trat, das R�ustzeug f�ur die Aus�ubung des �arztlichen Be-
rufes. Kein Wunder, da� ein so scharf denkender, gewissenhafter und feinf�uhlender
Mann schlie�lich aus Verzweiung auf die �arztliche T�atigkeit ganz verzichtet und
sich der Chemie zuwandte. Den Unterhalt f�ur sich und seine anspruchslose Fami-
lie erwarb er durch ei�iges �Ubersetzen englischer, franz�osischer und italienischer
Werke. Hiebei machte er 1790 die Entdeckung, da� die bew�ahrtesten Heilmittel, wie
die Chinarinde, das Arsenik, das Quecksilber usw. im gesunden K�orper Vergiftungs-
erscheinungen hervorrufen, die eine au�allende �Ahnlichkeit mit der Krankheit haben,
gegen die sie als Heilmittel verordnet wurden. Erst sechs Jahre sp�ater, nachdem er
sich von der Richtigkeit seiner Entdeckung hinreichend �uberzeugt hatte, machte er
den ersten sch�uchternen Versuch, seine Berufsgenossen zur Nachpr�ufung am Kran-
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kenbett anzuregen.

Durch seine medizinischen, chemischen und schriftstellerischen Leistungen hatte
sich Hahnemann bis dahin eines bedeutenden Ansehens unter seinen Zeitgenossen
erfreuen d�urfen. Der ber�uhmteste Arzt jener Zeit, Dr. Hufeland, bezeichnete ihn als
den

"
ausgezeichnetsten, geistvollsten und originellsten Arzt.\ Als aber Hahnemann

mit r�ucksichtsloser O�enheit und unerbittlicher Sch�arfe die Fehler der damaligen
Heilkunde aufdeckte, als er gegen die verbreitete und oft lebensgef�ahrdende Unsitte
des Aderlasses auftrat, als er die Anwendung von Abf�uhrmitteln verwarf und auf die
sch�adlichen Folgen ihres Mi�brauchs hinwies, und als er schlie�lich gegen die sinn-
und zweckwidrige Anwendung von Arzneigemischen losdonnerte, da verwandelte sich
die Liebe und Verehrung seiner Berufsgenossen mit einem Schlage in unerbittlichen,
leidenschaftlichen Ha�.

Jahre des Kampfes schlossen sich an die Ver�o�entlichung seiner Entdeckung an,
wie sie nur wenige Sterbliche durchleben mu�ten. Wie ein gehetztes Wild zog er mit
seiner Familie von Ort zu Ort, da der Neid seiner Gegner ihm �uberall den Aufenthalt
zu entleiden verstand. Inmitten dieses tobenden Kampfes jedoch baute Hahnemann
sein Heilsystem immer weiter aus. Er nahm selbst Arzneisto�e ein und pr�ufte so ihre
Wirkung auf den gesunden menschlichen K�orper; er durchsuchte die �arztliche Litera-
tur und sammelte Beweise f�ur die Richtigkeit seiner Lehre; er behandelte Kranke mit
Arzneien, die an Gesunden ein dem Leiden �ahnliches Krankheitsbild hervorgerufen
hatten, und erzielte Erfolge, wie sie ihm nie zuvor beschieden waren. 1810 trat er
dann mit einer ausf�uhrlichen Begr�undung seiner Heillehre vor die �O�entlichkeit und
bald darauf begann er an der Leipziger Universit�at Vorlesungen �uber seine aufsehen-
erregende Entdeckung zu halten.

Leipzig w�are wahrscheinlich auch f�ur immer die St�atte seiner Wirksamkeit ge-
blieben, wenn nicht Neid und Mi�gunst der �Arzte und Apotheker es fertiggebracht
h�atten, da� ihm nach zehnj�ahriger erfolgreicher T�atigkeit das Selbstabgeben von Arz-
neien verboten wurde. Dadurch war ihm der weitere Aufenthalt in Leipzig unm�oglich
gemacht. Im Alter von 66 Jahren siedelte er 1821 nach K�othen �uber, wo ihm der
gro�m�utige Herzog von Anhalt v�ollige Freiheit in der Aus�ubung seines Heilverfah-
rens zugesichert hatte.

Hahnemanns Ruf als erfolgreicher Arzt war inzwischen weit �uber die Grenzen sei-
nes Heimatlandes hinausgedrungen, und bald war er einer der besch�aftigsten �Arzte
der Welt. Nicht nur aus der Umgebung, sondern selbst aus weiter Ferne kamen die
Kranken scharenweise herbei, um der Segnungen des neuen Heilverfahrens teilhaftig
zu werden. Seinen hohen Besch�utzer, den Herzog, rettete er von schwerer Krank-
heit und wurde daf�ur zum Hofrat und Leibarzt ernannt. Neben dieser anstrengenden

�arztlichen T�atigkeit fand Hahnemann immer noch Zeit, seine Lehre weiter zu ver-
vollkommnen und die Ergebnisse seiner Forschungen in zahlreichen B�anden nieder-
zulegen.

Das Jahr 1835 bildete einen wichtigen Wendepunkt in seinem Leben. Seine treue

Gemahlin, die Tochter eines Apothekers aus Dessau, mit der er 48 Jahre lang in gl�uck-

licher Ehe gelebt, die ihm zehn Kinder geschenkt und alle Sorgen und Entbehrungen

in bewundernswerter Hingebung mit ihm geteilt hatte, war ihm 1830 durch den Tod
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entrissen worden. Die Sorge f�ur den Haushalt lag jetzt in den H�anden seiner unver-

heirateten T�ochter, die sich alle M�uhe gaben, den W�unschen und Gewohnheiten des

z�artlich geliebten Vaters nachzukommen. Um so peinlicher �uberraschte es sie, als der

Vater ihnen Ende 1834 mitteilte, da� er sich entschlossen habe, wieder zu heiraten,

und zwar eine seiner Kranken, die 35j�ahrige Franz�osin Melanie d'Hervilly-Gohier.

Bald nach der Hochzeit, P�ngsten 1835, verlie� Hahnemann auf Dr�angen seiner

Gattin K�othen und sein deutsches Vaterland, um sich in Paris, der Heimat seiner

Frau, niederzulassen. Dort entfaltete er trotz seiner 80 Jahre eine ausgedehnte �arztli-

che T�atigkeit. Acht Jahre sp�ater, am 2. Juli 1843, starb er im Alter von 88 Jahren an

den Folgen eines Bronchialkatarrhes; auf dem Friedhof Pere La Chaise ruhen seine

Gebeine.

Hahnemanns Ruf war bereits in alle Weltteile gedrungen, und Tausende von

Sch�ulern und dankbaren Anh�angern, die ihm ihre Wiedergenesung verdankten, be-

trauerten in dem Dahingeschiedenen ihren gefeierten Lehrer und Arzt.

Die wissenschaftliche Bedeutung Hahnemanns wird auch heute noch viel zu we-

nig gew�urdigt. Seine hervorragenden Verdienste um die Chemie, die Psychiatrie und

die Gesundheitslehre sind merkw�urdigerweise in der �arztlichen Welt so gut wie un-

bekannt. Daraus erkl�aren sich auch die ungerechtfertigten Vorw�urfe, die auch heute

noch gegen ihn erhoben werden. Selbst unter seinen Anh�angern sind seine bedeuten-

den wissenschaftlichen Leistungen, soweit sie nicht mit der Entdeckung der Hom�oopa-

thie zusammenh�angen, noch viel zu wenig bekannt. Die folgende kurze Zusammen-

stellung von Hahnemanns Verdiensten um die Chemie, die Psychiatrie, die Chirurgie

und die Gesundheitslehre d�urften wohl den besten Ma�stab f�ur seine wissenschaftli-

che Bedeutung abgeben.

An dem wissenschaftlichen Ausbau der Chemie hat Hahnemann schon in jungen

Jahren eifrig teilgenommen. Er hat das chemische und pharmazeutische Wissen sei-

ner Zeit durch wichtige Entdeckungen bereichert. Die Fachzeitschriften seiner Zeit

enthalten zahlreiche Beitr�age von ihm. Schon 1784, im Alter von kaum 29 Jahren,

�ubersetzte er das zweib�andige Werk eines ber�uhmten franz�osischen Chemikers und

versah es mit wertvollen Zus�atzen. Seine Zeitgenossen bezeichneten es geradezu als

ein gl�uckliches Ereignis, da� Hahnemann, ein mit so reichen Kenntnissen ausgestat-

teter Gelehrter, die �Ubersetzung dieser wertvollen Arbeit unternommen habe.

Einen besonderen Ruf als Chemiker hat er durch ein von ihm entdecktes Verfah-

ren erlangt, fremde Bestandteile im Wein aufzu�nden. Bis in die Mitte des letzten

Jahrhunderts war diese seine Entdeckung in der ganzen Welt als die Hahnemannsche

Weinprobe bekannt. 1786 gab er ein Werk �uber Arsenikvergiftung heraus, und wenige

Jahre sp�ater k�undigte er die Entdeckung eines l�oslichen Quecksilberpr�aparates an.

"
Das allerwirksamste und gelindeste Quecksilberpr�aparat verdankt die Chemie dem

bekannten und dadurch unsterblichen Hahnemann\; das waren die Worte, mit denen

die Entdeckung von den �Arzten der damaligen Zeit entgegengenommen wurde. Die

chemischen Fachzeitschriften waren voll des Lobes �uber Hahnemann.

Einen fast ebenso bedeutenden Ruf geno� er auf dem Gebiete der Pharmazie (der
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Arzneibereitungslehre). Sein in den Jahren 1793 bis 1799 herausgegebenes zweib�andi-
ges Apothekerlexikon blieb jahrzehntelang die Richtschnur f�ur den deutschen Apo-
theker.

Hahnemann war �uberhaupt ein Schriftsteller, dessen Flei� und Gelehrsamkeit uns
in Erstaunen setzen. Nicht leicht hat ein Mann unter gleich ung�unstigen Verh�altnis-
sen eine solche Menge brauchbarer Werke ver�o�entlicht wie er. Abgesehen von den
zahlreichen Beitr�agen, die er an Fachbl�atter und Tageszeitungen einsandte, war er
der Verfasser von nicht weniger als 21 Originalwerken und der �Ubersetzer von etwa 25
teils franz�osischen, teils englischen, teils italienischen B�uchern. Wahrlich, ein Blick
auf die Riesenarbeit, die Hahnemann als Schriftsteller vollbracht hat, sollte allein
schon gen�ugen, um die spottenden Gegner zum Schweigen zu bringen!

Die Schilderung, die Hahnemann von seiner Wundbehandlung entwirft, k�onnte
ebensogut erst gestern verfa�t worden sein, so sehr entspricht sie den Au�assungen
der modernen Chirurgie. Als Beispiel sei ein Fall von Knochenfra� am Mittelfu�kno-
chen der gro�en Zehe mit starker Eiterung und Fistelbildung erw�ahnt.

"
Ich erweitere

die Wunde\ { so schreibt Hahnemann {
"
verbinde sie etliche Tage mit Digestiv (Pe-

rubalsampr�aparat), den Knochen schabe ich rein aus und sondere das Verdorbene ab,
verbinde ihn mit Alkohol und sehe dem Erfolg zu.\ Die Nachbehandlung erfolgte un-
ter Sublimat- und Perubalsamverb�anden, kr�aftigender Di�at und innerlichen Mitteln.
Welcher moderne Chirurg k�onnte es besser machen?

Hahnemann war einer der ersten �Arzte, der f�ur einemenschenw�urdige Behandlung
der Geisteskranken eintrat. Turmhoch stand er mit seiner Au�assung, wie diese �Arm-
sten aller Kranken zu behandeln seien, �uber dem Durchschnitt seiner Zeitgenossen.
Mit Entsetzen sehen wir, in welch tierisch-roher, herz- und gef�uhlloser Weise Gei-
steskranke noch vor wenig mehr als hundert Jahren mi�handelt wurden. Tollh�auser,
Narrent�urme und regelrechte Zuchth�auser, die meist von Schmutz und Ungeziefer
strotzten, waren ihre einzigen Zuuchtst�atten. Durch ein Loch wurde ihnen die t�agli-
che Nahrung gereicht, vermodertes Stroh bildete gew�ohnlich ihr Nachtlager. Die Toll-
knechte, die die Pege der bedauernswerten Irren zu besorgen hatten, waren rohe,
meist dem Trunk ergebene Menschen, deren Zuchtmittel Peitsche und Zwangsjacke
waren.

Nicht viel mehr Verst�andnis hatten damals die �Arzte selbst, welche mit Vorliebe
ekelerregende Arzneien verordneten. Widerspenstige und aufgeregte Kranke wurden
wie wilde Tiere behandelt. Tobs�uchtige wurden auf Bretter geschnallt und in einem
Drehstuhl mit rasender Geschwindigkeit im Kreise gedreht. Kurzum, die Einrichtung
einer Irrenanstalt zu Hahnemanns Lebzeiten glich tats�achlich mehr einer Folterkam-
mer als einem Krankenhause.

Da trat Hahnemann mit der ihm eigenen Entschiedenheit gegen diese Grau-
samkeiten auf und forderte eine menschenw�urdigere Behandlung f�ur die Opfer geisti-
ger Umnachtung. Schon im Jahre 1792 behandelte und heilte er einen Wahnsinnigen
nach den Grunds�atzen der Menschlichkeit.

"
Nie lasse ich\, sagt er in einer seiner

Schriften,
"
einen Wahnsinnigen mit Schl�agen oder anderen schmerzhaften k�orper-

lichen Z�uchtigungen bestrafen, weil es f�ur Unvors�atzlichkeit keine Strafe gibt und
weil diese Kranken blo� Mitleid verdienen und durch solch rauhe Behandlung immer
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verschlimmert, wohl nie gebessert werden.\
F�ur den Gebildeten und f�ur den modernen Arzt gibt es wohl kaum einen besse-

ren Ma�stab zur Beurteilung Hahnemanns, als seine Arbeiten auf dem Gebiete der
Hygiene oder Gesundheitspege, dieses Zweiges der �arztlichen Wissenschaft, der fast
durchweg f�ur eine Errungenschaft der Neuzeit gilt, und dem man zu Hahnemanns
Zeiten so wenig Verst�andnis entgegenbrachte, da� ein Max von Pettenkofer dar�uber
schreiben kann:

"
Was man fr�uher, etwa zu Hufelands Zeiten, unter Hygiene verstand,

gilt nicht mehr: die fr�uheren St�utzen der Gesundheitslehre haben sich in dem scharfen
analytischen Scheidewasser der gegenw�artigen Physiologie aufgel�ost, sonst ist nichts

�ubrig geblieben.\
Hahnemann nimmt tats�achlich eine Ausnahmestellung als Arzt jener Zeit in al-

len Fragen der Hygiene ein und ist seiner Zeit um mehr als ein Jahrhundert voraus
gewesen. Fl�o�en uns schon seine vern�unftigen und zweckentsprechenden Abhand-
lungen �uber L�uftung, Kleidung, Bewegung, Ern�ahrung, Hautpege, Abh�artung und
Kindererziehung Hochachtung ein, so setzen uns seine un�ubertre�ichen, weitblicken-
den Abhandlungen auf dem Gebiete der �o�entlichen Gesundheitspege f�ormlich in
Erstaunen. Hier erweist sich Hahnemann wirklich als �uberragender Geist. Seine

"
Vor-

schl�age zur Tilgung b�osartiger Fieber\ sind sehr originell und scharfsinnig und dabei
so ausf�uhrlich, da� man sie getrost zur Unterlage eines modernen Seuchengesetzes
machen k�onnte.

Ein ebenso gro�es Verst�andnis zeigt Hahnemann f�ur dieWasserheilkunde, die er {
freilich immer mit weiser M�a�igung { sowohl in seinen Schriften als auch bei der Be-
handlung seiner Kranken zur Geltung kommen lie�. Noch im 86. Lebensjahr schreibt
er an Dr. Schreter in Lemberg:

"
Ein guter hom�oopathischer Arzt hat von jeher zur

rechten Zeit in geeigneten F�allen herrlichen Gebrauch vom kalten Wasser gemacht,
ohne �Ubertreibung, ohne Schaden damit anzurichten. Jedes an seinem Orte!\ {

Alle diese Verdienste Hahnemanns haben mit der Entdeckung der Hom�oopathie
nichts zu tun, sie lassen aber die Gr�o�e und Bedeutung dieses au�ergew�ohnlich her-
vorragenden Gelehrten und gro�en Arztes im hellsten Lichte erscheinen, und wenn
ihm noch vor wenigen Jahren einer der grimmigsten Gegner der Hom�oopathie jede
F�ahigkeit naturwissenschaftlichen Denkens absprach, so hat dieser damit nur aufs
neue den Beweis f�ur die Wahrheit des Dichterwortes erbracht:

Es liebt die Welt das Strahlende zu schw�arzen
und das Erhab'ne in den Staub zu ziehen.

Die Grundz�uge der Hom�oopathie

Das Wort Hom�oopathie, das Hahnemann zur Bezeichnung seiner neuen Entdeckung
pr�agte, stammt aus dem Griechischen und bedeutet

"
�ahnliches Leiden\. Der Ent-

decker wollte damit zum Ausdruck bringen, da� das Eigenartige seiner neuen Heil-
lehre darin bestehe, da� Krankheiten mit solchen Arzneisto�en behandelt werden, die
am gesunden menschlichen K�orper ein dem Leiden des Kranken �ahnliches Arzneibild
hervorzubringen verm�ogen. Heute haben die Worte

"
Hom�oopathie\ und

"
hom�oopa-
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thisch\ bereits eine so allgemeine Verbreitung gefunden, da� sie die Eigenschaft als
Fremdw�orter l�angst verloren haben. Ihre Verwendung im t�aglichen Sprachgebrauch
ist freilich h�ochst einseitig. Man ben�utzt sie fast nur dann, wenn man irgendeinem
Gegenstand den Stempel unfa�barer Kleinheit aufzudr�ucken sucht.

Da� die Hom�oopathie nichts anderes als ein Heilverfahren mit Hilfe kleinster Arz-
neimengen sei, ist �ubrigens auch heute noch ein in den weitesten Kreisen des Volkes
verbreiteter Irrtum. Es ist �uberhaupt eine leider nicht erfreuliche Tatsache, da� unter
den Anh�angern der Hom�oopathie die klare Kenntnis von dem, worin das eigentliche
Wesen der Hahnemannschen Heillehre besteht, wenig verbreitet ist. Mancher ist ein-
fach zum Anh�anger geworden, weil er die Vorz�uge der Hom�oopathie an sich oder
an einem seiner Angeh�origen erfahren hat; um die Grundz�uge und das Wesen der
Hom�oopathie hat er sich nie gek�ummert, und gilt es dann einmal, die Lehre Hahne-
manns gegen Einw�urfe, die von gegnerischer Seite erhoben werden, zu verteidigen,
so fehlt dazu jede Kenntnis.

Wir bitten dringend, es m�oge sich jeder Leser unseres Buches die nachstehenden
Ausf�uhrungen (�uber das Wesentliche der Hom�oopathie) recht gr�undlich einpr�agen
und sie immer wieder und wieder lesen. Er wird dadurch nicht nur in die Lage versetzt
werden, gelegentlich die Hom�oopathie gegen die Einw�urfe von Gegnern und gegen
irrt�umliche Anschauungen wirksam zu verteidigen, sowie ihre Vorz�uge Unwissenden
gegen�uber ins Licht zu setzen, sondern er wird vor allem f�ur sich selbst die in unserem
Buche gegebenen Ratschl�age mit viel gr�o�erem Verst�andnis befolgen k�onnen. {

Die Hom�oopathie st�utzt sich auf drei unersch�utterliche Grundpfeiler, n�amlich die
�Ahnlichkeitsregel, die reine Arzneimittellehre (Arzneipr�ufung am Gesunden) und die
Gabenlehre.

1. Die �Ahnlichkeitsregel

Alle Beobachtungen, die Hahnemann �uber die �Ahnlichkeitswirkung von Arzneistof-
fen angestellt, und alle Schl�usse, die er daraus gezogen hat, fa�te er zusammen in die
Worte:

"
Similia similibus curentur\, d.h.

"
�Ahnliches werde mit �Ahnlichem geheilt!\

oder mit anderen Worten: die Heilung von Krankheiten erfolge durch Arzneisto�e,
die beim Gesunden Wirkungen hervorbringen, die der betre�enden Krankheit �ahn-
lich sind. Je mehr diese Arzneireize beim Gesunden mit den Erscheinungen beim
Kranken �ubereinstimmen, desto wirksamer wird der Arzneisto� sich im einzelnen
Krankheitsfalle erweisen.

Dieser scheinbare Widerspruch, durch den die damals herrschenden Ansichten

�uber Wirkung und Gebrauch der Arzneimittel auf den Kopf gestellt wurden, mutet
heute weit nicht mehr so fremdartig an, nachdem auch von der Schulmedizin neu-
erdings Sto�e zur Heilung von Krankheiten ben�utzt werden, die in inniger �Ahnlich-
keitsbeziehung und naher Verwandtschaft zur Krankheit und ihrer Ursache stehen. Es
braucht nur an die Reizk�orpertherapie, sowie an die Behandlung der Diphtherie mit
Diphtherieserum, der Lungentuberkulose mit Tuberkulin, des Wundstarrkrampfes
mit Tetanusserum erinnert zu werden. Zur Behandlung dieser Krankheiten bedient
sich der moderne Arzt eines Serums, das mit Hilfe der Erreger derselben Krankheit
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im Tierk�orper gewonnen wird.

Suchen wir uns die �Ahnlichkeitsregel klarer zu machen: Bekanntlich kommen alle
unmittelbar oder mittelbar dem Blute einverleibten Sto�e mit allen Teilen des Orga-
nismus in Ber�uhrung, es werden aber nicht alle Teile von ihnen in gleicher Weise be-
einu�t. Nicht alle Zellen, Gewebe und Organe antworten auf den von dem Eindring-
ling ausgehenden Reiz, sondern nur die, welche in dem besonderen Wahlverh�altnis
einer physiologischen Verwandtschaft zu ihm stehen. So sehen wir beispielsweise, da�
die Belladonna haupts�achlich das Gehirn zum Schauplatz ihrer Einwirkung erw�ahlt;
das Gehirn ist somit eines der Organe, zu dem dieser Arzneisto� eine besondere, es
bevorzugende Verwandtschaft hat, w�ahrend eine unabsehbare Menge anderer Arz-
neisto�e das Gehirn gar wenig oder nicht beeinu�t. So sehen wir, da� Cactus und
Spigelia besonders auf das Herz einwirken, da� Sepia und Pulsatilla besondere Bezie-
hungen zur Geb�armutter haben, da� Cantharis und Terebinthina haupts�achlich die
Harnorgane beeinussen usw. Kurzum allen Arzneisto�en ist ein ganz bestimmter
und umgrenzter Wirkungskreis eigen. Dabei ist es gleichg�ultig, auf welchem Weg der
Arzneisto� in den K�orper gelangt, ob durch den Mund, ob durch die Haut in Form
von Einreibungen, ob unter die Haut durch Einspritzungen oder in den Darm als
Klistiere, immer wird sich die Wirkung in gesetzlich bestimmter (spezi�scher) Weise
vollziehen und in mehr oder weniger stetigem Bilde beobachtet werden k�onnen. Bel-
ladonna, in starken Gaben dem K�orper einverleibt, wird stets und immer wieder auf
das Gehirn einwirken und eine Art von Blut�uberf�ullung hervorrufen, das Quecksilber
wird entz�undliche Reizerscheinungen an der Schleimhaut der Mundh�ohle erzeugen,
der Phosphor Knochenfra� am Unterkiefer bewirken usw. So besitzt jeder Arznei-
sto� die F�ahigkeit, das physiologische Gleichgewicht des K�orpers aufzuheben und
bestimmte Gesundheitsst�orungen hervorzurufen. Man bezeichnet dies als den patho-

genetischen oder krankheitserzeugenden Wirkungskreis eines Arzneimittels.

Durch jahrelanges unerm�udliches Forschen in der Literatur, durch eingehende Er-
forschung der Arzneikr�afte am Gesunden und durch langj�ahrige Beobachtungen und
reiche Erfahrungen am Krankenbett hat Hahnemann den Nachweis erbracht, da� al-
len krankheiterzeugenden Arzneisto�en die F�ahigkeit innewohnt, Krankheitserschei-
nungen zu heilen, die denen �ahnlich sind, die sie am gesunden K�orper hervorrufen.

Da die Art und Weise, wie Hahnemann zu der Entdeckung der �Ahnlichkeitsregel
gef�uhrt wurde, nicht allgemein bekannt sein d�urfte, wollen wir etwas n�aher darauf
eingehen.

Im Jahre 1790 war er mit der �Ubersetzung von Cullens Arzneimittellehre besch�af-
tigt. Die darin gegebene Erkl�arung von der spezi�schen Wirkung der Chinarinde
gegen Wechsel�eber schien ihm im h�ochstem Grade unbefriedigend. Versuchsweise
nahm er eine gr�o�ere Gabe des Mittels ein und erkrankte zu seinem Erstaunen an
wechsel�eberartigen Erscheinungen. Dies war der erste Ansto�, der zur Entdeckung
der �Ahnlichkeitsregel gef�uhrt hat. Inzwischen ist sie millionenfach durch Tausende
gewissenhafter �Arzte gepr�uft und immer wieder als durchaus richtig und zuverl�assig
anerkannt worden.

Hahnemann suchte den Heilungsvorgang nach der �Ahnlichkeitsregel so zu erkl�aren,
da� das �ahnlich wirkende Mittel die Lebenskraft anrege, wodurch die Krankheit leich-
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ter �uberwunden werden k�onne. Die Frage, ob dieser Erkl�arungsversuch richtig ist oder
nicht, spielt keine erhebliche Rolle, die Hauptsache ist und bleibt, da� Kern und We-
sen der Hom�oopathie tausend- und millionenfach durch Erfahrungen am Krankenbett
erprobt und best�atigt worden sind. �Ubrigens hat Hahnemann selbst ausdr�ucklich her-
vorgehoben, da� er seinem Erkl�arungsversuche kein besonderes Gewicht beilege. Eine
in jeder Hinsicht befriedigende Erkl�arung f�ur den Heilvorgang nach der �Ahnlichkeits-
regel gibt es auch heute noch nicht. Am meisten d�urfte vielleicht noch der folgende
Erkl�arungsversuch befriedigen, weil er unserer heutigen Au�assung vom nat�urlichen
Heilbestreben des K�orpers entspricht: Alle Krankheitserscheinungen sind als mehr
oder weniger kr�aftige Abwehrbestrebungen des K�orpers gegen bestimmte Krankheits-
ursachen aufzufassen. Da das hom�oopathische Arzneimittel in �ahnlicher Weise wirkt,
so unterst�utzt es diese Abwehrbestrebungen und beschleunigt damit die Heilung.
Aber auch dieser Erkl�arung messen wir keine gro�e Bedeutung bei. Die Hom�oopa-
thie ist eine Heilkunst, die auf den praktischen Versuch gegr�undet ist, und wer ein
ernstliches Urteil �uber die �Ahnlichkeitsregel gewinnen will, dem bleibt kein anderer
Weg, als vorurteilsfrei Versuche am Krankenbette anzustellen.

2. Die hom�oopathische Arzneimittellehre

Der zweite Grundpfeiler der Hom�oopathie ist die hom�oopathische Arzneimittellehre,
d.h. die Pr�ufung der Arzneiwirkung am Gesunden. Will man einen Arzneisto� nach
der �Ahnlichkeitsregel verordnen, so m�ussen zuerst seine Wirkungen auf den gesun-
den menschlichen K�orper bekannt sein. Von einigen wenigen zu Hahnemanns Zeiten
gebr�auchlichen Arzneien, wie Arsenik, Opium, Quecksilber usw. war dies aus der
Vergiftungslehre her der Fall. Im �ubrigen lag aber die Kenntnis der Arzneiwirkungen
noch sehr im argen. Die Heilkunde befand sich zur Zeit Hahnemanns auf einem bedau-
erlichen Tiefstand. Arzneigemische, bei denen Dutzende von Arzneisto�en willk�urlich
und planlos zu einem Arzneitrank vereinigt waren, bildeten die gebr�auchlichste Art
der damaligen Arzneiverordnung. Kein Wunder, da� Hahnemann seine Berufsgenos-
sen au�orderte,

"
sich von den Seichtheiten, Unbestimmtheiten, Weiberm�archen und

Unwahrheiten der Erzv�ater der Arzneimittellehre loszumachen und das Joch der Un-
wissenheit und des Aberglaubens abzusch�utteln.\

Was Hahnemann auf dem Gebiete der Arzneimittellehre vorfand, war f�ur seine
Zwecke g�anzlich unbrauchbar. Wollte er die von ihm entdeckte Heilregel weiter ver-
folgen, so blieb ihm nichts anderes �ubrig, als jeden einzelnen Arzneisto� auf seinen
eigenen K�orper einwirken zu lassen, um so seine Beziehungen und Eigenschaften zum
gesunden menschlichen Organismus zu ergr�unden. Das war nun freilich eine Aufgabe
von solch gewaltigem Umfang, da� wohl die Mehrzahl der Gelehrten davor zur�uck-
geschreckt w�are. Hahnemann ging aber ans Werk, und zwar mit einer Liebe und
Beharrlichkeit, die uns heute noch in Erstaunen setzt. Schon nach einem Zeitraum
von 15 Jahren konnte er die arzneilichen Eigenschaften von 27 Arzneisto�en, die er an
sich und den Seinigen gepr�uft hatte, der �O�entlichkeit �ubergeben. Bei diesen Pr�ufun-
gen fand Hahnemann immer neue Best�atigungen f�ur die Richtigkeit seiner Heillehre.
Mittel, die er bis dahin als

"
Spezi�ka\ zu verordnen gewohnt war, von denen er genau



12 Einf�uhrung in die Hom�oopathie

wu�te, da� sie sich bei ganz bestimmten Krankheitszust�anden als heilkr�aftig erwie-
sen, brachten bei der Pr�ufung am gesunden Menschen Arzneiwirkungen hervor, die
eine au�allende �Ahnlichkeit mit den von ihnen geheilten Zust�anden hatten.

Hahnemann hatte einen gro�en Teil seines segensreichen Lebens der Pr�ufung
von Arzneien gewidmet, so da� er seinen Nachfolgern als kostbares Verm�achtnis die
Beschreibung von hundert verschiedenen Arzneisto�en hinterlassen konnte, die er an
sich und seinen Sch�ulern gepr�uft hatte, eine Leistung, die in der ganzen Geschichte
der Medizin kein Gegenst�uck aufzuweisen hat.

Es ist nun allerdings nicht zu leugnen, da� Hahnemanns Pr�ufungsergebnisse nicht
alle gleich wertvoll sind. Die besten sind zweifellos die zuerst ver�o�entlichten, weil
sie ausschlie�lich aus Symptomen bestehen, die am Gesunden beobachtet wurden.
In seiner letzten Lebensperiode ist er insofern von seinem urspr�unglichen Plane ab-
gewichen, als er auch Beobachtungen, die an Kranken gemacht worden waren, in
die Pr�ufungsergebnisse aufgenommen hat. Da� sich dabei mancherlei M�angel, man-
che Ungenauigkeiten und Fehler mit eingeschlichen haben, ist wohl verst�andlich.
Hahnemanns Nachfolger fa�ten denn auch bald nach dem Tode ihres Meisters den
Entschlu�, durch sorgf�altige Nachpr�ufungen Fehlendes zu erg�anzen, �Uber�ussiges zu
streichen und Wichtiges hervorzuheben. Im Grunde genommen haben aber alle diese
Nachpr�ufungen, die im Geiste der neuzeitlichen Wissenschaft bis zum heutigen Tage
fortgesetzt werden, die Zuverl�assigkeit der von Hahnemann gescha�enen Arzneimit-
tellehre nur best�atigen k�onnen.

DieWirkungen eines Arzneisto�es auf den gesunden menschlichen K�orper werden
ermittelt, indem man ihn von einer Anzahl von Versuchspersonen bald in kleineren,
bald in gr�o�eren Gaben einnehmen l�a�t, und zwar so lange, bis sich deutliche Arz-
neireize bemerkbar machen. Es ist wichtig, da� sich an einer solchen Arzneipr�ufung
m�oglichst viele Personen beteiligen, die nach Alter, Geschlecht, Temperament, Cha-
rakter, Lebensstellung und Lebensgewohnheit verschieden sind, und die �uber die
ganze Dauer der Pr�ufung ihre �ublichen Lebensgewohnheiten beibehalten. Da� dabei
nur Personen in Frage kommen k�onnen, die sich einer vollst�andigen k�orperlichen und
geistigen Gesundheit erfreuen, bedarf wohl kaum einer besonderen Erw�ahnung. Nach-
dem die Versuchspersonen sich eine Zeitlang beobachtet haben, beginnen sie mit dem
Einnehmen des Arzneisto�es, dessen Name ihnen �uber die Dauer der Versuchszeit
unbekannt bleiben mu�. Die auftretenden Beschwerden und Symptome werden genau
nach der Reihenfolge, in der sie bemerkt werden, aufgeschrieben. Alle Kunst- und
Fachausdr�ucke sind hierbei m�oglichst zu vermeiden. Nach Abschlu� einer Pr�ufung
werden die gemachten Beobachtungen sorgf�altig verglichen und die Wirkungen des
Arzneimittels zusammengestellt. Fehler und Ungenauigkeiten m�ussen nat�urlich durch
sorgf�altige Anordnung und Vorbereitung der Versuche nach M�oglichkeit ausgeschal-
tet werden.

Nicht alle Menschen eignen sich gleich gut zu diesen Arzneipr�ufungen. Es ist
merkw�urdig, wie rasch und ausgiebig einzelne Pr�ufer schon von kleinen Mengen der
Arznei beeinu�t werden, w�ahrend andere selbst von starken Gaben nahezu un-
ber�uhrt bleiben. Aber gerade die nach kleinen Gaben beobachteten Erscheinungen
haben sich in der Praxis oft als die wertvollsten erwiesen.
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Man hat die hom�oopathische Arzneimittellehre h�au�g wegen ihrer zahlreichen,
verschiedenartigen und oft so merkw�urdigen Symptome verspottet. Dazu hat man bei
n�aherer Betrachtung kein Recht. Manches Pr�ufungssymptom, das mit dem �ubrigen
Arzneibild scheinbar keinerlei Zusammenhang hat, fand sp�ater durch zuf�allige Ver-
giftungen oder Tierversuche seine Rechtfertigung. �Ubrigens werden auch bei Krank-
heiten zahlreiche Symptome beobachtet, die trotz aller Fortschritte der Heilkunde
mit den heutigen Hilfsmitteln der Wissenschaft nicht zu erkl�aren sind, obwohl sie
dem ganzen Krankheitsbild zuweilen ein eigenes Gepr�age verleihen. Es ist bis heute
z.B. noch unaufgekl�art, warum der eine Rheumatiker Verschlimmerung, der andere
Besserung seiner Beschwerden bei Bewegung versp�urt. Sicher wird die Zeit einmal
kommen, in der solche merkw�urdigen Unterschiede ihre Erkl�arung �nden. Vorerst
m�ussen wir uns aber einfach mit der Tatsache ab�nden, da� es so ist. Als Hom�oopa-
then d�urfen wir jedenfalls froh dar�uber sein, da� wir mit Hilfe unserer hom�oopa-
thischen Arzneimittellehre imstande sind, solch eigenartige Krankheitssymptome zu
heilen, indem wir Arzneimittel verordnen, die �ahnliche merkw�urdige und eigenartige
Erscheinungen am gesunden Menschen hervorgerufen haben.

Bei Arzneipr�ufungen werden �ubrigens in neuerer Zeit gleichzeitig neben den Ver-
suchen am gesunden Menschen stets auch Versuche an Tieren angestellt. Hier wer-
den die Gaben des Arzneisto�es immer st�arker und st�arker bemessen und oft bis
zur wirklichen, zum Tode f�uhrenden Vergiftung gesteigert. Die dabei zutage treten-
den Wirkungen auf Organe, Zellen und Gewebe geben uns h�au�g Aufschlu� �uber
Bedeutung und Zusammenhang einzelner Pr�ufungssymptome.

Wer �ubrigens den Wert der hom�oopathischen Arzneimittellehre anzweifelt, dem
bleibt es v�ollig unbenommen, Versuche an sich selbst anzustellen. Dazu ist vielleicht
kein Arzneisto� besser geeignet als die gew�ohnliche Zwiebel. Schon beim Sch�alen und
Zerschneiden ruft sie gewisse Erscheinungen hervor, die an Erk�altung und Schnup-
fen erinnern, wie Tr�anen der Augen, vermehrte Schleimabsonderung aus der Nase,
Niesen u. dgl. Nimmt man von der hom�oopathischen Zwiebeltinktur (Allium cepa),
wie sie in jeder hom�oopathischen Apotheke vorr�atig gehalten wird, 2-3mal t�aglich
einen Ka�eel�o�el voll in etwas Wasser einger�uhrt ein, so wird man �nden, da� alle
schon beim Sch�alen beobachteten Beschwerden hervorgerufen werden, nur noch etwas
kr�aftiger und ausgepr�agter. Man wird neben anderen Begleiterscheinungen noch die
eigent�umliche Wahrnehmung machen, da� der hervorgerufene Schnupfen und Husten
im Freien besser, im warmen Zimmer schlimmer werden.

Hat man sich nun eines Tages einen starken Schnupfen zugezogen, der mit Tr�anen
der Augen, reichlicher Schleimabsonderung aus der Nase, h�au�gem Niesen, Kopfweh
u. dgl. verbunden ist und sind alle diese Beschwerden besser im Freien, schlimmer
im erw�armten Raume, so wird man mit demselben Arzneisto� (Allium cepa) in 3.
Verd�unnung, st�undlich drei Tropfen, eine �uberraschend schnelle Heilung erzielen.

Wer selbst einmal an Arzneipr�ufungen teilgenommen hat, wer aus eigener Erfah-
rung die m�uhevolle Arbeit kennt, die mit der Pr�ufung eines einzigen Arzneisto�es ver-
bunden ist { von den Beschwerden und Unannehmlichkeiten w�ahrend der Pr�ufungs-
perioden ganz zu schweigen {, der wird Hahnemanns Verdienste um die hom�oopa-
thische Arzneimittellehre erst in ihrem ganzen Umfange zu w�urdigen verm�ogen. Was
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uns zu unausl�oschlichem Danke gegen Hahnemann verpichtet, das ist, da� er uns
nicht allein den wahren Weg zur Erforschung der Arzneikr�afte gewiesen hat, sondern
da� er selbst ein Leben lang in vorbildlicher Weise mit seinem eigenen K�orper an den
Arzneipr�ufungen teilgenommen hat.

Und nun zum dritten Hauptpfeiler der Hom�oopathie, zur

hom�oopathischen Gabenlehre,

d.h. zur Lehre von der Bemessung der Arzneimenge f�ur den einzelnen Krankheitsfall.
Von allen Grunds�atzen Hahnemanns ist keiner so oft Gegenstand h�ohnenden Spot-
tes gewesen, und keiner ist so oft zum Angri�spunkt von unsern Gegnern auserlesen
worden, wie die hom�oopathische Gabenlehre. Die Gegner glaubten, die ganze Hahne-
mannsche Heilweise �uber den Haufen werfen zu k�onnen, indem sie die Kleinheit der
hom�oopathischen Arzneigaben ins L�acherliche zogen, und sie bemerkten dabei nicht,
da� sie das Opfer einer unverzeihlichen Begri�sverwirrung geworden waren. Denn
Kern und Wesen der Hom�oopathie beruht nicht auf der Gabenfrage, sondern auf der
�Ahnlichkeitsregel und der hom�oopathischen Arzneimittellehre. Hahnemann hat noch
jahrelang nach Entdeckung der �Ahnlichkeitsregel die Arzneimittel in gro�en Gaben
verabfolgt und die Wahrheit der Hom�oopathie hatte bereits ihre Best�atigung am
Krankenbett gefunden, ehe noch von einer hom�oopathischen Gabenfrage die Rede
war oder sein konnte.

Die hom�oopathische Gabenlehre ist ganz allm�ahlich durch zahlreiche Beobachtun-
gen und Erfahrungen am Krankenbette entstanden. Es konnte einem so ausgezeich-
neten und scharfsinnigen Beobachter wie Hahnemann nicht entgehen, da� kranke
Gewebe und Organe gegen Arzneireize viel empf�anglicher sind als gesunde, und da�
daher Arzneimittel, die nach der Regel der �Ahnlichkeit in den damals gebr�auchlichen
Arzneigaben verordnet wurden, zuerst fast immer eine Steigerung der Beschwerden
hervorriefen. Bereits im Jahre 1797 schildert er die Behandlung eines Schriftsetzers,
der an Kolik litt und dem er Veratrum album in vier Pulvern zu je 4 Gran verord-
net hatte mit der Weisung, jeden Morgen ein Pulver zu nehmen. Der Kranke wollte
aber m�oglichst schnell gesund werden und nahm jeden Tag zwei Pulver, worauf

"
die

k�unstliche Nervenkolik\, wie Hahnemann sie nennt, sich so steigerte, da� der Kranke
fast daran starb. Gleich darauf trat aber dauernde Heilung ein.

Zahlreiche derartige Beobachtungen veranla�ten Hahnemann, die Arzneimengen
immer mehr zu verkleinern. Da aber eine gleichm�a�ige Verteilung dieser kaum noch
fa�baren Arzneimengen au�erordentlich schwierig war, kam er auf den ausgezeich-
neten Gedanken, den Arzneisto� mit einem nicht arzneilichen Sto�e zu verd�unnen.
Schon 1799 verd�unnte er 1 Gran Arznei mit 500 Gran Weingeist. Erst mehrere Jahre
sp�ater begann er dann die Verd�unnungen in bestimmten Verh�altnissen planm�a�ig
durchzuf�uhren, indem er einen Teil Arzneisto� mit 99 Teilen Weingeist versch�uttelte
und dies als die erste Verd�unnung bezeichnete. Ein Teil dieser ersten Verd�unnung mit
99 Teilen Weingeist versch�uttelt war seine zweite Verd�unnung usw. An Stelle dieser
Zentesimalverd�unnungen (1:99) sind heute fast durchweg Dezimalverd�unnungen (1:9)
im Gebrauch. (Genauere Angaben hier�uber �ndet man im Abschnitt

"
Zubereitung
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und Aufbewahrung hom�oopathischer Arzneimittel\ S. 18 �.)

Hahnemann suchte also einfach die Arzneisto�e so weit abzuschw�achen, da� sie
ihren Zweck als Heilmittel erf�ullten, ohne die �ublen Erscheinungen der Pr�ufungsbil-
der hervorzubringen. Dabei konnte er zu seiner eigenen �Uberraschung beobachten,
da� die Wirkung der Arzneien gar nicht immer im Verh�altnis zur Menge stand, son-
dern da� sie sich im verd�unnten Zustand oft noch aufnahmef�ahiger und wirksamer
erwiesen als im Ursto�. Manche Sto�e, wie Kiesels�aure (Silicea), B�arlapp (Lyco-
podium clavatum), Holzkohle (Carbo vegetabilis) usw., die im rohen Zustand gar
keine oder doch nur geringe arzneiliche Eigenschaften besitzen, wurden erst durch
diesen Verd�unnungs- und Verfeinerungsvorgang zu wirksamen Arzneimitteln. Diese
merkw�urdige Beobachtung, die eine Kraftentfaltung bedeutet, veranla�te Hahne-
mann, seine Verd�unnungen und Verreibungen sp�ater als

"
Potenzen\ (Kraftentwick-

lungen) zu bezeichnen.

Da� so stark verd�unnte Arzneien, bei denen jede W�ag- und Me�barkeit aufgeh�ort
hatte und weder Gesichts- noch Geruchs- noch Geschmackssinn das Vorhandensein
von Arzneisto� mehr erkennen lie�, noch wirksame Heilmittel sein sollten, war f�ur
die damalige Zeit etwas so Unfa�bares, da� man Hahnemanns Behauptung kurzer-
hand f�ur Unsinn erkl�arte. Heute wird es ein gebildeter Mensch kaum noch wagen
d�urfen, die Wirksamkeit von Arzneimengen, wie sie unsere niederen hom�oopathi-
schen Verd�unnungen enthalten, in Zweifel zu ziehen, denn gerade neuzeitliche For-
schungen haben erdr�uckende Beweise f�ur die ungeheure Teilbarkeit der Sto�e und
die Wirksamkeit kleinster Arzneigaben erbracht.

Eine so winzige Menge wie 1 Gran (= 6 Zentigramm) Karmin, kann in zwei Mil-
liarden Teile geteilt werden und ist dann noch immer f�ur das unbewa�nete Auge
deutlich sichtbar; diese Verteilung entspricht einer 9. hom�oopathischen Dezimalpo-
tenz. Arzneimittel wie Arsenik, Jod, Bleioxyd, Blaus�aure u. a. lassen sich noch in
der 6. Dezimalpotenz auf chemischem Wege nachweisen. Bei H�ollenstein (Argentum
nitricum) kann man durch chemische Reaktion die in der 4. Verd�unnung enthaltene
Menge des urspr�unglichen Arzneisto�es noch mit gr�o�ter Genauigkeit feststellen.

Schlagende Beweise f�ur das sto�iche Vorhandensein von Arzneisubstanz in hom�oo-
pathischen Verd�unnungen hat uns auch die Spektralanalyse geliefert, durch die man
einzelne Arzneik�orper in 5., 6. und sogar in 7. Dezimalverd�unnung noch deutlich zu
erkennen vermag.

Ebenso ist mit Hilfe desMikroskopes der Nachweis gelungen, da� hom�oopathische
Verreibungen noch in der 6., ja selbst in der 10. und 14. Verd�unnungsstufe Teile des
Ursto�es in feinster Verteilung enthalten. Kupfer z.B. zeigt in der 6., Eisen in der 8.,
Platin, Gold, Silber und Quecksilber in der 10., Carbo vegetabilis in der 13. und das
gef�allte Zinn sogar in der 14. Dezimalverreibung noch deutlich sichtbare Sto�teile.

Wo uns Chemie und Physik im Stiche lassen, da belehrt uns oft noch der Geruch-
sinn �uber, das Vorhandensein feinster unw�agbarer Arzneiteilchen. Professor Doyle
lie� einst 1 Gran (= 6 Zentigramm) Moschus 20 Jahre lang in einem Zimmer auf
einer Waage liegen. Das Moschusk�ornchen hatte nach dieser langen Zeit nicht das
mindeste an seinem Gewicht eingeb�u�t, obwohl es das Zimmer mit unz�ahligen Millio-
nen feiner Duftteilchen erf�ullte. Diese nicht einmal w�agbaren Moschusmengen wirkten
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aber selbst in einer atmosph�arischen Verd�unnung noch krankmachend auf verschie-
dene Personen ein. Fast die H�alfte aller Leute, die sich nur vor�ubergehend in diesem
Versuchszimmer aufhielten, wurden gesundheitlich angegri�en.

L�a�t man ein Gl�aschen der 3. Verd�unnung von Chamomilla matricaria �uber Nacht
o�enstehen, so wird man am n�achsten Morgen beim Eintritt in das Zimmer deutlich
den Kamillengeruch erkennen.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines Arzneisto�es sind aber
f�ur seine Wirksamkeit gar nicht ma�gebend. Eine ganze Reihe von Giften bringt in
Verd�unnungen, in denen sie weder chemisch noch physikalisch mehr nachgewiesen
werden k�onnen, am menschlichen und tierischen Organismus Funktionsst�orungen
hervor, da� man an der Wirksamkeit dieser hochverd�unnten Sto�e nicht zweifeln
kann. Ein Tropfen einer Atropinl�osung, der 1

400000 Gramm Atropin gleichkommt,
bringt noch eine Pupillenerweiterung zustande, obgleich von diesem Tropfen kaum
der 50. Teil zur Aufsaugung gelangt. Mit Eserinum erzielte man noch in der 6. De-
zimalpotenz Pupillenverkleinerung bei Kaninchen und Meerschweinchen. Strychnin
und Curarin beeinussen auch in au�erordentlich hohen Verd�unnungen R�uckenmark
und Nervenendigungen bei lebenden Fr�oschen. Tuberkulin bringt noch in Gaben von

1
100000 Gramm deutliche Wirkungen beim Menschen hervor; der Nebennierenextrakt
(Adrenalin) hat sogar in Gaben von 1

100000 Gramm noch giftige Eigenschaften. Und
wie unendlich klein sind erst die Radiummengen, die bei ungen�ugender Sorgfalt noch
gef�ahrliche St�orungen und Zerst�orungen im K�orper hervorrufen!

Nun wird man uns entgegenhalten: Alle diese hochverd�unnten Gifte bringen
noch physiologische Gegenwirkungen am menschlichen oder tierischen K�orper her-
vor, hom�oopathische Verd�unnungen erweisen sich aber beim Gesunden als v�ollig wir-
kungslos. Ist es doch schon vorgekommen, da� unbeaufsichtigte Kinder ein ganzes
Arzneiglas hom�oopathischer Arznei auf einmal austranken, ja sogar ganze hom�oopa-
thische Hausapotheken leerten, ohne ernstlichen Schaden davonzutragen. Darauf ist
zu erwidern, da� von unserer Seite niemals behauptet wurde, da� hom�oopathische
Arzneimittel in h�oherer Verd�unnung physiologische Reaktionen am gesunden K�orper
hervorrufen m�u�ten, obgleich es nicht wenige emp�ndliche Personen gibt, die auch
im gesunden Zustand die Wirkung fein verd�unnter hom�oopathischer Arzneipotenzen
deutlich versp�uren. Professor Imbert Courbeyre konnte an einer Reihe von Versu-
chen nachweisen, da� Arsenik bei besonders emp�ndlichen Personen noch in der
7. Verd�unnung Hautausschl�age und Brenngef�uhl in den Augen hervorruft; und der
bekannte Milit�ararzt Dr. v. Grauvogl, dessen Glaubw�urdigkeit jeden Zweifel aussch-
lie�t, hat bei Versuchen an sich selbst mit Arzneien wie Arsenicum album, Thuja

occidentalis u. a. in h�oheren Verd�unnungen noch deutliche und charakteristische
Arzneiwirkungen beobachtet.

Im �ubrigen sind unsere hom�oopathischen Arzneiverd�unnungen gar nicht f�ur ge-

sunde Menschen bestimmt, sondern f�ur Kranke, also f�ur Leute, bei denen infolge des
Krankseins gewisse Organe, Gewebe und Zellen f�ur Arzneireize viel empf�anglicher
geworden sind.

"
Wie sehr sich die Emp�ndlichkeit des K�orpers gegen Arzneireize

in Krankheiten erh�oht\, sagt Hahnemann,
"
hievon hat nur der genaue Beobach-

ter einen Begri�. Sie �ubersteigt allen Glauben, wenn die Krankheit einen hohen
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Grad erreicht hat.\ Diese gesteigerte Emp�ndlichkeit des kranken Organismus ge-
gen Arzneireize kann heute auch von der Schulmedizin nicht mehr geleugnet werden,
denn darauf gr�undet sich ja eine ihrer neuesten Errungenschaften: die zu diagnosti-
schen Zwecken soviel ben�utzte Tuberkulinreaktion. Stark verd�unntes Tuberkulin in
die Haut eingeimpft wird bei Leuten, die zu Tuberkulose neigen, deutliche Reakti-
onserscheinungen (Gegenwirkungen) ausl�osen, w�ahrend es bei gesunden Menschen
vollst�andig wirkungslos bleibt.

Wer �ubrigens die Geschichte des Tuberkulins verfolgt hat, mu� zur Einsicht kom-
men, da� die hom�oopathische Gabenlehre nichts weniger als Spott oder Hohn ver-
dient. Als einst der Entdecker des Tuberkelbazillus, der gefeierte Bakteriologe Pro-
fessor Dr. Robert Koch, die Einspritzung einer Lymphe als Heilmittel gegen Lungen-
tuberkulose empfahl, die er mit Hilfe von Tuberkelbazillen am Tierk�orper gewonnen
hatte, h�auften sich unter den damals ben�utzten Tuberkulinmengen die Todesf�alle
derart, da� die Regierungen mehrerer L�ander die weitere Anwendung dieses gef�ahr-
lichen Giftes verboten. Mehrere Jahre sp�ater begannen die Sch�uler Kochs neue Ver-
suche damit anzustellen, schw�achten aber das Tuberkulin, dessen Gaben schon zu
Kochs Zeiten f�ur sehr klein gegolten hatten, erheblich ab und machten dabei die
Wahrnehmung, da� mit jeder weiteren Verd�unnung die Zahl der Heilungen zunahm,
w�ahrend die gef�urchteten Verschlimmerungen und �ublen Zuf�alle sich immer seltener
einstellten. Schlie�lich wurden die Tuberkulinmengen so unw�agbar klein (bis zur 9.
oder 10. Dez.), da� kein anderer Ausweg blieb, als den Arzneisto� nach Hahnemanns
Verd�unnungsverfahren im Verh�altnis von 1:9 zu

"
potenzieren\.

Ist es nicht eine merkw�urdige Tatsache, da� hier ein Giftsto�, der in enger Wahl-
verwandtschaft zur Krankheit steht, in der Hand schulwissenschaftlicher �Arzte erst
dann zum wirksamen Heilmittel wurde, als er nach Hahnemanns vielverspotteten
Vorschriften verd�unnt und in kleinen

"
hom�oopathischen\ Gaben dem Kranken ein-

verleibt wurde?

Es f�allt uns heute in der Tat nicht schwer, aus dem Lager unserer Gegner zahl-
reiche Beweise zu erbringen f�ur die Wirksamkeit von Arzneimengen, die mit unsern
niederen hom�oopathischen Verd�unnungen �ubereinstimmen. Kein Arzt zweifelt z.B.
an der Wirksamkeit des arsenikhaltigen Levikowassers, trotzdem es Arsenik nur in
einer Menge enth�alt, die etwa unserer 4. hom�oopathischen Arzneipotenz entspricht.

Wie steht es nun aber um die mittleren und hohen Potenzen, bei denen selbst die
feinsten Untersuchungsmethoden keinen Beweis f�ur das Vorhandensein von Sto� zu
erbringen verm�ogen? { Diese Frage hat vielleicht �ofter als jede andere die Gem�uter
der hom�oopathischen �Arzte in Aufregung gebracht und zu vielen unliebsamen Strei-
tereien in Versammlungen, Zeitschriften und B�uchern gef�uhrt. Zun�achst ist gar nicht
so einfach zu sagen, was man unter hohen Potenzen versteht. �Arzte, die sich aus-
schlie�lich niederer Verd�unnungen bedienen, werden vielleicht schon die 15. als eine
hohe Potenz betrachten, w�ahrend die wirklichen Hochpotenzler noch die 200. f�ur
nieder halten und sich bis zur schwindelnden H�ohe einer hunderttausendsten und
millionsten Verd�unnung versteigen. Da in solchen Hochpotenzen vom Vorhandensein
von Arzneisto�en nicht mehr die Rede sein kann, so behaupten sie, da� die Kraft
nicht an den Sto� gebunden sei und da� von einer bestimmten Verd�unnungsstufe ab
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die Arzneikraft auf den Weingeist oder Milchzucker �ubergehe.

Die einzigen Beweismittel, die bisher zugunsten der Hochpotenzen beigebracht
werden konnten, waren Erfolge am Krankenbett. Diese zu bezweifeln haben wir nicht
das geringste Recht, da� aber dabei auch Irrt�umer und Selbstt�auschungen mit unter-
laufen k�onnen, darf unter keinen Umst�anden au�er acht gelassen werden. Auch soll
nicht unerw�ahnt bleiben, da� viele ausschlie�liche Hochpotenzler nicht immer dieje-
nige Selbstkritik �uben, die bei wissenschaftlichen Beobachtungen stets notwendig ist.
Gegen die Hochpotenzen spricht jedenfalls schon der �au�ere Umstand, da� zu ihrer
Herstellung au�erordentlich viel Zeit und eine ungeheure Menge von Verd�unnungs-
sto� notwendig ist und da� sie sich jeder Nachpr�ufung in bezug auf Sorgfalt und
Zuverl�assigkeit in der Herstellung entziehen. Au�erdem sind die Beweise, da� mit
solchen Hochpotenzen tats�achlich gr�o�ere Erfolge erzielt werden k�onnen als mit nie-
deren (d.h. der ersten bis f�unfzehnten), f�ur die meisten hom�oopathischen �Arzte nicht

�uberzeugend genug; da zudem bei einer 15. Potenz von Arzneiverschlimmerungen
kaum mehr die Rede sein kann, h�alt es die Mehrzahl der hom�oopathischen �Arzte f�ur

�uber�ussig, bei ihren Verordnungen im allgemeinen �uber die 15. Potenz hinauszuge-
hen.

Solange �ubrigens die Gabenfrage nicht zu einem allseitig befriedigenden Abschlu�
gelangt ist, gibt es f�ur den einzelnen hom�oopathischen Arzt keinen besseren Stand-
punkt, als sich auf seine eigenen Erfahrungen zu st�utzen, und sich von Anfang an die
ganze Stufenleiter hom�oopathischer Verd�unnungen o�enzuhalten. Nur auf dem un-
ersch�utterlichen und untr�uglichen Grunde der Erfolge und Erfahrungen am Kranken-
bette l�a�t, sich der Streit schlichten, in welchen Verd�unnungsstufen unsere hom�oopa-
thischen Arzneimittel am wirksamsten sind. Jedenfalls bildet die Frage der Arznei-
gabe f�ur den einzelnen Arzt nicht das geringste Hindernis, ein t�uchtiger und wahr-
hafter J�unger Hahnemanns und der Hom�oopathie zu sein. Die Hauptsache ist stets,
da� er bei Verordnung seiner Arzneien der �Ahnlichkeitsregel treu bleibt, bei der Be-
messung der Arzneimenge f�ur den einzelnen Fall aber seine Erfahrung mitsprechen
l�a�t.

Zubereitung und Aufbewahrung hom�oopathischer Arzneimittel

Jeder echte Anh�anger der Hom�oopathie wird gewi� den Wunsch haben, die Vorschrif-
ten kennen zu lernen, die Hahnemann f�ur die Herstellung hom�oopathischer Arznei-
mittel aufgestellt hat. Praktischen Gebrauch wird er allerdings kaum davon machen
k�onnen, denn bei den au�erordentlich kleinen Gaben, die zu einer hom�oopathischen
Behandlung erforderlich sind, lohnt es sich nicht, die Mittel f�ur den Hausgebrauch
selbst herzustellen. Man denke nur an den ungeheuren Zeit- und Sto�aufwand, der
zur Herstellung mittlerer Verd�unnungen erforderlich ist! Die hom�oopathische Arznei-
bereitung setzt au�erdem auch Kenntnisse voraus, die man sich nicht im Handum-
drehen aneignen kann. Sie bleibt deshalb am besten einem Apotheker �uberlassen, der
sich mit den Vorschriften Hahnemanns genau vertraut gemacht hat, und der au�er
den n�otigen Fachkenntnissen auch �uber die Ger�ate und R�aumlichkeiten verf�ugt, ohne
die eine zuverl�assige Herstellung hom�oopathischer Arzneien nicht wohl m�oglich ist.
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Nur bei einigen wenigen Mitteln zur �au�erlichen Anwendung, wie Arnica, Calen-

dula, Hypericum usw. ist die Selbstbereitung f�ur den Hausgebrauch einigerma�en
gerechtfertigt. Im �ubrigen halten wir es aber f�ur einen Unfug und eine bedauerliche
Entgleisung, wenn die Mitglieder einzelner hom�oopathischer Vereine bei botanischen
Aus�ugen Feld und Wald ihrer n�utzlichen und oft sogar seltenen Arzneipanzen
f�ormlich berauben, um Arzneien davon herzustellen, die sie { bei wirklich hom�oopa-
thischer Anwendung { in einem ganzen Menschenalter nicht verbrauchen k�onnen.

Hahnemann selbst hat uns kein in sich abgeschlossenes Buch �uber die hom�oopa-
thische Arzneibereitung hinterlassen. Seine Vorschriften wurden aber bald nach sei-
nem Tod durch Sch�uler aus den verschiedensten Werken und Schriften des Altmei-
sters gesammelt und zu Lehrb�uchern der hom�oopathischen Arzneibereitungslehre
vereinigt. Wir besitzen im ganzen nicht weniger als neun solcher Lehrb�ucher, wovon
heute allerdings nur noch das von Dr. Schwabe-Leipzig f�ur Deutschland in Betracht
kommt. Die Arzneibereitungslehre von Schwabe erschien 1934 in zweiter Auage und
ist seitdem f�ur das ganze Reich als Arzneibereitungsvorschrift verbindlich. Damit ist
einem jahrzehntelangen Kampfe siegreich zum Durchbruch verholfen worden und
eine einheitliche Pharmakopoe Tatsache. Die Anh�anger der Hom�oopathie k�onnen
darin mit Recht diese Anerkennung als gro�en sichtbaren �au�eren Erfolg f�ur sich in
Anspruch nehmen.

Dr. Schwabes hom�oopathische Arzneibereitungslehre st�utzt sich wortgetreu auf
Hahnemanns Vorschriften; sie tr�agt aber durch sorgf�altige Versuche im Laboratorium
auch den neuesten Anschauungen und Forschungen auf dem Gebiete der Arzneibe-
reitung Rechnung.

Die dem Panzenreich entnommenen Arzneien werden entweder zu Essenzen oder
zu Tinkturen verarbeitet.

Essenzen sind alkoholische Ausz�uge aus frischen, saftreichen Panzen. Die in Be-
tracht kommenden Panzenteile werden aufs feinste zerschnitten und zerstampft und
in einem reinen Pre�tuch ausgepre�t. Von einer dem Gewicht des gewonnenen Saf-
tes gleichkommenden Menge starken Weingeistes werden dann 25% sofort dem Saft
zugesetzt, mit den �ubrigen 75% wird der Pre�r�uckstand noch 48 Stunden lang er-
weicht, dann ausgepre�t und der Auszug mit dem Safte vermischt. Das so gewonnene
Produkt enth�alt in der denkbar vollkommensten Weise alle Bestandteile der zur Ver-
wendung kommenden Panze. Bei einer Temperatur von 8-10�C hat eine hom�oopa-
thische Essenz durchschnittlich 5-8 Monate n�otig, bis sie ausgekl�art ist. Dann erst
soll sie �ltriert und zur Herstellung von Verd�unnungen verwendet werden. Die 1. und
2. Verd�unnung solcher Essenzen wird mit verd�unntem, von der 3. Dezimalpotenz ab
mit starkem Weingeist hergestellt.

Tinkturen werden aus saftarmen, frischen oder getrockneten Panzen oder Pan-
zenteilen bereitet. Die Panze { frisch oder getrocknet { wird fein zerkleinert und je
nach Umst�anden mit der doppelten bis zehnfachen Gewichtsmenge starken Weingei-
stes �ubergossen, dann in einem gut verschlossenen Gef�a� an einen k�uhlen dunklen
Ort gestellt und t�aglich mehrmals kr�aftig gesch�uttelt. Nach 10-14 Tagen wird der
Saft ausgepre�t und �ltriert.

Die von Hahnemann �uberlieferte Vorschrift zur Bereitung von Verd�unnungen be-
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ruht auf dem Zentesimalsystem, d.h. auf einem Verd�unnungsverh�altnis von 1:99. Nun
fanden aber die Anh�anger mittlerer und tiefer Potenzen, da� der Sprung von 1:100
ein zu gro�er sei und ersetzten allm�ahlich das Zentesimalsystem durch das Dezimal-
system, d.h. man stellte die Verd�unnungen und die Verreibungen im Verh�altnis von
1:9 her. 1 Teil Tinktur mit 9 Teilen Weingeist durch zehn kr�aftige Sch�uttelschl�age
innig vermischt bildet die 1. Verd�unnung; 1 Teil der ersten Verd�unnung mit 9 Teilen
Weingeist versch�uttelt bezeichnet man als 2. Verd�unnung usw. Man braucht also zur
Herstellung einer 30. Potenz insgesamt 30 Gl�aser mit zusammen etwa 150 Gramm
Weingeist. Dies h�ort sich doch etwas anders an, als die unsinnige Behauptung unserer
Gegner, da� der ganze Bodensee nicht gen�ugend Wasser enthalte, um aus 1 Gramm
Tinktur eine 30. Potenz herzustellen!

Die zum Potenzieren verwendeten Gl�aserm�ussen peinlich sauber und so gro� sein,
da� sie nach Aufnahme der erforderlichen Fl�ussigkeit nur zwei Drittel angef�ullt sind.
Es darf keine Verd�unnungsstufe �ubersprungen werden; die 3. Dezimalverd�unnung darf
z.B. nicht in der Weise bereitet werden, da� 1 Teil Tinktur mit 999 Teilen Weingeist
gemischt wird. Der 3. Dezimalverd�unnung mu� stets die Bereitung einer 1. und 2.
vorhergegangen sein.

Der zur Bereitung der Tinktur und Potenzen verwendete Weingeist mu� selbstre-
dend m�oglichst rein sein. Dies erreicht man am besten durch nochmaliges Destillieren.
Zur Verd�unnung des Weingeistes darf nur destilliertes Wasser ben�utzt werden.

Die Streuk�ugelpotenzen werden durch Befeuchtungen von Streuk�ugelchen mit der
entsprechenden Arzneiverd�unnung bereitet. Da diese Streuk�ugelchen aus Rohrzucker
und St�arkemehl bestehen, so kann die Befeuchtung nur mit Verd�unnungen vorgenom-
men werden, die mit starkem Weingeist hergestellt sind, andernfalls w�urden sie sich
au�osen und zerie�en. Mit wenigen Ausnahmen k�onnen daher Streuk�ugelpotenzen
aus Mitteln, die dem Panzenreiche entnommen sind, erst von der 3., solche, die
aus dem Mineralreich stammen, erst von der 10. Dezimalverd�unnung ab hergestellt
werden; 180 Streuk�ugelchen mittlerer Gr�o�e entsprechen etwa einem Tropfen der
Verd�unnung.

Die dem Mineralreich entnommenen unl�oslichen mineralischen und metallischen
Sto�e werden durch Verreibungen in demselben Verh�altnis verkleinert wie die Verd�un-
nungen; d.h. 1 Teil des Arzneisto�es wird mit 9 Teilen Milchzucker verrieben und
als 1. Dezimalpotenz bezeichnet. Von dieser ersten Verreibung wird 1 Teil mit 9
Teilen Milchzucker verrieben, das ist die 2. Dezimalverreibung; 1 Teil davon mit 9
Teilen Milchzucker verrieben stellt die 3. Dezimalverreibung dar usw. Von einer 6.
Verreibung kann man dann eine 8. Dezimalverd�unnung herstellen, indem man ei-
nen Gewichtsteil der 6. Verreibung in 80 Teilen destillierten Wassers durch kr�aftiges
Sch�utteln au�ost und dieser L�osung noch 19 Teile starkenWeingeistes hinzusetzt. Von
dieser 8. Verd�unnung wird dann in bekannter Weise unter Ben�utzung von verd�unn-
tem Weingeist die 9. Verd�unnung hergestellt, alle weiteren Stufen bereitet man mit
starkem Weingeist.

Hahnemanns Behauptung, da� unl�osliche Sto�e von der 6. Verd�unnung an l�oslich
seien, hat selbst bei seinen Anh�angern vielfach Ansto� erregt. Heute lehrt uns die
Chemie, da� es nur schwerl�osliche, aber keine ganz unl�oslichen Sto�e gibt, und
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