
Medizinische 

Tierklinik 

M. FOrll 

Aufgabengebiete der Medizinischen Tierklinik 
(MTK) sind die Erkennung, Behandlung und 
Verhutung innerer nichtansteckender sowie 
ansteckender Krankheiten einschlieBlich der 
Haut- und Nervenkrankheiten der Haustie
reo Teildisziplinen der Inneren Medizin sind 
die Klinische Diagnostik und Labordiagnostik, 
die Allgemeine Therapie und die Inneren 
Krankheiten sowie die Spezielle Pathologie 
und Therapie. 

Ihre Spuren in der mehr als 215jahrigen Ge
schichte der Veterinarmedizinischen Fakul
tat darzustellen, heiSt, die Herausbildung ih
rer inhaltlichen sowie organisatorischen Ele
mente zu verfolgen und deren Auspragung 
sowie Weiterentwicklung nach der grundle
genden Etablierung zu beleuchten. 

SCHULZE (1966) charakterisierte die "Klinische 
Veterinarmedizin" als die "stationare Behand
lung von kranken Tieren und die gleichzeiti
ge Unterrichtung der Studenten'; sich dabei 
besonders auf die griechische Bedeutung des 
Wortes ''Kline'' = ''Krankenlager'' stUtzend. 
In dieser Betrachtung uber "Die Entwicklung 
der klinischen Veterinarmedizin" verweist er 
auf die we it zuruckreichenden Wurzeln, wie 
die in der brahmanischen Literatur erwahn
te "gewissenhafte Behandlung kranker und 
verstilmmelter Rinder; die in der Blute des 
Buddhismus 250 Jahre V. Chr. im ganzen 
Reich ausgewiesenen Tierspitaler oder die 
im Babylonischen Codex des Hammurabi 
(2200 V. Chr.) enthaltenen Abhandlungen 
uber die Behandlung von Krankheiten der 
Haustiere. 

197 



leiter bzw. Direktoren der 
Medizinischen Tierklinik 

Dresden/ Leipzig bzw. 
deren Vorlaufer 

Zeit 

1771 -
1780 - 1785 
1785 - 1817 
1817 - 1820 
1824 - 1848 
1848 - 1853 
1853 - 1879 
1879 - 1902 
1902 - 1906 
1906 - 1936 
1937 - 1939 
1939 - 1951 
1951 - 1955 

1955 
1955 - 1957 
1957 - 1971 
1971 - 1975 
1975 - 1977 
1977 - 1992 
1992 - 1993 

1994 
seit 1994 

Name 

F. e. Weber 
G. L. Rumpelt 
J. G. Reutter 
J. N. Brosche 
e.G. Prinz 
C.A. Pieschel 
G.c. Haubner 
A. O. Siedamgrotzky 
R. Edelmann 
J. Schmidt 
H,J. VoB 
J. Schmidt 
L. F. Muller 
H. Schleiter* 
W. Schulze 
J. A. Schulz 
R. Lippmann* 
J. Schulz* 
M. Schafer 
R.Lippmann* 
M. Furll* 
G. F. Schusser 

* kommissarisch 

Vorgeschichte 

Die allesumfassende "Tierheilkunde" wurde 
mit der Grundung der privaten WEBERschen 
Schule 1774 von Christian Friedrich WEBER 
allein vertreten. Von Anfang an gehbrte das 
Tierspital zur Ausbildungsstatte, das in der 
Folgezeit der Leitung des Lehrers fUr prakti
sche Tierheilkunde oblag. Die Ausbildungs
zeit betrug ein Jahr. In dem von Ernst PLAT
NER 1769 erstellten Plan fUr eine tierarztliche 
Ausbildungsstatte finden sich u.a. als Aufga
ben: "fleissig die Stfille kranker Thiere besu
chen; den Lehrlingen ... die Ursachen 
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und Wirkungen dieser Krankl7eiten anscl7au
end erklfiren und zu erkennen geben/ die 
Merkmale und Unterscheidungszeichen der 

Krankheiten als eine der schwersten Leh

re .. fasslich und deutlich erkennen lehren/� 

Neben diesen Hinweisen auf die Diagnostik 
und Differentialdiagnostik findet sich ein Ab
satz zur sachgerechten Behandlung und An
wendung von Arzneimitteln. Nach dem Tod 
von WEBER fungierte ab 1780 Georg Lud
wig RUMPELT gleichfalls als Alleinausbil
dender, nach dem Ankauf der WEBERschen 
Schule durch den Staat am 7. 10. 1780 in 
staatlicher Anstellung. Nach seinem Tod 1785 
wurde Johann Georg REUTTER mit dem 
praktischen Unterricht betraut. Dazu kam 
spater sein jungerer Bruder Gottlob Sigis
mund REUTTER. Allerdings genugte ihre Ta
tigkeit nicht den Erfordernissen. Besonders 
die Tierseuchensituation mit einem erneu
ten Rinderpestzug als Begleiterscheinung 
des Napoleonischen RuBlandfeldzuges ver
langte Veranderungen. Von 1817 bis 1820 
wirkte Johann Nepomuk BROSCHE als Leh
rer fUr praktische Tierheilkunde. 

1m Ergebnis der in dieser Zeit erfolgten Re
organisation der Tierarzneischule wurde die
se am 22.2.1817 der Chirurgisch-Medizini
schen Akademie in Dresden angegliedert. Die 
Ausbildung umfaBte zwei Jahre und sah im 
zweiten Jahr u.a. Vorlesungen uber allge

meine und besondere Therapie/ gerichtliche 

Tierheilkunde sowie das " Tierspital' vor. Die 
Allgemeine Therapie, die heute als Teil der 
Inneren Medizin gilt, taucht so in den Be
schreibungen erstmals 1817 auf und wurde 
von Heinrich David August FICINUS von 1817 
bis 1852 vertreten. Die Spezielle Pathologie 
und Therapie als ein Wesenselement der In
neren Medizin wurde erstmals 1824 als ei
genstandiger Zweig mit der Berufung von 
Carl Gottlob PRINZ, der seine Ausbildung in 
Alfort erhielt, auf die Professur fUr prakti
sche Tierheilkunde u.a. mit den Lehrgebieten 
Allgemeine Pathologie, Spezielle Pathologie 



und Therapie sowie gerichtliche Tierheilkun
de ausgewiesen. Nach dem Tod von PRINZ 
1848 Ubernahm dessen Amt der Pensionar
tierarzt carl August P1ESCHEL und lehrte in 
Normaler und Pathologischer Anatomie, Chir
urgie sowie Hufbeschlag. 1853 folgte ihm 
Gottlieb Carl HAUBNER im Amt. Er vertrat 
mit der Professur fUr praktische Tierheilkun
de die Teile Krankheitslehre, Arzneimittelleh
re, polizeiliche und gerichtliche Tierheilkun
de, allgemeine Tierzucht und Diatetik sowie 
die Klinik fUr Grof3tiere. Von ihm gingen we
sentliche Reformen im Sachsischen Veteri
narwesen aus. Er regte die personelle und 
raumliche Erweiterung der Lehranstalt und 
damit den Ausbau der Lehre an. Sein klini
sches Wirken wurde als "auBerordentlich 
lehrreich und anregend// geschatzt. Zu sei
nen vielfaltigen Verdiensten zahlt auch die 
jahrliche Herausgabe des "Berichts Uber das 
Veterinarwesen im Kanigreich Sachsen//seit 

1857, in dem sowohl Uber die Tierarzneischu
Ie berichtet wie auch wissenschaftliche Bei
trage publiziert wurden. RODER vermerkte 
1930: "Seine groBen Verdienste um dassach
sische Veterinarwesen, um den tierarztlichen 
Unterricht und um die tierarztliche Wissen
schaft zu schildern, wUrde zu weit fUhren. 

Seine dankbaren SchUler in Gemeinschaft mit 

dem Professorenkollegium stifteten seine 
MarmorbUste auf granitenem Sockel ... wel
che mit nach Leipzig UberfUhrt wurde und 
... einen wUrdigen Platz fand': 

1m Jahre 1857 fUhrten die Reformen der 
"Kommission fUr das Veterinarwesen" zu ei
nem neuen Unterrichtsplan, verbunden mit 
hoheren Anforderungen. Die Etablierung der 
Geburtshilfe 1857 und der Auswartigen Kli
nik (jeweils VOGTLANDER) sowie der Klinik 
fUr Kleine Haustiere 1867 stellen Meilenstei
ne in der Entwicklung der klinischen Diszipli
nen dar. Mit der physikalischen Diagnostik 
taucht 1876 ein weiteres Grundelement der 
1nneren Medizin in der Lehre auf, zu dieser 
Zeit zunachst von Albert JOHNE vertreten. 

Alexander Otto S1EDAMGROTZKY, der 1870 
aus ZUrich an die Dresdener Anstalt kam und 
zunachst u.a. die Klinik fUr kleine Haustiere 
sowie Arzneimittellehre Ubernahm, folgte 
dem am 1. 10. 1879 pensionierten HAUBNER 
im Amt mit der Ubernahme der Professur fUr 
praktische Tierheilkunde sowie der Leitung 
des Tierspitals. S1EDAMGROTZKY wurde 'als 

hervorragender klinischer Lehrer von seinen 
SchUlern verehrt und als Mitglied der Kom
mission fUr das Veterinarwesen von den Be
harden auBerordentlich geschatzt// (RODER 
1930). Ais SIEDAMGROTZKY 1902 starb, 
wurde Richard EDELMANN sein Nachfolger 
in allen Amtern. Von den zahlreichen Refor
men Ende des 19. Jahrhunderts profitierten 
auch die klinischen Disziplinen. Zu diesen 
Fortschritten gehorten die Besetzung einer 
dritten klinischen Lehrerstelle 1898 durch Os
kar RODER (Bezirkstierarzt) sowie die Tren
nung der Grof3tierklinik in eine Chirurgische 
sowie 1nnere Abteilung im Jahre 1906. Die 
Leitung der Inneren Abteilung wurde Johan
nes SCHMIDT anvertraut, der bereits seit 
dem 13.7.1904 an der Hochschule wirkte. 
Damit war der unmittelbare Vorlaufer der MTK 
organisatorisch herausgebildet. 

Die Zeit nach der Herausbildung der Diszi
plinenkliniken war wesentlich durch die Or
ganisation der Umsiedlung nach Leipzig so
wie durch den 1. Weltkrieg gepragt. Die in 
den Jahren 1912 bis 1914 durchgefUhrten 
Arbeiten an der MTK beschaftigten sich mit 
Tetanusantitoxinbehandlung, Morbus macu
losus, Bulbarparalyse, Rindertuberkulose, 
"Schweineseuche", Hamatologie bei Haustie
ren und deren Zustand bei verschiedenen 
Krankheiten, Sarkomen bei Geflugel, GeflU
gelcholera sowie der Wirkung verschiedener 
Arzneistoffe. Johannes NORR fUhrte seine 
grundlegenden Untersuchungen zum EKG bei 
Pferden durch, die ihn zu einem der Vater 
dieser Untersuchungsmethodik machten und 
in der Habilitation (1921) fUr klinische Dia
gnostik mUndeten. 
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Zeitraum 1923 - 1945 

Nach dem Umzug nach Leipzig erhielt die 
MTK in der neuen Veterinarmedizinischen 
Fakultat in der Osterreicher StraBe 53 ein 
"Hauptgebaude" mit Horsaal, Labor- und BU
raraumen, Sammlungsraumen, Apotheke, Bi
bliothek, Dunkelkammer, Wohnungen fUr den 
Klinikdirektor und weiteres Personal sowie 
ein doppelflUgeliges Klinikgebaude fUr an
steckende (Druse, Pneumonie, Brustseuche, 
Raude, Infektiose Anamie usw.) und nicht
ansteckende Krankheiten mit zwei graBen 
"hellen Untersuchungshallen" sowie 16 Bo
xen fUr GraBtiere bzw. der doppelten Anzahl 
bei der Ublichen Anbindehaltung. Am Stall
ende befanden sich je zwei Stallabteilungen 
fUr insgesamt 12 Hunde (SCHMIDT 1925). 

Die MTK stand von der Eroffnung der Fakul
tat im Herbst 1923 bis zum 30. 6. 1936 un
ter Leitung von Johannes SCHMIDT, Profes
sor fUr spezielle Pathologie und Therapie der 
Haustiere und der gerichtlichen Tiermedizin. 
Nach seinem altersbedingten Ausscheiden 
ging die Leitung an Hans-JUrgen VOSS Ube� 
der in Hannover studiert und in Breslau ge
wirkt hatte. Er habilitierte 1936 fUr klinische 
Veterinarmedizin. Seine Ernennung zum Pro
fessor und Direktor der Medizinischen Tier
klinik erfolgte 1937. 1m Nebenamt versah er 
mit groBtem Engagement die Arbeit des Zoo
tierarztes (SCHULZE, 1990). 1m Zeitraum 1939 
bis 1945 war VOSS zur Wehrmacht beurlaubt, 
so daB J. SCHMIDT erneut zeitweise als Lei
ter der MTK amtierte. 

Bis zu seiner Berufung 1926 nach Sofia (spa
ter GieBen und MUnchen) wirkte weiterhin 
Johannes NORR als Privatdozent an der MTK. 
In seiner Festrede zur Eingliederung der Tier
arztlichen Hochschule Dresden in die Leipzi
ger Universitat formulierte Hermann BAUM 
(1924) folgende Aufgabenstellung: "Die In
nere Medizin hat sich in erster Linie mit dem 
Ausbau der Diagnostik und mit der Vervo//-
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kommnung der Therapie vie/er Krankheiten 

zu beschaftigen. Dabei wird sie erheb/iche 
Anregungen durch die Fortschritte auf dem 
Gebiete der Medizin des Menschen erfahren. 
Dieser se/bst aber kann sie nOtzen, indem 
sie z.B., wie seit lahren geschehen, durch 
p/anmaBige B/utuntersuchungen die Beein

f/ussung des B/utes durch Krankheiten und 
Medikamente kennen zu /ernen versucht. 
Weitere im Vordergrund des Interesses ste
hende Gebiete sind die Elektrokardiographie 

des Herzens, die Indikationen und Auswir

kungen der spezif/schen EiweiBtherapie, das 

Studium der neuen Arzneimitte/ und nicht 
zu/etzt auch die K/arung der Aeti% gie inne
rer Krankheiten'� 

Das Verzeichnis der Vorlesungen und Obun
gen fUr das Wintersemester 1923/24 ent
hielt "Spezie//e Path%gie und Therapie der 
Haussaugetiere, Path%gie und Therapie des 
Gef/Oge/s, Diagnostik und Propadeutik inne
rer Krankheiten, Medizinische Tierk/inik, Ar

beiten fOr Fortgeschrittene sowie K/inische 
Patho/ogie des Zirku/ationsapparates." FUr das 
Sommersemester 1938 weist das Personal
und Vorlesungsverzeichnis 15 Jahre spater als 
Lehrveranstaltungen zwei Stunden "K/inische 
Propadeutik und Diagnostik" wochentlich, drei 
Stunden "Spezie//e Path%gie und Therapie 
einsch/ieB/ich Gef/Oge/krankheiten, "Medizini
sche Tierk/inik "sowie taglich "Arbeiten fOr Fort
geschrittene " aus. 

1m Jahre 1929 habilitierte Richard VOLKER 
fUr 1nnere Tiermedizin und Pharmakologie. 
Die wissenschaftlichen Arbeiten an der MTK 
befaBten sich in diesem Zeitraum mit Bor
na'scher Krankheit (Pferd und Schaf), Teta
nus, Tuberkulose, Druse, Infektioser Anamie, 
Katarrhalfieber, Lymphangitis epizootica, 
Kolik, Schlundverstopfung, Lungen-, Leber
und Nierenkrankheiten, Augen- und ZNS-StO
rungen, Zahnkrankheiten, dem Schock und 
dem EKG, labordiagnostisch mit Gallen
farbstoffen, Zellen und Kristallen im Harn, 



" 

Nasensekret, Milch, Benzidinprobe, Rest-N, 
Chlorid/ Harn, dem Blutbild und der Sublimat
probe, mit Parasitosen (Gastrophiliasis, 
Kokzidien, LungenwUrmern, Milbenseuche, 
Katzenraude), der Arzneimittelanwendung 
sowie der HUttenrauchkrankheit. Neben dem 
Pferd, "Omnivoren" und Wiederkauern sind 
den Titeln auch Bienen, Hochwild sowie Hun
de zu entnehmen. 

Wesentlicher Einschnitt in diesem Zeitraum 
war fUr die MTK die zweimalige Bombardie
rung im Dezember 1943 sowie im Februar 
1945, bei der das Hauptgebaude und der 
rechte StallflUgel nahezu vollstandig und der 
linke weitgehend zerstbrt wurden. Dabei gin
gen auch Sammlungen und die Bibliothek 
vollstandig verlustig. 

Zeitraum 1946 - 1968 

SCHLEITER (1993) schilderte die Situation nach 
Kriegsende im Vergleich zum Neubeginn 
1923 wie folgt: 'Wer dama/s das Werk der 
Vernichtung sah der war uberzeug� daB dies 
das Ende der tierarzt/ichen Ausbi/dungsstatte 
in Leipzig bedeuten muBte .... Dama/s (1923) 
eine nach modernsten wissenschaft/ichen 

Erkenntnissen erbaute neue Faku/ta� jetzt 
Schutt und Asche durch zah//ose Brandbom
ben/ - dama/s eine Elite erprobter und er

fahrener Hochschu//ehret; ... jetz� 194� ein 
Torso von einem Lehrkorper." 

1m Herbst 1945 erhielt Johannes SCHMIDT 
die Aufforderung, die Lehr- und Forschungs
tatigkeit an der Fakultat wiederaufzunehmen. 
SCHULZE (1993) berichtete: ''Die erste Nach
kriegszeit konnte die Leipziger Faku/tat nur 
uberstehen durch die Arbeit dieses Diosku
renpaares 0. RODER und J. SCHMIDT. .. 
PfIichtbewuBtsein und Sorge fUr den akade-

ischen Nachwuchs war beiden g/eicherma-
3en Grund/age. 1. SCHMIDT ubernahm das 
Jekanat und eine kaum vorste//bare Zah/ von 
=achem in der Lehre und Prufung, obwoh/ 

-

er im 76. Lebensjahr stand. " Vorlesungen 
fanden in fensterlosen, ungeheizten Raumen 
statt. Wahrend sich J. SCHMIDT der Lehre 
an der MTK annahm, Ubernahm Oskar 
RODER die Leitung der "Vereinigten-Uni
versitats-Tierkliniken". Die Patienten der MTK 
waren mit in der Chirurgie untergebracht. Das 
eine Stallgebaude der MTK wurde 1950/51 
wiederaufgebaut. So konnte ab 1.12.1950 
die MTK wieder offiziell ihre Aufgaben wahr
nehmen. 

Zu den bisher durchgefUhrten Lehrveranstal
tungen kamen 1949/50 als weitere Lehrfa
cher die "Allgemeine Therapie" und "Gericht
liche Tierheilkunde" dazu. Die wissenschaft
lichen Arbeiten von 1941-1951, welche sich 
mit der Borna'schen Krankheit, Myoglobinurie 
und Actinomykose, labordiagnostischen The
men (Milch von Ziegen und Schlachtrindern, 
Blutstatus, Urobilin bei Pferd und Hund) 50-

wie Arzneimittelanwendungen, mit 1sopathie, 
Rheumatismus u.a. befassen, belegen den 
engagierten Neubeginn auch auf wissen
schaftlichem Gebiet. Nach Wilhelm SCHUL
ZE (1949) und Karl SCHMIDT (1949 fUr Ge
burtshilfe) habilitierten Hans SCHLEITER 
(1950) sowie Lukas Felix MOLLER (1951) fUr 
Klinische Veterinarmedizin. 

Mit dem endgUltigen Ausscheiden von J. 
SCHMIDT aus dem akademischen Dienst am 
31. 8. 1951 ging die erste Phase des Wie
deraufbaus nach dem Krieg zu Ende. Den 
Geist dieser Zeit charakterisierte SCHLEITER 

(1993) wie folgt: "Es entwicke/te sich da
ma/s so etwas wie ein Geist der vet med. 
Faku/ta� der a/Ie am Aufbau Betei/igten be
see/teo Wir spornten uns auch gegenseitig 
zu Leistungen an, die vie//eicht norma/er
weise utopisch gewesen waren. Wir identifi
zierten uns sehr stark mit dieser Faku/tat und 
betrachteten uns a/s einen Tei/ von ihr und 
sie gehorte uns." Dieser Geist so lite auch 
kUnftighin bewahrt werden. Obermedizinal
rat Prof. Dr. J. SCHMIDT stand der Fakultat 



in den schwersten Nachkriegsjahren von 
1945 bis 1949 als Dekan vor. Ais er am 23.2. 
1953 starb, verlor die Leipziger Fakultat end
gUltig den Mann, "ohne dessen hohen Ein
satz gerade auch in der Lehre die Fakultat 
damals erloschen ware ... J. SCHMIDT ver
dient als ein GroBer in der Geschichte der 
Veterinarmedizin in lebhafter Erinnerung 
gehalten zu werden"(ScHuLZE 1993). 

Das schbpferische Werk von J. SCHMIDT 
wurde von den folgenden Direktoren der MTK 
Lukas Felix MULLER (1951 bis 1955), Hans 
SCHLEITER (1955) sowie Wilhelm SCHULZE 
(1955 bis 1957) fortgefUhrt. MULLER folgte 
spater einem Ruf an die Freie Universitat Ber
lin und SCHULZE an die Tierarztliche Hoch
schule Hannover. Die Fertigstellung des neu
en Lehrgebaudes 1954 schaffte einigerma
Ben akzeptable Arbeitsbedingungen. Neben 
Pferden und Rindern wurden seit 1.12.1950 
auch viele Ziegen, Schafe und Schweine ver
sorgt, die bis dahin von der Kleintierklinik 
(Tierpoliklinik) betreut wurden (pers. Mitt. 
SCHULZE 1996). 

Die zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten 
zwischen 1952 und 1957 beschaftigen sich 
mit der Kolik, der Speiserbhrenfunktion, der 
Borna'schen Krankheit, der infektibsen An
amie, Vormagenfunktion von Ziegen und 
Schafen, labordiagnostischen Methoden 
(Blutstatus, Bilirubin, Urobilinogen, Alkali
reserve, Knochenmark, Liquorentnahme, -
eiweiB, -glucose, -zellen) und Arzneimittel
wirkungen.Theodor HIEPE habilitierte sich 
1958 mit einer Schrift zur Borna'schen Krank
heit beim Pferd und folgte 1960 einem Ruf 
nach Berlin auf den Lehrstuhl fUr Parasitolo
gie. SCHULZE (pers. Mitt. 1998) hob beson
ders den Wert der Kolikforschung und der 
Systematisierung der Ziegenkrankheiten her
vor. Uber diese Zeit schrieb er weiterhin: "In 
der M TK machte der neue Schafgesund
heitsdienst gute Fortschritte und es war eine 
erstklassige ,Mannschaft' vorhanden. So 
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wollte ich eine Abteilungseinteilung nichtselb
stiindiger Abteilungen im engen MTK-Verbund 
nach Tierarten: Pferde, Schafe, Schweine zu
nachst etablieren. Der Anfang wurde auch 

praktiziert und entwickelte sich langsam. 
Nach meinem Weggang am30. 1I.19S7wur
de vom neuen, von aussen kommenden Di

rektor alles ,abgeblasen ' und eine politisch 
motivierte Veranderung des Personalbestan
des radikal vollzogen.'� Der Schafgesund
heitsdienst, der spater wesentlich yom enga
gierten Einsatz von Roland LIPPMANN lebte, 
wurde 1955 von Theodor HIEPE an der MTK 
ins Leben gerufen, "um durch systematische 
gesundheitliche Uberwachung der Schaf
bestande Herdenkrankheiten zu verhindern 
und geeignete MaBnahmen zur Leistungs

steigerung durchzusetzen". 

Die politisch motivierten Veranderungen des 
Personalbestandes wurden mit der Berufung 
von Julius Arthur SCHULZ zum neuen Direk
tor der MTK am 1.10.1957 eingeleitet. 
SCHULZ, gebUrtiger Sieben bUrger, war vor
dem in ThUringen als Kreistierarzt tatig. Bis 
heute halt sich das GerUcht, daB von ihm 
der AbschluB eines tierarztlichen Studiums 
nicht sicher nachgewiesen ist. 

In dieser Zeit erfolgten der Ausbau eines Teils 
der Wohnungen im Hauptgebaude zu Labors 
sowie die Modernisierung des Staligebaudes. 
Die Zahl der Assistenten wurde von zwei 
(1951) bis auf sechs (ab 1959), der medizi
nisch-technischen Assistentinnen yon eins 
auf drei sowie der Tierpfleger yon zwei auf 
sechs aufgestockt. 

1958 wurden an der MTK 436 Pferde, 184 

Schafe, 22 Ziegen, 93 Rinder, 68 Schweine 
sowie 6 Kamele, Dromedare, Zebra, Reh bzw. 
Esel behandelt. Bei Pferden standen die 
Koliker, bei Rindern Indigestionen, FK-Erkran
kungen, Leukose und Salmonellose, bei 
Schafen parasitare Gastroenteritiden, bei 
Ziegen Indigestionen und bei Schweinen 



Ferkelgrippe und Vergiftungen im Vorder
grund. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten befaBten 
sich zwischen 1958-1968 hauptsachlich mit 
den sich explosionsartig entwickelnden labor
diagnostischen Untersuchungsmethoden 
(Thrombozytenzahlmethoden, BSR, Infuso
rien, Kolloidreaktion, BluteiweiBe und Serum
eisen bei Leukose, Blutzuckermethoden, Bi
lirubin, Sterkobilinogen, Urobilinogen, Thorn
Test, BSP-Test, Leukozytenkonzentrat, PAH
Clearance, AP, Ca, Pi, Mg, Na, K, Citronen
saure, Cholinesterase, Analytik von Liquor, 
Leberbioptat und Pansensaft), der klinischen 
Arzneimittelanwendung sowie verschiedenen 
diagnostischen Verfahren. In den 60er Jah
ren habilitierten an der MTK Norbert ROS
SOW (1965) uber Leberfunktionsdiagnostik, 
Wilfried PRIBOTH (1966) uber Osteopathien 
und Knochenbiopsie, Georg WUJANZ (1966) 

uber Hamolysine und Bluttransfusion sowie 
Hans-Dietrich HEIDRICH (1966) uber den 
Mineralstoffwechsel und Hamoglobintypen 
jeweils beim Rind. 

Zeitraum 1968 - 1989 

Die Sektionsgrundung flihrte zu Veranderun
gen in der Lehre. Sie betrafen die Verkur
zung der vorklinischen Ausbildung auf drei 
Semester und der Gesamtstudienzeit auf flinf 
Jahre, die Konzentration der Lehrinhalte auf 
die ''Erfordernisse der industriemaBigen Tier

produktion" (organisierte Prophylaxe, konti
nuierliche Produktionskontrolle), die prakti
sche herdendiagnostische Ausbildung mit 
''Praxisfahrten'' in Betriebe und der Erstel
lung herdendiagnostischer Analysen sowie 
der Einflihrung einer Vorlesungsreihe und 
Prufung "Veterinarmedizinische Produktions
kontrolle'� Das Ziel der klinischen Ausbil
dung wurde wie folgt charakterisiert: "Die 

klinische Ausbildung dient der Vermittlung 
umfangreicher Kenntnisse, Fahigkeiten und 

Fertigkeiten auf dem Gebiet der A
'
tiologie und 

Pathogenese, der Diagnosti/y der Praventi
ve und Prophylaxe sowie der Therapie von 
Einzeltier- und Herdenerkrankungen... Der 
Student lernt dabei den engen Zusammen
hang kennen zwischen Betriebswirtscha� 
Technologie und klinischer Veterinarmedizin 
in der industriemaBigen Tierproduktion so
wie seine eigene spezifische Aufgabenstel
lung und Verantwortung im Rahmen einer 
hohen Produktionssicherheit. Klinik und 
Praxisfahrten stellen einen Schwerpunkt der 
Ausbildung dar" (SCHLEITER ET AL. 1974). 
MEHLHORN ET AL. (1974) spezifizierten flir die 
Innere Medizin: "Die Studenten sollen wich
tige Herdenkrankheiten ... unter Praxis
bedingungen kennenlernen, ... ihr Wissen 
iiber Prophylaxe, Therapie und Diagnostik 
am Einzeltier und in der Herdendiagnostik 
... anwenden, den Gesundheitsstatus einer 
Herde erfassen und iiben, MaBnahmen zur 
Wiederherstellung der Herdengesundheit zu 
erarbeiten '; 

Bis zu seiner Pensionierung 1971 stand J. A. 
SCHULZ weiterhin der MTK vor, die seit 1968 

zunachst als Lehrgruppe, dann Fachgruppe 
und spater als Wissenschaftsbereich Innere 
Medizin bezeichnet wurde. Die Professur war 
von 1971 bis 1977 unbesetzt und wurde kom
missarisch von Roland LIPPMANN (1971 bis 
1975) sowie Joachim SCHULZ (1975 b�s 
1977) vertreten. 1977 folgte Magnus SCHA
FER von der Berliner Humboldt-Universitat 
dem Ruf nach Leipzig und ubernahm neben 
der Inneren Medizin auch die Ausbildung in 
Pathophysiologie und zu Teilen wieder der 
Gerichtlichen Veterinarmedizin. Das Wirken 
von SCHAFER schatzte SCHULZE (pers. Mitt. 
1998) ein mit ':4b Prof. Schafer kam es zur 
Konsolidierung '; 

Seit 1968 wurden die Vorlesungen in Klini
scher Diagnostik von 45 auf 30 Stunden re
duziert, waren aber weiterhin tierartenOber
greifend in klassischer Weise angelegt und 



wurden durch einen Abschnitt Herden
diagnostik erganzt. SCHAFER fUhrte 1977 die 
praktische propadeutische Ausbildung in klei
nen Gruppen sowie die Klinischen Ubungen 
und Demonstrationen (zweimal wbchentlich 
als Doppelstunde) auf Seminargruppenbasis, 
d.h., in Gruppen zu ca. 20 Studenten eines 
Semesters, ein. Labordiagnostik wurde zu
nachst mit 30 Stunden Vorlesung und 12 
Stunden Praktikum, spater mit 15 Stunden 
Vorlesung und 20 Stunden Praktikum gelehrt. 
Die Vorlesungen in Spezieller Innerer Medi
zin, unterteilt in 45 Stunden Organ- und 60 
Stunden Infektionskrankheiten, berucksich
tigten aile Tierarten (in Teilen auch Kleintie
re) und entsprachen sowohl der Einzel- als 
auch der Herdentierhaltung. Die 45sWndige 
Vorlesung in Pathophysiologie fand im vier
ten und fUnften Semester statt und wurde 
durch Pathophysiologische Ubungen im sech
sten Semester erganzt und mit einer Prufung, 
welche die Labordiagnostik einschloB, abge
schlossen. Gerichtliche Veterinarmedizin 
umfaBte 15 Stunden Vorlesung. Zu den Lehr
aufgaben gehbrten seit 1971 auch Beitrage 
im Rahmen der Fachtierarztausbildung 
Schweineproduktion und Staatsveterinar
kunde in Leipzig sowie Rinderproduktion in 
Berlin. 

Die Veranderungen durch die Kollektivierung 
der Landwirtschaft spiegelten sich in der 
Patientenzahl und -zusammensetzung wie
der. Pferde gingen als Patienten deutlich zu
ruck. Die niedrigste Patientenzahl betrug 
1975 87 Pferde, 72 Rinder, 18 Schafe und 
Ziegen. Die Zahl der Rinder nahm spater aus 
seuchenhygienischen Grunden noch mehr 
ab, so daB in der klinischen Ausbildung das 
Pferd der Hauptpatient blieb. Der Schaf
gesundheitsdienst lief 1968 aus. DafUr wur
den zunachst sporadisch und seit 1978 sy
stematisch vierteljahrlich Stoffwechselkon
trollen in allen Milchviehanlagen und auch 
in Schafherden des Bezirkes Leipzig sowie 
bei Problemfallen durchgefUhrt. 
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Unter dem Oberthema "Stoffwechselstbrun
gen bei landwirtschaftlichen Nutztieren" 
wurden in einer interdisziplinaren For
schungsgemeinschaft als Teilthemen in die
sem Zeitraum bearbeitet: Pansenstoff
wechsel und Diagnostik von dessen Stbrun
gen bei Rind und Schaf, Schockprophylaxe 
bei Schweinen, Atiologie, Pathogenese, Dia
gnostik, Therapie und Prophylaxe der akuten 
sowie chronischen Pansenazidose bei Rind 
und Schaf, Energie- und Leberstoffwech
selstbrungen bei Rindern und Schafen mit 
Vorkommen, Atiologie, Pathogenese, Dia
gnostik und medikamentelle Beeinflussung 
von Leberschaden beim Rind, Referenzwerte 
fUr Schafe unterschiedlicher Nutzungsrich
tungen, Stoffwechsel bei Ganzkbrperbestrah
lung von Rindern und Schweinen, Referenz
werte bei Ziegen sowie Lungenfunktions
diagnostik und -therapie bei Rind und Pferd. 
Auf diesen Themenkomplexen basierten 
zahlreiche Dissertationen uild Publikationen 
sowie die Habilitationen bzw. Arbeiten zur 
Promotion B von Horst SCHUTZLER (1969), 
Wolfgang FRANZ (1972), Gudrun BORNER 
(1979), Gunter LACHMANN (1981), Peter 
ROHLINGER (1983), Klaus HORUGEL (1987) 
und Manfred FURLL (1989). 

Zu den osteuropaischen veterinarmedizi
nischen Ausbildungsstatten bestanden in die
sem Zeitraum enge Kontakte sowie ein re
ger Studenten- und Wissenschaftleraus
tausch, zu Syrien und Kuba nur auf Wissen
schaftlerebene. 

Bezuglich der Gebaude der MTK sind zwei 
wesentliche Dinge zu vermerken: In vblli
ger Fehleinschatzung potentieller Infektions
krankheiten wurde der Seuchenstall der MTK 
Anfang der 70er Jahre an die Tierhygiene 
abgegeben. Damit fehlte die einfachste Mbg
lichkeit der Abtrennung von Patienten bei 
Verdacht einer ansteckenden Krankheit, was 
erhebliche Probleme fUr die praktische Ar
beit ergab. Ein weiteres Problem stellten not-



wendige Reparaturen dar. Selbst die drin
gendsten Arbeiten besonders im Stall
gebaude an Dachern, Boxen sowie Kanali
sation blieben unerledigt. Lediglich zur 200-
Jahr-Feier der Fakultat (damals Fachrichtung 
Veterinarmedizin) 1980 errolgte die langst 
Uberrallige Boxenrekonstruktion sowie ge
gen Ende der 80er Jahre das Umdecken des 
Daches. 

1990 bis zur Gegenwart 

Mit der WiederbegrUndung der Fakultat im 
Jahre 1990 wurde auch die Bezeichnung "Me
dizinische Tierklinik" wiederhergestellt. Ma
gnus SCHAFER war bis 1992 Klinikdirektor 
der MTK. Nach seinem Ausscheiden ging die 
Leitung kommissarisch an Roland LIPPMANN 
von 1992 bis 1993 und nach dessen Tod 1994 
an Manfred FURLL Uber. Seit 1994 fungiert 
Gerald F. SCHUSSER - aus Wien berufen -

als Klinikdirektor. Mit der Neuprofilierung der 
Fakultat wurden an der MTK eine C4-Pro
fessur fUr Pferdekrankheiten (SCHUSSER) 
sowie eine C3-Professur fUr Klauentierkrank
heiten und Labordiagnostik (Verwaltung 
FURLL) eingerichtet. Derzeit ist weiterhin 
eine C3-Professur fUr Schweinekrankheiten 
ausgeschrieben. 

Mit der Wende wurden sehr schnell die Kon
takte besonders zur Tierarztlichen Hochschu
Ie Hannover wiederhergestellt. Deren tatkraf
tige UnterstUtzung in den ersten Monaten 
nach der Wende u.a. mit Geraten, Chemika
lien, BUchern, der Videothek und Fotoaus
rUstung, aber auch freundschaftlichen Rat
schlagen sowie Hospitationsmoglichkeiten, 
hat auch fUr die MTK eine historische Dimen
sion erreicht. Die groBe Zahl von Gastvorle
sungen 1990/91 wurde von Mathaeus STO
BER, Rinderklinik Hannover, eingeleitet. Sein 
Ausspruch: //Jetz0 wo wir zusammen kom-

Medizinische Tierklinik 1995 - vor dem Neubau des 2. Klinikflugels 
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Patienaulkommen an der 
Medizinischen Tierklinik 
(:1.989 - 1997) 

Jahr Patienten 

1989 340 

1992 282 

1995 550 

1997 523 

men k6nnen, wollen wir es auch tun " war 
quasi programmatisch. Besonders das selbst
lose Bemuhen von Wilhelm SCHULZE und 
Eberhard GRUNERT um die Entwicklung der 
Fakultat und der MTK in dieser Zeit verdient 
besondere Wurdigung. Die geratetechnische 
Ausrustung der MTK konnte sehr schnell u.a. 
mit dem Blutgasanalyser ABL, Zellcounter, 
Vet-Test, Interpleura-Idruckmessgerat, Labor
automaten Hitachi 704 und KNa, spater auch 

Bronchoskop und Ultraschallgerat, verbes
sert werden. Parallel wurde Schritt um Schritt 
die Bausubstanz erneuert bzw. saniert, so 
die Boxen, Fenster, Dacher und 1992 der 
Aul3enputz. Mit dem Wiederaufbau des zwei
ten Stallflugels seit Mai 1997 werden der 
ursprungliche Zustand der MTK wiederher
gestellt und die Mtiglichkeiten fUr die klini
sche Arbeit sowie die studentische Ausbildung 
grundlegend verbessert. 

Mit der Samstagsakademie zur Gerichtlichen 
Veterinarmedizin am 22. 2. 1992 integrierte 
sich die MTK von Anfang an in diese durch
weg sehr gut besuchte Fortbildungsreihe in 
Gemeinschaft mit der Akademie fUr Tierarzt
liche Fortbildung (ATF), die mit Symposien 
zum Festliegen (1994), zur Hufrehe (1995), 

der Dislocatio abomasi (1996), der Kolik 
(1997, 1998) und Stoffwechselsttirungen 
(1998) kontinuierlich fortgesetzt wurde. 

Fertigstellung des Rohbaus des 2. KlinikfltJgels, 
im Vordergrund die BtJste Gottlieb Carl HAUBNERs 
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Kurz vor der Vo//endung: Der Neubau des 2. Klinikf/uge/s 

Die Lehre wurde schrittweise an die Tier
arztliche Approbationsordnung angeglichen. 

Heute werden die Klinische Diagnostik und 
Labordiagnostik, Propadeutische Ubungen, 
1nnere Krankheiten der Pferde und der Klau
entiere sowie Gerichtliche Veterinarmedizin 
vertreten. Die Ausbildung in den Propa
deutischen Ubungen sowie Klinischen Ubun
gen und Demonstrationen erfolgt weiterhin 
in kleinen Gruppen. Fur die klinische Arbeit 
sind steigende Patientenzahlen hervor
hebenswert. Dabei kam es auch wieder zu 
einem steigenden Anteil an Rinderpatienten 
(146 im Jahre 1997). 

1m Jahre 1994 schloB Heiko ZEPPERITZ sei
ne Habilitation erfolgreich abo 

Die Forschung konzentriert sich heute bei 
Pferden auf Untersuchungen zur Atiologie, 
Pathogenese, Diagnostik, Therapie und Pro
phylaxe der Kolik, der Borna'schen Krank
heit und Nierenkrankheiten, bei Wiederkau
ern auf peripartale Storungen (Fettmobi
lisationssyndrom, Ketose, Labmagenverla
gerung, Gebarparese). Jungere Arbeiten zum 
letzteren Teil sind in einer Broschure von 
FURLL (1998) "Stoffwechselbelastung, -dia
gnostik und -stabilisierung beim Rind" zu
sammengefaBt. 
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