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Andreas Vesal.

Von Lic. tlieol. Dr. med. hon. Henri Tollin,

Prediger in Magdeburg.

. 1. Von emem Zeitgenossen Lutlier's wird erzhlt, er habe

sich anheischig gemacht, mit verbundenen Augen jeden menschlichen

Knochen, den man ihm vorhalten mchte, zu imterscheiden. Der

Berichterstatter nennt das eine bewundernswerte Probe anatomischer

Wissenschaft. Zur Beglaubigung fhrt er die Erzhlung ein mit den

Worten: Ich habe Vesal in Paris gesehen".
Wer ist der Berichterstatter? Es ist jene berhmte Sammlung

pikanter Mitteilungen aus den Salons, welche den Namen trgt Thuana.

Alles darin wird auf den ausgezeichneten Geschichtsschreiber und

Parlamentsprsidenten Jac. Aug. de Thou zu Paris, der sich in

seinen lateinischen Schriften Thuanus nennt, zurckgefhrt. Allein

Thuanus starb am 17. Mai 1617. Die Thuana erschienen 1669. Die

beste Ausgabe, die wir benutzten (I, S. 57), ist die von des Mai-

zeaux (1740). Nun aber wurde Jac. Aug. de Thou in Paris erst

9. Oktober 1553 geboren und Vesal verlie Paris auf Nimmerwie-

dersehen sptestens 1537. Die einleitenden Worte (J'ai vu Vesale

Paris), welche der Erzhlung die Farbe der Augenzeugenschaft

geben sollten, schwchen sie. Se non e vero, e ben trovato. Wer
will beweisen, dass es nicht wahr gewesen sein knne?

Allgemeiner geglaubt, unwahrscheinlicher, nicht gradezu unmg-
lich aber ist die Erzhlung ber die Ursache von Vesal's Pilger-

fahrt nach Jerusalem. Ein spanischer Grande nach anderen eine

Donna den Vesal in Kur gehabt, starb. Vesal hielt ihn fr tot.

Er erbat sich die Erlaubnis der Sektion. Da schlug dem Toten das

Herz. Den Mrder wollte die Inquisition hinrichten. Der Knig be-

gnadigte ihn zu einer Wallfahrt nach Jerusalem.

Wie die erstgedachte Erzhlung uns des Niederlnders bewunderns-

werthe Kenntnis des menschlichen Gliederbaues, so sollte die letztere

jenen leidenschaftlichen Durst schildern, seine anatomische Kenntnis

zu erweitern. Haller (Bibl. anatom. I. 186) glaubt an die Geschichte,

Boerhave, Albinus. Allein in Spanien war die Zeit nicht,
wo sich Granden sezieren lieen. Der Mann, welcher einen Verbrecher

vivisezierte, war in Italien Faloppi, Vesal's Widersacher.

Den niederlndischen Zergliederer hat man angeklagt, wo seine

Medizin und sein Messer sich fern genug gehalten hatten. Eine Ur-

sache hat uns De Thou erzhlt, aber diesmal nicht der posthume
Salondichter, sondern der lebende Geschichtsschreiber, Beim Jahre

1548 meldet er den Fall (Historiar. I. fol. 164 B.). Andreas Ve-

sal, ein hchst gelehrter und scharfsinniger Arzt, sagt er, habe Tag
und Stunde und fast Minute (ac paene momentum) des Todes eines
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gewissen Buranus vorhergesagt: und zu Stunde und Minute, die

Vesal vorliergesagt ,
sei der Mann gestorben. Zwischen der Weis-

sagung und dem Eintreffen muss geraume Zeit gelegen haben: sonst

wre das nicht etwas so merkwrdiges gewesen, um in einer Welt-

geschichte niedergeschrieben zu werden. Ob es aber auf einer scharf-

sinnigen rztlichen Diagnose, auf lebhafter Einschchterung'), oder

auf zufllig eintreffender astrologischer Vorhersagung 2) beruhte, lsst

sich, die Richtigkeit der Thatsache zugegeben, heute nicht feststellen.

Auch diese Sage also spiegelt uns nur den Eindruck wieder, den

Vesal's Erscheinung in der Weltgeschichte zurcklie, ohne

eine bestimmte Seite seiner Praxis klar zu stellen. In allen drei Er-

zhlungen aber tritt Vesal als ein Mann auf, dessen Wirksamkeit

au das Wunderbare grenzte. Demselben Gedanken will auch wohl

Harvey Ausdruck geben, wenn er seinen Wegebahner den Gtt-
lichen nennt ').

Das Leben Vesal's hat durch den Herausgeber seiner Gesamt-

werke*) das Dauer-Geprge erhalten, wie Harvey's Leben durch den

anonymen Vorredner zur Prachtausgabe von 1766. Und doch bedarf

die Albinus -

Biographie Vesal's gradeso der Richtigstellung, wie

Lawrence's Leben William Harvey's^). Burggraeve ^) hat das

versumt. Er geht keinen Schritt ber Albinus hinaus. Unpar-
teiische Prfung der Quellen ist es, was auch in der Geschichte sich

allein im stnde zeigt, fabulierende Anstze zu beseitigen, welche,
wenn sie geistreich klingen, als unumstliche Dogmen von einem

Katheder zum andern weiter gesprochen werden.

.2. Andreas Vesal meldet uns'), dass seine Vorfahren,
deren Grabdenkmler er in Nymwegen und Wesel zu finden sich

freute, den Familiennamen Wit in g gefhrt, ursprnglich zu Wesel ^)

1) Wie bei Papst Paul V. Erst als seine Verwandten alle Astronomen
Roms zusammenriefen und diese aussagten, der bse Einfluss der Gestirne sei

vorber, wich sein Tiefsinn (s, Biauclii Gioviui, Biogr. di Fra Paolo Sarpi
1. 202).

2) Auch seinen beiden Studien -Kameraden Servet und Jean Thibault
waren mehrere solche astrologisch-meteorologisch merkwrdige Voraussagungen
geglckt.

3) Vgl. meine Abhandlung ber Harvey in Virchow's Archiv. 1830.

Bd. 81. S. 119.

4) Herrmann, Boerhave et Bernh. Siegfr. Albini, Lugd. Batav.

1725 fol. T, I. Praefatio qua et vita auctoris continetur.

5) S meine kritische Bemerkungen in Pfliiger's Archiv 1882. Bd. 28.

S. 589 fg.

6) Etde sur Audr V6sale. Gand 1841. 438 Seiten. Ihm folgt Hae-
ser, Gesch. der Medizin. Jena 1881. II. Bd. 3. Ausg. S. 3048.

7) De radice Chynae. 1537. Lugdun. p. 281 sq.

8) Dass er drei Wiesel, niederlndisch Wezel in sein Wappen aufnahm
de corporis humani fabrica war eine naheliegende Spielerei.

16*
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im ehemaligen Herzogtum Clcwe gewohnt haben und durcli vier

Generationen Aerzte gewesen sind. Daraus hat sich in einige me-

dizinische Geschiehtswerke der Irrtum verbreitet, als wre Andreas,
in Wesel geboren, Deutscher. Schon des Andreas Urgrovater aber,

Peter's Sohn, Johannes Witing, hat sich Johannes de W e-

salia genannt, da er 1429 Wesel verlassen hatte. Leidenschaftlicher

Handschriftensammler, Leibarzt Kaiser Maximilian's, Lehrer, Pro-

fessor und Rektor an der Universitt Lwen, starb er 1472. Des

Johannes Witing de Wesalia Sohn, Eberhard de Wesalia,
des berhmten Anatomen Grovater, schrieb einen Kommentar ber

die Aphorismen des Hippokrates, sein erstes Buch aber ber des

Rhazes neuntes Buch ad Almansorem. Es bereitete dem Andreas
Freude, auch ber denselben Gegenstand sein erstes Buch heraus-

geben zu knnen wie sein Grovater, auch zweimal auf derselben

Universitt zu studieren, wo sein Urgrovater als Rektor gewirkt
hatte. Des Eberhard Sohn, unseres Andreas Vater, Andreas
de Wesalia, Verfasser einer Schrift in quartam Fen Avicennae,
war Hofapotheker der Tante des fnften Karl, der Statthalterin der

Niederlande, Prinzessin Margarete und nachher des Kaisers selbst.

Nennt ihn doch unser Vesal in der Widmung seiner Hauptschrift
an Karl V. den kaiserlichen Hofapotheker. Auch unseres Vesal
Bruder Franz, frher Jurist, dann Arzt, frh verstorben, ist bekannt

durch Verffentlichung von De Cliynae radice seines Bruders An-
dreas mit einer von Franz geschriebenen Widmung an Herzog
Cosmo Medici von Toskana, aus Ferrara, tertio Idus Augusti 1546

gezeichnet.

Dass Andreas Vesal 1514 geboren ist ^), erhellt aus der Wid-

mung seiner Hauptschrift an Kaiser Karl V. Dort sagt er im

Jahre 1542, er sei nun 28 Jahre alt. Und auch sein Bildnis vor de

humani corporis fabrica trgt die Unterschrift: im 28. Lebensjahre
1542 2).

Sein Vater, der Hofapotheker des Kaisers, suchte des Sohnes

Laufbahn zu Wissenschaft und Ehren zu ebnen. Die 1538 erschie-

nenen 6 anatomischen Tafeln des Andreas tiberreicht der Vater

(aliquando intuendas obtulit) seinem kaiserlichen Herrn, und berichtet

dem Sohne, der Kaiser habe sie mit sichtlichem Vergngen (cum vo-

luptate) betrachtet: eine erfreuliche Thatsache, auf die der Sohn sich

in der Widmung des Werkes von dem menschlichen Krperbau zu-

rckbezieht.

Dennoch nennt er als den, der ihm das Studium ermglicht habe,

1) Athenae Rauricae 232 geben an 1500. Gemeinhin nennt man 31. Dez.

1514. Andere den 30. April 1513. Rob. Willis: Harvey 1878 p. 61 nennt

1512.

2) Daneben das Motto Ocyus, juciinde et tuto.
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(mihi aiitor exstiteris) nicht seinen Vater, sondern den Leibarzt Kaiser

Karl V., Dr. Nicolas Florenas^). Ihm als seinem Herrn und

Beschtzer widmet er seine Erstlingsschrift, die Paraphrase des

Rhazes (1537), ihm seine Abhandlung- vom Aderlass (1. Januar

1539). In der erstem Widmung- ehrt er ihn als einen in der Phi-

losophie selten, ja fast unerhrt bewanderten, gelehrten und be-

whrten (peritissimus) Arzt, der durch seine reiche und herrliche

Begabung die Feinde der edlen Hippokratischen Kunst in Schranken

halte, und der ihm sowohl zu den besseren Wissenschaften als

insbesondere zum Studium der Medizin den mchtigsten Antrieb

gegeben habe. Diesem Vorspiel (hoc raeorum studiorum praeludium)
schloss Vesal zwei Jahre spter jene Epistel an, in welcher er dem
Florenas schreibt (S. 3 tf.): Du allein von allen bist es immer

gewesen, dem ich nicht nur, was irgend in mir an Gelehrsamkeit

oder sonstiger Geschicklichkeit ist, schulde, sondern dem eine solche

Flle von Verdiensten (raeritorum magnitudo) um mein Le-

ben zusteht, dass, wenn jemand ber Einnahmen und Ausgaben
eine spezielle Rechnung fordern wollte, mein Name aus deinem Tage-
buch (e diario tuo) kaum auszulschen wre, so dass ich dich mehr

noch als einen Vater, denn als einen Freund schtzen muss."

Bei den Kennern der Werke Vesal's unterliegt es keinem Zweifel,

dass Andreas in Brssel geboren ist; denn er nennt sich Bruxel-

leusis, wie oftmals, so gleich auf dem Titel und im Nachwort seiner

ersten Schrift (Paraphrasis Rhazes 1537). Ganz in der Nhe von

Brssel liegt Lwen. Von seinem zehnten Jahre an (1524) lsst man
ihn daher die Lwener lateinische Schule besuchen. Auch schreibt

Vesal 1542 an den Kaiser in der Widmung seiner Hauptschrift, vor

18 Jahren htten die Lwener Aerzte nicht einmal im Traum an

Anatomie gedacht. Es ist etwas viel verlangt von dem zehnjhrigen
Brsseler Knaben, dass er sich, wenn er damals in Lwen war, um
die Anatomie und die Trume der Lwener Aerzte bekmmern sollte.

Auch liebt man es, von diesem ersten Lwener Aufenthalt Vesal's

Freundschaft fr den Friesen Reinerus Gemma herzuleiten,

der, damals Student der Medizin, spter Dozent und Gnstling Kaiser

Karl V., sich als Mathematiker, Astronom und wegen seiner Kleinheit

spter einen Namen gemacht hat. Ging Gemma (f 26. Mai 1555)

in Lwen mit seinem Freunde, dem riesigen Professor der Medizin,

Jeremias Triverius, so riefen ihnen die Studenten nach: Lowa-

nensium par impar (Joch er).

In Lwen soll Andreas Vesal sich die grndlichsten Kennt-

1) Nicht zu verwechseln mit Nicolaus F lor entin us, dem Verfasser

der 7 medizinischen Reden. Venet. 1491. 1533 (cf. Haeser 11.209), dem grnd-
lichen Kenner des arabischen Idioms (Vesal, Chirurgia magna f. 91a. 92a.

104a. lila).
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nisse gesammelt haben in der Mathematik^) sowie in der 1 a-

t e i n i s c h e n
, griechischen und arabischen Sprache.

Darin ist die Ueberliefernng- einig von Albin bis auf Burggraeve
(S. 17) und Haeser (S. 30). Nun aber erwarb sieh Lwen schon

in dem Streit gegen Reuchlin den Namen des Vororts aller Dunkel-

mnner. Und gegen Luther trat Lwen, der Hauptsitz des Ultra-

montanismus und des Mnchtums, so blind rechthaberisch auf, dass

Luther 1520 in seiner Schrift Wider die Lwener Esel" erklrte,
um die Verdammungsurteile der Lwener Professoren kmmere er

sich so wenig wie um das Fluchen eines betrunkenen Weibes (Kst-
lin, Luther L 317). In weniger finstern Stdten, als damals Lwen
war, galt berdies, wer griechisch lernte, fr einen lutherischen

Ketzer; wer hebrisch, fr einen verstockten Juden; wer arabisch,

fr einen heuchlerischen Maranen.

Zu Albinus Zeit (1725), wo niemand mehr die Schriften der

arabischen Aerzte las, kam der in Verdacht, arabisch zu wissen,

der einen Araber zitierte. Averroes, Avicenna, Rhazes, Mesue
und die anderen zitiert aber Andreas Vesal oft und gern. Albinus
scheint keine Ahnung zu haben, dass alle diese Araber lngst vom
Mittelalter her ins Lateinische bersetzt und zu Anfang der Buch-

druckerei lateinisch herausgegeben waren. Begehrte man doch noch

zu Anfang des XVL Jahrhunderts viel mehr nach den arabischen wie

nach den griechischen Aerzten. Was nun aber Vesal's Paraphrase

jenes 9. Buchs des Rhazes ad Almansorem betrifft, ber das 1340

zu Montpellier regelmig gelesen wurde 2), so war dies 1511 zu

Lyon in mittelalterlich barbarischer lateinischer Uebersetzung er-

schienen: eine Uebersetzung, nach der im Manuskript schon Vesal's

Ahn gearbeitet hatte. Vesal selber scheint den arabischen Text

nie gesehen zu haben. Auch mht er sich ab es zur Wahrschein-

lichkeit zu bringen, dass es einmal ein arabisches Original gegeben
habe. Dafr, meint er, sprchen manche den Griechen unbekannte

Medizinen, auch der Styl und jener schrecklich ungebildete Charakter^),

der fern von jener Knappheit und Eleganz der Griechen so schwer

in Latein und Griechisch bersetzbar sei. Nach seiner eignen Vorrede

zur Paraphrase des Rhazes klagt er, dass in der ihm vorliegenden
alten Uebersetzung manche Medizinen falsch benannt (viciate scripta)

oder in dunklen arabischen Ausdrcken belassen seien. Er habe sich

deshalb daran gemacht, die Rhazes-Ueber Setzung in der Art

1) Mathematische Kenntnisse sind mir bei Vesal niemals aufgefallen, nur

sein Eintreten fr die mathematisch-astronomisch geschulten Aerzte, als welche

er (z.B. Gabriel. Cuuei Examen 1564 p. 70): Jo. Ferel, Cardanus, Achill

Gasser, Gemma Phrisius, Anton Gogavinus rhmt.

2) S. meinen Aufsatz in Virchow's Archiv 1880 S. 64.

3) Quemadmodum est Arabum universus geht ebenfalls auf die Ueber-

setzungen im mittelalterlichen Latein.
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zu verbessern (Rhazae versionem castigare agressus sum), dass er

mittels freier Umschreibung- die fremdlndischen ^) Ausdrcke be-

seitigte; die dunklen aufklrte, praktische Randglossen hinzufgte,

unbekmmert, ob der Wortlaut stimme. Und in der That, das La-

tein ist nunmehr plan, gut verstndlich, ja bisweilen elegant, wie

meist bei dem Landsmann des Erasmus. Ich wsste aber keine

Stelle, wo Vesal auf den nrnbischen Urtext rekurrierte, den alten

Uebersetzer aus dem Arabischen korrigierte, auf arabische Konstruk-

tionen oder auch nur Buchstaben bezug nhme. Kurz die allgemeine

Tradition, Vesal habe arabisch verstanden, scheint mir haltlos.

Auch mit dem Griechischen Vesal's muss es nicht weit her

gewesen sein. Brocken, nichts als Brocken bringt er aus dem Grie-

chischen vor, wie ein ABC -Schtz, der sich mit Vokabeln spreizt.

Niemals zitiert er einen griechischen Satz. Nie argumentiert er aus

der griechischen Grammatik, Mnnern wie Kolumbus, Valverde
und dergleichen gegenber spielt er den Gebildeten, Gelehrten. Und
in den Hofkreisen Franz L, Karl V., Margarete's von Navarra, Re-

nata's von Ferrara und anderen gab ein griechisches Wort, zur rechten

Zeit eingeflochten. Ansehen. Dass ihm Junta in Venedig den Auf-

trag erteilt htte, den Galen nach dem Urtext herauszugeben, wie

Burggraeve ohne einen Schatten von Beweis behauptet (S. 17. 60),

hat viel gegen sich (s. unten). Auch spricht Vesal, der den Ga-
len unzhlig mal zitiert, nie von einer eignen Ausgabe des Perga-
meners. Ja seine Bemerkungen zu Galen hat er so wenig 1524 bis

1537 zu einem Erstlingswerke gestaltet, dass er 1546 meldet, er habe

sie den Flammen bergeben. Und hinwiederum bei der neuen Aus-

gabe der anatomischen Institutionen nach Galen, des berhmtesten

Werks von seinem Lehrer Gnther, liegt des Andreas Verdienst

ganz und gar nicht auf dem Gebiet des Griechischen, sondern auf

dem der Anatomie. Gnther von Andernach selbst, den der

Spanier Michael Servet den fleiigsten Hersteller des Galen,
einen um die Medizin hochverdienten Arzt, der zu Paris den Galen

griechisch vorgetragen habe, nennt (cum Graece loquentem Galenum

publice apud Parisios enarraret) 2) ^
Gnther von Andernach, der

geschickte Herausgeber so vieler Galenischer Schriften, lobt seine

Schler Michael Servet und Andreas Vesal. An Servet lobt

er Leben dem anatomischen Geschick die umfassende allgemeine
Bildung und groe Kenntnis des Galen. An Vesal lobt er

sein groes anatomisches Geschick und sein Bekenntnis zur rei-

nem Heilkunde. Wenn daher (S. 19) Burggraeve es opportun

findet, bei Gelegenheit der Viersprachenkenntnis Vesal's den mo-

1) Im Nachwort entschuldigt er sich wegen der mancherlei stehen geblie-

benen Arabica.

2) Syrupor. univ. ratio fol. 61 b.
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{lernen Medizinern ihre Einseitigkeit vorzuwerfen (etiidei^ unilate-

rales), so mssen wir, wenigstens fr unsere deutschen Mediziner,
daran erinnern, dass sie als Primaner mehr Griechisch gewusst ha-

ben, als Vesal in seinem ganzen Leben.

Rob. Willis (Harvey 1878 S. 55 j lsst Vesal zu Leyden des

Gnther von Andernach Schler werden, ohne uns weder seine

Quelle anzugeben, noch auch die Mglichkeit zu zeigen, wie ein solches

Datum in das Leben Vesal's oder auch nur das GUnther's einge-

reiht werden knnte.

. 3. Ums Jahr 1532 wird der achtzehnjhrige Vesal nach

Montpellier geschickt durch seine Biographen. Wie viele Mediziner

sind durch ihre Biographen nach Montpellier geschickt worden! Und
warum? Einfach, weil Montpellier fr Medizin damals die beste Uni-

versitt der Welt war. Auch Burggraeve (S. 19) wei fr Ve-
sal's Aufenthalt in Montpellier nichts anzufhren, als dass Montpel-

lier^) 1376 durch Karl den Schlimmen, Knig von Navarra, 1396

durch Karl VI., Knig von Frankreich, 1496 durch Karl VIIL die

Besttigung der Erlaubnis erhielt, Jahr aus Jahr ein einen, sage
einen von den in Montpellier hingerichteten Verbrechern sezieren
zu drfen. Wie feierlich das herging bei einer solchen Sektion 2) ! Im
Jahre 1530 z. B. wird in Montpellieur ein Verbrecher gehngt. Der

Bevollmchtigte der Studenten (procurator studentium), begleitet von

einigen Bakkalauren und Scholaren, begibt sich zum Obermarschall

(praepositus marechalorum) und bittet ihn um den Leichnam. Man

gewhrt die Bitte. Nun wird die Glocke gelutet. Zusammenstrmen
der Studenten. Beim Eingang in den anatomischen Lehrsaal (introi-

tus theatri anatomici) sind die Eingeschriebenen (matriculati) frei,

die Hospitanten (extranei) mssen zahlen. Darauf wird unter der

Zahl der Professoren der Erklrer der Zergliederung (interpres

sectionis, auch interpres historiae humanae) gewhlt. DerChirurge
(sector) vollzieht die Sektion. Nach deren Vollendung wird der

Hrsaal (theatrum) mit Weihrauch gereinigt. Lieferten die Galgen
nicht Verbrecher genug, so holte man sich Leichen, wo man sie fand.

Man hielt frmlich Jagd. Ganz besonders durchforschte man Brunnen,
wo gefallene Mdchen ihre Frucht verborgen hatten. War der Raub

gelungen, so kndigte dreifaches Gelut das Ereignis an. Und kaum
war es anders im Dezember 1554, wo Felix Platter in Montpellier

studierte^). Er suchte mit seinen Freunden dabei zu sein, wo man

1) Seit mindestens 1340 wurden mit Galen's De usu partium dort Sek-

tionen verbunden.

2) Anleitung zum medizinischen Studium, in Vircliow's Archiv 1880

S. 75 fg.

3) Felix Platter's Erinnerungsbltter. Gtersloh 1882. Durch Rud.
He man neu herausgegeben S. 141.
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etwa heimlich einen Krper aufschnitt, auch selbst anzugreifen, ob-

wohl mir, schreibt er, solches anfangs sehr abscheulich war. Gab

mich auch, aus Begier, darin andere zu bertreffen und corpora zu

bekommen, mit anderen welschen Studiosen etwa in Gefahr. Dazu half,

fhrt Platter fort, ein baccalaureus medicinatus (Gallotus), so eine Frau

hatte, gebrtig von Montpellier, ziemlich reich, der in seinem Hause sol-

ches eine Weile pflegte zu verrichten. Dazu er mich und etliche andere

auch berief, tote Krper, so erst an dem Tage begraben, heimlich m i t

bewehrter (!) Hand vor der Stadt auf den Kirchhfen bei den

Klstern auszugraben und dann in die Stadt in sein Haus zu tragen
und daselbst zu anatomieren. Hatten bestellt etliche so aufpassten,

wo und wann etliche begraben wurden, um dann in der Nacht uns

dahin zu verfgen. Im Augustiner Kloster da war ein verwegener

Mnch, der sich verkleidete und half uns dazu. Wir thaten heimlich

im Kloster einen Schlaftrunk, der whrete bis Mitternacht. Dar-

nach zogen wir in aller Stille mit den Waffen vor das Kloster St. Denys
auf den Kirchhof. Da scharrten wir ein corpus heraus, nur mit den
Hnden: denn der Grund noch locker war, weil es erst am Tage

begraben. Als wir auf das corpus kamen, legten wir ein Seil daran

und rissen es gewaltsam heraus, schlugen unsere Flassadenrcke

darum und trugens auf zwei engelein bis an das Stadtthor; war um
drei Uhr in der Nacht. Da thaten wir die corpora an einen Ort, und

klopften an ein kleines Thrlein, dadurch man etwa ein und aus-

lsst. Es kam ein alter Pfrtner hervor im Hemd, that uns das

Thrlein auf. Wir baten ihn, er wolle uns einen Trunk geben: wir

strben vor Durst. Whrend er den Wein holte, zogen ihrer drei die

corpora hinein und trugen's hinauf in des Galoti Haus, das nicht

fern vom Thor, dass also der Thorwchter nichts gewahr wurde.

Wir zogen nach, und als wir die Linnen, darein sie vernht war,

ffneten, war es ein Weib: hatte krumme Fe von Natur, so ein-

wrts gegeneinander sahen. Die anatomierten wir und fanden u. a.

auch etliche Adern als vasorum spermaticorum, die nicht abwrts

gradeaus, sondern auch krumm und seitwrts gingen. Weil nun

uns die Sache geraten, lieen wir nicht nach. Und als wir fnf

Tage hernach inne wurden, dass ein Student und ein Kind auf St.

Denys Kirchhof begraben war, zogen wir abermals zum Thor hinaus

in das Augustiner Kloster. In einer Zelle zechten wir ein gutes Huhn,
mit Kohl, den wir aus dem Garten holten, gekocht, und guten Wein,
womit er uns versah. Zogen darnach wieder mit Waffen: denn die

Mnche zu St. Denys waren die vorige Entwendung gewahr ge-

worden und hatten uns gedroht. Myconius trug sein bloes Schwert,

die Welschen Rappiere auf den Kirchhof. Schoben dann die aus-

gegrabenen corpora unter dem Thore durch, schlpften nach;
wobei ich, auf dem Rcken liegend, meine Nase verletzte. War das

eine ein Student, der uns wohlbekannt: hatte faule Lungen; fanden
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Steiulein darin. Das Kind war ein Bblein. Machten ein Skeleton
daraus. Hernach haben die Mnche zu St. Denys den Kirchhof

bewachen mssen
, und, wenn Studenten gekommen, haben sie mit

Flitzbogen auf sie geschossen''.

Solche Abenteuer aus Montpellier wrde Vesal aufbewahrt

haben, wenn auch er dort gewesen wre. Aber er meldet nirgend
davon. Ueberdies ist man in Montpellier liebenswrdig. Warum hat

denn keiner der Ve sal- Forscher dortselbst nachgeforscht? Wird doch

keinem zuverlssigen Gelehrten der Einblick in jenes Register der

Immatrikulierten vorenthalten, das ohne Lcken die Zeit von 1502

bis 10. Mai 1561 umfasst. Und wenn nun gar schon um 1532 Vesal
von Montpellier wieder nach Paris gezogen wre, wie Burggraeve
meint (p. 20), wre solch ein aufs krzeste zugemessener Aufenthalt

von hchstens einem Semester nicht eine Schande fr den groen
Niederlnder, eine Schande fr die weltberhmteste Universitt, rich-

tiger fr beide gewesen? War Vesal 1532 in Montpellier, so ist er

nicht vor 1534 oder 1535 nach Paris gezogen.
Aber warum wissen smtliche Vesal- Biographen das Datum

seiner Immatrikulation in Paris nicht? Warum sind alle den reichen

Pariser Quellen aus dem Wege gegangen? Ist man etwa in Paris

weniger liebenswrdig, als in Montpellier? Gewiss nicht. Leider

dachte ich im Winter 1858 59 noch nicht au eine Vita Vesalii: auch

war damals meine Zeit durch Servet- Studien so vollbesetzt, dass

ich nicht abschweifen konnte. Aus den Registern der Erneunungen
zu Pfrnden (rotulus nominationum) ,

dem Verzeichnis der Ernannten

(Catalogus nominatorum), dem der Graduierten (liber graduatorum),
aus den Tagebchern der deutschen Nation (Commentarii nationis

Germaniae) '), aus den Rektoratsakten (Acta rectoria oder juratorum

registra) 2) mchte manches, aus den Fakulttsakten vieles ber

Vesal zu ersehen sein. Sind doch diese letzteren, welche aus der

Zeit von 13951777 so ungemein viel interessantes urkundlich uns

entgegenbringen, noch lange nicht genug benutzt^). So wrde doch

endlich erhellen, unter welchem Rektor und Dekan Vesal immatri-

kuliert wurde, wen er sich zu seinem Studien - Patron (pater) er-

whlte, wann und unter wem, wenn berhaupt, er in Paris Bakka-

laureus, Lizentiat oder Doktor der Medizin geworden, ob er wegen
Leichenraubes bestraft oder sonst mit dem Parlament in Konflikt ge-

kommen ist u. dgl. m.

Solche urkundlich feststehende Daten sind fr den Geschichts-

forscher von anatomischem Interesse. Und aufgrund einer unrichtigen

1) Ministere de rinstruetioii : Archives de l'ancienue xmiversit de Paris.

Reg. Ser. 11 Nr. 54, 55; Reg. 16.

2) Bibliotheque nationale de Paris.

3) Commentarii facultatis medicinae Parisiensis in der Bibliotheque de

l'ecole de M6decine.
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Anatomie lsst sich auch keine gesunde Physiologie oder Biologie

konstruieren. So sind alle Biographen Vesal's einig, dass er nur

einmal in Paris war, von 1537 aber Paris verlassen und von sp-
testens 1539 an in Padua gewirkt hat. Ebenso wei jedermann und

auch Ha es er berichtet ausdrcklich (11,28), dass erst 1542 Guido
G u i d i (V i d u s V i d i u s) ^) aus Italien nach Paris gerufen worden

ist. Dennoch berichtet zwei Seiten spter (II, 30) derselbe H a e s e r,

Burggraeve blindlings folgend. Guido Guidi sei in Paris

V e s a 1 's Lehrer gewesen. Auf solche Weise lsst sich keines Toten

Leben wieder aufbauen.

. 4. Mag nun Vesal seine medizinischen Studien in Lwen,
in Montpellier oder, wie ich glaube, erst in Paris 1534 zwanzig-

jhrig begonnen haben, er hat dabei, wie er in der Widmung seiner

Paraphrase desRhazes^) berichtet, genau*) den Studiengang be-

folgt, den ihm sein Gnner, der kaiserliche Leibarzt Dr. Nicolaus

Florenas, ein ebenso gewandter Philosoph wie geschickter Arzt

und groer Kenner der gesamten griechischen und arabischen Medizin

(de Vena secanda p. 10), vorgeschrieben hatte. Und noch am 1. Fe-

bruar 1537 preist er sich darber glcklich. Genoss er doch dadurch

den wunderbar groen Vorteil (mirum dictu quanto meo commodo)
ohne Umschweif (nullis ambagibus) von den niedersten Stufen bis zu

der hhern Heilkunde (curativa), um deretwillen alle anderen da

sind, aufzusteigen. Anfangs wunderte er sich freilich, dass getoeinhin
smtliche Aerzte seinerzeit, den griechischen, den barbarischen
und arabischen Aerzten Spurfolge (vestigiis) leisteten*). Bald

aber gehorchte auch er dem Rat der Pariser Autoritten, dass man
am meisten lernen knne durch Vergleich der Araber mit den

Griechen, indem dadurch Hoftnung erwachse auf Wiedererweckung
der alten hippokratischen Kunst. Auch Flprenas, sein Gnner, den

Griechen den Vorzug gebend, hatte ihn das Gleiche geraten (tuo et

meorum clarissimorum praeceptorum consilio obsequutus). Und da

nun der hchst gelehrte medizinische Professor Dr. ^) Jacobus

Sylvius obenan fr hhere Heilkuust den Rhazes stellte als der

gewissermaen den Stein der Weisen erfunden habe, so begann Vesal
seine Bcherstudien mit dem Araber und ging von diesem erst zu

den Schriften der Griechen ber, insbesondere zu Galen. Rhazes

1) Chirurgia magna fol. 81a sagt Vesal: Vidius toto coelo aberrat: cf.

fol. 81b; fol, 82 a deeipitiir Vidius.

2) Praeclarissimam quandam longeque utilissimam studendi in arte Hippo-
cratica mihi praescribere rationem (Ep. nunc. I. vor der Paraphrasis Rhazes).

3) Summa qua potui diligentia semper insistens.

4) Communem nostri temporis plurimorum medicorum rationem.

5) Vesal nennt ihn immer Doktor. Die Geschichte aber meldet, er habe

nie promoviert.
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empfahl sich zum Anfangsstadium, da er in gedrungenster Krze fast

smtliche rtliche Krankheiten behandelt, anderseits von den

Griechen nur in wenigen Stcken abweicht. Und da auch whrend
der Pariser Studien Vesal's Florenas nicht aufhrte ihn zu unter-

sttzen, zu empfehlen und zu trdern, so trug Vesal dem kaiser-

lichen Leibarzt ') seinen Dank dadurch ab, dass er ihm 1537 seine

Paraphrase des neunten Buches des Rhazes ad Almansorem (hoc
meorum studiorum pracludium) und 1539 seine Schrift ,,ber den

Aderlass bei Seitenstichen" widmete: beides ein Beweis, dass er

auch im lateinischen Styl gute Fortschritte gemacht hatte.

Vom geistigen Studienleiter liegt der Uebergang nahe zu Vesal's
Pariser medizinischen Lehrern. Es sind Jacob Sylvius, Johann
Fernel, Winter vom Andernach und Johann Tagaul t. Oder
mssen wir auch jene beiden Namen hinzufgen, die Vesal als von
Paris her ihm befreundet nennt (De Chynae radice p. 56), den Vas-
seus und den Olive ms?

Beide Namen fehlen bei Burggraeve wie bei Haeser. Und
doch erscheint Ludwig Levasseur (Vassaeus) aus Chlons sur

Marne bei Kurt Sprengel IIL 56. 116 als Verf. eines galenistischen

Handbuchs; bei Flourens^), als Portal's Gnstling fr die Ent-

deckung des Blutkreislaufs 2); bei Jcher (Gelehrten -Lexikon) als

einer der ersten Widerleger des Jacob Sylvius *): ein Umstand,
der ihn, wie wir gleich sehen werden, fr Vesal wichtig erscheinen

lassen musste^).

Oliverius hingegen scheint jener premier president du Parle-

ment de Paris, Jacques Ol i vi er, sieur de Leuville, gewesen zu

sein, der damals so mutig fr alle freie Forschung auftrat und dessen

Familie in der Geschichte des franzsischen Pretestantismus eine so

ehrenvolle Rolle gespielt hat ^).

Obenan zu nennen ist unter Vesal's Pariser Lehrern Jean

Tagault, als derjenige, den er in der Chirurgia magna am hutigsten

zitiert, bald ausschreibt, bald kritisiert, eine aus der Geschichte von

Michael Servet's Pariser Prozess traurig berhmte Gestalt'). Die

1) Nach Beeucligung der Pariser Studien, von Brssel aus.

2) Hist. de la dcoiiverte de la circulation du sang. Paris, 1857, p. 39.

Auch Ceradini berhrt ihn.

') Er spricht aber nur vom Luftkreislauf.

4) Ep. de Sylviano humore triumvirali. Sylvius confutatus. Paris, 1673, 12".

5) Postridie festi omnium sanctorum (2. Nov.) 1532 und 1533 wurde Joh.
Vasses zum Dekan der Pariser medizinischen Fakultt erwhlt. (Com. fac.

med. Paris.) Ob dieser mit unserem Vassaeus zusammenhngt?
6) France protestante. Art.

7) S. meinen Aufsatz in Heinr. Rohlf's Archiv 1880 S. 198 ff. S. 333 ff.

Vgl. meine Ausgabe Mich. Villanovani Apologetica disceptatio bei H. B.

Mecklenburg. Berlin 1880.
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merkwrdigsten sind aber das Pariser DreigesHrn: Sylvius, Fernel
und Gnther von Andern aeh.

Jacob Sylvius (Du Bois), 1478 1555, aus Amiens gebrtig,

Junggesell mit weiem Haar, ein Sonderling durch und durch, ebenso

berhmt als franzsischer Grammatiker wie als Anatom, im Kolleg
unbertrefflich durch die Mannigfaltigkeit und Neuheit seiner Vor-

fhrung;en, im Hause bewundert wegen seiner naturwissenschaftlichen

Museen
;
als Schriftsteller in zwei Tagen ausverkauft, in seinem Zorne

malos, auf dem Totenbett gestiefelt und gespornt, im Leben ge-

frchtet, auf dem Leichenstein wegen seines Geizes verspottet.

Fernel (1506 1558) sein Landsmann, Mathematiker, Philologe

und Astronom, Denker und Systematiker, geistreich und tief, von

seinen Studenten selten verstanden und deshalb gemieden ^), ein inniger

Freund der Sterndeutung, welcher Jac. du Bois und ihr gemein-
schaftlicher Landsmann Tagault eine tdliche Feindschaft geschworen
hatten

;
zu den geliebten Bchern fliehend von den nrrischen Menschen,

wo er sie nicht belehren oder sie nicht heilen konnte, unermdlich

und uneigenntzig am Krankenbett des Aermsten wie des Reichen,

als Schiedsrichter gewhlt in dem berhmten Streit zwischen Petrus
Ramus und dem Rektor der Universitt, nacii wunderbarer Herstel-

lung der Katharina von Medici widerwillig und widerstrebend zum
Leibarzt des Dauphin, sptem Knigs Heinrich IL, berufen, aus

Gram ber den Tod seiner Frau dahinsterbend, von Guy Patin als

Hersteller der Denkfreiheit in der Medizin und als grter Arzt nach

Galen gefeiert: noch vor einigen Jahrzehnten durch wissenschaftliche

Neuausgabe seiner gesamten Werke geehrt, von Harwey oft zitiert,

von 27 Biographen angesungen.
Gnther von Andernach (1484 1574), begeisterter Galenist

wie jene, aber freier denkend als jeder von beiden, Protestant und

doch Leibarzt Knig Franz 1., in Straburg Erzieher des Sohnes vom

Landgrafen Philipp von Hessen und zum Testamentsvollstrecker des

Reformators Martin Butz er ernannt und doch in den Adelstand

erhoben durch Kaiser Ferdinand I: so autorittenfrei, dass er noch

im hohen Alter Schler des medizinischen Revolutionrs und Freundes

der Frachtfuhrleute Paracelsus wurde, alle seine Schler mchtig
anregend zu eignen Beobachtungen und Experimenten.

. 5. Das waren in den Pariser medizinischen Studien die Lehrer

Andreas Vesal's. Es fllt ihm sichtlich schwer, ihnen zu danken.

Er lobt sie meist nur, um den angefgten Tadel desto greller hervor-

treten zu lassen. Am meisten schont er den Fernel, der sich stets

aller Persnlichkeiten zu enthalten pflegte. Er nennt ihn seinen

Lehrer, rhmt seine groen mathematischen Kenntnisse, empfiehlt,

1) Hilarion de Coste sagt, kein Mensch in Paris ahnte, dass es solch

ein Wesen gab.
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in der praktischen Verbindung von Astronomie und Medizin (dies

critici) ihm zu folgen.

Weit mehr Grund hatte Vesal den Gnther zu loben. Denn
kein Dozent damals hielt so hoch von der Anatomie. Frher frei-

lich, so klagt 1536 der Andernacher in der Vorrede seiner anato-

mischen Institutionen, frher habe die Anatomie vernachlssigt im

Staube glegen. Und doch sei anatomische Kunde nicht blo den

Aerzten und den Philosophen notAvendig, sondern auch allen Menschen-

klassen ehrenvoll und schn (honesta et pulchra). Ja durch Mangel
an anatomischer Kenntnis werde bald der Sinn, bald die Bewegung

gehindert, bisweilen sogar der Tod herbeigefhrt. Darum sei jeder-

mann zum Studium der Anatomie zu ermahnen. Er wisse wohl, dass

er damit der heutigen Mode nicht huldige. Denn all die medizinischen

Rabbiner unserer Tage, die sich als Hippokratiker, Galenisten oder

Nachfolger des Avicenna brsten, verstehen nicht einmal anatomische

Lehrbcher, geschweige dass sie selber sich an Sektionen heran-

gewagt oder sie anderen gezeigt htten (aliis ostenderint). Wollte

man ihnen den Titel nehmen, wrde nichts brig bleiben als Syru-

pisten und Zulapisten, mehr bedacht der Menschen Gaumen zu kitzeln,

als sie von Krankheiten zu heilen. Darum halte er es fr seine

Pflicht, den Jngern der Medizin, die durch Galen's Weitschweifig-

keit^) imd innere Widersprche (Galenus tam prolixus variusque)

verwirrt werden knnten, kurz und bndig das vorzutragen, was er

beim Sezieren (inter secandum) als das Wissenswerteste erprobt habe^).

So sehr war das im Sinne Vesal's, dass er nicht anders konnte,

als dem Standpunkt seines Lehrers zu huldigen. Das that er, indem

er die 1536 in BaseF) erschienenen anatomischen Institutionen

des Gnther von Andernach mit einer Widmung an Jo. Armen-
terier zu Venedig 1538 neu herausgab. Er nennt Gnther 's ana-

tomische Anleitung die beste, die es gebe. Danken doch diesem

geistig so reich begabten Manne (vir profecto multis ingenii dotibus

praeditus) nicht nur die Studenten, sondern alle Professoren der Me-

dizin auerordentlich viel (plurimum), darum weil er die medizinische

Wissenschaft mehr als andere (omnium maxime) gefrdert habe. Statt

nun aber seine anatomischen Kenntnisse anzuerkennen, hebt er seine

wunderbare Geschicklichkeit in der Uebersetzung (admiranda vertendi

promptitudo) und seine bunte Mannigfaltigkeit in den Ausdrcken
rhmend hervor. Und sogleich schilt er die vielen aus Uebereilung

1) Vesal sagt in seiner Vorrede zu Gnther: in etwa 40. Bchern
Galen's.

2) Nach der alten Schulsitte begann er die Sektionen mit dem Unterleib,

ging dann zum Thorax ber nebst seinen ueren und inneren Teilen, darauf

zum Gehirn, zuletzt zum Bau der Glieder. So 1536, 1538, 1539 und noch 1585

Anatomie. Institut.

3) Balthasar Lasius und Thomas Platter, August 1536.



Tollin, Andreas Vesal. 255

hervorgegangeneu Druckfehler und meint sich um die Studenten

verdient zu machen, indem er des um die Studien so hoch verdienten

Manne Bemhungen reinige und fortsetze (emculatiores auctioresque).

Der edle Mann werde ihm das nicht bel deuten, da Vesal ja einen

groen Teil seiner Kenntnisse dem Gnther danke (magnam stu-

diorum meorum partem illi acceptam fero ) als seinem ebenso freund-

lichen wie gelehrten Lehrmeister. Inzwischen habe er, Vesal selber,

sich eine groe anatomische Erfahrung angeeignet, wie zahlreiche

Zeugen beweisen knnten, da ich, sagt er, auf drei in ganz Europa
so hochberhmten Akademien er meint wohl Paris, Lwen, Pa-

dua die ich der Studien wegen besuchte, anatomische Hilfe ge-
leistet habe ^).

Man merkt schon 1539, dass er, der 25jhrige Schler, sich in

der Anatomie weit ber seinen 52 jhrigen Lehrer stellt. Und auch

1564, wo er den ihn noch zehn Jahre berlebenden lobt, erkennt er

nicht Gnther's Anatomie an, sondern seine glcklichen Konjekturen
bei Herstellung des griechischen Galen ^l.

Ja, whrend er 1539, wo er Gnther 's Werk herausgibt, mit

dem Urteil ber dessen anatomische Kenntnisse noch weise zurck-

hlt, frhnt er schon 1546 der ihm angebornen Neigung zum Spotte
und erklrt, von Anatomie verstehe Gnther nichts. Wolle doch er,

Vesal, sich am eignen Leibe gern so viel Schnitte beibringen lassen,

als er es mitangesehen habe, dass sein hochverehrter Lehrer an der

Menschen oder Tiere Leibern gemacht habe, es wre denn etwa ber

Tische^). Alles, was in der Anatomie Gnther neues vorbringe,
verdanke er ihm, dem Vesal.

Sollte es sich blo um einen Witz handeln, immerhin. Allein

jedweder, der auch nur die Erstlingsausgabe von Gnther 's anato-

mischen Institutionen liest, sieht, dass theoretisch wenigstens der

Andernacher jedes anatomische Instrument wohl zu handhaben,
stets an richtiger Stelle es einzusetzen und durchzufhren, berall den

Zweck und den Nutzen der Sektion klar darzulegen verstand. Wenn
Gnther das nicht that, was bis auf Vesal keiner that, dass er

vom Demonstrator zum Sektor wurde, oder, wie man es damals auf-

fasste, vom Arzt zum Barbier herabsank, so durfte man ihm daraus

keinen persnlichen Vorwurf machen, noch gar, wie Vesal thut, be-

haupten, sein Lehrer habe von Anatomie nicht das geringste ver-

standen.

1) Quum in tribus academiis totius Europae celeberrimis
, quas studiorum

gratia invisi, Anatomen administraverim.

2) Examen Faloppii p. 115.

3) Verum tot mihi modo sectiones infligi cupio , quot illiim ant in homine

aut alio brnto, praeterquam in mensa, tentantem vidi: De Chynae radice 255,

(Fortsetzung folgt.)
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