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Lic. theol. Dr. med. bon. ] ~ e n r i  qPollin,  
Prediger in ~Iagdeburg. 

Qui natnram dieit imperfectam, 
Deum etiam acct~sat. 

Alpes Caesae p. 868. 

1) E in  S t e in  und ein Minis te r !  In unserer autoritiiten- 
freien und doch so autorit~itssJichtigen Zeit geniigt das, um alle 
Griinde todt zu machen. Und doch ist schon so man&er ausw~ir- 
tige Minister, geschweige ein Kultusminister, d~ipirt worden. Wie 
sehr aber die Steine l~gen, das weiss die Weltgeschichte seit den 
Siegen Alexander des Grossen, ja schon seit den Raubkriegen des 
alten Egypten, Assur und Babylon. Mundus vult decipi, sagt jener 
Italiener. Kommt nun gar zu dem Stein und dem Minister noeh 
die altersgraue Autorit~it zweier mumienhaft gut conservirter r~mi- 
scher Proi~ssoren~ dann wird es m~glieh, aueh ohne alle Grande 
oder mit einer Hand voll ScheingrUnden die Welt ans den Angeln 
zu heben. 

Als Dr. G. Ceradini, Professor der Physiologie damals an 
der Universit~it Genua, seine Qu~lche appunto storieo-critico in- 
torno alla Scoperta della circolazione del sangue, Genova 1875, 
in d[e Welt schickte, antwortete von all den Gelehrten, denen er 
ein Exemplar dedicirt hatte, ein einziger, der surgeon of Her 
Majesty the Queen, Dr. Sampson Gamgee~), aber nur, um an der 
Arbeit Ceradini's kein gutes Haar zu lassen. Und auch ich, dem 
durch einen frt~heren Commilitonen Ceradini's, den Herrn Pro- 
fessor Preyer zu Jena, das appunto zur PrUfung ~ibermittel~ wor- 
den war~ konnte an den Stellen~ wo ich mich ira Stande sah, ans 
den Quellen die Behauptungen Ceradini's zu priifen, die letzteren 
nur als haltlos, verkehrt und irrig bezeiehnen2). Ceradini's Ent- 

1) Lancer 1876, II, 676 sq. u Virchow's Archiv 1884, Bd. 977 S. 
~137--4A5: Die Engl~nder und die Entdeckung des Blutkreislaufs. 

2) Ira drif~en Cap. meiner Sehrift: ,Die Entdeekung des Blutkreislaufs", 
J-ena 1876, S. 4=9 fgd. 

E, l:'flfiger, Archiv f. Physiologie,  Bd. XXX'g. 20  
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e g n n n g :  Difesa della mia memoria contra l'assalto dei slgnori 
Il. Tollin, teologo di Magdeburg e W. Preyer, fisiologo di Jena, 
Genova 1876, fand nieht mehr Eeaehtang. Nur Gamgeel), Selig- 
mann 2) und Bizzozera 8) nahmen davon Notiz, beide ersteren wie- 
der nur, �9 Ceradini's Verblendung an den Pranger zn stellen, 
letztœ um ans Ceradini~ ohne ItinzuNgung nouer Daten, einen 
Anszug zu geben, dessen s~mmtliehe Thesœ ieh als unhaltbar er- 
wiesen habe4). 

Da erhebt sieh ein Deus ex machina. Ein S t e i n  f~ngt an 
zu S› f~ngt an zu schimpfen, ad perpetuam rei memoriam. 
Von den Universitliten Genna, Pisa, Bologna, wo soin Sehreien 
kœ Eeho findet, witlzt or sieh unwillig naeh Rom. Unterwegs 
sehleift er manche tt~trten ab. Er posaunt vom Blutkreislauf. Aber 
statt dos revelb la eireulazione der Bologneser Ruini-Verehrer und 
statt dos Nf Pisa projeetirten detexit, begntigt or sieh in generali 
sangninis eireulatione agnoseenda ae demonstranda. An.gesiehts 
der Regierung, deren Gunst er sieh erwerben will, verstummt sein 
[-Iohn gegen England. Male sibi eonsnlnit Harvens ille Anglus 
hane qui sibi m  ̀ veritatem momenti ausus anno MDCXXVIII 
est deeernereS): Er weiss wohl kaum noeh, dass er einst dies gesagt. 
An die Stelle der prahlerisehen Herausfordernng gegen England 
tritt die feierliehe Anfforderung an s~immtliehe Aerzte italiens, die 
sogenannte I-Iarvey'sehe Entdeekung ,,Nr unsern grossen Natur- 
forscher" in Ansprueh zu nehmen6). Die medieinisehe Akademie 
von Rom will Bussœ thun  Nf ihre sekulare Pfliehtvergesse~aheit 
(oblivio seeolare). Und darum (quasi ad espiazione di proprio 
peeeato, p. 8) fordert sie alle Aerzte Italiens auf, beizutragen zu 
dem Marmor der Stthne. Der altehrwttrdige Senator Carlo Mag- 

1) Lancer 1877, I, 160 fgd., u Virehow a. a. O. 

2) Virehow's Jahresberichte 1877, S. 379 fgd. 

3) Archivio per le seienze mediehe. Yol. I~ Fase. 4, Torino 1876--77, 

p. 469--4~72. 
4) Dies Arehiv 188~, Bd. XXXIII, 8. 482--493. 
5) p. 300~ Sehluss von Ceradini's La seoperta, Milano 1876, Nuova ed. 

- -  Dieser Flueh tSnt gelinde naeh in den Fes™ So sagt Sealzi von 

Harvey, p. 19: molto pi�9 avrebbe egli giova~o alla su'l lama, se si fosse gu- 
ardato di bandire quale fru~to de' suoi studi un trovato che era tutto ita- 
liano etc. 

6) Inaugurazione della lapide etc. Rema 1876, p. 7 sq. 
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g�9 durch Ceradini's Appunto aufgertittelt, stellt sich als Prit- 
sident der medicinischen Akademie der Landeshauptstadt an die 
Spitze der Beweg'ung'. Eine Denkmals-Commission tritt zusammen. 
Profœ Francesco Sealzi, ein nicht minder ehrwtirdiger Greis, 
tibernimmt es sie zu leiten~). Man ist einig, dass Kopernieus, der 
r5misehe Lektor, ein Pendant haben muss. Die Begeisterung dringt 
vert Rem in die Rundœ Der Repr› der Petrarea-Akademie 
zu Arezzo, Dr. Antonio del Vita, republieirt seine alte lezionœ ana- 
tomieo-fisiologieo, als eomprimirten, destillirten und raffinirten Be- 
weis der Caesalpinisehen Entdeckersehaft. Alle H~inde sind in 
Bewegung'. Erstehen muss ein M o n u m e n t ,  um der Welt zu be- 
zeugen (ad attestare al monde), dass wir unseren g�9 Patrioten 
einmtithig bœ als den Trager von unschgtzbarem Tros t  
(ristoro) fiir das Menschengeschleeht, von Lieht fi�9 sein Jahrh�9 
dert und Ehre ftir sein Vaterland (p. 8). 

Endlich ist der Mittag des 30. O k t o b e r  1876 gekommen, 
de�9 Tag, dem die Aufgabe wurde, von Rem nus die Verehrung des 
Universums (la riverenza universale) dem C a e s a t p i n  zurUckzn- 
erobern (riconquistargli p. 15). Von allen Seiten strSmt das Volk 
und die Edlen zusammen. Und es erseheint der Kultusminister 
und neben ihm der Pri~sident der Akademie und darauf der Syn- 
dikus vert Arezzo, und nun Professer Blaserna y der Rektor der 
Universit5~t Rem, und wie riel hoehgelehrte Pro�9 und wie 
viei Deputirte gelehrter Genossensehaften and wie riel einzelne 
Gelehrtœ ans ganz Italien! Nuss doeh Caesalpin der Mann sein, 
der dureh Klarheit des Geistes und dureh Ueberfluss der Er- 
findungen aile Physiologen, Botaniker und Mineralogen der 
Welt besiegt und tibertroffen hat~). Und in der begeisterten 
Festgenossensehaft wird ein Festblatt vertheilt, dessert erste Seite 
lautet: tnangurandosi la lapide onoraria ad Andrea Cesalpino 
nella R. universit” di Roma il 30 Ottobre 1876 iniziatriee l'aeea- 
demia di medieina. Und die zwe�9 Seite bringt des Andreas 
Caesalpinus Brustbild. Und die dritte den Prospekt seines Wohn- 

1) Filippo Cerasi, Emidio. (sic!) Tassi, Affilie Donarelli und Gregorio 
Fedeli sind die andern MiZglieder. 

2) Il quale fra quanti fisiologi, botanici~ mineralogisti seppero mai fie- 
rire riel monde (!) ~utti superb per chiarezza di mente, e tutti vinse per 
dovizia di scoperte (8calzi p. 15). 
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hauses in Arezzo. Und die vierte seine (feine and deutliehe) Hand- 
sehrift (ein Brief an den Grossherzog). Und die letzte die defi- 
nitive I n s e h r i f t  i) des Steins. Und Dœ u Mosaik wird 
vertheilt und ieh weiss nicht was alles noeh? Und ver der 
Vertheilung hil t  Scalzi eiae Rede tiber Caesalpin's Verdienste 
um die B o t a n i k ,  A n a t o m i e  und M i n e r a l o g i e ,  und naeh der 
Vertheilung hil t  Naggiorani eine Rede tiber Caesalpins p h i l o -  
s o p h i s e h œ  Verdienste. Und mitten im rausehendœ Beifall Ita- 
liens erhebt sieh de r  M i n i s t e r  und weiht die Btiste des Enb 
deekers ein. 

Jetzt bat Italien gesproehen 1). Die Ungerœ der Jahr- 
hunderte (seeolare inginstizia) ist gestihnt. Der grosse H a r v e y  
ist zu einem Usnrpator (p. 6), der mit fremden Entdeekungen 
prangt, und zu einem TNpel herabgesunken, der die italienisehœ 
Sehule zwar durehgemaeht, aber nieht verstanden, rien sehon se 
hell strahlenden Weg verfehlt und aueh selber v e r s e h u l d e t  hat, 
dass die Frueht der herrliehen italienisehen Entdeekung ftir lange 
Zeit verloren ging (Sealzi p. 23, 24). Servet, Colombe, Valverde, 
Sarpi, Ruini, Rudio, Fabrieio di Aquapendentœ sie alle stehen ge- 
beugt. Allah ist gross und Caesalpin sein Prophet. Und gross 
ist Ceradini's dritte Seoperta della Cireolazione del sang'ne, Mi- 
lano 1876. Die Entdeekung des Blutkreislanfs ist nieht ans Har- 
vey's I-Iirn entsprungen. Ebenso wœ aber ist sie das langsam 
und zellenartig waehsende Werk der Jahrhunderte. Sondern ex 
abrupte, dureh die a n s s e h l i e s s l i e h e  und ganz  p e r s ( i n l i e h e  
B œ  des Philosophen vert Arezzo ist sie zu Stande ge- 
kommen. Se hat sieh die Wœ nmgedreht, seitdem ein 
Stein ` un umile sasse, den die Hand eines Ninisters 
magiseh bertihrt hat. 

1) Die Inschrift lautet: Andreae Caesalpino, domo Aretio, archiatro 
eximio, solertissimo naturae investigatori, quocl in generali sanguinis cireu- 
latione agnoscenda ac demonstranda eaeteros antecesserit, pIantas nondum in 
classes tributas primus ordinandas susceperit, rerum plurimarum impeditam 
intelligentiam explicuerit~ universam morborum doctrinam magne cure plausu 
in hec arehigymnasio tradiderit, aeademia medica urbis et X viri • consiliis 
archigymnasio regundo honoris et raemoriae causa NDCCCLXXVI. 

2) Vgl. Scalzi (p. 23), Maggiorani (p. 62). In der Sitzung veto 7. No- 
vember 1875 bel Gelegœ der Anpreisung (eneomio) von Ceradinis Qualche 
appunto, fasste ja unter Maggiorani's Vorsitz die rSmlsche Akademie den 
Statuen-Entsehluss (p. 6). 
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Wirkt aber der Zauber auch ausserhalb Italiens? Die Samp- 
son Gamgee und die Huxley, die Robert Willis and die Alex. 
Gordon, die Charles Richet, Douen I Ed. Turner, Charl. Dardier, 
die Da Costa und Chapman schcinen wenig davon zu spiiren. 

2) I t a l i e n  ist so gross, auch medicinisch, anatomisch, phy- 
siologisch, Italien ist besonders in der  Zeit, von der wir reden, so 
allgemein anerkannt als Schule alles soliden Wissens t) auf dem 
Gcbiet der Herz- and Blut-Bewegung, dass es einen Caesalpin 
nieht braucht, nm vor vielen Lfindern herrlich and erhaben dazu- 
steben. Ja selbst Florenz weist, in dem Portikus derUffizien, der 
unsterblichen Gr(issen genug vor, so dass es nicht riel bemerkt 
wtirde, wenn neben den Dante, Petrarea, da Vinci, Michel Angelo, 
Boccaccio, Macchiavelli, Amerigo Vespucci, Galilei, Benvenuto Cel- 
lini die Statue Caesalpin's fehlen wiirde. 

Auch von den Gelehrten des heutigen Italien halte ich zu 
hoch, um anzunehmen, dass sic durch Del  Vi ta ' s  Quintessenz in 
den Taumel blinder Begeisterung gcrathen sind. Man braucht nur 
drei beliebige Stellcn im Original selber nachzuschlagen, um ein- 
zusehen, dass mittelst eines derartigen Buchstabenspiels aus j e- 
dem B u c h e  a l l e s  zu m a e h e n  ist. 

Doeh aueh S e a l z i  kann dus kritische Italien nieht iiberzeugt 
haben. Abhlingig von den wenigen und knappen Daten der 
G. B. Brocchi, Brambilla und Carl Fuehs (p. 17)begntigt er sieh, 
auf Grund der Tradition die Geburt Caesalpin's auf 1519, den 
Tod auf 1603 festzusetzen und bringt von seinem Leben nur die 
Uebersiedelung ans Pisa nach Rom (p. 32 sq.). Scalzi reehnet 
auf die Feststimmung, um glauben zu machen, Colombo sei Caes- 
alpin's Lehrer (p. 18), Acquapendente fiir Harvey der Vermittler 
der Lehre Caesalpin's gewesen (p. 19); Harvey's Meistersehrift 

1) 5�9 Kopernicus, der Arz~, wird, neben seinem iirztlichen rSmi- 
schen Co]legen, als quasi eontemporaneo hingestellt (p. 5). Man wilt nicht 
daran denken~ dass Kopernieus 24. Mai 1543 in Ermeland, wohin er zuriiek= 
gekehrt~ gestorben war~ w~hrend Caesalpin erst ein halb Jahrhundert sp~ter 
(1592) nach Rom kam. 

2) Zu Arezzo bel Buonafede Pichi in 4 ~ au�9 5 Seiten gedruekt~ bringt 
die Vorlesung einen lateinischen Text~ gleich als w~ren es Caesalpin~s eigene 
Worte und ara Rand die italienisehe Uebersetzung, hinten die Fundstell= 
adresse: eine Arbeit~ die selbst dem gesehick~esten chinesischen Flickschnei- 
der aUe Ehre machen wiirde. 
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habe œ Fischer (statt Fitzner) herausgegeben (p. 19), Caesalpin 
habe die eapillare Cirkulation, die Itarvey n i e h t  kannte, entdeekt 
(p. 22) 1) ; Taurel, Caesalpin's Gœ stamme ans Montlabien --  wo 
liegt das? -= statt aus lgontb› (p. 26); Theophrast nus Eesia 
- -  wo liegt das? -- sta�8 aus Eressus auf der Insel Lesbes (p. 27) 
n. dgl. m. Auf solehe Weise hat sieher Sealzi die vermeintliehen 
Verdienste Caesalpin's um rien B l u t k r e i s l a u f  keinem bewiesen, 
der nieht sehon vorher fest daran geglaubt hat. 

Aber aueh Caesalpin's spekulative und experimentale Be- 
leuehtung des P f l a n z e n l e b e n s  (p. 25 sq.) erhellt Nr niemand 
ans Sealzi's Festbehauptung, Caesalpin habe diesen oder jenen 
Theil der Pflanzen gekannt. Aueh die ehronolo~isehen Verwir- 
rungen imponiren Faehgelehrten nieht 2). Es fragt sieh doeh, ehe 
man jemandem die frisehen Entdeekerlorbeeren reieht, haben nieht 
seine Vorg~nger sie verdien~, indem sie dasselbe geiehrt nnd ge- 
than wiœ jener ? Sealzi aber ktimmert es nieht, was der bertihmte 
Botaniker Conrad Gessner (Historia plantar. 1541 sq.), was Rem- 
bœ Dodo• (De f�9 historia 1555), I~iathias de Lobel (Plan- 
tamm historia 1576), Charles de l'Eeluse (Rarior. aliq. stirp, hist. 
1583) ftir die Botanik geleistet haben. Die Behauptnng, als hatte 
dureh 19 Jahrhunderte (seit Theophrast) niemand bis auf Caesal- 
pin es gewagt, die Pflanzen neu einzutheilen, diese ktihne Bœ 
tung h~tte Sealzi dureh Caesalpin selbst widerlegt gesehen, falls 
Sealzi sieh die Mtihe genommen h~itte, Caœ da zu lesen, wo 
er die versehiedenen Pflanzen-Eintheilnngen und Ordnungen seiner 
Vorg~inger da�9 Auch hittte es Sealzi bekannt sein sollœ 
wie sehon 1541 Gessner die Eintheilung naeh Blttthen und Frtieh- 
ten vorsehtug, und Lobelius 1576 die nat�9239 F a m i l i e n  der 
Pflanzen, selbst die Nonokotyledonen von den Dikotyledonen unter- 
seheidend, aufgestellt hata). 

Betreffs der M i n e r a l o g i œ  nimmt sieh Sealzi nieht die Zeit, 
zu untersuehen, in wie weit Caesalpin hier von dem genialen bahn- 

1) Nur in einem Punkt soheint mir der wi�9 CaesaIpin den wirk- 
lichen Harvey zu iibertreffen, dass Caesalpin immer energise}l auf einfaehe 
Medikamente drang (cf. Carl Fuehs: Andr. Caesalp., Narburg 1798, p. 21), 
w~hrend Harvey ellenlange Reeep™ verszhrieb. 

2) So soll Conrad Gessner in quel ~empo medesimo mit Caesalpin ge- 
lebt and letz~erer certamente inscio di lui geschrieben haben (p. 28). 

3) Graesse: Das 16. Jahrhundert~ Leilozig 1852, S. 1003, 1006. 
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brechenden Georg Agricola, dessen Werk (de natura fossilium etc.) 
schon 1565 erschien, und mit dem Caesalpin meist iibereinstimmt, 
abh~ingig ist !). Auch sind es stolze Worte, aber keine Beweise, 
Caesalpin habe die ersten dnrelmus klaren Ideen (lneidissime idee) 
yore Sauerstoff, yon den metallisehen Salzen und vom Gewieht 
der Gase gehabt, nnd so seien es italienisehe Vorstellungen, welehe, 
viele Jahre spttter, England die Ehre versehafft, die gauze ehe- 
misehe Wissensehaft nmgestaltet zu haben (p. 37)2). 

Was nun endlieh Caesalpin's Bedeutung als M e d i e i n e r  an- 
langt, so ist es jedenfalls schief und nut anf den Beifall unkun- 
diger Festgenossen bereehnet, zu behaupten, Caesalpin, der doeh 
bloss sehon in zwei Sehriften den Galen als Autorit~tt 290 Mal 
eitirt3), habe mit edlem Muth die yon Galen der Kunst angelegten 
Fesseln gebroehen (con nobile ardimento fl'angeva i eeppi posti all' 
arte dal Galenismo p. 38)4). 

Anf der sehwankenden Stufenleiter so vieler Irrthiimer und 
so mannigfaeh gewagter Behauptnngen wird Caesalpin yon Sealzi 
zu einem Nationalheros 5) erhoben, ja zu einem muthigen Herold 
(banditore) der Wahrheit, tier anf dem sttirmisehem Ocean der Welt 
oft in Freiheits- und Lebensgefahr sehwebt (p. 39), zu einem glgn- 
zenden Muster (splendido modello) ftir jedermann, der die HiShe 
sittlieher Vollkommenheit, des Herzens- und Geistes-Adels erklim- 
men will; zu einer Sonnet), die dutch Wissen uns erleuehtet und 
dureh Tugend die heilige Begierde naeh krbeit anfaeht nnd ver- 
mittelt; zu einem Sehutzgeist des ri~misehen Atheneums, der sieh 
in seinen Werken nnsterblieh sieht nnd aus ihnen den kndern 
Jugendfrisehe und Dauerleben zuftthrt (apportatori di vita perenne 
p. 41). 

1) Graesse a. a. O. 989 fgd. 
2) Warum Scalzi p. 37 sexangula figura der Diamanten bei Caesalpin 

in figur~ settangolare fibersetzt, miissen wir ihm zu verantworten geben. 
3) S. Biolog. Centralb]att Erlangen, II[. Bd. 1883, S. 475. 
4) Auch der Zusatz tuttora soverchiante ist sehief, weit schon Vesal, 

Server, Colombo, Valverde damals Galen bekiimpft batten. 
5) 0ra non siu che eherciamo d'altronde quello di che fuming un giorno 

ad altrui indieatorl (p. 40 sq.). 
6) Come il sole che spande ]uce e calore, egli illumin6 col sapere, e 

colle virtfi esemplari trasfude l~ardente brama al lavor% in eui ~ la massima 
riechezza delle nazioni. 
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Aueh bei M a g g i o r a n i  erhalten wir kein Lebensbild von 
jeuem ingegno meraviglioso, wohl aber eine im Ganzen zutreffende 
Sehilderung des P h i l o s o p h e n  yon Arezzo. Caesalpin habe uns 
kein philosophisches System hinterlassen, sondern nut" ein Btindel 
philosophiseher Sentenzen. Gehe er doeh nieht selbststandig da- 
her (non proeede con moto proprio), sondern folge den Fussstapfen 
seines Meisters Aristoteles (p. 43). Im Gefolge des A r i s t o t e l e s  
dringe el" anf die allen Vorstellungen und Beobachtungen zu 
Grunde iiegende Einheit der Erkenntniss. Die MSglichkeit einer 
Methaphysik gebe er zu, aber betone die Beschr~nkheit (debolezza) 
des mensehliehen Intellekts (p. 47). Aueh glaube er an die Ein- 
heir der in der Erseheinnng so mannichfaeh vertheilten Natur- 
krgfte und an die Persistenz ihrer Energie, worauf Maggiorani 
ein besonderes Gewieht legtl). Freilieh wird auch bei Maggiorani 
alles nur behauptet; als Belag dienen h(ichstens zwei, drei losge- 
rissene Linien Latein. Und bei dan Behauptungen l[~uft Falsches 
unter, solches, was der Festh(irersehaft angenehm sein musste. 
So, dass Er erst des Aristoteles Werke yon den scholastisehen 
Formen gereinigt hiitte (purgatele delle forme scolastiehe): und 
doeh kein Mediciner verehrte so wie Caesalpin die scholastisch- 
peripatetische Form. So, dass im 16. Jahrhundert es nur Einen 
Mann gegeben hiitte, der Philosoph und zugleieh Naturforseher 
war: es gab deren, ach! wie vide gerade damals2). Bedenklieb 
ist es auch, aus Caesalpin einen Darwin vor Darwin zu machen, 
insofern sehon Aristoteles aus Sonne 3), Regen und Staub Pflanzen, 
Thiere nnd Menschen werden l~sst: eine sog. Thatsache, auf wel- 
cher dutch das ganze Mittelalter unzlihligeArgumente der Schola- 
stiker basiren; wie dcnn ,,Evolutienen" bci Servet sieh finden und 
naehher bei Harvey, ohne das~ man das Reeht hfitte, ihnen Dar- 
win's Meinung oder gar System unterzuschieben. Aueh die Ver- 
erbung geistiger Eigenschaften in dem Samen als Disposition des 
Gehirns (p. 52) ist keinesweges eine Entdeekung Caesalpin's, son- 

1) La materia non si anniehila ed iX moto non si estingue (p. 4:8). 
Ffir Alinea 1 fiihrt er aus Caesalpin keinen Beweis an. 

2) Pomponazzi und Champier und Server und Postell und Cardanus 
und Melanchthon und Cornelius Agrippa und Gribaldus und Telesius und 
Georg Venetus und Bolsec und Franz Vallesius und Franz Patrizj und Hiero- 
nymus Cardanus und Taurel u. v. a. 

3) Pater autem omnium sol. 
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dern vor ihm yon Galen, Vesal, Server u. a. behauptet worden. - -  
Im apologetisehen Theil (p. 54 sq.) maeht Maggiorani den T a u r e l ,  
welehen Sealzi in Tourel umgestaltet hatte p. 38, zu einem Tarruel, 
wahrseheinlieh, weil er jenes Kritiker's Werk ebenso wenig ge- 
sehen hatte, wie Ceradini und SeaM. Die dem Caesalpin oft 
vorgeworfene Dunkelheit erklart Mag'giorani daraus, dass Caesalpin 
nieht lange Abhandlungen sehreibt, sondern kurz u ,d  btindig (ent- 
gegengesetzte) Sehltisse bin und her webt (vibrare entimemi p. 55). 
Dass er den Aristoteles sehr h~ufig im Stieh lasst (traseendendo 
ad ardite speeulazioni)i), w~irde dem Caesalpin selber als ein gar 
bitterer Vorwurf ersehienen sein. Denn er wollte ihm unbedingt 
tiberall da Folge leisten, wo es nieht yon tier Kirehe ausdrtieklieh 
verboten ist~). Nur liess sieh mit diesem doppelten jurare in 
verba magistri vor einer Festversammlung des 19. Jahrhunderts 
nieht viel anfangen. In n i e h t  speeifisch ehristliehen Dingen giebt 
Caesalpin Irrth~mer bei Aristoteles (gli errori) selbst theoretiseh 
nieht zu, sondern nut ungesehiekte Auslegungen unkundiger Com- 
mentatoren. - -  Wirft Buhle dem Caesalpin vor, dass er, trotz 
seines offenen Bekenntnisses zu dem aristotelisehen nullum impos- 
sibile aeeidit, sieh auf Mag'ie, Wunder und D~monen berufe, so 
erkl~rt sieh Maggiorani diesen Widersprueh aus den Umstiinden 
jener Zeit, wo die Denkfreiheit mit uns~iglieben F01tern, ja bis- 
weilen mit dem Seheiterhaufen (rogo) bestraft wurde. Die Abhand- 
lung tiber die Damonen sei eine offieiSse (officioso) Arbeit, ihm 
auferlegt dureh die herrsehende Obrigkeit (un diseorso di oeeasione 
provocato da autorit~ prepotente p. 56). Seine wahre Meinung 
deute Caesalpin auch bier an. Auch lasse der Aretiner sieh sonst 
bei Erkliirung der Naturerscheinungen auf unnattirliehe Grtinde 
nicht ein (p. 57). Aueh in der S%hrift iiber die Damonen sei er 
derselbe geblieben: er habe sieh nur nieht in offenbare Feindsehaft 
(aperta ostilith) mit den Lehren der Kirche setzen wollen, da er 
ftir Weise und Unweise zu sehreiben hatte: darin dem Pomponazzi 
vergleiehbar, der dureh die Erklarung, derselbe Satz kSnne in der 

1) Zutreffender were gewesen zu sagen, class ihn Aristoteles sehr hi~ufig 
im Stich l~sst. 

2) Mir ist kein Fall  enfgegengetreten, wo diese Theorie Caesalpin~s 

praktisch geworden wi~re und ihn zum concreten Widerspruch gegen seinen 
Meister gezwungen h~t~e. 
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Theologie falsch und in der Philosophie wahr sein 1), sich das 
Leben aus jenem Feuer rettete, zu dem sein Buch verurtheilt blieb 
(p. 58). Ob wohl s~mmtliche Festgenossen yore 30. October 1876 
dabei nur gedacht haben, wie Maggiorani: glticklich wir, die wir 
in einer Zeit leben, wo man das sagen darf, was man denkt?~) -- 
Auch Maggiorani's Schlusswort war auf die FestzahSrer berechnet. 
Wcder Sensist noch Idealist, weder Mystiker noch Sceptiker, son- 
dern Rationalist und Panthe'~st sei der Philosoph yon Arezzo ge- 
wesen (p. 59). Hiitte er gcsagt, wie es zu Tage liegt: der Held 
uuseres Festes war zuerst und zuletzt und vor allem medicinischer 
Seholastiker: welch' ein Schaudern und Grauscn ware durch die 
FestversammIung gegangen! Dass des Caesalpin sog. Rationalis- 
mus und PantheYsmus, seine Verqnickung yon Physiologie und 
Psychologie in Michael Server sein Vorbild und seinen Ausgangs- 
punkt hatten, davon ahnt Maggiorani nichts3). - -  Alles entschul- 
digt der schSne Tag (bcl giorno), an dem der Schmutzfieck se- 
kularer Vergessenheit ausgewaschen (si lavasse la macchia del 
secolare oblio p. 60), und dem , W o h l t h ~ t e r  der  M e n s c h h e i t "  
5ffentlich die schuldige Ehre erwiesen werden sollte ftir die Er- 
ueiterung des Reiches der Wissenschaft und der Dank fiir die 
Ernte der Frtichte, die uns sein Schweiss (de' cui sudori) gezeitigt 
hat. Da sind die H(irer edel und grossmtithig (nobile e geuerosi 
p. 61), da ist Arezzo gross und sein Syndikus und seine Akade- 
mie und seine Aerzte. Gross ist da Pisa und der Reprasentant 
seines Atheneums. Gross F lo renz ,  das Caesalpin's Herbarium 
bewahrt und ihm e i n e  S t a tue  g e s e t z t  ha t  (esaltb la memoria 
coll' innalzargli una statua) im bertihmten Portikus der Uffieien 
(p. 62). Gross ist Rom und ganz Italien, gross mitProfessor Giulio 
Ceradini, welcher der rSmischen Akademie jenes Werk geschenkt 
hat, durch dessen neue Argumente der Glaube an Caesalpin's 
Entdeckungen znm wissensehaftlichen Beweise 4) werde und mit 

1) Bekanntlich geht dieser Satz durch das ganze Mittelalter. 
2) Server dachfe anders. Ein Wort  yon ihm~ u n d e r  w~re nicht ver- 

brannt worden. 
3) Dastre: Revue des deux mondes 1 Aofit 1884, p. 6647 giebt die 

mehrfache Aehnlichkeit und Sinnesverwandsehaft beider zu, um auf dem Wege 

der psychologie de l ' invention beiden zugleich ihre Entdeckungen abzu- 
spreehen. Ihre Augen gefallen ihm nicht. 

4) Divenne per i nuovi argoment.i una dimostrazione scientifica (p. 62). 
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Del Vita, der seine alte Vorlesung' tiber Caesalpin zum heutigen 
Tage neu herausgegeben und allen Festtheilnehmern zum Geschenk 
gemacht hat (p. 62). 

3) Kritisehe Sehriften warden sich mit der flammenden Be- 
geisterung eines Nationalfestes wenig vertragen haben. Abet an 
C e r a d i n i ' s  Schrift dtirfen wir kritische Anforderungen stellen: 
denn tie ist kein integrirender Theil der Festlichkeit. Sind hier 
endlich Caesalpin's Lebensverhiiltnisse m'kundlich klargelegt, sein 
Charakter und seine Methede gezeiehnet, seine Ansichten tiber 
Blutkreislauf und Pfianzenleben aus dem Zusammenhang er~rtert? 

I) Stellen wir zuerst zusammen, was wir durch Ceradini tiber 
Caesalpin's L e b e n  Positives erfahren. 

Zuniichst freilich wird das allgemein Anerkannte in Zweifel 
gezogen. Dass Caesalpin auf  seinen siimmtlichen Btichern Aretinus 
heisst, sei yon keinem Belang, da im XVI. Jahrhundert die Titel 
der Bticher nieht yon den Autoren stammten, sondern yon den 
Verlegern (p. 216)2). Dass man in Arezzo noeh hente sein Ge- 
burtshaus zeigt (p. 218), habe keinen kritisehen Werth. Dass ihn 
einmtithig alle Biog'raphen ~ls Aretiner bezeichnen, sei gleiehgtiltig, 
da die Caesalpin-Biographen 3) kaum dieses Namens werth seien. 
Wichtig sei das argumentum e silentio, dass Giulio Iqegri unter 
seinen 2000 bertihmten Florentinern keinen Caesalpin anftihre 
(p. 215 sq.)4). Wiehtig'er, dass er de metallieis, wo er aus Tos- 
kana so viele Steine beschreibt~ zwar den Beweis liefert~ dass er 
sich lange in Arezzo, selten in Mailand oder der Lombardei auf- 
gehalten haben mttsse, aber sich doch nie Toskaner oder Aretiner 
nenne (p. 219) 5). Am wiebtigsten, dass er 1580 in der florentiner 
Ausgabe seiner Daemonum investigatio peripatetica sich selber 

1) La Scoper~u della Circoluzione del sangue. Nuova edizione rifatta 
ed aumentata, iKilano 1876. Die meistert yon mir mit Preyer geriigten ge- 
schichtlichen Irrthiimer der Ed. 1 sind hier stillschweigend beseitigt. 

2) Als ob einem Verleger darun gelegen sein musste, dass sein Autor 
aus einem kleineren Orte staramt. 

3) p. 210 fiihrt er 8, resp. 16 an. 
4) Auch fiihrt ihn Mandosio nicht unter den Aerzten der Pi~bste auf 

(p. 226). Und doeh war er's. 
5) Es ist iiberhaupt seine Art nicht, in die objective Darstellung Sub- 

jeetives ein, fliessen zu lasseu. 
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de Blancis nenne und den Johann de Tonsis 1) einen mailander 
Patricier als seinen Landsmann anrede, unter dem Vermerk, wegen 
Miasgesehieks seiner Anverwandten erkenne er jetzt Arezzo Nr 
sein Vaterland (Munuseulum ex tuo eoneive, qui ob variam paren- 
tmn fortunam Aretinm nune patriam agnoseit, hilari fronte exeipe). 
Ceradini lasst ausser Aeht, dass es aueh hier auf dem Titel heisst 
Andrea Caesalpino De Blancis Aretino authore (p. 212) und sehliesst 
ktihn, sein Held babe gar nieht Caesalpin geheissen, sondern unter 
diesem Pseudonym verberge sich sein eigentlieher Name Bianehi ~), 
er sei gar nieht in Arezzo oder tiberhaupt im Florentinisehen, 
sondern in 1Vlailand geboren; und falls er vielleieht doeh in Arezzo 
geboren sei3), so ware das Saehe des Zufalls g'ewesen (soltanto 
aeeidentalmente): vielleieht aneh sei er sehon als Kind naeh Arezzo 
gebraeht und dort neutralisirt worden. 

Aueh wer der Vater des Andreas gewesen, wisse man nieht. 
Indess, oh er Giovanni oder Giovanbattista geheissen, Arzt oder 
Professor der Mediein gewesen 4), ob ans der Familie des Andreas 
aueh tin rector der Brtiderschaft S. Maria della Miserieordia 1571, 
1586 abet ein zweiter Prior zn Arezzo gestammt, ob diese Fa- 
mille aueh Clanei oder Baeei geheissen habe, erseheint Ceradini 
sehliesslieh yon keinem Gewieht (non ha evidentemente aleun 
peso). Urkunden kenne er nicht. 

Dass aber Andreas 1519 geboren sei, glaubt C., ohne eine 
Urkunde daftir beizubringenS). Und aueh dass Caesalpin in 
Deutschland Philosophic studir L dortselbst schon als Jtingling sich 
bertihmt gemacht und dort den Beinamen ,,der ~ Philosoph oder 
Philosophenpabst davongetragen habe, spricht (p. 222) Ceradini 

1) Tosi, Curator des botanischen Gartens in Pisa, dann Verf. einer Vita 
des Herzogs Emanuel Philibert yon Savoyen, darauf Stadtrath yon Nailand 
und Ritter des 1562 gestifteten Ordens des heiligen Stephano (p. 218 sq.). 

2) Dieser wird mit dem velum latum (Bianchi di re la te  supra Varese 
p. 217), mit  den Welfen, mit dem imperator Romanorum Divus Planeius, 
mit den Clanei und Bacci in Verbindung gcbracht. Und das heisst dann 
Geschiehte an die Stelle der traditionellen Sage setzen. 

3) Noi non sappiamo se la nascita di Cesalpino in Arezzo risulti preei- 
samente dai registribattesimali di quella citt~ o soltante per tradizione (p.216). 

4) In keiner Gesehichte der Medicin treffe man einen solchen (p. 215). 
5) B. Hutchinson: Biographia mediea. Lend. 1799, T. I, p. 182 lilsst 

ihn 1159 geboren sein. Offenbar ein Druckfehler! 
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getrost dem Brueker, Brucker aber dem Nicolaus Taurel naeh, 
der das in der Vorrede zu seinen Alpes Caesae mittheilen soll, in 
Wirkliehkeit aber nichts davon meldet. 

Unter Leitung des ans Imola bei Bologna gebtirtigen be- 
rtihmten Lueas Ghini (J" Mai 1556), des crsten Grtinders des in 
tier ganzcn Welt genannten botanisehen Gartens yon Pisa, studirte 
er die Botanik (p. 218). Unter Guido Guidi (Vidius), wie er sclbst 
gestehtl), die Mediein. Oh er uuter Realdo Colombo studirt hat, 
ist zwar nicht unmSg'lich, aber unbewiesen. Am 20. Miirz 1551 
soll er (am selben Tage2)) die Lorbeern der Philosophie (und der 
Medicin) erhalten haben. Sonst heisst es in der ganzen Welt: 
ubi desivit physieus, ibi incipit medieus. Caesalpin sammelte 
einen hortus siceus. Das Exemplar dieses iiltesten Herbarii, das 
noch heute zu Florenz im naturgeschiehtliehen Museum aufbewahrt 
wird, sehenkte er dem rev. Alphonsus, antistes Burgensis aus der 
Familie Tornabuoni. Das andere Exemplar, welches daneben die- 
selben Pflanzen fiir den Druck gezeiehnet enthielt, schenkte er 
dem Grossherzog Cosimo I. yon Toscana. Dieser ernannte ihn 
im Jahre 1555 5), an Stelle des nach dem v~terlichen Bologna 
heimgekehrten Ghini, zum Vorsteher des botanischen Gartens und 
zum Lektor der Botanik6). (Beides war~ nach damaliger Auffas- 
sung, das Amt eines Physikers oder Philosophen.) Auch beginnt 
Caesalpin seine medicinischen Vorlesungen erst 1569 7), und zwar 
wie es scheint, als Aggregat der Medicin, denn el" heisst comes 
des D. Thomas Cornachino Aretinus pro diebus festis. Von 

1) Praef. Art. medic, an Cardinal Pietro Aldrobandini. 
2) Domin. Yigna: Animadversiones in Theophrast. Pisis 1625 (un- 

paginirt) und Steph. Maria Fabbrucci 1761, p. 65, bemerken dies, ohne her- 
vorzuheben, dasses sonst unerhSrt ist. Jedermann rausste erst bacca]aureus 
oder magister in der Philosophie sein, ehe er anfangen durfte, Medicin zu 
stttdiren. S. meinen Anfsatz in Virchow's Archly. Bd. 80, 1880, S. 50 fgd, 
56 fgd., 66 fgd. 

3) Vigna sagt sogar den Doktorgrad. 
4) 767 Pflanzen auf 260 grossen Seiten. 
5) Das Quinquennio elapso p. 65 bei Fabbrucio (Nuova raceolta, Venez. 

1761) is~ aus p. 62 zu pr~oisiren. 
6) de simplicibus. 
7) Von 1555--1569 konnte er gut aueh in der Medicin bacca]aureus, 

lieentiatus und endlieh Doctor geworden; zuerst D. aggrega~us, zuletzt 
D. regens. 
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1571--1591 las er a l l eb  fiber die gewShnliche medicinisehe Praxis. 

Die Zeit, wie lange er Vorsteher des botanisehen Gartens yon Pisa 
gewesen, li~sst sigh night genau bestimmen 2). Lektor  in Pisa blieb 

er 36 Jahre. 
1571, in seinem 52. Lebensjahre, verSffentliehte Caesalpin 

sein erstes Werk, jene Quaestiones peripatetieae mit e~nGr Vorrede 
ex Pisana Academia Kal. Juniis 1569 3), welches ibm 1593 oder 

1597 die Feindsehaft des M•mpelgarter Nieolaus Taurel  (Alpes 

eaesae) und spater die des Archidiakon Samuel Parker  in Canter- 
bury (De Deo et Providentia) zugezogen hat4): ein Streit, in dem 

man ibm Gottlosigkeit und AtheYsmus vorwarf. 
Auf Anlass des Erzbisehofs yon Pisa, Petrus Jaeobus Bor- 

bonius verSffentlichte er 1580 ~) die Daemonum investigatio, 1583 
abet, mit einer Widmuug an Franz yon Medici, de Plangis, end- 

lich gleichfalls in Pisa die Quaestion. mediear. L. II und De me- 
dicamentorum faeultatibus. Doeh erschienen beide letzteren Werke 
erst 1593 bei Giunta in Venedig, als Caesalpin sehon nach R o m  

tibergesiedelt war. 
Als n~mliGh, aus einem bisher unbekannten Grunde, der 

Grossherzog yon Toseana dem Caesalpin das Verspreehen, auf seine 
Kosten Caes~lpin's schon vor 1579 vollendeten botanisehen Tafeln 

zu verSffentlichen (p. 224), nieht gehalten6), eben so wenig ihm 
seinen Wunseh 7), ihn zum medieus religionis und zum Ritter des 
Ordens yon St. Stephanus zu ernennen, erftillt hatte (p. 225), und 

als 1592 der Medicier den Mercuriale uus Padua als ausserordent- 

1) Per viginti annos: Vigna, Fabbrucci. 
2) Nach Calvi bei Ceradini yon 1555--58 und yon 1563 an, nach Cera- 

dini (p. 221) yon 1555--1583. 
3) Renzi bezeichnet die ed. II yon 1593 als ed. V, drei Editionen auf- 

z~hlencl (1569, 80, 88)~ die nie existirt h•tten (Ceradini 22i). 
4) Die Schriften dieser Gegner hat Ceradini (223) nicht gesehen. 
5) So p. 211~ cf. 214. Dagegen p. 223 sagt derselbe Ceradini: sette 

anni dopo le Questioni peripat6tiche C. publieava la Daemonum investigatio 
(7 + 1571= 1578). Daun abet fiihrt er fort: e tre anni appresso nel 1583 
quel trattato di botanica. Das ist recht eonfust 

6) Caesalpin bektagt sieh dariiber bei dem herzoglichen Sekretair Be- 
lisario Vinta (25. Juni 1579). Der Druck war sehr kostspielig, Caesalpin 
arm (p. 224). 

7) Er hat ihn 1583 dem Herzog ausgesprochen, beim Tode des Thomas 
Cornaechini ,  der beide Ehren bekleidet hatte (p. 224 fgd.). 
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lichen Professor, aber mit h~herem Gehalt, wie irgend einen seiner 
Collegen, naeh Pavia berief: da unterhandelte Caesalpin, einst 
Gtinstling yon Cosimo, Franz und Ferdinand Medici, mit einem 
seiner Schiller, dem bertihmten r(imisehen Arzt und ~aturforseher 
Miehele Mereati, dem Leibarzt Pabst Sixtus V. und seiner Naeh- 
folger. Und Clemens VIII. 1) berief Caesalpin am 8. Sept. 1592 
als L e i b a r z t  und medieinisehen P r o f e s s o r  an des Universit~it 
nach Rom ~). Er erhielt 1000 Schildthaler, n~mlieh 600 rx. als 
Lektor der ordentliehen praktisehen Mediein und 400 rx. als Leib- 
arzt des Pabstes. Eilf Jahre hat Caesalpin in Rom die Mediein 
gelehrt. Im Jahre 1596 verSffentliehte er seine sehon in Pisa be- 
g0nnene, zu Rom, urn seines Sehiilers und Freundes, Mereati, des 
Vorstehers der Methallotheea Vatieana willen, zurtiekgelegte Sehrift 
De metallieis % mit einer Vorrede an Pabst Clemens VIII., in der 
e r  die Entstehungsgesehiehte dieses Buehes bringt (p. 227). In 
diesem Buehe wird u. a. yon Elephantenknoehen gesproehen, die 
bei dem Stadtehen St. Joannis ausgeffraben scion und die yon den 
E l e p h a n t e n  des  H a n n i b a l  herstammen sollen. Endlieh 1602 
ver(iffentliehte Caesalpin, im dre~undaehtzigsten Lebensjahre % den 
ersten Theil seiner Ars mediea 5); 1603, in seinem Todesjahre, 
den andern Theil. Es sind dies die Vorlesungen seiner letzten 
Lebensjahre. Der erste Theil ist noch dem Pabst Clemens VIII., 
der zweite Theil dem Cardinal Pietro Aldrobrandini gewidmet. 
Sehon 1606 wurde es dureh Robert Mejetti zu Treviso6), 1670 zu 
Strassburg dureh Adam Bruxius wieder herausgegeben 7). Das 
letzte yon Caesalpin selbstS) herausgegebene Work war ein Ap- 

1) Um seiner Entdeckung des Bh~kreislaufs willen~ sagt die sp~i~e Fa- 
bel, als deren Mund Fabbrucci 1761 (p. 66. ~uova raccolta. u sieh 
hergiebt. 

2) Um seinetwillen soll u. a. Hieronymus Mercurialis Foroliviensis aus 
Pisa nach Rom iibergesiedelt sein. 

3) Fabbrucci (Nuova racolta 1761 p. 66) rligt senilem oscitantiam et 
notabiles omissiones. 

4) Ceradini schreibt all' e~  di 82 anni, p. 227. Das Buch wurde 
n~mlich zu Rom bei Aloys Zanetti 1601 zu drucken angefangen~ 1602 aber 
erst~ mit den ,Errores" versehen~ dort herausgegeben (13. 228). 

5) Nur diesen hat Ceradini gesehen (p. 227). 
6) Unter dem Tire]: Praxis universae artis medieae. 
7) Unter dem Tirol Katoptron sive speculum artis medicae. 
8) ,Wenige Tage vor seiaem Tode" vermuthet Ceradini p. 229. 
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pendix ad libros de plantis et quaestiones peripateticas, Rom bel 
Aloys Zannetti 1603 1). Er widmete es dem florentiner Patricier 
Baecio Valori, Geheimratb des Grossherzogs Ferdinand yon Me- 
dici, 19. Januar 1603. In dieser Schrift spielt jener o r i e n t a l i -  
sche  B a l s a m  eine grosse Rolle, mit dem man wer weiss wie viel 
Krankheiten zu heilen meinte und der, gerade wie die Edelsteine, 
ftirstlich bezahlt werden musste (p. 229 fdg.). Vor Abschluss der 
Schrift tiberrascbte ihn der Tod. Caesalpin hatte sich vorgenom- 
men, die Angriffe Taurel's zurtickzuweisen. Er that alas in sehr 
wiirdiger Weise 2), und suehte zu zeigen, wie des s Lehr- 
siitze (dogmata) so eng ineinandergeftigt sind, dass man night 
Einen daraus verrticken darf, obne alle wankeud zu maeheu. End- 
lieh raffte ihn die Pleuritis dahin. Das Da tum des T o d e s  und 
B e g r i i b n i s s e s  yon Caesalpin (24. Februar oder 15. Februar oder 
15. Miirz oder 24. Mi~rz 1603) l~tsst Ceradini wieder unbestimmt 
(p. 231) a). 

Ist das nun~ was Ceradini hier bietet, der Ersatz fur d ie  
f e h l e n d e  B i o g r a p h i c  Caesa lp in ' s  (manta tuttavia una bio- 
grafia di Cesalpino)? Kann man aus dem, was Ceradini nut zum 
Theil aus den Urkunden selber beigebracht bat, ibm beipflichten, 
dass Caesalpin's Leben bekannt genug ist (abbastanza nota p. 209) 
in dem Theil yon seinen Pisaner Lorbeeren an bis zu seinem 
Tode ? Und hat Ceradini tiber die vSllig dunkle Zeit seiner Ge- 
butt, Kindheit, Jugend (nulla si sa dell' infanzia e della giovi- 
nezza del celebre naturalista p. 210) und seines Todes irgend 
etwas Festes, Zweifelloses beigebraeht? 

Wir miissen alle diese Fragcn verneinen. Geburtsort~ Kind- 
heir, Jugead~ Todestag Caesalpin's werden uns z w e i f e l h a f t e r  
gemacht wie je. Selbst der Name Caesalpin's wird zu einem 
Pseudonym, wie Ceradini auch den Galen zu einem Pseudonym, 
wenn nicht zu einer mythischen Figur und den Scrvetus zu einem 
Pseudonym zu Gunsten des Michael Reves gestempelt hattc (p. ]9 
al. 26 sq.). Was aber Ceradini tiber den bekannteren Theil vom 
Leben Caesalpin's bringt, ist kaum neu zu nennen. Man kann 

1) Es ist i~usserst selten (p. 229). 
2) Mit Anspie]ung auf die Alpes caesae antwor~et Caesa]pin: caedi par 

t iar  ad emendationem. At  veritatem vel tantillum vulnerari nunquam pat iar  
(p. 230 bei Ceradini). 

3) u  nennt 15. M/irz 1603. 
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alles Wesentliehe in JScher's Gelehrten-Lexikon, bei Carl Fuchs, bei 
Kurt Sprengel oder bei Haeser finden. Auch ist es weniger eine an- 
,,~prechende, farbenreiche, markige Vita zu nennen, als eine trockene, 
bisweilen auf recht zweifelhaften Grundlagen beruhende Biblio- 
graphie. Was daher Ceradini yon Caesalpins Biographieen I) sagt 
(le biografie di Cesalpino meritano appena questo home p. 210), 
das gilt yon der seinen mit . . . .  

4) Sehwer ist es nun abet ftir einen •icht-Italiener einen Ita-  
l i e n e r  tiber Caesalpin zu ergi~nzen~). Befinden sieh doeh fast 
sammtliche bibliographische Notizen tiber Caesalpin nieht im KSr- 
per seiner Werke s e l b s t -  die halten sich yon allem PersSnlichen 
frei - -  sondern in denjenigen V o r r e d e n  zu den ersten Ausgaben, 
die nach Verkauf derselben in den folgenden Ausgaben wegge- 
lassen warden und desshalb in anderen Landern als in Italien, 
kaum aufzutreiben sin& Aueh mtisste man besonders die Episto- 
lae familiares der Italiener jener Zeit, insbesondere das Epistola- 
rium des Joannes Argcnterius (f 13. 5. 1572), ~ieolaus Boldonius, 
Remigius Melioratus, Barthotomeo Gattesehius, des Sylvaticus Gui- 
dius, cleric. Volaterranus, des Erzbisehof Honufrins Bartholinus 
Medice, unter denen er promovirt hat, sowie den Briefwechsel 
seiner Lehrer Guido Gaidi, Lueas Ghini und seiner hohen GSnner 
durchforsehen. Wit geben nur Be i t rEge  zu einer Vita. 

Was zun~chst den ~amen unseres Helden betrifft, so ist allen 
bisherigen Biographen entgangen, dass in dem italienischen Brief 
yore 23. September 1560, den die Kommune yon Arezzo aus den 
Archiven 3) urkundlich treu veriiffentlieht hat, er sich, falls der 
Abdruck richtig ist, A n d r e a  C i s a l p i n o  mit einem i nennt; wah- 
rend in der Petition, um Btirgerreeht in Arezzo ffir sich and seine 
SShne and Enkel (per linen masculine in perpetuo) zu erhalten, 
die am 6. September 1551 yore Collegiffm an den Gemeinen Rath 
(Consilio generali) iibel:geben und am 16. Dec. 1551 yon diesem 

1) Des Beste und Yollst~ndigste, was es bisher iiber Caesalpin gab, die 
yon Carl Fnchs in Marburg 1798 erschienene Doktordissertation hat Ceradini 
in Italien nicht auftreiben kSnnen (p. 210). Ob er Oettinger~ Durazzini, 
Gentile, hTieeron, Brocehi, Dupetit-Thouars, Jourdan wirklich gelesen hat, 
beweist er niche. Fuchs hiingt im Geschichtlichen ganz yon Vigna ab. 

2) Dass selbst in Italien Caesalpin's Werke schwer aufzutreiben seien, 
dariiber klagt  sehon 1751 Jos. Carafe: de gynmasio Romario. T. I~ I ). 212. 

3) Atti crimlnali de1 Commune di Arezzo. 

E. Pllfiger, Archly L Physiologie. Bd. XXXu 71 
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gutgeheissen wurdel), s e in  Vate r  M. G i o v a n n i  di M. A n d r e a  
C e s a l p i n i  heisst mit einem e, falls der Abdruck riehtig istS). 

In diesem aus den Arehiven yon Arezzo pnblicirten Briefe 
redet M. Giovanni di M. AndreaCesalpini devon, dass in diesem 
Frtihling (in questa primavera), also Ostern 1552, tin Sohn yon 
ihm, der sieh auf dem Collegio di P i s a  befinde (un figlio nel Col- 
legio di Pisa) das D o k t o r - E x a m e n  maehen werde (si addotto- 
rer~), um seinem Vaterland und seinem Hause Ehre und Nutzen 
zu bring'en (per fare honore et utile alla Patria et easa sue): eine 
Thatsaehe, die Ceradini wiederum entgangen ist. Aueh nennt 
sieh hier der Vater unseres Freundes M. Giovanni di M. Andrea 
Cesalpini aus Ochio ,  einem Theil der Lombardei3) .  Es ist das 
bekannte Oehio bello am Po, zwisehen Rovigo and Ferrara. Da- 
mit fallen Ceradini's mail~tnder Hypothesen damn, sowie seine 
Zweifel, ob der Vater Giovanbattista oder Andreas Mess. Aber 
aueh die andern Ungewissheiten tiber die Familie. Denn die 
Daten hier sind ganz precis. Unseres Freundes Vater nennt sich 
1551 E i n w o h n e r  yon A r e z z o  (habitante Arezzo) seit ~iber 50 
Jahren (oltre ad anni 50). Er muss also um die Wende des Jahr- 
hunderts t~bergesiedelt sein, an der Hand seines Vaters (tirato da 
suo padre). Seine Ahnen aber (li suoi antenati) hgtten ihrerseits 
fiber 150 Jahre (meglio di anni 150), also seit vor 1400 dig are- 
finer Steuern bezahlt (pagato le gravezze). Wie erhellt, stammte 
demnaeh sehon die  F a m i l i e  Cesalpin, seit mindestens anderthalb 
Jahrhunderten darnels, aus  Arezzo~), sttdSstlich yon Florenz, 
wanderte aber, um Schieksal's Sehl~ge willen, wahrseheinlieh Ende 
des ffinfzehnten Jahrhanderts aus, so dass nnseres Hetden Vater 
im Dorf Oecio in der Lombardei geboren wurde and kehrte um 
1500 nach Arezzo zurt~ek, so dass der bertthmte Gelehrte wieder 
in Arezzo  g e b o r e n  wurde. 

1) l~er 36 fabas nigras, 14 albis in contrarinm non obstantibus. 
2) p. 10 der Inaugurazione della lapide etc. Das di deute ich als Her- 

kunft: der Grossvater wiirde also aueh sehon Andreas geheissen h~ben. Des 
doppelte ~ deuce ich als Magister. u and Grossva~er unseres Andreas 
hi~tten demnaeh schon studirt. Auch "Steloh. Mar. Fabbrucci in der Nuova 
raccolta Venez. 1761, p. 64 sprieht yon sub duetu doctissimi patris {Joannis). 

3) Dalochio loarte di Lombardia. Durch die Minuskel and die Zusammen- 
ziehung ist der Ortsname bisher iibersehen worden. 

4) Eben in Arezzo wurde ein Jahrhundert sloliter der beriihmte Fran- 
cesco Redi geboren. Cf. Haeser: Gesch. der Nediein~ II. Bd, 3. Anti., S. 286. 
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Der andere B r i e f  Caesa lp in ' s ,  den das Jubil~um an das 
Licht gebracht hat, richtet sich an den Grossherzog yon Toscana, 
datirt yore 16. December 1583 aus Pisa und ist untcrzeichnet ,Ihr 
unterth~nigst ergcbenerDienerAndrea Cesalpino" mit einem e. Es 
handelt sich um die im Orden yon St. S t e p h a n u s  durch den 
Austritt des M. Thommaso Cornacehini vacant gewordene Stelle 
eines Ordensarztes (medico de l la  rel igione) ,  die Caesalpin 
schon frtihcr v e r t r e t u n g s w e i s e  bekleidet hattc (in absentia del 
detto M. Thomaso) und auch j e t z t  verwalte, im Auftrage des 
Raths (come sustituito dal consiglio). Die endgiiltigc Besetzung 
h~nge aber yon der Entscheidung des Herzogs selber ab. Er Cae- 
salpin habe sich nur bereit erkl~ren wollen, dcm Iterzog zu dienen 
(prontissimo in servirla) und verspreche alle Sorgfalt und Fleiss 
(ogni cura et diligentia) auf dieses Amt (peso) zu verwenden." 
Wir sahen oben, dass diese Bitte keine ErhSrung land, wahrschein- 
lich wegen Intriguen gegen den ,Atheisten". 

Es ist merkwtirdig, class der grosse E inf luss ,  den Caesal- 
pin dutch seine wissenschaftlichen Werke auf Mit- und Naehwelt 
ausgetibt hat, bisher nut auf dreierlei Weise sich hat constatiren 
lassen: 1) dutch die Zahl der Ausgaben,  welche seine Werke 
gefnnden haben. Und da ist, wie schon Ceradini gezeigt hat, 
manehes tlbertrieben worden. Bibliographen haben aus 3 Aus- 
gaben 5 gemacht2). Ein bibliographischer Kritiker mtisste einmal 
das ganze hfaterial geh(irig sichten. Aber es muss ein Italiener 
sein. Wenigstens scheint man in Italien, was ja auch nahe liegt, 
heute noch die meisten Ausgaben des Italieners, auch die in 
Deutschland so seltene und doeh der Vorrede wegen so wichtige 
editio princeps jedes Werkes, zu besitzen. 2) Constatirt sich Cae- 
salpin's Ansehen und Einflnss durch die Verse, wclche demWerk, 
nach Sitte jener Zeit, vorangehen und in denen der Autor yon ir- 
gend einem obskuren Vetter~ Neffen oder Amanuensen angesungen 
oder gepriesen wird. Solche durch die Buchhandler veranlassten 
und gut bezahlten Fabrikate haben literarisch und geschichtlich 
meist nicht den geringsten Werth. Wi~hrend nun aber sonst der 
Einfluss eines Professors durch seine Werke sich wiederzuspiegeln 

1) Inaugurandosi la lapide onoraria etc. 
eine YerSffentlichung von Minati. 

2) S. oben Ceradini 221. 

Ceradini p. 224 nennt es 
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pflegt in der Sehule, die er gegrtindet, in der Methode, die sieh 
dutch seine Anh~nger fortpflanzt, in anerkennendeu 5ffentliehen 
Kritiken odor doch in seiner Correspondenz mit Gleichgesinnten, 
wissen wir tiber Caesalpin aus derartigen Quellen nichts. Die 
3) Quelle flit seinen Einfluss sind, sonderbar genug, s e i n e  
Fe inde .  

5) Es kommen zwei in Betracht, T a u r e l  und Pa rke r .  Aber 
selbst tiber diese weiss man so gut wie nichts. Und das wenige, 
was man beriehtet, ist meist falseh. Es seheint mir daher eine 
engliseh-deutsehe Aufgabe zu sein, diese Sehattengestalten wieder 
mit Leben zu ftillen und in das reehte gesehiehtliehe Lieht zu 
setzen, um so mehr als unter Italienern und Franzosen die Redo 
geht, aus jenem Streit kSnne heute kein Menseh klug werden i). 
Wer war Taurel? Wer Parker? Was war ihr Charakter? Und wie 
benahmen sic sieh zu ihrem Widersaeher, Caesalpin? 

So geht es denn zuerst naeh MiSmpelgart. Garuicht genug 
weiss T a u r e l  zu rUhmen yon dem idyllisehen Gltick, das unter 
der Herrsehaft der kunstliebenden Grafen und ttcrz5ge Georg 
(t 1558)~ Christoph (1550--1568) und Friedrieh yon Wtirttemberg 
@ 1608) die Grafschaft M S m p e l g a r t ,  jetzt Montbgliard, D6p. 
Doubs, genoss. In MSmpelgart wurde dem ehrsamen Stadtsehreiber 
(potygrammatos) Oechslin am 26. November 1547~ also etwa andert- 
halb Jahr naeh Luther's Tode, Bin Sohn geboren, der sich frtihe 
dutch Anlage und Interesse ffir alles Wissenswerthe auszeiehnete. 
Der Vater, der kein VermSgen besass 3), war froh und dem Iter- 
zoge dankbar, dass sein Sohn N i k o l a s  Oeehs l in  seehs Jahr und 
dartiber auf Grund eines Nrstliehen Stipendii, das immer 10 Lan- 
deskinder genossen, in T t ib ingen  die Philosophie, Theologic und 
endlieh, als ihm das Gesehenk eines Onkels erlaubte, sieh frei zu 
entsehliessen, mit besouderer Freude Naturwissensehaften and Me- 
d i e in  studiren konnte. Und so tier drang unter der Leitung des 

1) Tizabosohi bei Ceradini 1. 1. p. 223. 
2) Alpes Caesae 1597 bei N. Zacharias Palthen~ in der Dedica~io. 
3) Auch Nicolas T. hatte niehts fibrig. Als dahor, auf Anregung seiner 

convictores, er mit Bildern seine Stammbuehverse (Emblemata) ver5ffentlichen 
wo]lte, steuerten alle yon ibm angesungenen Studenten zusammen, mit der 
Er]aubniss, qua qui yeller emblemati suo sun adjiceret insignia (Wappen): 
Praef. der Emblemata physico-ethica, Noribergae 1595. Die Reihenfo]ge der 
Gediehte ist chronologisch, damit keia Neid sich entspfmne. 
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dama]s in Deutschland beriihmtesten Aristotelikcrs J acob  S c h e g k  
(1511--9. 5. 1587)1) der Jtingling in das Stndium der ehristlichen 
Philosophie, dass cr sehon als a c h t z e h n j i i h r i g e r ,  nnter dem 
Namen Nieolaus T a u r e l l u s  einen Philosophiae trinmphus aus- 
arbeitete und (zu Basel) 1573 herausgab: ein spfiter yon ihm als 
unreif verworfcnes Werk, das den Theologen 2) nicht gefiel, weil 
er der P h i l o s o p h i c  das zuzusehrciben sehien, was allein der 
Theologic zukomme, bei den Philosopben aber Anstoss erregte, 
well er der alten Philosophen I r r t h f i m e r  sehonuugslos aufdeekte 
und widcrlegte. Als er daher im Jahrc 1570 die hJehsten Ehren 
in dcr Medicin erreichte, hatte sieb dem jungeu Polyhistoren der 
Ruf tines , ,Athe~stcn ~' so fest an die Fersen geheftet, dass er~ 
metu theologorum, die Stelle eines herzogliehen Leibarztes~ zu der 
er vorgeschlagen war, ja fiberhaupt in den wtirttembergiseb-miimpcl- 
garter Lauden eine Anstellung nieht erhalten konute. Er ging in 
die Sehweiz. Die Universitiit B a s e l  berief ihu 3) als Professor 
der Medicin, Physik und eine Zeit lang der Ethik. Von dort aus 
verJffentliehte cr eine Reibe gelehrter Werke. Darin nahm cr man- 
ches, was in dem Philosophiac triumphus knabenhaft geweseu~ 
zurtiek und bekannte, auf Grund des griechischcn Aristotelcs, sich 
zu einer c h r i s t l i c h c n  P h i l o s o p h i e ,  die des Heiden irrige 
Lebren tiber Gott, fiber die Vorsehuug, tiber die menschliche Seele 
u. a. mit logischen Griinden bekiimpfte und verwarf. So vcrbes- 
serte sich aueh in der deutschen Heimath sein Ruf u n d e r  wurde 
1580 mit der medicinischen Professur 4) an der kleiucn waldum- 

1) In des Nic. Taur. Carmina funebria. Noribergae 1592 feiert er auoh 
seinen Lehrer Cujus Aristotelem studio Germania coepit E densis eduetum 
agnoscere velle tenebris. Er riihmt seine grieohisehen und lateinisohen Ge- 
diehte, ~heologisehe Streitschriften. 

2) Quenstedt, Osiander etc. - -  W. Gass: Geseh. d. protest. Dogmatik. 
Berlin 1854, I, S. 183 fgd. seheint Taurel~s spi~tere Werke ad Aristotelis me- 
taphysieam Synopsis etc. nicht zu kennen. 

3) Collegen waren ibm Franz Hotomann, Jurist, ~f 5. Februar 1590, 
Theodor Zwinger~ Arzt, ~" Mhrz 1589, Basilius Amerbach, der Jurist. el. Nio. 
Taur. Carmina funebria. Noribg. 1592. 

4) Seine Altorfer Collegen waren die Juristen Hugo Done]Ins, t 4.Mai 
1591 and D. Christopher. Herdesianus, der Theologe ffoh. Piekart Pabeberg, 
der Mathematiker Christian Heyden. Cfl Introduetio novae seholae Altor- 
fians Noribg. 1575. 
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rahmten niirnbergischen Hoehschule A l t o r f  1) - -  sic ist 1809 mit 
der Erlanger vereinigt worden --  betraut. 

Um sich dem freier denkenden, toleranten H e r z o g  F r i e -  
d r i e h ,  der wegen Judenhetze seinen Hofpredi~er Lucas Oslander 
absetzte 2) und der vergeblieh den Taurel sieh einst zum Leibarzt 
ausersehen hatte~ erkenntlich zu beweisen, widmete er ihm unter 
ehrenvoller Erw~hnung" seines theologiseh und philosophisch ge- 
sehulten Rathes Christoph Firx3), seine Widerlegunff Caesalpin's. 

Die A l p e s  Caesae ,  hoe est, Andr. Caesalpini, Itali, mon- 
strosa et superba dogmata, diseussa et excussa, ersehienen, ohne 
Angabe des Orts, (zu Frankfurt  a. M.) bei M. Zaeharias Palthen 
im Jahre 1597: ein Werk yon 1069 Seiten, das, nach Art jener 
Zeit gleieh auf dem Titel durch den Verleger gertihmt wird ats 
, s e h a r f ,  s p i t z i g ,  w o h l ~ e f e i l t ,  den Studenten der Philosophic 
iiberaus niitzlich und unentbehrlieh." 

Taurel verband mit der Herausgabe versehiedene Zwecke. 
Ausser der Dankbarkeit fiir den Herzog Friedrieh, dem er gern 
seine firztlichen Dienste gewidmet h~tte, galt es ihm, sich mitten 
in einer aristoteliseh geriehteten Zeit a!s ein echter Schiller 5) des 
antoritfitenfreien Aristoteles-Kenners, J a cob S ch e gk 6) zu erwei- 
sen. Es galt ihm ferner zu zeigen, dass ibm die Reinheit und 
Zierde (decus) der e h r i s t l i c h e n  P h i l o s o p h i c  am Herzen liege 
und er bereit sei, mannhaft (pro virili) sie gegen die Heiden und 
die ihnen anh~nffenden false hen Christen zu vertheidigen. Es galt 

1) Er heisst in den Emblemata Physico-ethica !595 zu ~iirnberg: Phy- 
sices et Medic. in Altorfens. ~Norie. Academia Professor. Altorf lag ,,ira Land 
und Gebiet der l~eichsstadt _~,'i~rnberg." Am 29. Juni 1575 hatten die Niirn- 
berger ebenda ein Gymnasium gegriindet. 

2) S. gerzog's Theolog. Realeneyclopi~die. Bd. 10, S. 724. 
3) Ihm butte er Hanoviae Cal. Mart. 1596 seine Synopsis Aristotelis 

~etaphysices ad norman christianae religionis explieatae, emendatae et com- 
pletae gewidmet. An den Chr. F. Linonus richter er eines der ernstesten Era- 
blemata: wer Ein Gebot iiber~ritt, fiber~rete sic alle. 

4) T. riihmt Alpes exeidi Caes-Alpinianas und verspottet den Gegner 
Caes-Alpin: Alpes secat~ ut effugere possit p. 954. 

5) At quid hoc es~, quod offero? Scheckianae philosophiae perpetuo fui 
studiosissimus, quod non Tubingae mode, verum etiam in aliis omnibus Ger- 
maniac scholis observaretur atque vigeret (Ep. dedie.). 

6) qui tam temporis Peripateticorum princeps fuit (1. l.). Ihm fo]gt 
er in der Synopsis 15967 p. 99. 
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ihm endlich, die d e u t s c h e  J u g e n d ,  die nur zu leieht sieh in 
den Dienst dcr Fremden begebe (nos exterarum gentium mancipia 
facere p. 21) gegen die italienische Neuerung und Zurechtmachung 
des Aristo~eles zu schiitzen und ihr den, durch Schegk wieder- 
gewonnenen~ hohen Schatz des g r i e c h i s c h e n  A r i s t o t e l e s  zu 
wahren. 

Der verrufene ,Atheist", den J. Wilh. Feuerlein in einer be- 
sonderen Abhandlung vertheidigte, zeigt hier in jedem ttauptstttek, 
wie sehr es ihm darauf ankommt, d ie  P h i l o s o p h i c  in U e b e r -  
e ins t immung;  m i t  dem c h r i s t l i c h e n  G l a u b e n  zu bringen 
(nostrae religioni convenienter explicare p. 30 al. s.). ,Die S~u- 
berung der Philosophic durch die Sprilehe der Bib@ sagt er, 
wollen wir den Theoloffen iiberlassen. Aber es ist unsere Sache, 
die falsche Philosophic mit  p h i l o s o p h i s e h e n  Gr t inden  richtig 
zu stellen. Oder muss etwa durehaus die gesunde Philosophic 
der christlichen Theologic widersprechen? I s t  d e n n  e t w a  d ie  
P h i l o s o p h i c  e i n  T e u f e l s ~ e s c h e n k  (diaboli donum) und nieht 
aueh Gottes? 1). Nicht den Heiden sollen wir diese Waffe gegen 
uns tiberlassen. Ist sic doch in doppeltem Sinne unser. Einmal 
well wir dutch besonderes u und Gnade (singulare privi- 
legio et gratia) des Sohnes Gottes (Dei filii! und aller seiner Gii- 
ter Erben geworden sind. Sodann well wir, als yon Gott gelehrt 
(divinitus edocti) uns viel besser im Stande fiihlen, tiber solche 
Dinge zu urtheilen (p. 27). Gerade dass Taurel nirgends tin 
Glaubensbekenntniss giebt, wohl aber, so oft sich Anlass bietet, 
den Glauben  bekennt an cinch allm~ehtigen und allweisen Gott2), 
der frei aus nichts die Welt gesehaffen, an e i n e  auch in dem 
Kleinsten zweekm~ssig frei waltende Vorsehung ~), an Gottes Sohn, 
unsern Heiland~), den Auferstandenen, an Gottes freie Wunder 

1) Aehnlich Praef. Emblematum. Da bek~mpft er die, qui naturam 
vitiorum omnium scaturiginem (Brunnquell) esse rutant:  quasi quicquam 
fecerit Deus, quod nos ab eo abstrahere possit. Denn naturam iniquum est 
id dici, quod ad naturam ob peecatum accessit extrinsecus. 

2) naturae dominus~ potentissimus et sapientissimus rcrum opifex Deus 
animam dedit. In der Synopsis 1596 hatte er mit Schegk die ganze kirch- 
liche Trinit~t in Plato angelegt gefunden (p. 99). 

3) Er besingt sic in cinem Gedicht, Synopsis p. 133--139. 
4) Aueh Praef. Emblematum erseheint er als noster salvator neben 

Deus und spiritus sanctus. 
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und Gnaden, an die Heiligungskraft der Sakramente, an die Engel 
und Teufel; dass er tiberall Front maeht gegen Ketzer und Be- 
~rtiger, Astrologen und Panthe'~sten, dieses gelegentliehe und ge- 
wissermassen zuf~llige Bekenntniss seines Glaubens giebt ihm 
gerade die meiste Kraft (Pr. 14. 23. 30 p. 201. 231. 327. 336. 
339. 579. 748 al. s.). 

T a u r e l  ist  ke in  De~st, wozn ihn um seiner Erstlingssehrift 
willen Gass und tterzog maehen 1), sondern ein gl~tubiger Philo- 
soph. Und dabei Freiden~er im besten Sinne des Wortes. 

, g a g  d o e h j e d e r  sagen ,  w a s  er will .  Sind alleGrtinde 
erwogen und geprtift, wird doeh zuletzt die W a h r h e i t  selber sic- 
Hen. Ep. dedie. Wozu dr~ngt sich dazwisehen der Menscben Autori- 
t~t? Lasst doeh Urtheil und Uebung in der Erforschung und 
Festsetzung der Wahrheit frei (p. 38)~). Bilde dir nicht ein, dass 
ieh jemandes Kneeht (manelpium) sein wolle. Reehtsehaffene 
Leute (viri boni) lassen sieh wader durch Leidensehaften noeh 
dureh Autorit~ten bestimmen, sondern allein dureh Grtinde. Drtieke 
doeh die Wahrheit so sehr dn willst zu Boden, sic bricht den- 
noeh wieder hervor (emergat p. 37). B e i m  D e n k e n  l i e g t  ein- 
real a l l e s  Reeh t  in dan  g u t e n  Gr t i nden  (omne jns in ratio- 
nibus est positum): nnd in philosophisehen Dingen sind wir nieht 
gewillt, uns eines l~ensehen Herrsehaft zu ft~gen (nullius hominis 
imperium agnoseimus p. 38). O d e r  i s t  es d e n n  so seh l imm,  
f re i  zu d e n k e n  (libere philosophari, quid mall est: Ep. dedie.)? 
Taurel mag keiner Sekte angehSren (cure enim nulli seetae simus 
addicti p. 37) und so aueh nieht der peripatetisehen, selbst 
wenn sic allesammt entschlossen w~ren, vNlig (toti) yon dem Aus- 
sprueh des Afistoteles abzuhangen (p. 38). Das ist, sagt er, kein 
Beweis, wenn ihn aueh Aristoteles bringt (p. 16). Aristoteles 
braneht hier Grtinde, die nieht die geringste Kraft haben. Diese 
Sache ist hSchst absurd, ob es gleieh die des Aristoteles ist (p. 18). 
Zusammenst•rzt hier das grosse Dogma des Aristoteles" (p. 74). 
Solehe und ~hnliehe Aussprtiehe finden sieh h:,infig bei dem M~m- 
pelgarter. 

1) Auch dass er eine naturalis morum philosophia schreiben wotlte 
(Praefat. Emb]ema~.) ist dafiir kein Beweis. 

2) non obstante nllius hominis authoritute, liberum sit exquirendae et 
stabiliendae verita~is judieium et exerci~atio. 
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Eine derartige Betonung der G e d a n k e n - ,  Rede-  und P res s -  
F r e i h e i t  zur Zeit Kiinig Philipp II. (1556--1598) nicht dutch 
einen fingirten Marquis Posa, sondern durch einen geschichtlichen 
Kammerersohn in einem seinem Ftirsten gewidmetcn Werk stellt 
ganz unwillktirlich die Sympathie der Kinder des 19. Jahrhunderts 
auf die Seite des Mannes, der nicht mit Caesalpin des Aristoteles 
Worte beschwiirt und es datum auch nicht ntithig hat, zur Ver- 
sShnung mit den modernen Entdeckungen, den ,,Pabst der Philo- 
sophen" umzudeuten und zu verdrehen. 

Aber das Jahrhundert Philipp II. war nicht dazu angethan, 
irgend jemand im Genuss eincs so erhabenen Standpunktes unge- 
stSrt zu belassen. Als am 18. September 1606 der Altorfer 1) Pro- 
fessor, drei Jahre nach Caesalpin, an der Pest s ta rb ,  hatte er 
bis auf's Blur gekampft gegen Jesuiten und Lutherane 5 Mediciner 
und Philosophen~ Deutsche und Italiener2). Feindc ringsum, war 
cr genSthigt gewesen, jeden Fuss breit freier Erde sich zu er- 
ringen; aber cr liess dadurch auch ganz unwillktirlich in jene 
B i t t e r k e i t  de r  P o l e m i k  sich mit fortreissen, welche uns die 
Schriften des 16. Jahrhunderts oft so widerlich macht. 

,,Ein gefahrliches, gottloses Doffma i eine offenbare Gottlosig- 
keit; eine reine, nackte Ltig'e; eine schiine Geburt aus dem mutter- 
lichen Ungeheuer; schlimmer und absnrder als irgend eine Ketzerei; 
ich bezweifle ob jemals etwas so abscheuliches und fiuchwtirdiges 
gelehrt worden ist; oh man im Stande ist, etwas Gottloseres zu 
crsinnen? Zum Teufel mit diesem u (bestia), das so vieler 
Uebel Mutter geworden ist: eine schtine philosophische Gottlosiff- 
keit" so und ahnlich gebt es fort, wenn das ,,Oechslein" um sieh 
sttisst. Und wenn es neckisch neben dem Geguer einherspringt, 
dann heisst es: Sire Robert, n'onblie p a s t e s  fieutes (p. 270); so 
leb denn wohl, nichts hast du gelehrt noch bewiesen. Oder: seht 
wie er wickelt, aber er entwickelt nichts, sondern er verwickelt 
sich selber (plicat, non explicat, sed sese implicat). Oder: alle 
Stellen, die er citirt, verdirbt el" offenbar oder ahnt doch nicht 
den Sinn seines Gewahrsmannes: an den Buchstaben halt er sieh, 
abet er kennt nieht den Geist (mentem)." - -  Dann wieder spricht 

1) Er fiihrt Al~orf mit •iirnberg als Beispiel an p. 515. -- Andere 
lassen ihn erst am 27. September sterben. 

2) Zwei Streitsehrif~e~ riehtete er gegell Franz Pieeolomini. 
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Taurel seine Verwunderung" aus, warm es in Italian noch I n q u is i to-  
r an  der h~tretischen Arglist g'aba (si qui sint in Italia haareticae pra- 
vitatis inquisitores), wie sia so grosse Gottesliistarungen (blasphe- 
mias) haban dulden (tolerari) k~innen (p. 323) 2). Man h~ttte sie doeh 
auf solehe Gottlosigkaiten aufmerksam maehen mtissen (p. 25). 
Freiliah fiinden sich ja auch in unserem Deutschland genug, die an 
solchan Dingen grosse Frende h~ttten. Gar stiss klingt die Zau- 
barei (magia): abet die Folgen sind hSehst trtibselig (exitus est 
tristissimus p. 323). - -  Bei Taurel, dam viel Beleumdeten, vial 
Verfolgten, der immer ftir die Wahrheit gelebt and seinem Ge- 
wissen gehorsamt ha l  spait fast jede Seite Oeifar and Galte. Den 
Gegncr macht er bald zu einem Ketzer, bald zu einem Wahnsin- 
nigen (hum apud se est?). PersSnlich and immer wieder persSn- 
lich wird jede philosophiseha Frage ausgafoahten. Philosophisch ist 
sain Werk yon 1069 Seiten niemals unvarsti~.ndlieh uoch ung'aniess- 
bar"9), wia man vorzugeben pfiegt: es ist klar, kurz and btindig 
im Styl, and yon durchsichtiger Ordnung'. Aber ung'eniassbar und 
oft widerlich wird es durch seine S c h i m p f e r a i .  Und ist, mit 
Taurel verglichen, Caesalpin klein durch sein unabl~tssiges jurare 
in verba magistri, so ist dar I t a l i a n e r  gross gagentiber dam 
Deutschen, durch die feine, man mSchte sagen, k l a s s i s c h e  R u h a  
a n d  Ob jec t i v i t i~ t ,  mit dar ar sich tiber die Personen seines 
Jahrhunderts hinwegsatzt and nur die Sache reden l ~ s s t . . .  

Es werden zwischen den beiden vial interessante Fragen 
varhandelt, auf welcha bis heute wohl noeh niaht die latzte Ant- 
wort gegeben ist. Warum and inwiefern dar Manschen Saalen 
unsterblich, dar Thiere Sedan abet sterbliah sind (L. II  qu. 8)? 
Was der latzte Grand ist filr Ebbe and Fluth (L. III qu. 5)? Ob 
and warum die Sonne an W~rma varlieren muss (L. III  qu. 8)? 
Ob es in der Entwicklung der Thiere auch ainan Riiakschritt 3) 
oder nur einen unendliehen Fortsahritt giebt (L. IV qu. 6)? Wel- 

1) ef. p. 25: De quibus Christianae fidei procuratores, quos hereticae 
vocant pravi~atis inquisitores, fuer~n~ ~dmonendi. 

2) Ungeniessbur ist Taure]'s Bach nur fiir die, welehe nicht im Stande 
sind, ohne Register -- dus fehlt hier -- ein Bach zu ,lesen"; unverstlindlieh 
fiir die, we]ehe nieht im Stande sind~ Aristoteles zu verstehen. 

3) Si fieri debeat ev equo canis, quaeritur, an neeesse sit, non modo 
equum, sed etiam animal corrumpi. -- In omni gener~tione manere aliquid 
ineorruptum, ne progressus fia~ in infinitum, p. 16. 
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then Antheil hat das weibliche Element bet der Erzeugung (L. V. 
qu. 2)? Woher das Him oft das verwiri't, was das Iterz doch 
gut heisst (L. V. qu. 3 p. 860)? Was ist der Sitz des Geft|hls 
(L. V. qu. 5)? Der Sitz der Seele (L. V. qu. 6)? Woher kommen 
uns die Traumbilder (L. V. qu. 8)? Bet solchen Fragen gerathen 
sieh die beiden oft wild in die Haare. Da~s die Erde sieh um 
die Sonne bewegen soll, diese Behauptung 1) bringt den Taurel in 
Wuth. Lehrt uns doch nicht nur unsere Sinneswahrnehmung, 
class die Erde ruht, sondern das l~sst sich aueh beweisen mit den 
allerfestesten Grtinden (firmissimis rationibus). Und dennoeh wagt 
Caesalpin das Gegentheil zu behaupten. Taurel ftthrt alle diese 
Grtinde v o r u n d  f~hrt dann fort: Welchcm entschlossenen und 
nachdenkenden Freunde der Wahrheit mtissen solche Ltigen (talia 
eommenta) nieht die Galle reizen (p. 35 sq.). Der MSmpelgarter 
hat keine Ahnung yon des Thorners Entdeckungen2). Der RSmer 
abet weiss den Copernicus (1473--1543) zu wtirdigen. 

Welt emt~Srter nattirlich zeigt sieh der Freund der christliehen 
Philosophie t~ber Caesa lp in ' s  P a n t h e i s m u s .  Ein Gott, wie der 
Caesalpinisehe, der weder eine endliche noeh eine unendliehe Kraft 
besitzt (L. II. qu. 3), der nur speculative, aber keine aktive In- 
telligenz ist (qu. 4), der niehts weiter thut, als sieh selber anzu- 
sehauen, und der in seinem Ruben nur dadurch der B e w e g e r  
wird, dass er alles zur S e h n s u c h t  naeh  dem h S c h s t e n  Gute  a) 
treibt; der sieh zu allen Ding'en verhalt wie die Substanz zum 
Aecidenz und in den zuletzt alle Seeleu als in ihre ursprtingliehe 
Einheit zurtickfliessen; der, ohne selber vorsehungsvoll zu walten, 
der N a t u r e s  tiberl~sst, nach ihm sieh zu sehnen und dadurch zu 
leiden und um ihn im Kreise herumgedreht zu werden: solch' 
einen Gott (Deus Caesalpinianus) nennt Taurel ein jammerlieh 
Ding, das keine Kraft, ja nicht einmal Existenz babe (p. 6). Soleh 
ein Lasttr~ger (bajulator) und Herumdreher (rotator) (p. 129) mag 
ja allenfalls bet den Peripatetikern fur einen Got t  getten. Denn 
die Peripatetiker n~hmen nicht die geringste Riieksieht auf unsere 

1) Kopernicus hatte vor Caesalpin in Rom als Professor ge]ehrt. 
2) L. II quaesL 5: de coeli circulatione. 

3) 1Vfusc~ (F]iege) primum motorem appetit parvo appeti tu:  canis ma- 
jore: balena (Wallfisch) valde magno: mare maximo. Primus tamen motor 

nec substantiam habet nec quantitatem nec potentiam, quae cure muscae vel 
cants appetitu possit conferri (p. 193). 
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Religion, aus Angst far The01ogen angesehen zu werden (p. 157). 
Aber ieh bin ein Christ ,  und darum kann ich nicht anders als 
der Heiden GUtter verspotten (p. 223). Kommt man uns da mit 
der 15sterliehen Verwirrung, dass jede Substanz, etwa Steine, Me- 
talle und Leichname ausgenommen, nichts anderes sei als ein 
S t a c k  yon de r  Got the i t ,  die an dieser oder jener Materie An- 
theil hat (L. II. qu. 1), so ist das eines Christenmenschen unwar- 
dig und sogar clues Philosophen (p. 155). Soll doch ein eehter 
Philosoph obenan stellen die Serge um die Lehren unserer chr i s t -  
l i c h e n  R e l i g i o n  (p. 25)1). Denn sehon das dritte Lateranen- 
sisehe Coneil unter Leo X. bestimmt im Jahre 1518, in der sess. 8, 
dass jeder Lehrer der Christenheit die Philosophic mit dem Chri- 
stenthum in Einklang zu setzen und nut wahre und ehristliche 
Philosophic (veram et ehristianam philosophiam) vorzutragen hat 
(p. 27). Oh abet Caesalpin ein Christ war, m~ehte ich bezweifeln 
(nescio an Christianus fuerit Caesalpinus p. 25). Jedenfalls giebt 
es in allen heidnisehen Schriften keine grt~ssere Gottlosigkeit, als 
dass man, wie Caesalpin thut, alle g~ttliche Vorsehung aufhebt 
(omnem tollit Dei providentiam) und Gott in so viel Staeke zer- 
reisst, als es Substanzen in der Welt giebt (p. 25)~). Caesalpin's 
Lehre yon der Materie ist eine fortw~thrende Gottesl~tsterung (in 
nostrum Deum blasphemia p. 26). Und wurde schon des Averrois 
Meinung im L a t e r a n e n s i s e h e n  Coneil  verdammt3), wie viel 
verkehrter und gottloser ist Caesalpin's Meinung yon der Mensehen 
Seelen, und nun erst die yon der Weltseele (universalis anima 
p. 25). 
sic zu 
unserer  

plicare 
(p. 69), 

So betragt der italienische Sophist seine Schtiler, statt 
belehren. Statt den Aristoteles in Uebereinstimmung mit 
Religion zu erkl~tren (nostrae religioni eonvenienter ex- 

p. 30) oder often einzugestehen, dass Aristoteles geirrt hat 
was die Peripatetiker freilich fur eine reine Unm~glich- 

1) rerum ad nostrara Christianam religionem spec~antium prima debeaf 
c s s e  e u r a .  

2) Selbst Carl Fuchs~ der begeisterts~e Lebredner Caesatpins~ riigt (1798, 
Marburg, p. 24) dessert plaeita plus nimio noxia atque infes~a. 

3) Diese wiederholie Anklage eines italienischen Katholiken durch einen 
deutsehen Lutheraner bei der rSmischen Inquisition erinnert lebhaft an die 
Anklage des spanisehen Freidenkers N[ichael Servet durch den reformirten 
Guillaume de Trie bei dem Inquisitionsgerlch~ yon Vienne: nur dass letztere 
einen blutigen Erfolg hatte; erstere gar keinen. 
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kcit (pro impossibili) eraehten, gebehrdet er sich, z. B. wo cr yon 
der Zcug, ung der Menschen aus Sonne und Staub redet, als hiitte. 
ihm die Gotthcit neue Dinge offenbart (revclavit). Und doch war 
cr kein Zaubcrer (magus). Noch weniger abel" lebtc er so fromm, 
dass Gott aus bcsonderer Gnade ibm gerade mitgethcilt h~tte, was 
allen unsern Altvordem unbckannt blicb (p. 800)? Ja ist cr wirk- 
lich ein Christ gewesen 1), so muss cr wcnigstcns schwer gestindigt 
hubert (peeeasse graviter). Denn die Fehler dcr alton Philosophcn 
hat er nicht nut nicht corrigirt, wie er es doeh schuldig war zu thun: 
cr hat sic schlimmer gcmacht und das, was die Alton Wahres 
sagten, falsch ausgelegt und verdreht. Aristoteles berichtet man- 
ches SchSne yon der Gottheit. Wie kann aus den edlen und 
schSncn Vordersiitzen des Aristoteles der Italicuer schliessen, dass 
Gott die menschlichen Dinge nicht verstehe noch sieh um sic 
ktimmcre (Dcumres  humanas nec intelligere nec curare p. 29)? 
So verleugnct er die christlichc Wahrhcit und sttir zt zugleich d ie  
ganzc P h i l o s o p h i c  des Aristoteles zu Bodcn (ut totam Aristotclis 
philosophiam fuaditus everteret p. 142). Warum in aller Welt 
gesteht Caesalpin nicht zu, wo aueh er yon Aristoteles abweicht? 
Warum htillt er sich immcr wicder in den grossen Namen, als sci 
el" es, dcr kcinen Finger breit (no tatum quidem unguem) you 
Aristotcles sich cntferne und ftillt doeh seine fUnf Bticher mit 
neuen ,  thcils htichst schi~dlichen (valde noxiis), theils geradczu 
g o t t l o s e n  (etiam impiis) Meinungen an (p. 25)? Ware es nicht 
bcsscr gewcsen, licber den Aristoteles als den christlichen Glauben 
aufzugcbcn (p. 26)? Auch die Philosophic bringt el" dureh solehes 
Gcbahrcn in Misseredit. Indem cr die analytischeu Dinge zu logi- 
schcn, die logischen zu sophistischen umstempelt, den Untcrschicd 
zwischen Substanz und Accidenz grauenhaft verwischt, hat er mit 
ncuen Dog'men frech diesc edelste Kunst besudelt (nobilissimam 
scientiam ausu plane temerario conspurcavit p. 31) und durch 
seinen sophistischcn Betrug (sophistiea fraus) dcr Jugend das 
Lernen sehr erschwert (p. 32). Hat Aristoteles Wahres gelehrt, 
so ist durum doeh nicht alles ganz wahr, was er gesagt hat. Und 
man solltc betreffs c i n i g c r  s e i n e r  D o g m e n  (de aliquot ejus 
dogmatibus) nicht zweifeln, dass sic, um der geoffenb~rteu Wahr- 
heir willen, dringend ciner E m e n d a t i o n  bedtirfen (p. 24). Aueh 

1) Er behaadelt ihn immer wie einen Todten. 
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ist Aristoteles selber niemals so yon sieh eingenommen noch so 
arrogant gewesen, dass er in den Dingen ftir sich Glauben beau- 
sprucht htitte, die cr ohne alie Grtinde behauptet (p. 23). 

Wir mtissen hier ein weitverbreitetes Vorurtheil beriehtigen. 
Hat man doch den Gegensatz zwischen Taurel und Caesalpin da- 
hin gefasst, Taurel babe den Aristoteles zn beseitigen gesueht, Cae- 
salpin ihn aufrecht erhalten und wiederhergestelltl). Ieh gestehe 
often, sagt Taurel gleich in der Widmung an den Herzog Friedrich 
yon Wtirtemberg, dass ich dieseStudien gerade d e r P h i l o s o p h i e  
und W a h r h e i t  de r A l t e n  verdanke (veteri hos ego philosophiao 
et veritat idebeo conatus). Denn ich habe eine ganz w u n d e r b  a r e  
F r e u d e  an d e r  a r i s t o t e l i s c h e n  Weise  zu philosophiren (ut- 
pote qui Aristotelica philosophandi ratione mirum in modum ob- 
lectemur p. 24). Und glaube ich des Aristoteles Meinung, Gott 
sei Dank! so zu verstehen, dass ich keines peripatetischen Dok- 
tors Beistand benSthigt bin (ut doctore peripatetico egeam hullo 
p. 150). Auch s c h ~ t z e  ich  den E i n e n  A r i s t o t e l e s  hSher ,  
als d ie  g a u z e  ed le  S c h a a r  s e ine r  A u s l e g e r  (p. 24)~). Da 
ich nun in der Hochachtung fiir den Aristoteles ganz mit Caesal- 
pin tibereinstimme (eadem nostra sententia), so sotlten wit uns doeh 
auch desto besser (melius) verst~ndigen kSnnen (p. 33). Es thut 
mir nur immer leid zu sehen, wie Caesalpin die Stellen des Ari- 
stoteles v e r d r e h t  (depravat), indem el" immer nut die Worte 
des Aristoteles im Auge hat und nicht ihren Sinn (mentem p. 15). 
Es ist ein Streit zweier Aristoteliker~ ein Streit innerhalb der 
Schule. Aber die Unbefaugenhe!t, die Kritik, die Grammatik und 
die Logik stehen meist auf des M0mpelgarters Seite. Vom latei- 
nischen Aristoteles steigt er zum g r i e c h i s e h e n  auf: vom herge- 
brachten grieehischen Text zu den besseren Lesarten, die oft nur 
durch Conjektur zu gewinnen sind, yore losgerissenen Dictum zum 
geschichtlichen Zusammenhang, yore zufalligen Ausdruck zum Sinn 
uud Geist des Systems. Caesalpin hingegen deutet den Aristoteles 
urn, weil el" blind an ihn glaubt, und schmiegt ihn den modernen 
Entdeckungen an. Taurel er0rtert unbefangen den Sinn jeder 
Stelle und stimmt ihm dann entweder ganz oder theilweise zu. 

1) Vgl. z. B. Guss: Gesch. d. protestant. Dogmu~ik~ I, 183 fgd. 
2) An tu nescis~ me unum Aristote]em pluris facere, quam tot tanto- 

rumque ejus interpretum nobilem catervam. 
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Andernfalls erkl~rt er muthig: so lautet des Aristoteles Meinung, 
aber Unsinn ist es darum doeh. 

Zeigt sich T a u r e l  p h i l o s o p h i s e h  dutch seine Unbefangen- 
heit dem Italiener t i b e r l e g e n ,  so steht es physiologiseh umge- 
kehrt, well Taurel's p h y s i o l o g i a  m e d i e a ,  auf die er hier ~fter 
Bezug nimmt (p. 880, 976 al.) noch, ohne es zu wollen, fast tiberall 
in den Fesseln der Au to r i tE t  daher geht. 

Auf den physiologisehen Gegensatz zwischen Caesalpin und 
Taurel hat man bisher noeh nie geaehtet. Und doch springt er 
in die Augen. Seharf und mit barren Worten 1) weist Taurel die 
Neuerungen Caesalpins zurtick, ohne doeh jedes Mal sieh die 
Musse zu nehmen, sic yon neuem am eigenen Experiment zu 
prtifen. Tier beklagt and beissend verspottet er ,,die Narrheit", 
dass das t Ie rz  zuerst leben und zuletzt sterben solle (p. 853). 
Ueberall bestreitet er als eine pure Unm5glichkeit, dass das Herz, 
und nieht die Leber das Princip des venSsen Blutes sei2), d ie  
L e b e r ,  welehe doeh so augenscheinlieh einen grossen Theil des 
Blutes in die Schenkel und in die Ftisse abwErts ftihre (p. 857 
sq. u. s.o.). Er kann es kaum begreifen, wie der luehsi~ugig'e 
(iyneeus) Aristoteles und sein seharfsinniger italienischer Naeh- 
beter es nur bis zu Einer Art Blur gebraeht habe (unum idemque 
alimentum esse), und nicht einsieht, dass es z w e i  Ar ten  Blur  
giebt, das Venenblut, welches zur Mehrung (auetioni), und das 
Arterienblut, welches zur Erni~hrung bestimmt ist (nutrition[ de- 
stinatum p. 868 sq.)3). Wie k(inne Blut yon dem so entlegenen 
I-Ierzen his in die Ftisse gelangen (p. 881)?! Und was solle man 
nun erst sagen zu Caesalpin's Hypothese (forte), dass vielleieht 
das vollkommen gekoehte (perfecte eoctus) Blur  aus dem Herzen 
(e eorde) wieder (direkt!!) in die ttohlvene (in venam eavam) z n- 
r t i ekge f t ih r t  werde (regeritur)? Aus nieht zu veraehtenden 
Grtinden-(rationes non eontemnendas) meint er das nieht glauben 
zu diirfen. Denn 1. der unabl~ssige Zug der aus der Leber auf-  
w ~ r t s  strSmenden Venen ist so gross, dass die Hohlvene niemals 

1) Magna tomeritas e s t e t  impudens audacia oder putidissimum men- 
dacium odor absurdissima sunt odor monstrosum dogma. 

2) Dass die Leber prinoipium venarum sei, hat er iibrigens aufgegeben: 
melius hae cure corde quam oum hel)a~e connecti possunt (p. 875. el. 578 seq.) 

3) Bekann~lich br ingt  Aristoteles und nach ibm Caesalpin dieson Unter- 
schied an andcrn Stellen oft genug vor (selbst Taurel p. 880 al.). 
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Platz frei hat: vielmehr wird sie dureh jene Blutbewegung yon 
der Leber her aufwi~rts (assiduus sanguinis motus e jeeore sursum 
versus) so dauerud ausgeftillt mit Blur, dass das einmal in das 
Herz aufgenommene Blur (receptus) gehindert wird in die Hohl= 
vene zurttekzuwirbeln (regurgitet). 2. Die Stellung der Klappen 
(valvularum positus), mit welehen die Hohlvene verschlossen ist, 
verbietet es, deun sic sind so geartet, dass das Blut zwar in das 
Herz hineinfliessen, nieht abet wieder hiuausfliessen kann (non 
refluere). 3. Itindert es den fortwithrenden Strom des arteriellen 
Blutes. Denn da die Arterie gross ist und sehr viele Verzwei- 
gungen in die Theile sendet, so wird das meiste yon dem arte- 
riiisen Blur fortw~hrend v e r b r a u c h t  (assidue absumitur). Daher 
wird auch fortwahrend das Blut nachgezogen (etiam assidue at- 
trahatur), welches aus der Hohlvene in die rechte Herzkammer, 
yon dort z u e r s t  in  d i e  L u n g e  (in pulmones quidem primum), 
y o n  de r  L u n g e  abet in  d i e  l i n k e  H e r z k a m m e r  (Jude veto 
in sinistrum sinum) und in" d i e  A r t e r i e n  fliesst. Auch ist das 
Blur, welches in der Hohlvene oder in der Leber und in den an- 
deren Venen enthalten ist, dick, well es im Herzen noch nicht 
vollkommen gekoeht ist; wiihrend alas dutch die Lunge uud das 
tterz gegangene Blut heisser ist, insofcrn yon allen Theilen der 
heisseste alas tterz ist (eor inter omnia viscera est calidissimum 
p. 875) 1). 

Man sieht, dass Taurel yon der w i r k l i e h e n  Rtiekkehr des 
Blutes night die leiseste Ahnung hat, dass er aber als Caesalpin's 
Ansicht ~) einen W i r b e l  oder Strudel annimmt, vermtige dessen 
--  w~thrend des Schlafs - -  das Blut in die Hohlvene, durch die 
es in's tterz hineinfliesst, gleiehzeitig auch wieder zurtickstrSmt. 
Also denkt Taurel sich Caesalpin's Anschauung ganz ~thnlieh wie 
die Galen's, dass in jeder Vene ein I-Iauptstrom Blur  nach der 
einen Richtung geht, und dancben naeh entgcgengesetzter Rich- 
tung etwas Luft; in jeder Arterie ein Hauptstrom L u f t  nach der 

1) Semper enim sanguis ex eorde versus extrema ar~eriarum orificia 
move/~ur: neque unquam moto eontrario versus eor movetur . . . .  Non ut 
in ipsas arterias aliunde regurgi~et. -- Qui discrimen inter venarum et ar- 
teriarum sanguinem noverunt~ faeite intellegent, quam absurda haee sit venosi 
sanguinis cure arterioso eonfusio (p. 893). 

2) Er nennt dessen eireulatio per extremorum oseulorum eonjunctionem 
eine commentitia et imposibilis (p. 893). 
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elnen Richtung dringt und danebcn nach entgegengesetzter Rich- 
tung aueh etwas Blur. Nur das jetzt naeh Caesalpin beide ent- 
gegengesetzte StrSme, die aneinander innerhalb derselben Vene 
vorbeiwirbeln, Blur wi~ren, n~tmlich Venenblut und etwas Arterien- 
blur. Diese Art Blutkreislauf halt Taurel ftir Caesalpinianisch. 
Und dass er d i e s e n  Wirbel-Kreislauf abwies, war ein Zeichen 
gesunden Taktes. - -  Den L u n g e n k r e i s l a u f  abet nahm Taurel 
an l)~ ohne hier zu sagen, warum? uoeh woher? Er nahm ihn 
an als eine H y p o t h e s e ,  mit der er sieh in Gegensatz wusste zur 
Auffassung Galen's. Andern wollte el" es tiberlassen zu beurtheilen, 
wer Recht babe? Liessen sich doch ftir b e i d e  ttypothesen gute 
Grtinde beibr ingen.- -Wer  so sprieht, dem ist der Lungenkreislauf 
nicht, wie dem Servet, eine in Jahrzehnte langen Beobaehtungen 
mtihsam errungene, abet nun auch unverrtickbare wissenschaftliche 
Ueberzeugung. Er hat es irgendwo aufgelesen u n d e s  gefiel ihm. 
Aber zur Entscheidung drang er nieht dutch. 

Wie tibrigens Taurel hier in Sachen des Lungenkreislaufs 
dem Galen often entgegentritt, so zeigt er sich auch sonst in ana- 
tomischen und physiologisehen Dingen bisweilen unbefangen gegen- 
tiber den Autorit~ten 2). Er citirt den Franzosen F e r n e l ,  um ihm 
eine teehnische Bezeichnung 3) zu entlehnen (p. 859), eitirt den 
Italiener Aranzio, dessen grossen Fleiss und Gesehickliehkeit 4) in 
den Foetusstudien er bewundert (p. 822) und den Italiener (Real-  
dus)  C o l u m b u s ,  den er als erfahrenen Anatomen und sehr grosse 
medicinisehe Autorit~it dem Caesalpin weir vorzieht, um ihm in 
betreff der Rtiekwirkung einer starken Verletzung des Gehirns 
oder des Rtiekenmarks auf die Muskeln des Thorax und so aut 
das Athmen beizustimmen 5) (p. 1065); ein LobS), das, meines 

1) el. p. 882: dexter cordis ventrieulus in eum finem videtur esse con- 
ditus, at ex hoe pu]mones sanguinem reeiperent, quem sinistro eordis ventri- 
culo praepararent. Anders freilich sehe es Galen an. An vero melius, alio- 
rum esto judicium. Utraque tamen potes~ (!) vera esse eausa. 

2) ex animo lae?~or, si quid ex aliis possim discere (p. 166). 
3) valvulae venae eavae start ostla. 
4) ra~ionibus evidentissimis et firmissimis Arantii, singulari industria 

et solertia viri. 
5) Malim hae in re peritos sequi anatomicos, quam Caesalpinum. Audi 

Cohmbum, eujus inter praeeipuos rei anatomicae cultores merito marina es~ 
auetoritas. 

E. Pflfiger, Archly f. Physiologic.  Bd. XXXV. 22  
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Wissens, bisher allen Freunden des Columbus entgangen ist. Er 
citirt seinen deutschen Lehrer Schegk, um desscn Auffassung einer 
aristotclischen Stelle bcizupflichten (p. 879) und verwirft den 
Deutschen Theophrastus Paracelsus yon ttohcnheim als einen nn- 
fliitigen (spurcus) und gottlosen Bctrtigcr (impius impostor p. 793). 
Veto Ga len  sagt er, cr w~re gegen Aristoteles oft gar zu nach- 
sichtig gewesen (p. 866). Taurel liebt es nicht, den hSchst scharf- 
sinnigen Beobachter tier Natur (acutissimus operum naturae con- 
templator p. 867) eiuen Liigner scheltcn zu lassen. Er ruth dem 
Caesalpin, in anatomisch-physiologischcn Dingcn hi~tte er klrigcr 
gethan, dem T r a c t u s  G a l e n i c u s  start dem des Aristoteles zu 
folgen (p. 878). Er billigt in viclen Stricken die Anatomic und 
Physiologic Galen's (Ep. dedie.~ p. 207. 666. 807. 828. 880. 1064 
al.), insbesondere auch darin, dass die Leher das Princip des vc- 
nSsen Blutcs sei (p. 876). Doch tritt er auch mehrfach Galen 
entgegen (p. 890. 901 sq. 1068)1): er rrigt Galen's unrichtige Be- 
schreibung der Natur der Nerven (p. 865). Er erkli~rt sich, wie 
wir oben sahen, gegen Galen ftir den Lungenkreislauf. Betreffs 
der hnsicht, dass des Hcrzcns ununterbrochene Bewcgung das 
Mehrblut (auctivum) aus den u lockt, die ihm aueh Galen zu 
vertreten s chc in t ,  sagt Taurcl: , ,Und w e n n  d i e s  a l l e  W c i s c n  
a l l e r  Z e i t e n  b e h a u p t e t e n ,  so,wrirde i ch  cs d e n n o c h  n i eh t  
g l a u b e n  (p. 893)3). Am hiiufigsten t r i t te r  dem Aristoteles ent- 
gegen, aber hie aus blinder Oppositionslust 3) (Pr. 30). Blieb er 
sich doch stets bewusst, class auchcr  selbst i r r c n  kSnnc und auch 
in seinem Buche die berufenen Richter munches zu tadcln hubert 
werden (Pr. 34). 

Aber wie in aller Welt kam nur der mSmpelgarter Polyhistor, 
Ntirnberger Poet und altdorfer medicinische Professor dazu, sich 

1) In tier Synopsis a. 1596 z. B. sagt er p. 95: Male et impie Galenus 
Deum negat facere posse quidquid velit. Cautior hue in parte fuit Aristoteles. 

2) Quod si omnes omnium aetatum sapientes asseruissent~ non cre- 
derem tureen. 

3) modo ne anlmo ueeedas oppugn~ndi (Praef. 24). Auch im zweiten 
Theil seiner Meth~physik, der Theologia philosophies. 

4) Es liegen fair yon Nieol. Taurel zwei in Niirnberg ersehienene la- 
teinisehe Gedichtsammlungen vor: Emblemata Physico-Ethiea 1595~ ein 
Stammbuch mit Bildern, and Carminu funebria 1592, eine Erinnerung an 
tiibinger, buseler, nlirnberger Freunde und GSnner. Diese Art Biicher waren 
un tier Mode. 
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zum Kampfobjekt gerade einen p i s a ner  Peripatetiker zu w~hlen ? 
Hatte er das Bed~lrfniss seine Feeht- und Disputirkunst in Saehen 
des Aristoteles 5ffentlieh kund zu thun, warum w~hlt er sich dann 
night einen andern? Wusste man doch die Welt damals roll yon 
Aristotelikern; w~hrend nur zwei M~nner es bisher gewagt, dem 
Aristoteles wissenschaftlich gegen[iber zu treten, Michael Ser~et in 
Basel 1531 und Petrus Ramus in Paris 1543. Nun Taurel erz~hlt 
es uns selbst. 

I t a l i e n  war das einzige Land~ dessen junger Adel, start an 
Jagd und Trinkgelagen (loeo ven~tionis et eompotationum) aus 
nobler Passion an Philosophic seine Freude land (Taurel, Praef. 
der Emblemata). Voll yon Interesse nun fiir Bticher aus f r e m -  
den L a n d e n  (return curiosus externarum) hatte Taurel vor 
Jahren einmal das Buch gelesen, welches ,,uns" der Italiener 
Caesalpin iiber die Alpen gesehickt hatte (ad nos transmiserat), 
die Quaestiones peripatcticae. Bewundernd den Scharfsinn des 
italienischen Geistes (miratus equidem Italae mentis acumen), ring 
ieh an, sagt er~), bei der Lekt~ire das grSsste W o h l g e f a l l e n  zu 
empfinden (delectari plurimum). Das bewog reich die in Denk- 
tr~ghe~t dahinlebende deutsche Jugend 2), unter der nights so ver- 
aehtet und gemieden war (nescio quid despeetius. Praef. Emblemat.) 
als die Phi.losophie~ durch die Caesa!pinischen Paradoxien ein 
wenig aufzuriitteln (paulo tardiora et obtusiora ingenia suscitaren- 
tur). Die i t a l i e n i s c h e n  D o g m e n  fassten aber unter der deut- 
sehen Jugend (germana juventus)welt  schneller Wurzel, als es 
sich Taurel gedaeht. War's dutch Taurel's Studenten, welche 
auch auf andere Hochsehulen zogen und als Beamte sieh in die 
verschiedensten St~dte zerstreuten? ~) Kurz es drang die neue 
philosophische Weise in a l le  Winkel  Deu t sch lands4) .  Das 

1) Alpes Caesae, Leetori benevolo. Pr. 21 sq. 
2) In der Praef. der Emblemata 1595 klagt er, yon wissenschaftliehen 

Biiehern wfirden in Deutschland nut die theologischen und juristischen ge- 
kauft. Bei den philosophisehen maehten die Buehh~ndler sehlech~e Gesch~fte. 

3) In Taurel's Bilder-Stammbuch yon 1595, das er Emblemata Physieo- 
ethica nennt, finden sich unter seinen studiosis neben zahlreichen Niirnbergern 
und andern Sfiddeutschen aueh Schlesier, Preussen, Polen, ttolsteiner, Hessen, 
Pommern, ttoll~nder, M~rker. 

4) Inique tandem tuli, ex Italia superatis Alpibus aliam philosophandl 
rationem in omnes Germaniae angulos irrepsisse (Ep. dedic.). 
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Gift (veneua) griff um sich. Taurel beklagte die deutsche Einfalt, 
die nur zu schnell uns in den Dienst der Ausl~nder zu stellen 
pflegt 1). Abet er trSstete sich mit dem Ausspruch des Italieners 
Gratarolus: Mundus vult decipi, habcat sit. Dadurch aber griff 
die Autoritht des Italieners so um sich, dass die  C a e s a l p i n i a -  
n i s c h e n  Dogmen  bei den Unseren hShe r  im P r e i s e  s t aaden ,  
als einst bei den Griechen des  Apo l lo  O r a k e l s p r t i c h e 2 ) .  
Dennoeh zSgerte Taurel noeh immer, der Autoritat jenes Mannes 
entgegenzutreten (terrebat me istius hominis auctoritas). Endlich 
aber entschloss er sich zu dem patriotischen und heiligeu Werk, 
unter der Jugend Deutschlands den g r o s s e n  V e r l u s t  d e r  
w a h r e n  P h i l o s o p h i e  zu verhindern (magna verac philosophicae 
jactura). Sah er doch ein, dass wie so oft dutch die nattirliche 
Magie der Satan (diabolus) nut zu viele tiberwaltigt hat, so auch 
hier die lockenden S i r e n e n  Italiens das Ohr des deutschen Jting- 
lings dutch ihre Schmeicheleien bertickten (p. 22 sq.): Ueberdies 
g|eiche der zarte Geist unserer Jugend (tenella nostrae mens je- 
ventutis) der Wolle, die gar leicht jegliehe Farbe annimmt~ abet 
nieht leicht wieder rein gewaschen wird (non eluitur facile Pr. 23). 
So galt es denn, gegen die f e i a e r s o n n e n e n ~  g e i s t r e i c h  auf- 
g e p u t z t e n ,  h a u f e n w e i s  z u s a m m e n g e s t e l l t e u  I r r l e h r e n  zu 
Felde zu ziehen (falsa dogmata cumulate congesta, subtiliter in- 
venta et fucata ingeniose). Taurel verhehlte sigh nieht, wie Cae- 
sa lp in ' s  Name bei allen so hoeh stche, dass auch noeh d a s  
F a l s c h e  so angesehen werde als sei es des  Lobes  wtirdig,  
sofern es doch g e i s t r e i c h  e r f u n d e n  sei3). Auch den Studenten 
gegentiber hatte Taurels Unternehmen grosse Schwierigkeiten. 
Denn unsere Jugend, sagt er, merkt es nicht, wie gef~hrlieh kS 
ist, gedankenlos den Autoritiiten nachzusprechen und a u f  des 
M e i s t e r s  Wor te  zu schw( i ren .  Und doch liegt uns darin der 
Ursprung der Uebel (malorum nobis origo Pr. 23). NiGht der 

1) Nostrum ego deplorans nimiam simplicitatem, quae nos exterarum 
gentium mancipiu faceret (Pr. 21). 

2) Et eo quidem usu res accrevit: ut haec Caesalpiniuna dogmata ma- 
jore aloud aostros fuerint in pretio~ quam olim spud Gr~ecos Apollinis ora- 
cula (Pr. 21). 

3) Mugnum hisce quidem aasis apud omnes sibi nomen comparavit 
Caesalpinus, ut laudem mereri putantur etiam quae falsa sunt, modo sit, 
quod ingeniosam prue se ferat inventionem (Pr. 22). 
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Jugend Sehuld freilich ist das, sofern sie glaubt, was man sie 
lehrt. Aber die S e h u l d  de r L e h r e r  ist es (praeeeptorum culpa), 
welche night der AutoritiitGn Wtirde erwi~gen sollten, sondern das 
Gewicht der GrUnde. Wo es s igh um Gr i inde  h a n d e l t ,  so l l t e  
j e d e  Autor i t i~t  s c h w e i g e n :  ausgezeichnet furchtsam miissen 
doch die sein, die vor leeren Schatten erschrecken (P. 24)1). Da 
er nun aber einmal sieh entschlossen habe, die u n g e h e u e r l i c h e  n 
und s to lzen  Dogmen  des Italieners durehzuschtitteln und aus- 
zuschtitten (Itali monstrosa et superba dogmata discussa et excussa), 
so wGrde er yon dem einmal begonnenen Unternehmen auch night 
wieder abstehen (non destiturus), wenn Gott Gnade giebt, so lan~ 
er lebe (dum vivam. Ep. dedie.). 

Man merkt, trotz seiner Spitzen, Ecken und Kanten hat Taurel 
hohe A c h t u n g  vor seinem ,,geistreichen und gelehrten" Wider- 
sacher. 

,,So liistig und iirgerlieh mir auch diese Dinge beim Caesalpin 
sind, so land ich bei ihm doch auch manches, was mir night zur 
geringen F r e u d e  (me non levi voluptate affecerunt) gereiehte 2). 
Ausserordentlich erfreute reich (plurimum obleetavit) zuni~chst die 
grosse F t i l l e  und R e i c h h a l t i g k e i t  (copia et a f f luen t i a ) fe in  
nnd g e i s t r e i e h  e r f u n d e n e r  D i n g e  (subtilitGr et ingeniose in- 
ventarum) und die w u n d e r b a r e  K u n s t  und G e s c h i c k l i c h -  
k e i t  (mira arte et calliditate), mit der er alles zu verwerthen 
weiss. Bewundernswerth (admiranda) ist die Fin d igk e i t (solertia) 
und der S c h a r f s i n n  dieses Geistes yon so umfassender Bildung 
(mentis varie exeultae acumen p. 32). Dureh seine seltene LeiGh- 
tigkeit, sieh gedanklich auf den sehwierigsten Gebieten zurecht- 
zufinden, ist Caesalpin wig gesehaffen, der mensehlichen Gesell- 
schaft hohen N u t z e n  zu bringen. Kommt bei so angelegten 
Naturen ein gleieher Sinn ftir W a h r h e i t  und F r ~ i m m i g k e i t  
hinzu (par veritatis et pietatis studium), dann darf man G r o s s e s  
yon ihnen erwarten. Nun aber kann man night leugnen~ dass 

1) Cum de rationibus agitur silere omnis debet auctoritas. Insigniter 
oportet esse meticulosum~ quem inanes terri tant  umbrae. 

2) Schon p. 22 sagt er: Me magna rerum discutiendarum oblectabat 
varietas : inventa ingeniosa: brevisque et philosophicis idonea disputationi- 
bus oratio. 

3) Qua sua singulari facilitate poterat prodesse plurlmum. - -  res mag- 
has et humanae societa~i utilissimas praestare possunt. 
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A n k l a n g e  von a u f r i c h t i g e r  W a h r h e i t s l i e b e  und  auch 
c h r i s t l i c h e r  Fr  5 mm igk  eit in den peripatetischen Quaestionen 
Caesalpin's zu finden sind (ad Christianam pietatem aceedit). Um 
so trauriger ist es freilieh, dass der Italiener diese reiche Bega- 
bung in den Dienst trtigerischer S o p h i s t i k  stellt (ad sophisticas 
fraudes Pr. 32). Vielleicht ist des guten Mannes Unvorsichtigkeit 
(crassa viri boni imprudentia) so gross, dass er selbst nicht weiss, 
was er thut. Denn eine zu grosse Frnchtbarkeit yon Seharfsinn 
und Ftille der Empfindungen (rerum inventarum ubertas) erzeugt 
oft G e i s t e s v e r w i r r u n g  (saepe confusionem parit), indem das 
Urtheil tiber die Mange des Gedankenstoffes niaht Herr werden 
kann (non adhibito tantae eopiae eonvenienti judicio). Durch zu 
schnelle Herausgabe sainer manniahfachen Werke erzeugte er in 
dem Schein der Wahrheit den S e l b s t b e t r u g l ) .  u wir 
es ihm (veniam, me quidem judice, meretur). Gab er dadurch 
doeh unserer Jugend willkommenen Anlass sich im philosophischen 
Disputiren zu tiben, uns aber Anlass, diese sehr nutzenreiche Ab- 
handlung zu verSffentlichen (Pr. 33). 

,,Aber noch etwas anderes hat uns in den Quaestionen Caesal- 
pin's e in zig gu t  (unice nobis placnit) g e f a l l e n :  dass er namlich, 
zur Vertheidigung seiner Behauptungen, den A r i s t o t e l e s  a l l e in  
(solum) herangezogen hat2), mit Vernaehli~ssigung seiner Ausleger. 
Man darf sich ja  nicht beim D. Thomas (Aquinas), Averrhoes odar 
Alexander (ttalesius) aufhalten, sondern muss zum Aristoteles sen 
ber aufsteigen und yon ihm zu sainen Grtinden (ad ejus rationes). 
So hat uns manches an Caesalpin gefallen (plaeuerunt), anderas 
missfallen (Pr. 33). 

Daher kSnne er sich sehr wohl denken, dass einige unge- 
sttim tiber den  herfallen werden, der zuerst as gewagt habe, Cae- 
salpin selbst anzugreifen (Caasalpino ipsi a t t e n t a r e  p. 34 sq.). 
Ja sollten gegen seine ,,Gef'allten Alpen" (Alpes aaesae) die Alpen 

1) Saepe veri species fr~udem parit, quue Cuesalpinum etiam decepisse 
videtur, qualm plurimos ingenii sui foetus in lucern edere nimiu properantem 
uviditate. 

2) Taurel geht immer auf den griechischen Urtext des Aristoteles zu- 
riiek, das Griechische seinem Werke einflechtend. Latina eonversio CaesM- 
pinum forte deeepit (Pr. 25). -- Errorem non observavit CaesMpinus qui 
etiam in graeco textu est (p. 35). --  Ab Aristotelis sententiu multum recedit 
Cuesalpinus (Pr. 38). 
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unerwarteterweise wiederhergestellt (Alpes r e s t a n r a t a e )  und 
dem kleinen Stier (Taurellus) die HiJrner abgest0ssen werden, and 
ein ,,HSrnerloser Stier" 1) wtithend ausbrechen: er ftirchte sieh 
nicht: i'estere und sch~rfere wtirden erwachsen (eornua duriora et 
acutiora): dean der in ihm noeh wohnende Honig kSnae gegen- 
tiber der Unwiirdigkeit der falsehen Dogmen gar leicht sich in 
Galle verwandeln (P. 35). El', Taurellus, handle nur aus Liebe 
zur Wahrheit (solo veritatis amore). Dess habe er ein gut Ge- 
wissen und frage nieht, wet etwas sagt, sondern was jeder sagt 
(e. 35)? 

Ueber die Weitsehweifigkeit (prolixitas) seines Werkes end- 
lich tr(istet er sieh einmal mit der Hartniickigkeit (pertinacia) 
dessen, den er widerlegen will. Und, fiihrt er fort, hat bisher 
unsere Jugend solches Wohlgefallen gefunden an den verwickelten 
Streitigkeiten der (scholastisehen) B a r b a r e n ,  sollte sie nicht 
grSssere Freude finden an den Auseinaudersetzungen der r e i n e r e n  
(purioris) P h i l o s o p h i e ?  2) Und wet nicht das Ganze lesen wolle, 
der kSnne ja das aus der Summa (summa totius controversiae) 
sich aussuehen, was ihn gerade interessire (p. 37). Auch den 
Vorwurf, dass er ein verhasster R a m i s t  sei, ffirchte er nicht. 
Habe er sieh doch niemals an des (Peter) Ramus Werken gefreut. 
Aber er wtirde es nicht tibler nehmen, Ramist zu heissen, als 
Caesalpinianer. Habe doeh Ramus seltener geirrt als Averro~s 
oder Caesalpin. Aueh sei des Ramus Schule ti~glich gltieklieher 
in ihren Fortschritten and Erfolgen. Und man sollte sieh ge- 
wShnen, fiber Ramus billiger zu urtheilen (aequius judicare)3). 
Wo ieh dem Aristoteles nieht beistimme, da gesehieht as nieht, 
well ich Ramist ware - -  in der Praef. der Emblemata 1595 nennt 
er sich setbst AristoteIicae Philosophiae et Medicinae Galenicae 
professorem -- sondern well Aristoteles sieh selber, weil er an 
manchen Stellen den Regeln der Logik and Analytik ins Ange- 

1) Furens erumpat Taurus  excornis,  sagt er Pr. 35. -- Beides 
sind Biichertitel, welche etwa Caesalpin's Yertheidiger wi~hlen wiirden. 

2) Die ,Barbaren" Petrv, s Lombardus, Thomas Aquin, Duns Seotus und 
die andern ware~ aber doeh andere Kerle, a]s Taurel und Caesalpin. Jener 
Werke wird man lesen, so lange man Aristoteles liest; Taurel's und Caesal- 
pin's Peripatetica hat sei~ Jahrhunder~en schwerlich wieder Jemand durch- 
gelesen. ,,Gute Leut% aber schleehte Musikanten !" 

3) Ueber Pierre de la Ram6e s. Charl, Waddington. Paris 1855. 
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sicht schliigt (Pr. 37 fgd.). Bist du ein Christ, so musst du ge- 
stchen, dass A r i s t o t e l e s  of t  ge i r r t ,  da er vielcs vorgebracht, 
was unserm Glauben und de r  c h r i s t l i c h e n  R e l i g i o n  d iame-  
t r a l  (e diametro) e n t g e g e u g e s e t z t  ist (adversantur). Da er nun 
in diesen Dinged schiindlich (turpiter) umhergetappt ist (halluci- 
natus cst)~ sollte er nicht gleichermassen auch in andern Dingen 
geirrt haben k0nnen? Darum bleibt vo l l e  D e n k f r e i h c i t  Tau- 
rel's Parole (Pr. 38). 

Sieht man a b  yon dem krankhaften Zuge des 16. Jahrhun- 
derts~ yon jener l e i d i g e n  C o n s e q u e n z m a e h e r e i  und elendcn An- 
geberei und Verdammungssucht, die gem Luther, Calvin und Servet 
zu Teufelskindern und Athe'~sten machte, und die auch den Taurel 
wie den Caesalpin zu AtheYstcn gemacht hat: so mtissen wir 
eingestehen, es ist Taurel, dem deutschen Mediciner und Philoso- 
phen um die  W a h r h e i t  zu thun, zuerst und in der Mitte und 
zuletzt, sttirmt er auch ftir sic oft blind daher, wie ein wtithcnder 
Stier. Cacsalpin hingegen, dem welt grossartiger angelegten und 
begabten Polyhistor, dem bertihmten peripatetischen Medieiner, ist 
es zuerst und in der Mitte und zuletzt am A r i s t o t e l e s  zu thun, 
well es ftir ihn eben keinen anderen Inbegriff der philosophischen 
Wahrheit giebt, als Aristoteles 2). Des Caesalpin trtigerische So- 
phistik und jammervolle Inconsequenz 2) wird in zahlreiehen Stellen 
Taurel's in's helle Lieht gebracht. An andern Stellen, wo beide 
differirten, ist die Wahrheit unbedingt auf des Italieners Scite. 
Aber das ist das Eigenthtimliche der MSmpelgarter Streitschrift 
und gewiss eine ihrer hesten Empfehlungen~ dass man durch sie 
den Widersaeher nicht verachten, sondern wtirdigeu, ja  nur hSher 
sehi~tzen lernt. Ohne Taurel h~ttcn wir keine Ahnung davon ge- 
habt~ dass der P i s a n e r  Peripatetiker darauf und daran war, in 
D e u t s c h l a n d  S e h u l e  zu b i l d e u .  

M(igen daher die Alpes Caesae eine noeh so kriegerisehe 
Miene maehen, durch das Visir bliekt doch immer der g u t m ti t h i ~ e 

1) Auch erhielt or, wic Steph. Mar. Fabrueei in der Nuova racolta 
T. VIII. Venez. p. 64, berichtet, also jedenfalls vor 1761: den Zunamen Re- 
divivus kristoteles. 

2) Ira sibi constant, qui Galenum oppugnant~philosophi (13. 880). Ga- 
len's System imponirte durch seine Consequenz. Zwischen ihm und Harvey 
giebt es keinen Mittelweg: Da heisst es aut . . .aut. 
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S c h w a b e  1). Denn ieh mSehte durehans nicht, sagt Taurel, dass 
dem Caesalpin etwas yon dem ihm sehuldigen Lobe entzogen 
werde. (Quo nomine Caesalpinianae laudi nihil velim esse de- 
tractum.) Denn er hat durch seine z a h l r e i e h e n  h S e h s t  fein-  
s i n n i g e n  E r f i n d u n g e n  (quam plurimis subtilissime inventis) 
alas geleistet (praestitit), was k a u m  sons t  ein A n d e r e r  zu lei- 
sten im Stande war (quod vix ullius fuit alterius Pr. 34). Wir 
dtirfen nieht vergessen, dass der MSmpelgarter selber seinen TU- 
binger, Baseler und Altorfer Studenten des Caesalpin's peripate- 
tisehe Quaestionen e m p f a h l  und erst dann gegen den reieher 
begabten und selten erfolgreichen Riva]en auf den Kampfplatz 
trat, als seine eigenen Zuh(irer aus des Italieners Augumenten 
sich gegen ihren deutsehen Lehrer Waffen zu sehmieden begannen. 
Taurel hat unseres Wissens hie, insbesondere nieht, wie Ceradini 
(p. 222) behauptet, in der Vorrede zu den Alpes Caesae, den 
Caesalpin als den  Philosophus oder als den Papa philosophorum 
bezeiehnet. Das ist, wo dieser Ausdruek in Btichern vorkommt, 
immer Aristoteles selbst. Aueh bringt er nns tiber das Leben 
Caesalpin's keine Zeile. Er nennt nieht einmal den Oft, wo er 
gelebt habe~ und behandelt 1597 den Gegner immer als cinen 
todten Mann (fuisse, fuerit etc.). Aber er hat gegen den Italiener, 
den er so oft grtindlich widerlegt, ein wohldurchdaehtes Bueh yon 
1069 Seiten geschrieben, das dem grossen Widersacher mehr in 
derWelt gentitzt hat, als alle seine Freunde zusammen~). Taurel 
spielt in der Gesehichte derer, welche gegeniiber der Theologie 
und gegentiber der Seeptik die n a t i i r l i e h e  R e l i g i o n  aufgebracht 
haben, eine grosse Rolle (s. Gass. I. s. e.). Er sollte aueh in dem 
Leben Caesalpin's mehr sein, als eine mythisehe Figur oder ein 
Sammelpunkt ftir Sagen, ftir die man vergeblich naeh einem Ge- 
wahrsmann sueht. 

1) Da ieh Caesalpin und Taurel selber gelesen babe, so weiehe ieh ab 
mit meinem Urtheil yon den Jacob Brucher (His~oria Philosophiae), Rei- 
mannus (ttistoria Atheismi), Bayle (Diet ionnaire hist.-erit.), Buddeus (de 
AtheYsmo), Jos. Carafa (de Gymnasio Romano) u. a. m. 

2) z. B. die Lobgedichte seiner Schiller Chr. Pagandli und Anton Pel- 
licinus vor de plantis. - -  Die, welche Taurel's Buch hie gesehen haben, wie 
Jos. Caraffa (Gymnas. Roman. 1751, I, 212) meinen, Nie. Taurel babe dem 
Ansehen C.'s sehr geschadet, da man ihn bei der Seltenheit seiner Werke 
gegen den Vorwurf des Athe~smus nioht habe rechtfertigen kSnnen. 
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6) Ganz anders steht es mit der zweiten Streitschrift gegcn 
den italicnischeu Pcripatetiker. 

Mir liegt die Schrift des S a m u e l  P a r k e r  1) vor, Bischof 

yon Oxford, , ,Gedankcn t i be r  G o t t  und  G o t t e s  V o r s e h u n g ,  

gegen die AtheXsten und Epikuri~er" 2), zu Oxford ncben dem 
Sheldon-Theater nnd zu London bei Bcnj. Tooke 1704:  Ein Streit- 
werk yon 572 Quartseiten, hoehgelehrt und roller Citate aus 

Thales, Anaximenes, Diogenes, Apolloniates u. s. w. 3), dessen 

Sehiirfe sich gegeu Epicur, Aristoteles, Lucian, gegen Cartesius, 
Baeo yon Verulam und ttobbes richtet, und das, well es ganz dem 

wilden Streit-Geschmack des Jahrhunderts entsprach, und well die 

erste Aufiage fast ganz im Brand yon London untergegangen, nun- 
mehr in z w e i t e r  A u f l a g e  erschienen war, nachdem es dem streit- 

baren Archidiakon dieBischofswtirde eingctragen hatte. Das Buch 

ist nieht ohne philosophisch-kritischen Werth, auch ftir cinch Theo- 

logen nicht so unk!ar , wie es Nicht-Theologen hubert machen 
wollen4). Seine Tendenz ist V e r k e t z e r u n g  dutch Consequenz- 
macherei. Insbesondere gehSrt auch S. Parker  zu der Sehule des 
bekannten Guillaume de TrieS), der ein Geschaft daraus machte, 
als orthodoxer Protestant Schriftsteller bei der rSmischen Inqui- 

sition zu denuneiren, um damit zu bcwcisen, dass dcr o r t h o d o x e  

P r o t e s t a n t i s m u s  doch viel vorsichtiger, frommer und eifriger 
sei als der Papst  selbst. Wi~hrend er aber oft den gobbes und 

auch Verulamium nostratem durchhechelt (p. 284. 300), bewundcrt 

er Harvey's  ausgezeichncten und scharfen Geist6). 
Iqachdem cr die Wege dcr Vorschung (quam incrcdibili et 

1) Ob er ein Enkel des weitberiihmten Gelehrten, Matthaeus Parker, 
Erzbischof yon Canterbury (~ 17. 5. 1575), oder vielleieht ein Ahnherr des 
gleich b eriihmten unitarischen Predigers T heo d o r P a rk e r  war, ist mir nn- 
bekannt. 

2) Cogifationes de Deo et providentia divina. 
3) Disput. II, Sect. 1, p. 104 sq. wird Faustus Soein angegriffen, der 

quamquam stupendo ingenii acumine va}eret~ saepius non modo in falsa, sed 
et inepta dogmata gefallen sei, z. B. aus Haschen nach Neuem, Mangel an 
Kenntnissen. 

4) Er zieht z. B. die Erkenntniss Gottes ab admirabili naturae usu et 
pulchritudine derjenigen ab optima traditionis fide weir vor: p. 105 sq., em- 
pfiehlt religionem naturalem. 

5) S. Revue scientifique, 1880, 12. Juni~ bTr. 50, p. 1186 sq. 
6) praestans et acutum ttarvei ingenium admiremur, p. 456. 
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prorsus divina arte) in dem B l u t k r e i s l a u f  dureh den menseh- 
lichen Kiirper, wie er yon der Geburt an dureh das ganze Leben 
erhalten bleibt und ununterbroehen sich erneuert, richtig beschrie- 
ben hat1), beugt er sich v o r H a r v e y ,  der dies uncrmessliche Ge- 
heimniss, welches seit Schaffung �9 der Welt im Brunnen des De- 
mocrit lag', so klar dargestellt nnd bewiesen habe (ea perspicuitate 
demonstravit), dass ihm alles weichen und beipfiichten musste. 
Zuerst zwar w~ren die bedeutendsten Geister Europa's (summa 
Europae ingenia) durch die Neuheit der Sache ersehreckt, oder 
vielmehr durch die Herrlichkeit einer so bedeutenden Erfindung 
mit Neid erftillt, in hellem Haufen (agmine facto) ihm entgegen- 
getreten. Er hatte aber alle nur mSglichen Wege ihnen vorher 
sehon so versperrt, dass jeder Angreifer seine Feindsehaft bereute. 
Ich erinnere nur an den sehmahlichen Rtickzug des grossen Gas- 
send  (t  1655), eines ebenso dutch hohen Scharfsinn wie reiche 
Gelehrsamkeit bewundernswerthen Mannes, der nach einem leiden- 
schaftlieh-heftigen Angriff H a r v e y  ftir u n v e r w u n d b a r  er-  
kl l i r te .  Jener sonst so siegesgewohnte Mann (vir alioqui semper 
victor) erlitt eine ebenso starke lqiederlage bei seinem Angriff 
auf Harvey wie bei seiner Vertheidigung Epicur's. Ein anderer 
Theil Feinde griff nicht often an, sondern bestritt, dass ein ein- 
zelner Mann jene Entdeekung auf einmal gemacht und vollendet 
iaabe (earn uno heroine simul inventam et perfectam), oder suchte 
doch Theil zu gewinnen an der Ehre der Entdeekung dureh aller- 
lei Modifieationen und Zurechtstellungen. Aber alle mussten zu- 
letzt einsehen, dass ihre etwa wesentlichen Aenderungen nur Ver- 
schlechterungen waren. Auch der so seharfsiehtige L o w e r  (t 1691) 
bei dem ganzen Reichthum seiner neuen Experimente, ein Mann 
yon fast gleichem Geschiek in der Behandlung, muss sich ganz 
mit Harvey's Ergebnissen begniigen, nnd den Punkt, den Harvey 
aufgekl~xt wiinsehte, die Bestimmung des Masses and der Schnel- 
ligkeit des Blutes bei seinem Durchgang durch das I-Ierz (quanta 
sit sanguinis per eor transenntis mensura et velocitas) als eine 
vollkommnere Hypothese dahin gestellt sein lassen. Und aueh 

1) in cireulo autem ubi incipendum sit minus certum videtur. Ego 
vero non a Chyli in sanguinem influxu, sed a corde incipiam. Neque (enim) 
nisi prius Corculum vitae fundamentu jecerit, quodvis suppeditatur alimentum 
etc., lo. 455 sq. 
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Dr. Ent, der formgewandte Vertheidiger Harvey's~ ist, bei all 
seinem SchartMnn, tiber ehl Hin- und Her-Disputiren nieht hinaus- 
gekommen. 

In der Sect. 9/11 der Disputation V geht Parker dann n~her, 
an der Hand Harvey's, auf die genaue Beschreibung der gSttlich 
geordneten Zweckmassigkeit der Bewegung yon Herz und Blur 
ein (mirabilis ista sanguinis eireulatio per omne vitae spatium)1), 
steht bewundernd still vor der providentiellen Einrichtung der 
Klappen; denn welt entfernt, dass im K~rper etwas thatlos oder 
unntitz angetroffen werde, gebe es keinen allergeringsten Theil 
(tam ignobilis partieula), welehem nicht der gSttliehe Ktinstler in 
sparsamster Berechnung (optimo eompendio) mehreren Pfliehten 
naehzukommen aufgetragen h~tte. Denn selbst jene a l l e r f e in s t e  n 
V e r ~ s t u n g e n  der  k l e i n e n  Venen und  Ar te r ien ,  die man 
mit blossem Auge garnieht mehr sehen kann, sind keinesweges 
willktirlich oder zweeklos so hingestellt, sondern wiederum durch- 
weg so t~beraus zweekmassig angelegt (eg utilitatis ratione ubique 
disponuntur), dass das Herz selber zum Leben nicht nothwendiger 
erscheint (ut eor ipsum ad vitam non magis neeessarium videatur 
p. 461). 

Den Weg, wie das Blut zurt~ckkehrt, kennt man wohl; aber 
welches ist die Kraft, die es zurtiektreibt? Der Ft i rs t  der  Kunst ,  
Ha rvey ' ) ,  l~sst das Blur aus den eapillaren Venen in kleine 
Ver~tstungen und yon da in grbssere fliessen, kraft der Glieder- 
bewegung und des M u s k e l d r u e k s  (motu membrorum et museu- 
lorum compression@ Ftir eine fortwahrende Cirkulation ist dies 
Prineip aber nieht stabil genug. Wie, wenn die Glieder ruheu? 
Andere stimmen ftir A n a s t o m o s e n  a). Jedoeh Harvey erkl~rt, 

1) Ganz mit Harvey iibereinstimmend und aus Harvey sch5pfencl spricht 

auch Parker yon den Geistern: . . . singulari nervorum copis qui spiritus 

suppeditent:  cum enim (cor) musculus sit omnium robustissimus, atque per- 
peiug agitatlone occupe~ur, eximig spirituum ubertate opus habere necesse 
est, adeo ut impedits per ligaturam eorum rig animal horrendis symptomatis 
et subits morte corripiatur p. 459. - -  materiam generandis spiritibus. - -  fa- 
cultas spiritus generaudi, quorum sola virtute vivitur, interiret. - -  in spiri- 
tuum vigorem et puritatem~ p. 461. 

2) Artis princeps Mess sonst Galen, resp. Hippocrates. Jetzt  tr i t t  Har- 
vey's Autoritgt an jener Stelle. 

3) Denique si isto commeatu et facilis sauguini ab arteriis in venas 
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er habe Zeit and Mtihe verloren, solehe 0effnungen der Venen- 
enden ftir die Arterienanf~nge aufzufinden (p. 461). Und ihm 
pflichtet der ebenso fleissige wie gelehrte N e e d h  am (t  1671) bei, 
ein in der Mediein geradeso wie in den andern feinen Ktinsten 
wohl erf'ahrener Mann. Auch solle das Blur ja  zugleieh zur Er- 
n~hrung der G!ieder dienen und in die Substanz des Fleisches 
selber gelangen. Wieder Andere setzen deshalb voraus, ein Thcil 
des Blutes ginge dutch die Anastomosen, ein Theil aber durch 
die Substanz des Fleisches selbst. Das Problem ist noch ungelSst 1). 
Dabei diirfe man doeh nicht tibersehen, wie vorsehungsvoll ange- 
legt, regelnd nnd schtitzend die V e n e n k l a p p e n  zum Rtieklauf 
des Blutes mithelfen. Auch wie sehnell das Blut laufe genau zu 
berechnen, war fur Harvey nur ein Wunsch, den dann L o w e r  
(t  1691) erftillte 2). Aus dem allen beweist Parker die UnmSg- 
lichkeit der Annahme eines blossen Ungef~hrs, einer Willktirlich- 
keit oder gleiehgtiltigen Zuf~lligkeit. Ueberall entdecke man im 
GrSssten wie im Kleinsten die providentia specialissima (Sect. XII)~). 

Parker geht dann tiber auf die vorsehungsvoUen Anlagen zur 
fortw~hrenden Reinigung des im Kreislauf sich bewegenden Blutcs 
(p. 466), auf die so zweekmassig angelegten Stimm- und Athmungs- 
Organe, auf die Beobaehtungen des Petrus Gassend4), des MaN 
pighi, des Thorn. Willis, des Faloppius, des Joh. Mayow (t 1679), 
seines h~chst geschickten, scharfsinnigen und gelehrten Collegen 
(p. 472); auf die Construktion des Gehirns (Sect. XVI), des Ner- 

transeundi facultas detur, an quaeso solertiori artificli ratlone compararl 
potuit, quam ut in tam innumerabi]i vasorum capillarium multitudine omnes 
omnibus tam accurate inserautur, ut eadem facilitate sanguis ab uno in al- 
terum transeat qua in eodem tubulo feratur? Atque igitur vix quicquam 
in tote corpore magis conspicue summi Opificis Artem exhibere videtur quam 
ista anastomoseon multitudo~ qus tam provide sanguinis commeatus, sicubi 
forte intercludi contigeri~, conservatur~ p. 463. 

1) Parker kommt bier zu keiner Entscheidung: er kennt Malpighi's 
Froseh nieht. 

2) sell. qualibet hora totam illius molem cordis ventriculos trigesies 
pertransire (I o. 464). Er widerspr!cht hier dem, was er oben fiber Lower sagte. 

3) Quid enim providentiae solertiam apertius testatur~ quam operandi 
varietas, at rei }~sus postulaverit (p. 465)? 

4) Er lobt ihn p. 30~ 119, 441 u s., tadelt ihn aber auch p. 59, 134~ 
238 s% 261. 
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venapparats (Sect. XVII), auf die Erzeugung der Thiere (Sect. XVIIi) 
und ihren Instinkt (Sect. XIX). 

Wenn ein Theologe, wie der Bischof Parker, sich vornimmt 
tiber die Ftirsorge Gottes im G~'ossen und Kleinsten ein Bueh zu 
sehreiben und zu diesem Behuf' alle Astronomen~ wie Copernicus 
(p. 291), Tycho de Brahe (p. 136): Kepler (p. 128. 138), die Gesetze 
des Magnetismus und der Sehwere, die Chemie und die Fascikel 
der Bacillen (baeillorum fascicula) im Wasser (p. 340); Galen's 
Auatomie (p. 449 sq. 481), dazu die beaten physiologischen Systeme 
seiner Zeit studirt und ~us der staunenswerthen Zweckmassigkeit 
der kleinsten Theite und Organe tiberall die providentia specialis- 
sim~ beweist, so hat ein solcher Theologe scitensder Naturibrscher 
nicht verdient, dass man ihn verhiihnt oder gering'sch~tzig behan- 
delt. Und wenn ein Britte, der Baco und Hobbes so scharf tadelt 
und Harvey und Willis so hoch verehrt, etwas an C a e s a l p i n  
auszusetzen hat, so darf die Wissenschaft solch einen von natio- 
nalem Vorurtheil sieh iYeihaltenden Gelehrten nicht ohne weiteres 
abweisen, wo er, der Malpighi lobt, es ftir n(ithig finder, Caesalpin 
zu tadeln 1). 

Und wesswegen tadelt er ihn denn? Nieht weil er dem 
Harvey in den Weg trete noch tiberhaupt wegen seiner Physio- 
logie, sondern weil er dem blinden Heidcn Aristoteles, der an 
keine providentia specialissima glaubt, nachbete, und so mit Ari- 
s to t  e le  s das Dasein eines lebendigen, pers(inlichen, yon der Natur 
wesentlieh unterschiedenen Gottes leugne. Zweierlei insbesondere 
giebt Parker Anstoss: Caesalpin~s Vertheidigung des aristotelischen 
Satzes: dass die spekulative Intelligenz n i c h t  auch a k t i v  sei 
(Quaest. per. II. 4) und die des andern, dass alies, was aus Samen 
hervorgehe, auch o hne S a m e n  hervorg'ehen kann, n~mtich dutch 
das Zusammenwirken der Sonne und der feuchten Erde. Er er- 
lnstigt sieh tiber einen Gott, der in alle Ewig'keit immer nur sieh 
selbst bespiegelt und nie daran denkt, auch etwas thun zu wollen: 
w~hrend die gauze wirkliche Welt arts bli~dsinniger Nothwendig- 
keit (bruta necessitate) entsteht. Solch' ein v e r s c h m i t z t e r  Ira- 

1) Teterrimi hujus foetoris omnium gravissime olere videtur Andreas 
Caesalpinus Aretinus p. 64, Disio. I~ Lec~. XXIY: An philosophorum ulli et 
quinam Athei filerunt? -- Selbst der [iberaus freisinnige Bayle pflichtet 
Parker bei. 
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l i e n e r  (rarer hie Italus) brauche nur in tier Vorrede  zu erkl~ren, 
was in seinem Buche etwa gegen die heilige Kirche Gottes oder 
gegen die Wahrheit verstosse oder mit ihr nicht tibereinstimme, 
das solle ungesagt sein 1). So gross sei in jenem Jahrhundert 
(isto seculo) des Aristoteles Autorit~t gewesen, dass nicht sicherer 
erachtet wurde des heiligen Vaters Approbation. Und doch sei 
hristoteles aller Athe~sten Farst 2) und ein schlimmerer Religions- 
feind als selbst Epicur. Das zeige sich besonders im zweiten 
Punkt, in der Erzeug'ung des Menschen und tier anderen Thiere 
aus f a u l i g e r  M a t e r i e  (e putri materia) 3). Diese Lehre yon 
tier generatio spontanea (Quaest. peripat. L. V. Quaest. I) zeige 
so offenbare Schwachen, dass nicht abzusehen sei, wie ein Mensch 
der nicht tr~umt, den Unterschied zwischen dem kleinen Thier- 
geschmeiss (animalcula quaedam) und den hSher ausgertisteten 
und st~rkeren Thieren (majorum animalium) ausser Acht lassen 
kann. Warum sehen deun wi r  niemals Menschen aus Strassen- 
koth entstehen? Caesalpin antworte: Well nut d ie  A e q u a t o r -  
s o n n e  diese Kraft habe, nicht die impotente Sonne unserer nor- 
dischen Strassen. Abet jetzt, wo die Aequatoriallander wieder 
entdeckt sind, warum meldet nirgend ein glaubhafter Reisender, 
er sei dabei gewesen, wie aus S~rassenkoth die Sonne Menschen 
erzeugt habc? Weil heute, antwortet Caesalpin, d ie  S o n n e  n i ch t  
m e h r  i h r e  j u g e n d l i c h e  M a n n e s k r a f t  besitze, wie ehcdem 
(calorem coelestem circa initia longe magis vegetum esse quam 
procedente tempore, quanto magis distat a principio p. 66)4). 

1) Es war dies die briiuehliehe Formel~ eine Verbeugung vor dem In- 
quisitoriat~ die sehr nli{zte~ aber allerdings zur leeren Phrase zusammenzu- 
sehrumpfen drohte. 

9,) Atheorum omnium prinoipem atque ipso Epicure apertiorem reli- 
gionis hostem (lo. 65). 

3) Mundo statim oondito primum movens, motu Solis materiam putre- 
faetam calefaeiens~ primes heroines eduxit et extulit. Dazu bemerkte sehon 
Taurellus: Alpes Caesae p. S06: Dispeream ni sit haeretieus~ qui ira sentiat. 
Absurda haeo etiam est haeresis. 

4) Taurel~ A1pes caesae, 13. 800, antwortete darauf sehon, dann muss es 
ja damals unter dem Aequator furehtbar viel Mensehen gegeben haben. At 
deserta illa sunt loea et inexeulta. Warum sind auch nie we]ehe yon dort~ 
z. B. des Handels wegen~ zu uns heriibergesehifft? So ganz kSnnte die Tra- 
dition doeh wohl nieht verschwunden sein. 
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So blind-nothwendig entstehe die Welt and so zufillig-willktirlich 
das einzelne GesehiJpfl In diesen Widersprueh verwiekle sich 
Caesalpin nut, um auf beiden Seiten die his in's Kleinste sich be- 
thitigende gSttliehe Vorsehung auszuschliessen (p. 67). 

Das ist alles, was Parker dem Caesalpin vorzuwed'en hat. 
Und yon Caesalpin g'eht er dann soibrt auf P h i l i p p  M o e e n i c u s  
und B e r n a r d i n  T e l e s i u s ,  and auf den, der alle drei an Gott- 
losigkeit tibertl'offen babe, auf C l a u d i u s  B e r i g ' a r d u s  Moli- 
n e n s i s  fiber, der nicht, wie Caesalpin in einem odor dem andern 
Hauptsttick seine gottlosen Dogmeu zerstreut, sondern ein gauzes 
S y s t e m  d e r  p e r i p a t e t i s c h e n  G o t t l o s i g ' k e i t  vorgetragen und 
daftir yon der heiligen rSmischen Inquisition Lob und Empfehlung 
geerntet habe i): denn, was Aristoteles schreibe sei schon an and 
ftir sich fromm und heilig' (p. 68). Geg'entiber dieser L~tssigkeit 
and Verblendung der italienischen Inquisition stehe hoch da die 
strenge und weise Energie der I n q u i s i t i o n  yon Toulouse2)~ 
der einzigen Stadt Frankreiehs w o e s  keine Ketzer gebe (una 
inter Galliae urbes Tolosa immunis haeretica labe), wie sich noch 
nenerdings gezeigt habe in den obrigkeitlichen Massnahmen gegen 
den athe'/stischen Professor der Medicin, L u c i l i u s  Vanin i ,  den 
Vf. des Liisterbuches yon den Geheimnissen der Natur (ef. p. 77 
sp. p. 83). 

Parker ist ein Kind seines Jahrhunderts. Er eifert und ver- 
dammt. Er misst die intensive FrSmmigkeit an der Energie des 
verdammenden Eifers 8). Auch macht er dem Caesalpin bittere 
Vorwt|rfe aus der Vertheidigung yon Lehren, welche die gauze 

f romme Scholastik des Mittelalters einmiithig vertheidigt hatte, 
jene Scholastik, die Parker immerfort im Munde ftihrt 4) und deren 

1) Es ist der Trie-Taurel-Calvin~sche Hohn iiber die Hei!igkeit und Vor- 

sicht tier rSmisehen CensurbehSrde. 

2) Dass diese auch den Protestantismus rail Feuer und Schwert aus- 

rottete, kommt ffir den iibereifrigen englisch-protestantischen Bichof nicht 
in Be~racht. 

3) z. B. p. XXXI der Praefatio: Sit ergo unum nobis eriterium~ quo 
inter magnus Europae dissensiones de vera ecclesia, de fide catholic% de re- 

ligione orthodoxa eerto judicemus: ibi ea omnia inveniri, ubi boni hovainum 

communis studium maxime eL docetur eL perfieitur: tantumque omnes fac- 

tiones veritati  deesse, quantum alis qus cause, hoc offieium orbi eom- 
mendare neglexerint. 

4) nisi primum Scholasticorum Autoritati  nimium tribulssem etc. p.IV. 
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blinder Anhi~nger er selbst gewesen sein will 1), die er aber nicht 
kennt: jene Seholastik, dis Caesalpin wohl kennt, aber nicht an- 
ftihrt, um die Ehre zu geniessen, iiberall direct aus Aristoteles 
schSpfen zn kSnnen. Dass Caesalpin unter den Modernen (recen- 
tiorum) der erste und letzte (primus st pene postremus) sein will, 
der den  A r i s t o t e l e s  v e r s t e h t ,  das macht ihm Parker zum Vor- 
wurI; den Meister ftir schlimmer haltend, als alle seine Schiller. 
In der Medicin, Anatomie, Physiologic befehdet er ihn n i c h t ,  
sondern ignorirt ihn . . . .  

Wir sehen, beide bertihmtesten Gegner Caesa lp in ' s ,  1597 
Taurel und Samuel Parker 1704, finden des Pisaners hauptsiich- 
liche Starke, seine, wie sic es auffassen, G e m e i n g e f i ~ h r l i c h -  
k e i t  in seiner peripatetisch-sophistischen P h i l o s o p h i c .  Und 
Caesalpin selber verweist in allen seinen Btichern, den ersten wie 
den letzten, auf seine peripatetischen Quaestionen als die Grund- 
lage seines gesammten Denkens und Strebens2). Sp~ter 3) pflegte 
man tiber den Philosophen vonArezzo die Achseln zu zucken und 
nur noch C a e s a l p i n ' s  P h y s i o l o g i c  und B o t a n i k  zu beachten. 
Mit Unreeht, denn seine Signatur bleibt ftir alle Zeiten die eines, 
vielleicht des gr(issten, m e d i c i n i s c h e n  S c h o l a s t i k e r s .  Das 
wird sich zeigen im zweiten Theil unserer Studien. 

II) Unsere zweite Frage lautete: Ist Caesalpin's Charakter, 
insbesondere sein w i s s e n s c h a f t l i c h e r  C h a r a k t e r  und seine 
Eigenmethode durch Ceradini dem Publikum vorgeftihrt worden? 

7) Einige Charakterztige werden ja beigebraeht. In der 
Schrift Daemonum investigatio perip~tetica beklage er sich, gleich 
in der Vorrede zur ersten Ausgabe, tiber die Beller and Beisser 
(latrantes et mordentes), welche sich nicht scheuen, d ie  W a n d e r  
zu leugnen und das flit Fabeln auszugeben, was doeh yon den 

1) io. V, u 64, 108, 110. 
2) Auch wird die sog. Entdeckung des Blutkreislaufs durch Caesalpin 

nur  allein aus den Quaest. peril)at. ,erwiesen" bei Jos. Carafa: De Gymnasio 
Romano 1751, Romae. T. I~ p. 212 und II, 362; bci Carl Fuchs 1798, p. 
21 sq. u. s. 

3) Schon 1696 A. Teissier: Elogcs des hommes sarans (Leyden 1715~ 
Bd. IV~ p. 440), 1697 Bayle: Dict. histor, ct critiq., 1751 Jos. Carafa: Gym- 
nas. Roman,  l~omae II, 362, 1798 Carl Fuchs p. 8 and 1799 Hutchinson in  
seiner Biograph. med. T. I~ p. 183 nennen Caesaipin~s e r s t e s  and bei 
weitem wichtigstes Bueh z u l e t z t .  

E. Pflfiger, Archly f. Physiologie. Bd. XXX~". 23 
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ernstesten Schriffstellern in ihren Gesehiehten berichtet wird. Ihnen 
gentige, dass sic bet dam, was die natiirliche Ordnung durchaus 
tiberschreitet (omnino ordinem naturalem exeedentia), keine wahr- 
seheinliehen Grtinde sehen (nullas causas probabiles videntes): 
Desshalb babe er, Caesalpin, sieh zuerst daran gemacht, dis Grtinde 
darzulegen~ warum die D~monen,  welehe Plato often bekennt and 
Aristoteles nicht leugnet, mit den zugegebenen and oftenbaren Grand- 
s~tzen derDinge tibereinstimmen (rationem invenire, qua Daemones 
prineipiis rerum eonfessis et manifestissimis consentiant: quod hae- 
tenus a heroine factum animadverto)1). Wenn nun abet Ceradini 
fortf~hrt, Caesalpin habe in diesem Werk die Ursachen der B e- 
s e s s e n h e i t  ftir r e i n  na t t i r l i ehe  Krankheiten (semplici ma[attie 
naturali) erkli~rt und sei deswegen des Athelstans angeklagt oder 
als Freigeist bewundert worden, so ist die Thatsaehe, wie wir 
gleich sehen warden, falseh nnd daher auch falsch die darauf ge- 
grUndete Folgerung, wie ja aueh Ceradini selber mehr als einmal 
Gelegenheit nimmt, hinzuweisen, dass Caesalpin in maneherlei 
Vornrtheilen befangen gewesen set (p. 212 sq.). 

Des Caesalpin p e r i p a t e t i s c h e  Methode  nennt Ceradini 
,,die sonderbare Gewohnheit, alle nicht leicht zu beantwortenden 
Fragen aus dam Gesiehtspunkt der Aristotelischen Lehren zn stu- 
diren" (p. 212). Richtiger w~re gewesen, yon der unverrtiekbaren 
Ueberzeugung Caesalpin's zu redan, dass es t|berhaupt in der 
(ausserkirehlichen) Wahrheit nichts Festes gebe als Aristoteles, 
dass desshalb in all den Dingen, wo die Bibel dam Aristoteles 
nieht widerspricht, bet Aristoteles die volle and alteinige Wahr- 
heit zu snchen set. 

Mit Reeht waist Ceradini darauf hin, class Caesalpin ein 
guter katholiseher Christ sein wol l t e ,  und dass er als soleher 
verpfliehtet war, aueh an Hexerei nnd Besessenheit zu glauben 
(p. 213). Nut vergisst er wieder zu bemerken, dass diese Ver- 
pfliehtung ftir Caesalpin keine blosse ~ussere Anflage (imposta) 
and Beschwerung war, sondern wieder nur das Festhalten an dem, 
was ftir hunderttausend seiner gelehrtesten Zeitgenossen unverrtick- 
bare Ueberzeugung und doeh immerhin anch logiseh mSglieh war. 

Und wenn Caesalpin als pi~bstlieher Leibarzt bes 'ehwSrt ,  
(p. 213 sq.) dass wegen der Gluth der gtittliehen Geister, die da- 

1) Bet Ceradini p. 211, wo hinter heroine noah ne steht. 
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tin wohnten, des Herz  des  h e i l i g e n  P h i l i p p u s  Ner i  1) griisser 
und muskulSser war, als man sonst eines zu finden pflegt, und 
dass des Perikardium datum frei yon Wasser war, well die Gluth 
seiner g~ttlichen Betraehtungen es aufgezehrt hatte, so liegt hier 
wieder kein Meineid 2) vor noeh iiberhaupt eine blosseAkkommo- 
dation, sondern eine volle wissensehaftliehe Ueberzeugunff yon der 
MSgliehkeit einer derartigen Erkl~rung. 

Ceradini kann sich nicht denken, dass wirklieh yon einem 
Arehidiakon3), wie Parker~ ein Mann als ein A t h e i s t  hingestellt 
werden kann, der doch am Hofe des P a b s t e s  Clemens VIII. als 
Arzt werth gehalten wurde (p. 223). Aber abgesehen devon, dass 
viele Pabste selber wenig Glauben batten, aueh sieh oft jildisehe 
Leibarzte hielten4)~ wenn diese nur etwas TUchtiges in ihrem Be- 
ruf verstanden, so ging ja der Streit dutch das ganze Mittelalter 
bis in des Jahrhundert Harvey's und weiter, wo bei dem Aristo- 
teles der gSttlieh inspirirte Mann der Wissenschaft aufhiire, und 
der arme, blinde I-Icicle, der Atheist anfange? Und bei solchen 
Angriffen war es Caesalpin willkommen, sieh geradezu hinter die 
Autoritat seines hohen GSnners (sub tuo saneto patrocinio, sub tun 
protectione ab invidorum calumniis defendi) s) fltichten zu kiinnen. 

Aneh aus Caesalpin's letzter Schrift bringt Ceradini (p. 230) 
einen Beitrag zur Charakteristik seines Helden. Als Judi~a unter 
die Gewalt der Ttirken fiel, h~irte, naeh Caesalpin~ der alles hei- 
lende B a l s a m  des Ostens auf, zu fliessen. Jetzt beginnt er yon 
neuem exportirt zu werden aus einigen Provinzen yon Egypten 
und Arabien, und erSffnet uns die Hoffnung, dass unser G l a u b e  
wieder aufersteht (nuneium sperandum resurgentis fidei), da man 
jetzt wieder anhSbe, des Evangelium zu predigen, indem die Por-  
t u g i e s e n  in jene Gegenden vordringen. Und jene VSlker haben 
durehaus reeht (jure optimo), dass sic ftir den unsch~tzbaren Ge- 
winn des Glaubens~ den sie yon uns empfangen haben, uns die 

1) Dessen Leichnam 25. Mai 1595 feierlieh untersucht wurde, behufs 
seiner Heiligspreehung. S. Vigna: Animadversiones in Theophrastum. Pisis 1625. 

2) Ceradini (13. 214) hglt die Besehuldigung des falsehen Zeugnisses 
(false testimonianza) aufreehf~. 

3) Die Ed. 1 wo Parker noeh Arehidiakon gewesen, babe ieh nieh~ 
gesehen. 

~) Ceradini vergleieht die Liebhaberei der Hofastrologen. 
5) Widmung der Sehrift de metallieis an Clemens VIII, 
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besten ihrem Lande eigenthtimliehen Gtiter mittheilenl). Ceradini 
nennt das den u n g e s u n d e n  S e h a t t e n  (l'ombra malsana ehe il 
Vatieano projettava, p. 230), den der V a t i k a n  aufdie Seiten Caes- 
alpin's waft in einer Zeit, in welcher die VerMg'ungen gegen 
die Ketzer und Ungl~nbigen, die Seheiterhaufen des heiligen Of. 
fieium and die Missionen ad propagandam fidem g'ewissermassen 
keinen andern Zweek batten (non altra mira) als B e t r u g  and 
Raub  (p. 230)2). 

Fassen wir zusammen, was wir aus Ceradini tiber C a e s a l -  
pin's  C h a r a k t e r  erfahren haben, so ist es gerade nights Gates. 
Voller Vorurtheile und Sonderbarkeiten, unterwirft er sieh den 
finstern Ansehauungen seiner pabstliehen Umgebung bis zu einem 
Grade, der an U nr ed l i eh  ket  and Me in eid streift. Aehten lernen 
wir den sittlich-religiSsen Charakter seines Helden aus Ceradini 
night: seine Untersuchungen haben also aueh in der Beziehung dem 
grossenItaliener niehts gentitzt. Aueh hat Ceradini der eig'enthiim- 
lichen Methode  Caesalpin's wenig Aufmerksamkeit geschenkt~). 
Und doch ist gerade die Methode nicht nur flit ihn hSehst 
eharakteristiseh, sondern sic influirt aueh auf seinen sittlichen 
Charakter. 

8) Ganz wie bei den Scholastikern des Mittelalters, bei 
Petrus Lombardus, Thomas Aquin, Duns Scotus, Holeot u. v. a., 
lust sieh bei Caesalpin das Denksystem in g e l e g e n t l i c h e  Fra-  
gen (Quaestiones) auf, die naeh bestimmten allgemeinen Rubriken 
in Biicher zusammengestelit werden. Innerhalb der einzelnen 
Fragen wieder weiss man weder im Anfang noeh in der Mitre 
noeh am Sehluss, wo tier Autor hinaus will.? Man erf~hrt kS 
oft erst im letzten Satz. Alle wissensehaftliehe Wahrheit ist ja 
nur W a h r s e h e i n l i c h k e i t .  Daher tauehen bei jeder neuen Frage 
so viel Zwe i f e l  an der Riehtigkeit des Vorhergehenden, manch- 
real alles Vorhergehenden auf, dass man jedes Mal in Fureht steht, 

1) pro inestimabili thesauro fidei, quema nostris acccperunt, bona terrae 
eorum propria nobis communicant (p. 230). 

2) ,Keinen" ist einc schaurige Uebertreibung, gegen die wir protestan- 
tischen Theologcn im Namen der Geschichte protestiren. Es war ein gut 
Theil sancta simplicitas dabei. 

3) Teissier: Les Eloges des hommes sarans T. Ii, p. 439 sagt yon Caes- 
alpin: I1 6crivait fort bien et enseignait fort real. Worauf diese letztereBe- 
hauptung beruht, ist mir fremd geblieben. 
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nun werde das ganze System ~iber den Haufen geworfen werden; 
trod dann jedesrnal aberrascht ist, dass dennech die alte E i n h e i t  
bleibt and die Continuit~t der Bewegung. Dieses dialektisehe 
Hin- nnd IIertiberlegen nnd muthigeAnlocken aller nur denkbaren 
Zweifel, um sic siegreich zu widerlegen, giebt den Werken Cae- 
salpin's, ja jeder Einzelfrage als einem in sich gewissermassen 
abgesehlossenen Ganzen einen seltenen Reiz and ein eigentharn- 
liches I n t e r e s s e .  Urn so rnehr ist zu bedauern, dass man seitens 
der rnedicinisehenWelt slch gewShnt hat, Caesalpin nieht zu lesen, 
sendern zu durehflieg'en and, an der Hand der Register1), zu ex- 
eerpiren. Und doeh kornmt es aueh in der Medicin nieht bless auf 
einzelne losgerissene dicta bedeutender M~nner an, sendern, wie 
wir bei den Itarvey-Fciern and bei der rSrnischen Caesalpin-Feier 
gesehen haben, auch darauf an, ob der gefeierte Held ein s i t t -  
l i e h e r  C h a r a k t e r  war. 

UeberwNtigt yon der Autorit~t des Einen Mannes, der alle 
Weisheitssueher fast allein seit etwa 2000 Jahren besch~ftigte2), 
erseheint Andr. Caesalpin als A r i s t e t e l i k e r .  Alle seine Thesen, 
Zweifel and Uebersehriften sind aristotelisch oder sollen es 
doeh sein. 

In den Quaestiones Peripatetieae, d. h. Beantwortung yen 
Zweifelfragen aus Aristeteles, fragt er zunachst, wie man das ver- 
stehen sell, man masse vom Allgrneinen irnmer zum Beson-  
de ren  v e r s e h r e i t e n ?  Frage 7, inwiefern es ausser den beseel- 
ten Dingen und ihren Theilen ke ine  S u b s t a n z e n  gebea)? Bach 
H schreitet fo]genderrnassen vorwitrts: Frage 1: die Gattungen 
der Substanz sind zu erdnen nach Abnahme und Zunahrne; Frage 2: 
in den yon der Materie getrennten Substanzen giebt es, sofern sie 
wirklich yen ihr getrennt sind, keine Vielheit; Frage 3: der erste 
Beweger habe weder eine unendliche noah eine endliche Mann- 

1) In den Registern (ca quae notatu digna visa sunt in tote volumine) 
finder sich iiberdies uiehts yon eirculatio sanguinis, weder direkt noeh beira 
sanguis noeh beim cor noch beira septura, weder bei den arteriae noch bei 
den venae. Galen koramt ira Register gar nicht vet, im Caesalpin selbst 
aber quaestiones raedicar. 227raal, de raediearaentor, faeult. (49 Folien)63raal. 

2) Annis jam fere bis faille in unius Aristotelis doetrina intelligenda 
studiura orane irapenditur. Praefatio in Quaest. peripat. 

3) Er strelft an Spinoza. Bayle meint sogar: ses prineipes ne diff6- 
raient gu~re de ceux de Spinoze. 
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kraft und Ttichtigkeit (virtutem); Frage 4: der erste Beweger sei 
eine spekulative, nicht eine aktive Intelligenz ; Frage 5: d e r K r e i s- 
l a u f  (eirculationem) d e s  H i m m e l s  1) sei ein Abbild jener Intel- 
ligenz; Frage 6: die erste gSttliche Intelligenz ist einhcitlich; 
Frage 7: die menschliche Intelligenz sei so vielfitltig wie die 
Menge der Mensehen; Frage 8: bei den Sterblichen kSnnen nur 
d ie  S e e l e n  nicht sterben; Frage 9: es sei ein Ungltiek alles 
sehen zn wollen (infoelieitalem esse omnia speculari). Im Buch III 
lautet die erste F r a g e :  die Natur ist das Princip des Leidens, 
nieht des tIandelns (naturam prineipium esse patiendi non agendi); 
Frage4: die Planeten beschreiben keine Kreise~ sondern Ellipsen2). 
BuchV, Frage 1: alles was aus Samen entsteht~ kann auch ohne  
S a m e n  entstehenS); Frage 3: dasHerz ist nicht nur der Arterien, 
sondern anch der Venen und :Nerven Princip - -  ein echt aristo- 
telischer, mit Galen miihsam in Einklang zu stellender Satz; Frage 4: 
vermittelst der Athmung dringe kein Hauch yon aussen in das Herz. 
Frage 5: bei der Athmung sei das bewegende Princip d ie  Herz- 
w i t r m e ;  Frage 7: die S e e l e  wohnt weder in den einzelnen 
K(h'pertheilen noeh als Ganzes im Ganzen, sondern ganz im 
Herzen .  ~ Wer schon allein diese aristotelische Fragestellung" im 
Gedlichtniss behitlt, vor dem zerrinnen als Phantome viele moder- 
hen Bilder Caesalpin's als eines selbststitndig'en Wegesnchers, An- 
torit~tenfeindes oder Experimentators. 

Dieselbe aristotelische M e t h o d e  nun finder sich in allen 
Sehriften Caesalpin's. Bei dem itusserlieh so losen Zusammenhang 
zwisehen den einzelnen Gelegenhe~tsfragen desselben Bnchs und 
zwischen den einzelnen Biiehern bringt er physiologiseh-anatomische 
Fragen in den philosophischen Bticher vor, gerade wie er auch 
in den nicht-philosophischen Werken philosophische Fragen er- 
~irtert4), ein Zeichen~ dass ihm anf allen Gebieten die  W a h r h e i t  
n u t  e ine  is t. 

1) Ueber die Weehselbeziehungen zwischen dem Kreislauf im ~akro-  

kosmos und dem im Mikrokosmos s. Virchow~s Archly Bd. 97, 1884~ S. 462 f. 
2) U. a. kommt bei Caesalpin aueh die These vor:  die Milchstrasse sei 

gewissermassen eineMondsehmiere (eireulus lacteus est velut iLunae macula). 
3) Quaeeumque ex semine fiun~, eadem fieri posse sine semine : ein dureh 

das ganze Mittelal~er gehender Satz, der durch die Scho]astiker vie]fach zu 
Gunsten der jungfri~uliehen Geburt Christi verwerthet wird. 

4) Ganz i~hnlieh Server: Restitutio Christ. bringt er den Blutkreislauf; 
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In den Quaestionum mediear. L. II, Fr. 1 des Buches I fasst er 
den Begrift des Arztes identisch mit dem des N a t u r f o r s e h e r s .  
Seine These lautet: der Arzt habe es zu thun mit jedem KSrper, 
der bertihrt werden kSnne: Als oh er zugleich dachte an den 
Handwerker, Bergmann, Schiffer, Schreiber; ein Zeiehen, wie er 
immer d a s  Grosse, Weite, A l l g e m e i n e  dem Besonderen vor- 
zuziehen geneigt ist. In demselben Buche klagt er, dass durch 
die Ueberftille medieinischer Sehriftsteller d ie  e d l e n  a l t e n ,  yon 
den gewichtigsten Sehriftstellern tiberlieferten and d u r e h s o v i e 1 e 
J a h r h u n d e r t e  bewi~hrte'n D o g m e n  v e r d u n k e l t  w e r d e n ,  
w~ihrend es doeh einem Arzt, in dessert Hand die Gesundheit der 
Mensehen gelegt ist, nicht erlaubt sei (non licet), sich naeh den 
Meinungen derjenigen zu richten, die yon der Lehre der Alten ab- 
weiehen. Neue und gute Heilmittel sind ja in unseren Zeiten ge- 
funden worden : abet recht anwenden kSnnen sic nut die Ken ner 
tier A l t e n  (Praefat. Quaest. medic.): ein Zeiehen, dass er da s  
Ga nz e und die Continuitgt im Auge hat und die Abwege und 
Neuerungen perhorreseirt. 

Bei dieser demathigen und vollen Anerkennung der A u t o -  
r i t a t  der  Al t en  ist abet doeh - -  und das mtissen wir zu seiner 
Ehre sagen -- Caesalpin weir entfernt davon, blindlings auf die 
Worte seiner l~ieister zu sehwSren. Wet das will, braueht keine 
Sophistik, um zwisehen Zweien ttarmonie herzustellen. Denn dann 
sind eben nieht zwei: der Schiller ist Gins mit dem Meister und 
ein Stack yon ihm. Des Caesalpin Grundsatz, wie er ihn z.B. 
in der Sehrift yon  den  H e i l k r i i f t e n  der  M e d i c a m e n t e  1) aus- 
sprieht, lautet vielmehr also: ,,Vide Dinge sind uns yon den  
A l t e n  tiberliefert worden, weil sic eine l ange  E r f a h r u n g  be- 
sti~tigt hat (longa experienti~ eomprobata). Diesen muss man mit 
Recht (merito) Glauben sehenken. Und doeh ( t a m e n ) k S n n e n  
s i c  t a u s e h e n  (fallere possunt), falls nieht die  Ve rnun f t  das- 
selbe rath (nisi ratio suadeat). Denn wenn man die  Umst i tnde  
und B e d i n g u n g e n  verkennt, unter welehen das  E x p e r i m e n t  
vor sieh geht sowohl seitens des Medikaments als aueh seitens 
des Kranken, so ist aueh nieht zu verwundern, dass bisweilen d ie  

Brevissima Apologia pro Campegio die Lehre yon den guten Werken und 
dem guCen Glauben vor. 

1) De medicamentorum facultatibus fol. 242a. 
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S a c h e  n ieh t  nach  W u n s e h  vor  s i ch  geh t  (res non succedat 
ex voto fol. 242a). Diese Concession, dass es F~tlle gebe, wo die 
Sache nicht nach Wunsch geht, setzt eigenes Denken voraus. Denn 
bei den blinden Nachbetern z. B. des Galen, wie Mundinus, Ta- 
ffault und andere waren, ging eben alles nach Wunsch. Entspraeh 
irgend eines Verbrechers Leichnam nicht den anatomischen An- 
gaben Galen's, so war das Vorliegende ein Monstrum. Entsprach 
eine Reihe physiologischer oder pathologischer Vorg~nge nicht 
den Angaben Galens, so ~tnderte Winter yon Andernaeh und seine 
Schule die reeipirte Lesart Galen's. Auf diese Weise war immer 
Uebereinstimmung vorhanden. Caesalpin, der die Lesart stehen 
l~sst und daneben die physiologische Thatsaehe stehen lfisst, hat, 
gerade well er selbst denkt, kein ander Mittel, die verlorene Ueber- 
einstimmung herzustellen, als dureh Untersehiebung, Hineinlegung, 
Deutelei. 

Diese seholastisch-sophistische Hermeneutik, dies Deuteln 
und dialektische Herumdrehen immer des einen Aristoteles tibte 
auf den s i t t l i c h e n  C h a r a k t e r  C a e s a l p i n ' s  e inen  s c h l i m m e n  
E i n f l u s s  aus, indem es ihm die bewusste und gewollte mann- 
hafte Selbststandigkeit unmi~glieh machte, ihn in Zweideutig- 
keiten schulte, ihn zum Servilismus gewShnte und ihm eine 
home Freude an geistreichen Zweifeln gab. Solcher Autoriti~ts- 
zwang schliesst in sieh eine Degradation der persSnlichen Wahr- 
heit, eine Verleugnung der inneren Wahrhaftigkeit. Auch ist das 
Opfern des Intellekts ebenso u n s i t t l i e h ,  wenn es darin be- 
steht, dass man die bisherige Ueberzeugung, die im Geheimen 
noch immer Ueberzeugung bleibt, 5ffentlich, wie Caesalpin that, 
aufgiebt; als wenn es darin besteht, class man, um eines Vor- 
theils willen - -  z. B. um Ordensarzt zu werden - -  sieh 5ffent- 
lich ftir eine Wahrheit begeistert - -  z.B. Besessenheit bestimmter 
Nonnen -- die einen kalt lassen wtirde, ohne den gehofften Ge- 
winn. Caesalpin neigt persi3nlieh, alas merkt man mehr als ein- 
real heraus, naeh der f r e i h e i t l i c h e n  Se i t e ,  aber i~ffentlich 
tritt er auf die Seite des Grossherzogs, des Pabstes und der 

1) Auch  seine Ver the id ige r  s teckt  die $ophis t ik  an, indem z. 13. Steph.  

Mar .  Fabbruce i  schre ib t  (~uovu lZaecoltu. Yenez. 1761, ! o. 64): cure se, ~an- 

quam simtolieem expositorera,  non t anquum asser torem f~eile os tendere  po tue r i t  

et . . . t anquam homo Aris tote l ieus  usserere visus est, non tunquam homo 
christ ianus.  
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Inquisition, weil dort der Gewinn lag und we l l ,  durch seine 
scholastisch-sophistisehe Hermeneutik, ibm d e r  S inn  ftir e ine  
g a n z u n z w e i f e l b a r e W a h r h e i t a b h a n d e n g e k o m m e n w a r . . .  

Dagegen miissen wir an Caesalpin, mitten in dem Jabrhun- 
dert der Intrigue, der Verleumdu~g und des Begeifern's, riihmen, 
wie gelassen und ruhig, wie a n s t f i n d i g  und fe in  er sieb zu 
seinen W i d e r s a c h e r n  stellt. ,,Ieh habe es durchaus nieht flir 
nSthig eraehtet, sagt er in der Widmung seiner Schrift ,,yon den 
Pflanzen", d ie  I r r t h i i m c r  d~r A n d e r s d e n k e n d e n  zu wider- 
legen. Denn, abgesehen davon, dass dies verdriesslieh ist (mo- 
rosum) und eines beseheidenen Mannes u n w i i r d i g  (modesto he- 
mine indignum), so sebeint es mir aueh t iber f l t i s s ig ,  naehdem 
aus der Geschichte Beispiele zur Besti~tigung aufgestetlt sind, die 
Albernheiten (ineptias) der Widerspreeher zu verfolgen. Die.]enigen 
Meinungen indessen, fiir die nur ein Wahrseheinlichkeitsgrnnd 
spricht (probabilis ratio), brauehen nicbt widerlegt zu werden, 
m~gen sie auch noeh so wahr seheinen, da sic eben k e ine  sweges  
n ot h w endi  g sind (nequaquam neeessariae, Dedie.). So werfe ich 
mich in diesen weiten Scblund, yon den Ehrenmi~nnern~ we ieb 
etwa schwanken sollte~ Scbutz (patroeinium) erhoffend. Denn, um 
den Studirendeu zu ntitzen} habe ich die Gefahr verkleinert zu 
werden (periculnm detreetantium) auf mieh genommen (Dedie.)." 

9) Das sind Charakterztige, nicbt ein C h a r a k t e r b i l d .  Da 
der S t y l  1) der Menseb ist und die Schrift D a e m o n u m  inves t i -  
g a t i o  p e r i p a t e t i c a  2) in lossgerissenen Einzelslitzen zur Cha- 
rakterisirung Caesalpin's am h~ufigsten herangezogen~ selbst unter 
den Caesalpin-Verehrern aber wenig bekannt ist, so scheint uns 
hier der Ort, diese Sehrift und dadurch Caesalpin's geschiehtlichen 
Cbarakter zu skizziren. 

Der AnIass  der Sebrift war ein doppelter, ein persSnlieber 
und ein sachlieher. PersSnlieh wollte sich, wie wir oben sahen, 
der wenig bemittelte Caesalpin dem Petrus Jaeobus yon Bourbon, 
Erzbiscbof von Pisa, bei der ~eubesetzung der Stelle eines me- 
aliens religionis und eines Ritter des St. Stephanordens empfehlen. 

1) Von seinem S ty l  sagt er selbst: Eo autem style orationis haeo per- 
secutus sum, qui neque fastu turgeat neque abjectissimo dicendi genere vi- 
lesca~ (Pr~efat. Quaest. peripatet.). Uebrigens riihmt schon Curt Fuchs 1798 
yon ihm die venustas diotionis, und mit Recht. 

2) Ad Petrum 5aoobum Barbonium, Archiepiscopum 1)isanum. II. ed. 1593. 
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Sachlieh hatten einige ,,besessene" Pisaner Nonnen dem gedaehten 
Erzbisehof Anlass gegeben, eine Commission yon Pisaner Theo- 
logan, Philosophen und Aerzten mit der wissensehaftliehen Beant- 
wortung zu betrauen, ob eine derartige Besessenheit nur durch 
Seelsorge und Kirehenzueht, oder aber aueh ~rztlieh, und wie 
dann zu behandeln sei? 

Charakteristiseh ist zun~ehst, dass Caesalpin, weleher zur 
Mitentseheidung berufen war, statt den vorliegenden Fall rein 
eonkret nnd individuell zu behandeln, und bei jeder einzelnen 
Nonne festzustellen, wie weir Dt~nste (vapores ab utero aseenden- 
tes, quibus pleraeque virgines infestari solent) oder die sehwarze 
Galle nnd die andern S~fte (atra bilis eaeterique pravi humores 
modo mentem modo corpus laedentes, ut in Epileptieis eonvulsio- 
nibus et Melaneholieis deliramentis eontingit) mitwirkten, l~sst er 
die Personen und ihre versehiedene Krankheitsgesehiehte bei Seite, 
stellt keine individuelle Diagnose, sondern erhebt die Frage so- 
fort zu einer akademisehen, die nut peripatetiseh gelSst werden 
kiSnne, dutch VersShnung der aristotelisehen Ansehauungen mit 
dem Aussprueh des tIippoerates: ,,Wenn etwas GiJttliehes in den 
Krankheiten vorkommt, so ist es arztliehe Pflieht den Wegen der 
Vorsehung naehzuforsehen"l). Heute wUrden sieh nieht viele einen 
Mann zum Hausarzt wahlen, dem mehr an der Uebereinstimmung 
zweier iirztlieher Autorit~ten, als an der Heilung seiner Kran- 
ken liegt. 

Ehe Caesalpin an die LSsung der Frage geht, wusste er, 
dass die Mehrzahl der Aerzte, fussend auf Galen 's  Auslegung 
jenes Hippoeratisehen Spruehes, eine t~bernat t~r l iehe  U r s a e h e  
be i  B e w i r k u n g u n d  H e i l u n g  yon  K r a n k h e i t e n  t~berhaupt 
in Abrede stellen. Wet das that, konnte ja nun nicht medieus 
religionis werden. Andererseits seheute sieh Caesalpin, dem Galen 
ohne Beistand des Aristoteles zu widerspreehen. Ihm galt es da- 
her, was noch niemand versueht, den Grund zu finden (rationem 
invenire), wesswegen die Damonen, die Plato so sehr deutlieh zu- 
gesteht, Aristoteles abet aus der Natnr der Dinge keinesweges 
aussehliesst, mit den bekanntesten und offenbarsten Prineipien 
tibereinstimmen (Praefat.)? 

I) Et si quid Divinum in morbis habetur, illius qnoque ediscere pro- 
videntiam (Hippocratis praeceptum in Prognosticis). 
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Die Situation war pers~inlich und dialektiseh pikant genug, 
um eine grtindliche Dissertation aus der Feder Caesalpin's zu ver- 
dienen. Und sic ist durchweg charakteristisch. 

Er beginnt mit Galen.  Diesel" widerlege zwei Ansichten, 
die eine, dass die Krankheiten eine Strafe der GStter seien. Diese 
schreibe er den Theologen zu. Er aber, der sich zu keiner Reli- 
gion hielt (utpote qui nulli religioni esset addictus), verspottet sie 
als irrationell. Die andere, als hingen die Krankheiten yon den 
kritischen Tagen, diese aber, als geheimnissvolle, nur yon den 
Gi~ttern ab. Diese Ansicht widerlegt Galen daraus, dass Hippo- 
crates schon die dies decretorii sehr wohl kenne. Demnaeh ver- 
stehe Hippokrates unter dem GSttlichen vielmehr den Zustand der 
umgebenden Luft (aeris ambientis), aus der die 5ffentlieh grassiren- 
den Krankheiten entspringen : denn der Zustand der Luf t  hiinge ab 
yon der Bewegung des Himmels, also yon etwas Gi i t t l i chem."  

Diese Auslegung der hippokratisehen Stelle durch Galen 
widerlegt nun Caesalpin aus Galen selbst, und kommt zu der An- 
sicht, Galen sei nur datum in diese Absurditi~ten verfallen, well 
er der Meinung huldigte, als sei in dieser unteren Welt nichts 
Unsterbliehes noel1 G~ttliches enthalten. Denn wenn schon im 
Menschen nichts GiJttliehes liege, wie viel weniger in den tibrigen 
weniger edlen Substanzen (fol. 146a). 

C. beginnt demnach seine Abhandlung damit zu untersuehen 
1) ob im Mensehen etwas G(ittliches sei; 2) ob es aueh ausser- 
halb des Menschen etwas GSttliches gebe in der elementaren 
Welt; 3) ob dadurch Krankheiten im Menschen entst~nden; 4) wel- 
ches die Kunst sei sie zu erkennen und zu heilen (Cap. I). 

,,Dass im M e n s e h e n  B i n g S t t l i e h e r  T h e i l  enthalten sei, 
der Geist, der ftir sich selber handelt unabhi~ngig yon der Hand- 
lung des K(irpers 1), hat Aristoteles bewiesen, und Plato nnd auch 
alle vorziiglicheren Philosophen zugegeben (folg. 146b). Dass aber 
vermSge seiner Theilnahme gewisse Handlnngen dem Ganzen mit- 
getheilt werden, welche gest(irt werden, sobald das Temperament 
des KSrpers veri~ndert wird, entspricht der Vernunft. Galen  
konnte das nicht sehen, weil er das Wesen der Seele nnd die 
Principien des mensehlichen Verstiindnisses nieht kannte. Ar is to-  
t e l e s  aber zeige betreffs der eingeborenen WKrme, welche die 

1) Cui propria est operatio non communicuns cure oioeratione corporis. 
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Mediciner als das Lebensprineip betraehten, wie an aller Kraft der 
Seele Theil nehme ein a n d e r e r  KSrpe r ,  der  g S t t l i c h e r  i s t  
a ls j e n e  E l e m e n t e  (corpus aliud divinius quam elementa), 
Wi~rme und Geist genannt, weleher im VerhNtniss dem Element 
der Sterne entspreehe 1), der aber bald edler, bald nnedler geartet 
ist, je naehdem die Seelen selber unter einander versehieden sind 
(fol. 146b). Aristoteles bezeugt ferner, dass es aueh in dem 
Weltall eine gewisse thierisehe W~rme (ealorem animalem) giebt 
und dass g e w i s s e r m a s s e n  a l le  D inge  yel l  See l e  s ind  (fol. 
147 a). Der  K~rper abet, der zuerst diese Gottheit (divinitatem) 
empfange, sei der Urstoff (materiam primam). Seiner Natur nach 
aber ist jener thierisehe Geist (spiritus animalis) ein ~tusserst 
feiner und Sehr leieht beweglieher Kt~rper, so dass er mit thicri- 
seher Kraft Bewegnngen hervorbringen kann, wie Aristoteles zeigt. 
Es bringt abet die Vernunft so mit sieh, dass er ganz besonders 
rein ist in der oberen Region nahe  bei  dem Monde, d. h. in 
der Sph~tre des Feucrs. Desshalb nehme Aristoteles aueh in tier 
N~the des M o n d e s  (prope Lunam) eine vierte Art thieriseher 
Wesen an, nKmlieh die Feue r -Ga t tung  (germs igneum). Denn 
was ~therisehen Geistes sieh erfreut, muss ja vorziiglieher eraehtet 
werden, als was luftigen Geistes ist: und das L u f t i g e  ist wieder 
dem W~tssr igen vorznziehen, so dass an unterster Stelle die 
Pflanzen stehen, well sie mehr in er dig e m Geiste (spiritu terrestri) 
leben (fol. 147 b). Diese vierte Gattung thieriseher Wesen wird 
flit DSomonen gehalten: nnd sic gerade wollen wir jetzt erfor- 
sehen. Denn bei uns (apud nos) trifft man kein thierisehes Wesen, 
das vorztiglieher w~h'e als der Menseh (fol. 148 a. Cap. II). 

Abet daran kann man zweifeln, ob wirklieh alle KiSrper be- 
seelt sind, da sic ja doeh alle an dem Urstoff Theft nehmen. 
Ausgenommen, antwortet er, sind die Steine, die Metalle nnd die 
Leiehen 3). Aueh ist zweifelhaft, ob die unsterbliehen Intelligen- 
zen Wi~rme nSthig haben: mtissten sic dann doch aueh kSrperlieher 
Speise bedt~rfen. Nur diejenigen, welehe etwas G~ttliehes (divina 
pars) in sieh fassen, wie z. B. die Mensehen, behalten naeh Er- 

1) Dieses aristo~elische propor~ione resloondens elemento stellarum kehrt 
noch in Harvey's al]er]etzten Sehrift immer and immer wieder. 

2) Fiir das N{~here verweist C. auf seine Quaestiones peripatetieae. 
3) Server war darin kiihner nnd conseqnenter: Stein% Metalle D Ver- 

wesungsthiere bestehen ihm nut  dureh g6~tliehe Kraft, 
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l~sehen der W~rme in ihrem Urstoff ewige Intelligenz (foe 148 b) 1). 
Je einfaeher aber ein KSrper ist und je freier yon kSrperliehen 
Eigensehaften, wie z. B. der himmlisehe Stoff, desto sehneller ver- 
steht sein Verstand. Nur im Mensehen nghert sieh der Geist jener 
Einfalt, wie in dam Urstoff~). KiSnnte man ihn aber loslSsen veto 
Blut und den Gefitssen, in darien er eingesehlossen wird (ineluditur), 
so wtirde er viel s c h n e l l e r  v e r s t e h e n 3 ) :  denn um so weniger 
warden die k~rperliehen Thatigkeiten hindern4). Offenbar ist 
nieht nur im Mensehen, sondern in der ganzen Natur (in tota na- 
tura) etwas Unsterbliches (immortale quid)enthalten, niimlieh die  
g '~ t t l i ehe  I n t e l l i g e n z  (fol. 149a. Cap. III). 

Ewig ist das Gut, naeh welehem das All verlangt und ewig 
ist das Verlangen, welches das All in Bewegung setzt. Allein 
aueh das, was dam Begehrenswerthen entgegengesetzt ist, n~tmlieh 
das SehSndliehe nnd BSse (turpe eL malum) muss (oportet)5) etwas 
ewiges in sieh haben. Abet was das sei, ist sehwer zu ersehen 
(fol. 149 a). Man muss also eine doppelte Art Kraftwirkung (vir- 
tus) annehmen, die um diese untere Welt sieh zu sehaffen maeht 
(versari circa mundum inferiorem): die eine, welehe verm~g'e der 
Gegenwart des Guten und Seh~nen die Erzeugung" verursaeht, die 
andere, welehe wegen der Abwesenheit desselben den Dingen den 
Untergang bringt (fol. 149. Cap. IV). 

Da nun abet alle Bewegungen der Scale entweder yon ihr 
ausgehen und naeh dem Kbrper tendiren oder yon dem K~rper 
naeh der See]e, so warden diG, welehe yon dem gSttliehen Prineip 
ausgehen, naeh dam KSrper hin, mit Recht gSttlieh (divinae) ge- 
nannt werden; die hingegen, welehe vom Ki3rper ausgehen, nattir- 
liehe (naturales): denn das Prineip der stoffliehen Beweg'ung ist 
die Natur. Dass aber Hippocrates mit seinem Aussprueh: ,,Wenn 
etwas GSttliehes in den Krankheiten vorkommt", diese Art Affekte  
verstanden hat, welehe in den KSrper zurttekfliessen (redundant) 
aus dem Theil, der in uns gi~ttlieh ist~ nieht aber aus den natttr- 

1) Server und Rothe sind hier wieder consequenter, insofern sic auch 
in den Teufeln noch einen Rest des g5tt]ichen Bildes statuiren. 

2) Ganz willkilhrlich! 
3) Longe loromptior esset ad inteiligendum: eine flir k]5sterliche Kastei- 

ungen und daher fiir einen medicus re]igionis sehr vortheilhafte Auffassung. 
4) Eine fiir einen Arzt merkwllrdig% principielle Engelsmaeherei, 
5) Wieder sehr willk[ihrlich. 
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lichen Ursachen, wie z. B. die Bewegung des Itimmels oder die 
Besehaffenheit der umgebenden Luft oder dergleiehen: das erhellt 
augenseheinlieh aus dem, was er in dem Bach tiber die weibliehe 
Natur sehreibt. Denn sehr viel richter das Ansehen der ehrwtir- 
digen Alten aus (fol. 150 a)1). 

,,Mit Reeht aber k5nnte jemand zweifeln, wie yon tier g~tt- 
lichen Seite her, die in uns ist, uns ein Uebel (malum) mitgetheilt 
werden kSnne? 2). Indess wegen ihrer Unvollkommenheit kann die 
mensehliehe Seele nieht fortw~hrend des ewigen Gutes geniessen: 
so wird sic bisweilen seh~tndlieh, so oft sie n~mlieh des ewigen 
Gates entbehrt: Gerade wie aus der Anwesenheit des Steuer- 
mann's Heil folgt ftir das Sehiff, aus seiner Abwesenheit abet des 
Schiffes Untergang (f. 150 b. Cap, V). 

Doeh ein anderer Zweifel ist schwerer zu 15sen: Was stofflos 
ist, kann zwar handeln, abet nieht leiden, da alles Leiden vom 
Stoffe kommt (omnis passio a materia). Nun abet hat das Gi3tt- 
lithe, was in nns ist, wenn aueh zu arts herabgekommen yon dem 
allergSttlichsten Urquell (a divinissimo illo prineipio), eine mittiere 
Natur erhalten zwisehen den sterbliehen und unsterbliehen Dingen, 
zwisehen dan ganz abstrakten und don stoffliehen Substanzen 
(ibl. 150 b). Je mehr die Seele dutch kOrperliehe Affekte getrie- 
ben wird, um so mehr ftihrt der Verstand gewissermassen ein tr~- 
ges Leben, einem Sehlafcnden 5.hnlieh, so dass das in ibm befind- 
lithe Licht sieh verdtistert. Diese mittlere Natur nun nannten die 
Alten D~mon:  denn alle Dgmonennatur hi~lt die Mitte zwisehen 
den Sterbliehen and den Gtittern: insofern die Gottheit dureh 
dieses Medium den Verkehr unterh~lt mit den gensehen beim 
Waehen wie beim Sehlafen (fol. 151a). Sollte as aber nun noeh 
eine andere Gattung yon DS, monen geben die vorztiglieher w~tre, 
als tier Menseh, so mttssten diese beim Monde sieh aufhalten und 
gSttliehere Diimonen sein a). Und die einen werden gate and die 
andern bSse, segenbringende und schadenbringende D~monen Skin 
(Grant. fol. 152a). Freilieh h~l~ man leicht das ftir unmOglieh, 
dessen Grund und Entstehangsweise man nicht sieht. Und so 

1) ~Iuttum enim facit authoritas antiClUiSSimorum virorum, ein Grund- 
satz, der den C. fiir das Amt eines medicus religionis sehr empfahl. 

2) Eine theologiscla sehr heikle Frage~ die C. gesehiekt genug be- 
antwortet. 

3) Si vero detur, erunt: sehr vorsichtig[ 
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g i e b t  cs a u c h  h e u t e  v ic le ,  die d a s  a b l e u g n e n ,  was  m a n  
d o c h  d u t c h  so v i e l e J a h r h u n d e r t e  e r f a h r e n  a n d  b e z e u g t  
h a t  1). Auch bezeugt schon Plato bei diesen and iihnlichen Dingen, 
dass, wie sie sich yon Natur verhalten, man nicht lcicht wissen, 
nnd daher, wcnn man es weiss, auch andern nieht leicht mittheilen 
kSnne. Was Wunder 2) daher, wenu um dieser Ursachen willen 
A r i s t o t c l e s  es unterlgsst, diese Dinge abzuhandeln." - - D a s  war 
ja  ftir den Peripatetikcr yon Pisa eine fast unliberwindbare Schwie- 
rigkeit. - -  ,,Wir aber and alle tibrigen Bekenner des christlichen 
Glaubens haben vor allen Gott dem Allmtichtigen und Allgtitigen 
Dank zu sagen, dass uns dutch ein giJttliches Loos gegebcn ist 
zu wisscn, was die auf ihre eigcne Kraft sich verlassenden Philo- 
sophen gezSgert haben auszulallen. Denn was niemals das mensch- 
liehe Genie erreiehcn kSnnte, das ist uns geoffcnbart in  d e r  he i -  
l i g e n  T h e o l o g i c  a), and was darin weniger deutlich war, das 
ist uns erklgrt worden dutch die gclehrtesten and erleuchtetsten 
D o c t o r e n  de r  r S m i s c h e n  K i r c h e .  Die Wesen nun, wclche 
yon den andern Schriftstellern mit gemcinsamen Namen Dttmonen 
gcnannt wcrden, die werden in der heiligen Theologic unterschie- 
den: die, wclche den guten Diensten vorstehen, heissen E n g e l ,  
and die den BSsen, T e u f e l  odor D g m o n e n  (fol. 152b). Ja  es 
werdcn dort neun Engelsklassen und ebenso viele Teufelsklassen 
untcrsehiedcn4). Abet wir haben uns hier nieht vorgenommen, 
das darzuthun, was auf das allerklarste yon den Theologen cr- 
P, tutert wird. Uns gentigt~ gczeigt zu habcn, dass es auch mit 
den Principicn der nattiriichen Dinge schr wohl zusammcnstimme. 
Und so woilen wir denn unseren peripatetischen Wcg wciter vcr- 
folgen (fol. 153 a. Cap. V I u n d  Vii). 

Wir hatten uns also vorgenommcn 5), zu untersuchen, ob 
Krankheiten yon diesen Substanzen herrtihren? Bedenkt man, dass 
die Krankhcit etwas Aussernattirliches ist, denn sic hindcrt die 

1) Seal hodie multi negant, quac tot seculis comperta et confessa sunt. 
Solche al!e konnten ja nicht medicus religionis werden. 

2) Taure]~ Synopsis Metaphysices 1596 p. 68 bleibt aber dabei: mirum 
Aristotelem nihil egisse de daemonibus. 

3) Quae enim humanum ingenium attingere nunquam potuisset, revelata 
nobis sunt in Sacra Theologia. 

4) C. hat seine Priifung als medicus religionis wohl bestanden. 
5) Nach beendigten Pr~liminarien kommt C. nun zur Sache. 
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nattirlichen Funktionen und ftihrt die Natur der Zerst(irung zu: so 
ist klar, dass sie nur yon dem andern Princip ihren Ursprung 
nehmen kann, ni~mlich yon dem, was Sehaden zu bringen traehtet 
(quod ad malefieium tendit). Denn mit dem ersten Prineip, wel- 
ches das Gute und Seh(ine heisst, hat es die Vollendung" und Er- 
haltung jedes Dinges zu thun (fol. 153a), Da nun abet Gesund- 
heit und Krankheit zu denjenigen Dingen gehSren, welehe zunaehst 
nattirliehe Ursaehen haben: denn sie sind nattirliehe Affektionen: 
so scheinen sie yon D~tmonen nicbt herrUhren zu kSnnen ohne 
nattirliehe Medien (fol. 153 a). Nun abet giebt es (ponuntur) Dii- 
monen d. h. gewisse Geister (spiritus quidam seu) oder luftige 
zur Beweg'ung" i~usserst gesehiekte KSrper 1). Denn im Sehwange 
gehen noeh (vigent) bei uns (apud nos) in den meisten Often (in 
plerisque loeis) solehe, die unter Beobaehtung" gewisser abergli~u- 
biger Riten fast unglaubliehen und h~ehst tibernattirliehen Spuk 
treiben (malefieia dietu ineredibitia et valde portentosa effieiunt), 
ganz besonders unter den Frauenzimmern und hSchst gemeinen 
Maunsbildern (ex infima plebe viros): yon denen viele, dureh Ge- 
walt der Vorsteher (Praesidum) ergriffen, in den Foltern und beim 
Geriehtsverh(ir nieht nut Sehandliehkeiten (flagitia) eingestehen, 
sondern aueh die Prineipien, dutch die sie in den gotteslasterliehen 
Beruf eingeweiht worden sind (fol. 153 b. Cap. VIII). 

Ieh finde aber, dass aller Aberglaube zumeist es mit vier 
Arten zu thun hat: G a u k e l e i  (praestigium), H e x e r e i  (malefieium), 
Wah r s a g e r e i  (divinatio) und Be s p r e e h u  ng (sanatio). Gaukelei 
ist eine Tausehung tier Sinne. Man beriehtet, dass in Deutsch- 
land 2) Jtlnglinge pl~itzlieh (ex improviso) ihre Zeugungsglieder 
verloren haben. Als sie das andern mittheilten, wurden sie darauf 
hingewiesen, dass sie behext seien. Sobald sie daher die Hexe 
ausgekundsebaftet, welehe zur Raehe tiber die ihr angethane 
Sehmaeh das vollbraeht hatte, wurden ihnen naeh L~sung des 

1) Corporea aerea ad motum agilissima. Wir  wfrden sie heute Bac- 

cillen nennen:  in Caesalpin's und noch in Harvey's Zeit nannte  man sie spiritus. 
Das Mikroskop fehlte. 

2) Deutschland war das Eldorado allen Hexenspuks. S. Soldan: Geseh. 

d. Hexenprocesse. 2 Bde. S~uttg. 1880. - -  Auch Taurel Praef. Emblemat.  weiss 

yon gefeiter SchwerterWunderkr~if ten zn berichten:  Sunt eertae fidei barones 

et alii amici mei etc. etc. 
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Zaubers die Gliedmassen wiederhergestellt, die sic verloren zu 
haben w~hnten (fol. 154 a. Cap. IX) 1). 

Der t t e x e r e i e n  aber giebt es gar vieleArten, sei es dass sic 
dureh Zaubersprtiche, sei es durch Knoten oder Bilder zugeftigt 
werden (fol. 154a). Denn die einen stSren der Menschen Ver- 
stand. Die andern hindern die geschlechtlichen Akte; an@re die 
Empfi~ngniss; andere zerst~ren den Foetus selbst. Die meisten 
aber sch~digen die Kinder und ftihren sic in's Verderben. Die 
Erwaehsenen aber bel~stigen sic mit verschiedenen Arten yon 
Krankheiten, Aussatz, Epilepsie, Wehmuth (dolores), Nerven-Aus- 
dehnungen oder -L~hmungen, Atrophic, akuten Krankheiten. An- 
dere wieder schaden dem Rindvieh, indem sie es bald t~dten, 
bald die Milch verlieren, bald fehlgeb~hren lassen. Andere sind 
den B~umen und den Frtichten schadlieh 2). Andere endlich giebt 
es, welehe die Luft verwirren durch Regen, Hagel, Sttlrme, Ge- 
witter. Aueh werden durch diese Kunst Kbrper dutch die LUfte 
getragen, so dass sie zu fliegen seheinen (p. 154 ab. Cap. X). 

Nun folgen die geriehtlieh attestirten Beispiele yon behexten 
Mensehcn, Thieren, Feldfrtiehten, StUrmen: Von einem achtj~hri- 
gen M~dchen in Sehweden3), das Regen and Hagel machen konnte 
und dessen Mutter dafiir, auf Anklage des Vaters, als Hexe ver- 
brannt wurde. Die Tochter abet wurde Nonne und war nie wie- 
der im Stande, dergleichen Dinge zu thun (fol. 156 a)4). Aueh 
T e l l  wird hier zum Itexenmeister: Solche schwarze J~tger, f~hrt 
C. ni~mlich fort, wurden in Deutschland bisweilen zur ZerstSrung 
yon Burgen benutzt. Besonders einer, dessen erste drei Schtisse 
an jedem Tage immer das schwierigste Ziel trafen. Anf Befehl 
eines Zwingvoigts (magnati) wurde dieser einmal gezwungen, seinen 
Pfeil anf ein kleines auf den Kopf seines eigenen Sohnes gelegtes 
Ziel zu richten (sagittam dirigere in parvum quoddam signum 
eapiti proprii filii impositum), damit er es fortsehiessen sollte ohne 
den Sohn zu verletzen: was er zur grSssten Verwunderung der 
Zuschauer vollbraehte (fol. 156a. Cap. XI). 

1) Wirres  Beispiel! 

2) Wo das Mikroskop anf~ngt, hgr t  die Hexerei auf. 

3) Die Ital iener nehmen ihre Ileispiele aus Deutschland und Schweden; 

die Deutschen die ihren aus Portugal  und Russland. In der  n~chsten NiChe 

wusste man zu genau, wie die ,At tes te"  zu Stande gekommen waren. 

4) Und in Pisa hexten aueh noch die Nonnen!  

E. Pflfiger, Archiv ffir Physiologie. Bd. XXXV. 2~ 
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Die W a h r s a g e r e i  (divinatio) im weitesten Sinne des Wortes 
ist die Offenbarung des Verborgenen (occultorum manifestatio), 
s e i e s  um verborgene Schiitze (thesauros), sei es um bei Dieb- 
st~hlen oder sonst verlorene Dingo aufzufinden~ sei es um ver- 
gangene odor zuktinftige Dingo auszusagen. Hierher gehSrt auch 
die Geomantie, unter welchem bTamen viol Thiirichtes (vana) zum 
Vorschein kommt, Wahres nut bei deuen, bei welchen der D~mon 
seine Hand im Spiele hat (quibus Daemon eooperatur fol. 156 b). 

Was endlich die B e s p r e c h u n g  betrifft, so huldigeu einige 
der Ansicht, dass die durch Bezauberung angethanen Krankheiten 
nur durch Besprechung geheilt werden kSnnen. Andere kSnnen 
wohl Krankheiten anthun, aber nieht abthun. In Deutschland gab 
es einst eine wegen ihrer Entzauberuugskunst h(iehst beriihmte Frau, 
deren Hans nicht bloss yon Einhcimihehen, sondern aueh yon 
Fremden aus weitester Ferne gestiirmt und besser besucht wurde 
als die bertihmtesten Tempel, so das8 der Ortsgraf 1) unglaubliehen 
Gewinn daraus gezogen, indem er jedem, der die Frau besuchte, 
einen Denar Steuer auferlegte. Das sehadete gar arg der Medicin 
nicht dadurch allein, dass man die Aerzte zuriicksetzte, sondern 
well b e i d e r  Gelegenheit~ aus ~eugier mehr als aus Saehkenntniss~ 
viel Geheimmittel aus der Magic in die Medicin tibernommen wor- 
den 8ind (fol. 157 a. Cap. XII). 

Damit nun ja nieht immer wieder auf neue Weise die Wissen- 
schaft der Medicin dutch kraftlose Heilmittel besudelt und in Mit- 
schuld gezogen werde und jemand sieh einbilde, sobald er die 
Zaubersprtiche und Ceremonien wisse, auch selber heilen zu kSnnen~ 
gef~llt es mir (placer) das auseinander zu setzen, was yon jenen 
bei ihren ~iffentliehen Sehuldbekenntnissen tiber ihre Principien 
und Ktinste geoffenbart worden ist (patefacta). Es hat sich niim- 
lich herausgestellt, dass alle diese Kiinste und Aberglauben aus 
dem Verkehr der Di~monen mit den Menscheu (ex commercio dae- 
monum) hervorgegangen sind vermittelst eines abgesehlossenen 
Vertrages (pacto). Denn es giebt keine Art Beistand, der yon 
dem Di~mon nicht den ihm ergebenenMenschen geleistet wtirde2). 

1) Comes quidam Castri Thelonei. Wo liegt das? 
2) Nullum est autem obsequium~ quod a Daemone hominibus sibi de- 

ditis non praestetur (p. 158b). Muss das aber nicht reizen zu Teufelsbiind- 
nissen ? 
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In ltalien trifft man davon einige wenige Beispiele (exempla rara, 
extant tamen nonnulla). Aber in Deutschland und in England 
sind sie sehr hi~ufig (frequeutissima)und nun erst (multo magis) 
in den niirdlichen Inseln, wo die Heinzelmi~nnehen hausen u. dgl. 
Daher aueh binnen kurzer Zeit die beiden Inquisitoren Pabst In- 
nocenz VIII. (1484--1492), der eine mehr als 400, der andere fast 
500 Hexen in Deutschland verdammt hat (fi 157b, Cap. XIII)I). 
Ueberdies melden uns die eidlich beglaubigten Zeugnisse gar selt- 
same Dinge yon den Hexen-Zusammenktinften, yon der Erzeugung 
der Riesen 2) dutch Beischlaf des incubus mit einem menschlichen 
Weibe oder des succubus mit einem menschliehen Manne: denn 
in diesen zeigt sich am wirksamsten (viget maxime) die diimoni- 
sche Kraft. Wie oft auch haben sinubenommene Dichter (mente 
eapti) dureh einen gtittlichen Anhaueh (divino afflatu) herrliche 
Lieder gesungen! Wie oft die Korybanten mit gestiirtem Geist 
getanzt! Wie oft die Baehantinuen Honig und Milch aus den 
Fltissen geschSpft, was sie bei gesunder Vernunft daraus nimmer 
doch schSpfen kSnnen (Cap. 159a. Cap. XIV). 

,,Nachdem wit das entwickelt haben, sind nun die Grtinde zu 
beseitigen, durch welche man beweisen wollte, bald dass es keine 
Diimonen gebe, bald dass sic die fallstichtigen (eaduea) Werke 
nieht vollbringen k(innen, wenigstens nicht ohne nattirliche Medien 
(neque sine mediis naturalibus:fol. 159a). Und doch ist es den 
D~tmonen so leicht~ sich verschiedener Kiirpcr zu bedienen, da ja 
ihre Substanz yon jeder K~irperlichkeit abgetrennt ist (cure eorum 
substantia ab omni corpore sit sejnneta, fol. 159b)S). Die Diimo- 
non bedienen sich aber der Worte, Brennmale odor anderer aber- 
gl~mbischer Mittel nicht weil in diesen selber irgend eine Kraft- 
wirkung (vim ullam agendi) liege, sondern nnr wegen des mit den 
Menschen abgesehlossenen Vertrages (ob pactum cure hominibus 
contractum). Und dasselbe gilt yon einigen Sternbeobachtungen 
und Zeiehen der Zeit" (fbl. 160a. Cap. XVI). 

Betreff der Hexenwerkzeuge aber muss man sich klar werden, 
ob derselben die Hexen sich nur als Zeiehen oder aber als Kr~fte 

1) Der Perser Zoroaster soll nach der Ueberlieferung der Erfinder (in- 
ventor) dieses Teufelsbiindnisses sein (fol. 158a). 

2) Unde Heroes ab amore, qui Graeee Heros ($~oo~) voeatur (fol. 158b). 
3) C. verweist bier und fol. 161a wieder auf seine Quaestion. peripa~.et. 
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(agentibus) bedienten? Dass die meisten blosse Zeichen sind, ist 
offenbar. Denn dass die unter der Schwelle oder sonstwo ver- 
stecktcn Dinge an sich selber die Kraft besiissen Hass einzuflSssen 
oder Liebe oder Unfruchtbarkeit u. dgl., d~s zu behaupten, iiber- 
steigt jedeVernunft (egreditur omnem rationem). Denn wenn yon 
Natur diesen Dingen jene Kriffte einwohntcn, etwa wie dem Mag- 
net die Kraft Eisen anznziehen, wie dem Starrkrampf die Kraft, 
(Andern) Schrecken einzufiSssen, so wtirden sic doch ~uch dann 
dasselbc wirken, wenn man keinen Aberglauben mit ihnen vor- 
n~hme: und doch geschieht das hie. Abet vicle Hexenmittel werden 
yore Di~mon zusammengesetzt (u Daemone componuntur) und an 
verschiedenen Orten versteckt, ohne die Mauern oder andere Sachen 
irgendwie zu erschtittern. Damit beabsichtigen die Diimonen den 
Menschen zu plagen (fol. 161a). Was endlich die Wirkungen des 
biisen B l i e k s  betrifft, so beruht das keinesweges (nequaquam) auf 
Einbildungen, sondern bald aui' dem solehen Augen innewohnen- 
den Zanbergift, bald auf Zauberkunst" (fol. 161b). 

,,Wenn also irgendwo mit dem Menschen zusammenwirkt 
gSttliche Kraft oder der Damon, so hiingt das nicht yon unserer 
Maebt ab noch yon der Natur: dean dutch keine Vernunft, dureh 
kein Stadium, dureh keine Zncht kSnnen wir das erlangen, son- 
dern einzig and allein wenu wir gerufen werden and beistimmen 
dem angebotenen Bund (fol. 162a). Die dabei gemaehten Zeichen 
leisten dem Di~mon dieselben Dienste, wie dem Drucker die bleier- 
uen Buchstaben oder dem Baumeister sein Bauriss. Wie rein sind 
schon die Quintessenzen unserer Apotheker. Aber die Damonen 
sind hn Stande~ eine weir feinere Substanz sich auszuwiihlen 
(seligere)~ da sic sieh des unsichtbaren Geistes bedienen (fol. 162b). 
Daher haben die Hexenwerkzeuge u. a. auch den Zweck die gift- 
bringenden Geister entweder durch ihre Natur zu befSrdern oder 
doch zu verwahren. Insofern wohnt ihnen allerdings eine natiir- 
liche Kraftwirknng inne, welche dutch die Kunst des Diimons her- 
vorgerufen ist ''1) (fol. 162b, Cap. XVIII). 

,,Aber wie ist es nur m(iglich, dass die Di~monen einenVer- 
k e h r  unterhalten kSnnen mit den Mensehen? VermSge der Liebe 
and der Intelligenz. Denn aueh die Intelligenzien der himmlischen 

1) Hoe autem pacto inerit illis virtus agendi naturalis Daemonis arte 
comparata. 
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Kreise bewcgen die Kreisc, sobald sigh Liebe ihrer bemgchtigt. 
Die D~imoncn mtissen aber einen praktischen und faktischen In- 
tellekt haben, insofern sic sigh um das bemtihen, was ver~inder- 
lich ist (fol. 162b). Daher werden sie Kenntniss haben sowohl 
yon den Einzelding'en als yon den Gattungcn. Der Sinneswerk- 
zeuge indessen bedtirfen sic night, well kein k~irperlicher Schatten 
sic hindert, ohnc Werkzeuge die einzclnen Dinge durch und durch 
zu verstehen vermOge ihrer Einbildungskraft (fol. 163a). KSnnen 
sic sich doch aus dem unsichtbaren Geist oder aUS sichtbarem 
Ktirper ~hnliche Werkzeuge bilden wie es ihnen~belicbt '' (ut libuerit, 
fol. 163b. Cap. XIX). 

,,Wie ist es aber mtiglich, dass die Dgmonen mit lokaler Be- 
wegung unermessliche Gewichte durch die Luft davontragen, so 
dass sic mit unglaublicher Schnelligkeit zu fiiegen scheinen ? Nach 
Aristoteles giebt es vier Arten yon Bewegung: stossen, ziehen, 
fahren, wirbeln. Wirbeln kSnnen sit night, obwobl gerade diese 
Bewegung der Seelc n~ther zu liegen scheint. Denn des Himmels 
Bewegung ist ein gcwisser Wirbel und der Thicre Bewegung ge- 
schicbt durch die G!ieder, wclche um die Gelenke einen Kreis- 
theil beschreibenl). Allein die KSrper, welche yon den D~imonen 
auf und davon getragen werden, haben keine Gelenke, oder die 
wclche haben, brauchen sic docb nicht (quae habent, non utuntur 
eis) noch bewegen sic sich im Kreise (fol. 163b). Hier gicbt es 
ja Schwierigkciten genug. Indessen der KSrper, wclcher sigh hier 
zuerst darbietet als ftir jegliche Bcwegung ausserordentlicb und 
recht eigentlich bereit, die Luft, sie ist es ja gerade, nach tier die 
D~imonen Luftgestalten (spiritus) oder Geister genannt und als 
luftige KSrper angesehen werden. Ist doch dig Luft an der ge- 
eigneten Stelle f~ihig, bald leicht bald wicder schwer zu sein, so 
class sic ausserordentlich bequem ist, jcdc Art Bewegung bervor- 
zubringcn, wie wir das bei den Wurfgcschossen sehcn. Wenn also 
bisweilen wir gewahren, dass dutch der Winde und des Wirbels 
Gcwalt die allerschwersten Dinge in die H•he gehobcn werden, 
warum sollte es dem D~imon nicbt gestattet sein durch dieses Me- 
dium die Umstellungen der KOrper zu bewirken? D~. nun dem 
Willen des D~mon jede Art Ki~rper gehorcht (cure voluntati dae- 
monis obediet corpus quodcunque), ist es da wunderbar, dass 

1) Hier erwartet roan als Beispiel den Blutkreislauf; aber vergebens. 
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darch dies Prineip fast unglaubliehe Dinge geschehen?" (fol. 164b. 
Cap. XX). 

,,Urn nun aber solehe Blendwerke und gauckelhafte Ersebei- 
nungen hervorzurufen, wie wir sie bei den Besessenen  (obsessi) 
treffen, bedarf die Macht der Di~monen stets der nattirliehen Mittel 
(Daemonum potcstatem sine mediis naturalibus nihil effieere posse). 
Gemeinhin verstecken sieh (latitant) die Damonen in der Umge- 
bung der Gelenke oder in den leeren Raumen unter der Haut. 
Um zn plagen streben sic naeh den Nerven oder nach dam ttirn 
oder nach den empfindliehen Theilen, wie der Baueh u. dgl. (fol. 
165a). Das Princip der Bewegung kommt yore Damon, der tiber 
der lqatur steht (prineipium est a Daemone, qui supra naturam 
est). Das trifft abet nieht die allerkliig'sten (aceidunt hate non 
prudentissimis), deren Intelligenz ja mit Sorgen besetzt ist, sondern 
diejenigen, deren Intelligenz wtiste und leer ist yon allen Dingen 
(deserta et vacua omnibus) und die sieh hin und her ftihren lasst 
durch jede Bewegung. Anders verhalt kS sieb freilieh mit der 
Entzt~ckung" (ecstasis~ fol. 165b, Cap. XXI). 

,,Was nun dieser iabernattirliehen Krankheiten E rken  n tniss  
und H e i l u n g  betrifft, so sind beide unmt~glich auf dem Wege 
der gewShnlichcn Medicinl); nieht aber auf dem der Magic. Ich 
habe selbst gesehen (vidi) wie dureh denselben Geist (ab eodem 
spiritu) ein Blasehen (vesieulam) auf tier Zunge hervorgerufcn 
wurde nnd sofort (eonfestim) wicder versehwand, dann mehrere, 
bisweilcn unz~hlige, den winzigsten KSrnchen ~hnlieh, worauf 
man auch auf die Zahl der Damonen schliessen will (Daemonum 
numcrum arguunt, fol. 166a). Ich babe selbst gesehen in diesem 
Jahre (vidi hoe anna) zwei auf eigenthtimliche Weise geplagte 
Jungfrauen: denn abweehselnd h~rte man bald ein ungesttimes 
heftiges Laehen, bald ein hypochondrisehes Gebrtill (rugitus), je 
nacbdem der Geist entweder das Zwercbfell und die Rippenmuskeln 
kitzelnd erschtitterte oder aber zum Bauch sigh wendend Bla- 
hungen hcrvorrief. Ein ganz gewisses und unabtrennbares Zeiehen 
(signum inseparabile) von der Einwohnung des D~imonen ist das 
Zurtickhalten vom Gottesdienst (impediri divinorum culture). Die 
Besessenen n~mlieh bezeugen in ihren lichten Augenblicken, dass 
sic gern an den heiligen Riten der Kirehe Theil nehmen miSchten 

1) Hier blickt wieder der medicus religionis dutch die Wolken. 
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(velle) und aus den tfeiligthiimern Trost zu sehSpfen begehrten 
(eupere): abet in ihre Glieder ware etwas hineingethan (quid in- 
situm), was dem widerstrebte. In solehem Fall ist h~ehst nSthig 
die bestimmte Feststellung, ob etwas GSttliehes (divinum) in tier 
Krankheit steeke? Denn sonst kann der Arzt der Gefahr laeher- 
lieh gemaeht zu werden (infamiae perieulum) nieht entgehen, da 
ja doeh tteilmittel nieht das geringste ntitzen warden" (eum reme- 
dia nihil prosint, fol. 166b. Cap. XXII). 

:Nun lehrt die Erfahrung, dass man bisweilen aus gegossenem 
Blei die Bezauberung erkennen kann, ebenso aber aueh dutch Vor- 
halten yon Rosenkranzen. Ueberhaupt werden die D~monen zum 
Verrath ihrer Zauberei und zur LSsung des Bann's getrieben ent- 
weder dutch Magie oder aber dutch Religion, die doeh der Magie 
feindlieh ist. Die Alten freilieh nannten beides Magie. Andere 
wiederum rtihmen als eine heilige Kunst, dureh die sic im Stande 
seien die himmlisehen Gewalten zu Htilfe zu rufen, jene Kabbala, 
vermSge deren Moses Umgang gepflogen haben soil mit Gott und 
viele Wunder gethan. Sie bemerken nicht, dass wir weder die 
Maeht noeh das Reeht haben die himmlisehen Gewalten in Be- 
wegung zu setzen (movere divina numina, fol. 167ab). Aueh g e -  
schieht im Bereich des Uebernattirliehen niehts ausserhalb der hei- 
ligen Theologie, was nieht fur seheusslieh zu halten ware und yon 
dem nieht ein jeder Ehrenmann sieh fern halten mtisstel). Da- 
tum ist aueh in unseren Zeiten die vortreffliehe Bestimmung ge- 
troffen worden (optime statutum), dass der Kranke erst (prius) 
sieh auf die Sakramente sttttzen soil, ehe noeh der Arzt die Hand 
anlegt: denn alas dient nieht bloss zum Heil der Seele, sondern 
aueh zur LSsung yon jegliehem Zauberbann (sed etiam quodeunque 
malefieium solvere possunt, fol. 167b, Cap. XXIII) 2). 

Es liessen sieh ja wohl eine Anzahl Mi t t e l  nennen, die naeh 
Aussage alterer und neuerer Aerzte sieh bew~hrt haben fur die 
Heilung yon der Hexerei. Indessen da die meisten mit aberglau- 
bisehen Vornahmen verbunden sind, wie der Stand tier Gestirne, 
das Vorsiehhertragen, das Umhangen um den Hals, so muss man 
annehmen, dass ihre Kraft ihnen nieht yon Natur eignet, sondern 

1) Citra sacram Theologiam in rebus supra naturam nihil fit~ quod non 
execrabi]e habeatur et ab unoquoque probo viro fugiendum, 

2) Emfehlung fiir den medieus religionis, 
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dureh den D~imon (ex daemon@ Darnm ist daran oft viel mehr 
Gerede als Erprobtheit. Denn so oft der Diimon dabei garnicht 
mitwirkt, sind sic auch nutzlos befundenwordenl). Datum sollen 
der Hexen Werkzeuge mit Feuer verbrannt werdcn, damit sie 
nieht ferner Schaden thun. Zur reehten Zeit soll man ja wohl 
aueh Amulette nnd Gegengifte brauehen, besonders die, welehe 
viel geistige Kraft (spirituosam vim) ausstr~imen, insofern sie tiefer 
eindringen nnd anch den Geistern verwandt sind (cure spiritibus 
eonveniunt, tbl. 168a), besonders Arome and Rauchwerk, wie Bal- 
sam, Ambra, Mosehus, Cinnamonum, Narden, Aloe. So lange aber 
in Kraft bleibt (viget) das Zaubermittel, welches die Kraft des 
(Gegen-?) Giftes wieder aufhebt, so lange ist die Heilung un- 
mSglieh (impossibile est sanari). Die beste Htilfe bleibt stets die 
Religion, wenn Speis nnd Trank, Medicament and Kleidung and 
aueh die Wohnung selber mit heiligen Segnungen gestiitzt wird 
(benedietionibns saeris fnlciantur), so dass nichts Unreines zurtick- 
bleibt weder in des Kranken Gewissen (conseientiam) noch in dem 
aller Umstehenden." 

Darum macht Caesalpin zum Schluss der Schrift dem Erz- 
bisehof, dem er sie gewidmet, ein Compliment, dass es ihm ge- 
lungen sei, zu Pisa alle bisher unerhSrten di~monischen Einflfisse 
an's Licht zu ziehen nnd zu bekiimpfen" (fol. 168b, Cap. XXIV) . . .  

10) Jedenfalls ist diese B e n g n n g  vor  de r  Autor i t i~t  t ier 
K i r c h e  als eincr fiber Hippocrates,_ Galen and Aristoteles stehen- 
den keine momentane Heuchelei, etwa um die Stelle eines medieus 
religionis zu erhasehen: eine Heuehelei, die Caesalpin dann sehr 
bald wieder aufgegeben h~itte, sobald es niimlieh entsehieden war, 
class er die Stelle eines medieus religionis und Stephansritters 
dennoeh nieht erhielt. Nein gleieh in seiner Vorrede zur ersten 
Schrift, den peripatetischen Fragen, sagt er: ,,Ieh aber b e t e  
(precor) zn dem gfitigsten nnd miichtigsten Gott, dass er reich 
vor derartigen I r r t h i i m e r n  bewahre, and mit seinem Lichte, mit 
dem er der Menschen Sinn zu erleuchten pflegt, mich zu der lau- 
tern Wahrheit leiten m(ige (dirigat)". ,,Sollte abet Aristoteles, 
dem nun sehon f~st zwei Jahrtausende als ihrem hSehsten Lebr- 
meister gefolgt sind, yon den Dingen, die uns in den h e i l i g e n  
S e h r i f t e n  (in saeris) anf eine noch giittlichere Weise (diviniori 

1) 'Ubi enim Daemon nequaquam coopera~ur, inutilia reperta sunt. 
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modo) g e o f f  e n b a r t sind (revelata nobis sunt), irgendwo abweichen, 
so stimme ich durchaus garnieht (minime) mit Aristoteles iiberein 
und gestehe, dass in den Griinden eine T i i u s c h u n g  sei: dass es 
aber gegenw~rtig nicht mir obliegt, das aufzudecken, sondern ieh 
das denen, welche sich zu einer h S h e r e n  T h e o l o g i c  bekenneu 
(qui altiorem Theologiam profitentur), iiberlasse"l). 

Man kann es nicht leugncn, Caesalpin, der gleich 1571 mit 
der ersten Veriiffentliehung seiner Quacst. peripat, es zu einer so 
grossartigen w i s s e n s c h a f t l i c h c n  E i n h e i t  gebracht hat, dass 
er bis zu seinem Todesjahre 1603 immer nm" auf seine Quaest. 
peripatet, zu verwe]sen brauchte nnd verwies2), er ist, seinem sitt- 
lichen Charakter nuch, ein Doppelmensch: ein S o p h i s t ,  dem yon 
einer unverrtickbar feststehenden Wahrheit nicht gar so viel iibrig 
bleibt, wcil er sich gezwungen sieht, unter der Autoritiit des Aristo- 
teles und unter tier Autorit~t des Pabstes sich zu beugen: Und 
daneben doch wieder ein einfiiltig frommer Chris t3) .  

,,Die W a h r h e i t ,  sagt er, zeigt in ihrer Nacktheit eine so 
vollendetc SchSnheit, dass sie der Gewandung yon Worten oder 
andcrer Redesehminke (aliis orationis fuels) nieht zu bediirfcn 
scheint. Ich habe desshalb in meinem S t y l e  reich sowohl vor 
strotzendem Prompe, als aueh vor der verworfenen Redewcise 
gleichcrmassen zu htiten gesucht" (Praef. Quaest. Peripat.). Auch 
macht es ihm keine Freude, die Wahrheit zu verdunkeln nnd den 
Lesern Sand in die Augen zu streuen. Er beklagt es aufrichtig, 
dass durch die C o m m e n t a r i e n  einiger Barbaren fiber des Ari- 
stoteles Werke sich ein soleher Nebel ergossen hat, dass, nachdem 
zu den Commentarien wieder unz~hligc C o m m e n t a r e  geschrieben 
worden sind, man die Philosophic in fast unentwirrbare Irrthtimer 
verwickelt hat. Und dadurch sind unserer Philosophen S i t t e n  
(mores) derartig geworden, dass sic d ie  am meisten bewundern, 

1) Dies Bekenntniss scheinen einige Biographen (z. B. JScher) als einen 
Widerruf gefasst zu haben. Es ist aber der Punkt, wo jedes italienische 
Werk einsetzte, um die Censur passiren zu l~Snnen, also nicht die Folge, son- 
dern die Ursache. Auch Bayle fasstes nur als ein Zeichen schriftstellerischer 
Geschicklichkeit auf. 

2) Schon Renzi betont das. S. meinen Aufsatz in Virehow's Archiv 
Bd. 93, 1883, S. 90. 

3) Baylesagt: pour bien dire, c'6toit un tr~s-mauvMs chr~tien en 6gard 
aux opinions, B~yle hat Daemonum investigatio nich~ gelesen. 
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die sic am wenigsten v e r s t e h e n  (ut quos minus intelligunt, magis 
admirentur) und um der Gricchen Sinn und h~einung zu begreifen, 
nicht die Griechen selber fragen, sondern die barbarischen Aus- 
leger (1. 1.). Indem ich dagegen es unternommen habe, Ar is to-  
t e l e s  aus  A r i s t o t e l e s  selbst zu erklaren, habe ich mich wahr- 
lich, sagt Caesalpin, einer schweren Aufgabe unterzogen 1). Doch 
that ich es sehr gern (libentissime). Denn obwohl die landli~ufigen 
V o r u r t h e i l e ,  welche schon lange sieh in die peripatetischen Sehu- 
len eingeschliehen haben, aus den Gemtithern derer , denen ihre 
Aufnahme viel Sehweiss gekostet, nicht ausgerottet werden k~innen 
(extirpari nequeant), so wollte ieh doch um derer willen, die sich 
um die W a h r h e i t  bemtihen und noch yon dem Gift der Gottlosen 
(vcneno impiorum) nicht angesteekt sind, die vollere Arbeit nicht 
ablehnen. Vielleieht werden viele dieses Unternehmen ftir ver- 
w e g e n  halten (temerarium), da ich ja meinte etwas zu sehen, 
was jene so Uberaus scharfsichtigen (oculatissimi) und so bertihm- 
ten Autoren nicht gesehen haben. Diesen antworte ich: ,,Es ist 
tiberfltissig das zu schreiben, was schon geschrieben ist" (1. 1.). 

Fassen wir unser Resultat zusammen~ so nimmt de r  Cha- 
r a k t e r  Caesa lp in ' s ,  aus seinen eigenen Wcrken beobachtet, sich 
ganz anders ads, als ihn die darstellen, die nur naeh Registern 
und Excerpten arbeiten, ohne selbst zu lesen. Caesalpin ist nieht 
der Atheist, nicht der blinde Aristoteliker, nicht der triibe Wirr- 
kopf, wie ihn die Feinde schildern. Caesalpin ist aber auch nicht 
der Heuchler und meineidige Reliquiendiener, nicht der autoriti~ten- 
freie Experimentator, nicht der den Galen verachtende Entdecker, 
zu dem ihn seine Freunde stempeln wollen 2). Wer bloss in zwei 
Werken (quaest. medic, and de medicamentor, facultat.) 290 Mal 
den  Ga len  c i t i r t ,  verachtet ihn nicht, sonst wtirde er ihn, wie 
das Register uns weis machen mSchte, mit Stillsehweigen tiber- 
gehen. G a l e n i s t  iifter a!s er es selbst weiss, bewusster Ar i s to -  
t e l i k e r  tiberall, auch da, wo Aristoteles zweifelsohne (s. Taurel 

1) Bayle meint, dass er sein Ziel erreieh~ habe: il a p@6~r6 le fond du 
syst6me p6ripat6ticien et l 'a  soutenu selon le vrai sens du fonclateur. 

2) Eigenthiimlich ist Dastre's Auffassung: Server und Caesulloin wussten 
viel, desshalb dlirfen sic nichts Rechtes gewuss~ haben (Revue des deux Mondes. 
1 Aofi~ 1884, p. 662 sq. cf. 653 sq.). Als ob die Riesen es fordern diirften, 

mit dem Maasse der Zwerge gemessen zu werden. Qui trop embrasse, real 
~traint, gil~ eben nur yon uns Epigonem 
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und Parker) nieht mit der Vernunft und der Kirchenlehre stimmt, 
will er doeh aufriehtig nut der V e r n u n f t  und der K i r e h e n -  
leh  re folgen und vergiesst viel Sehweisstropfen, um die drei, ganz 
besonders A r i s t o t e l e s  nnd die experimentirende Vernunft in Ein- 
klang zu bringen. Er will niemals und nirgend blinder Kneeht 
der Autorit~ten sein, sondern er liebt die Sehliehtheit, E i n f a l t  
und Geradheit, weil er die W a h r h e i t  liebt: aber unter der Wncht 
der auf ihm lastenden Autorit~ten erliegt er und wird Sophis t .  

Wenn Friedrieh Heinrieh Jaeobi, des grossen Kant bertihmter 
Freund und Widersaeher, yon sieh sagt: ,,Ieh bin yon Herzen 
Christ und meinem Verstande naeh Heide", so trggt dieses Janus-  
G e s i e h t  aueh der Charakter Caesalpin's 1). Wollen wit ihn da- 
tum verdammen? Finden wir nicht dasselbe Gepr~ige bei vielen 
seiner Zeitgenossen wieder und noeh heute bei wie vielen yon 
uns? Ein harmoniseh in sieh abgesehlossener ehristlieher Charak- 
ter, ein Mann sittlieh aus Einem Guss ist das Ideal. Abet sind 
solehe M~inner so h~ufig? 

11) Ist Caesalpin's Charakter, Dank seiner Sophistik, ein 
schwankender und wankelmtithiger, so ist doeh sein D e n k s y  s tern, 
Dank Aristoteles, ein e i n h e i t l i e h  in sieh abgesehlossenes, con- 
s e q u e n t e s .  Widersprtiehe enth:~tlt kS nur ftir den, der in ibm 
bl~ttert, start ihn zu studiren. 

III. Steht es nun besser mit dem dritten Punkt? Sind Cae- 
salpin's Verdienste um die Pflanzenkunde, C.'s Ansichten tiber die 
Blutbewegung durch die letzten Publikationen tiber ihn arts dem 
Zusammenhang erliiutert nnd richtig gewiirdigt worden? 

Caesalpin's Verdienste um die P f l a n z e n k u n d e  sind dureh 
alle vier Festsehriften, del Vita, Maggiorani, Sealzi und Ceradini 
in keiner Weise klarer and riehtiger gestellt worden, als es bisher 
gesehehen war 2). Ceradini (p. 219) gesteht sogar aufriehtig, dass 
er Caesalpin's de plantis, einige Capitel ausgenommen, nieht ge- 

l) Des Yigna Urtheil: fuit constantissimus in Laetitiis et adversitatibus 
bezieht sieh wohl auf seinen sehSnen~ bei allen Angriffen klassisch ruhigen 
Styl. Aus seinem Leben liegt mir kein ]3e]ag fiir jene constantia vor~ auf 
den sich u und tier ibm naehsprechende Carl Fuchs beziehen kiinnten. 

2) z. B. durch B. Hutchinson (Biographia medica. Lond. 1799, T. I, 
p. 183)~ der seine u ausspricht, class fast ein Jahrhundert lang 
die botanischen Wege C?s nieht befo]gt worden seien. 



370 H e n r i  T o l l i n :  

lesen habe 1). Und doeh war de plantis naeh Vielen sein bestcs 
Bnch. 

Wie irrig and gehaltlos abet die Phrase ist, C. sei der erste 
oder e i n z i g e  B o t a n i k e r  des  16. J a h r h u n d e r t s  gewesen, er 
allein u n d e r  zuerst babe O r d n u n g  in die Pflanzenwelt gebraeht., 
das haben wit sehou oben bei Bespreehung der Sehrift Sealzi's 
gezeigt. Aueh gesteht Caesalpin selber ein, wie sehr er yon seinen 
Vorgangern abh~ngig ist. De Plantis citirt er Homer und Hesiod, 
Hippocrates, A~tius Theodorus and Athenaeus, Varro and Cato, 
Avieenna and Averroes nnd Arnaldus Villanovensis, Matthaeus 
Sylvatieus and Paulus Aegineta, Serapio und Columella, ganz be- 
sonders gem aber A r i s t o t e l e s ,  P l i n i u s  und i~esue, am meisten 
D i o s e o r i d e s ,  T h e o p h r a s t  und Galen.  Galen erscheint in 
(Jaesalpin's Werk tiber die Pflanzen 57 Mal. Gleieh in der Vor- 
rede lobt er den Ruellius, Hermolaus and Brasavolus als Hersteller 
der grieehisehen and arabischen Sehriften tiber Pflanzenkunde, ins- 
besondere auc~ den L u c a s  Ghinus ,  den Herausgeber des Dioseo- 
rides, als seinen Lehrer (praeeeptor meus) als den ersten Botaniker 
zu seinen Lebzeiten (in ea facultate princeps) and Docenten auf 
tier Universit~tt Pisa; lobt des A l o y s i u s  A n g u i l l a r a  bttndige 
and scharfsinnige botanische plaeita. In Betreff der dem Alter- 
thum fast unbekannten ostindischen Pflanzen weiss er viel zu 
rtthmen yon Don  G a r z i a s  L u s i t a n u s :  in Bezug auf die Flora 
Amerikas den castilianischen Arzt Monardes (Dedieatio). 

Bei der unermesslichen F t t l l e  yon P f l anzen ,  die zu bespre- 
ehen seien 2), th~ite abet, meint Caesalpin, vor allen Dingen eine 
wi s s e n s ch af t  1 i c h e O r d n u n g noth naeh Aehnlichkeit nnd Un- 
~thnlichkeit, knrz Eintheilung in Gattungen (genera) and Arten 
(species). Viele haben die Pflanzen einfach a l p h a b e t i s c h  an 
einander gereiht. Und das mag ja zum !',lachschlagen ganz prak- 
tiseh sein. Abet es ist unwissensehaftlieh. Theophrast hingegen 
unter den Alten and Ruellius (de natura stirpium 1536 Paris) unter 
den Unseren haben jene Eintheilung n a e h  w e s e n t l i e h e n  Merk- 

1) Er verweist p. 224 sq. aufProfessor Caruel's (ira Nuovo glornale bo- 
tanico italiano, Pisa 1872, p. 13, Vol. IV erschienene) ausgezeichnete Analyse. 
Auch F u c h s  gab elne solehe p. 10--14 (a. 1798). 

2) Carl Fuehs riigt, dass Caesalpin nicht selten ohne zureiehenden Grand 
flir al!bekunnte Pflanzen neue _~amen(7) eingefiihrt babe (p. 9), 
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m ale n angefangen, nur leider night durchgeftihrt. Dem Dioscori- 
dos hingegen lag es als Arzt nahe, die Pflanzen sammtlich nach 
ihren i~ r z t li C h e n Wi r k u n g e n einzutheilen (circa facultates medicas: 
Dedic.) 1). Es gereicht Caesalpin's Gelehrsamkeit oder Aufrichtig- 
keit wahrlich night zur Ehre, dass er die Wcrke sciner weltbe- 
rfihmten BahnbreGher Leonhard Fuchs, Conrad Gessner~ Lobelius, 
l'Ecluse mit Stillschweigen tibergeht . . . .  

Charaktcristisch sind die Grtinde, wcsswegen ihm die  a l t en  
B o t a n i k e r  night geniigen: 1) es werden tiiglich neue Pflanzen 
und ncue Heilkri~fte entdeckt; 2) die Pflanzen haben in den alten 
Sprachen einen anderen Namen; 3) beim Abschreiben tier Alton 
sind die L e s a r t e n  v c r d o r b e n  und daher an einzelnen Stellen 
der Sinn verdunkelt. Dass die Alten Plinius, Theophrast, Dios- 
corides, Aristoteles selber geirrt haben, kommt ihm nicht in den 
Sinn (Dedic.) . . . .  

•immt demnaGh Caesalpin's Werk yon  den P f l a n z e n  lange 
nicht jene einzigartig erhabene Stelle ein, wie seine Biographen 
und die Festinschriften vorgeben, so ist andererseits der G e d a n -  
k e n r e i c h t h u m  und die f e i n s i n n i g e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  
des Aretiners, wie sic uns besonders aus De plantis entgegentritt, 
viel zu wenig bekannt. Indem es sich hier darnm handelt, Caes- 
aipin kennen zu lernen und ibm gereeht zu werden, so setze ich 
einen Auszug der 6 ersten Capitel des h l l g ' em e i nen  T h e i l e s  her. 

Das erste Buch oder der  a l l~Gmeine  The i l  der Botanik 
ist, der Form und Anlage nach, geradeso dialektisch gehalten, wie 
die Quaestiones peripateticae, die Quaestiones medicae, die Dae- 
monum investigatio. Es werden Fragen aufgeworfen, Einwendun- 
gen gemacht~ Schwierigkeiten erhoben, M~glichkeiten abgewogen, 
Wahrscheinlichkeiten gesucht, bis der Vf. endliGh bei einer Mei- 
hung als der wahrscheinlichsten still steht: denn fiber die Wahr- 
seheinlichkeit darf ein echter Aristoteliker sich night hinauswagen. 
Wit streifen bier jenes weite dialektische Gewand ab und be- 
schranken uns auf das Wesen. 

Caesalpin beginnt mit der Seele. ,,Da der Pfianzennatur 
durch's Loos nut die eine Art See le  zugefallen ist, dureh die sic 
ernahrt werden, wachsen und ihres gleichen erzeugen, sic aber die 
Kraft des GefUhls und tier Bewegung entbehren, in denen die 

1) Ueber seine eigeno Eintheilung in 15 Klassen s. unten. 



372 Henri Tollln: 

Natur der Thiere besteht, so bedtirfen mit vollem Recht die Pflan- 
zen eines weir g'eringeren Apparats yon Werkzeugen als die Thiere. 
Denn es giebt be! den Thieren viele, in Form und Zah! differi- 
rende Theile, die auf den Sinn berechnet sind: und noeh mehr, 
die eine Bewegung hervorrufen sollen. Denn aus diesem Gl'uude 
!st fast die gesammte Substanz der Knochen in Gelenke unter- 
schieden und das Fleisch !st mit Muskeln versehen, indem die 
Nerven in alle Theile fortlaufen. Wenn wir ferner die Einge- 
we!de betrachten, welche die Werkzeuge ftil' die erni~hrende Seele 
sind, so werden uir  wegen des ~hnlichen VermSgens der Seele 
eine m~ssige Aehnlichkeit mit Pflanzentheilen erblicken, aber in 
den meisten doeh wieder die griisste Un~thnlichkeit. Denn die 
Natur der Venen~ welche die Nahl'ung aus dem Magen sch(ipfen 
(ex ventre), um sie in den ganzen K(irper zu vertheilen, scheinen 
nach einer gewissen Seite hin den Wurzeln der Pflanzeu zu ent- 
sprechen: denn i~hnlich ziehen auch diese aus dem Boden, gleich- 
sam wie aus dem Magen, dem sie eingepflanzt werden, ihre Nah- 
rung'. Da nun aber die Thiere eine ausgew~hltere Art Speisen 
n~ithig haben, so sind auch behufs deren Zubereitung und Koehung 
ihren Wurzeln die Magen gleich beigegeben worden und viele 
andere Leitungen zur Ausseheidung des Nahrungsauswurfs. tTnd 
alles das fehlt den Pflanzen. Darum scheinen die PfianzenkSrper 
aus sehr einfacher Substanz zu bestehen und nahe heranzureiehen 
an die Natur der unorganisehen Dinge." 

,Da nun aber eine n~hrende Seele noth thut, nm seinesglei- 
chen zu erzeugen, sei es, dass es aus der Nahrung geschieht um 
die Einzeldinge zu erhalten, sei es aus dem Samen wegen der 
Fortdauer (aeternitas) der Arten, so sind den vollkommneren 
hSchstens (ad summum) zwei Theile gegeben, die such hSchst 
n0thwendig sind: der eine, durch den sie die Nahrung nehmen, 
der W u r z e l  heist. Der andere durch den sie Frucht tragen oder 
gewissermassen einen foetus zur Fortpflanzung der Art; der da 
Stengel (caulis) heisst be! den niederen Arten, Stamm aber (eau- 
dex) be! den Baumarten. Die Wurzel steht hOher (superior), weil 
sie wichtiger !st, obwohl in der Erde verborgen, denn es leben 
viele Pflanzen nur yon der Wurzel (p. 1), nachdem sie ausge- 
troeknet !st und der Same vollendet, wie Cyelaminus, Aristoloehia 
und die meisten Aeanaceen und Ferulaceen. Der Stengel oder 
Stature aber steht niedriger, obwohl er fiber dem Boden sich er- 
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hebt: denn die Auswtirfe, wenn es welehe giebt, werden durch 
diesen Theil abgesondert. Ich spreehe yon dem HSheren und 
Niedrigeren, wie man es in der Thierwelt versteht. Gehen wir 
aber yon der Art der Ern~hrung aus, so werden wir einen andern 
Theil den hSheren, resp. den niedrigeren nennen. Denn da in den 
Thieren wie in den Pflanzen die Nahrung naeh oben getragen 
wird, - -  was niihrt ist leicht, insofern es yon der Wiirme in die 
H(ihe g e h t , -  war es n(ithig die Wurzeln unten einzupflanzen, den 
Stengel aber aufrecht in die HShe zu heben. Denn auch bei den 
Thieren findet sieh der Venen Verwurzelnug im Unterleibe (in 
inferiori ventre), der (Venen-) Stature abet geht aufw~rts nach dem 
Herzen und dem Haupte". 

,,Ob aber in den Pflanzen ein Theil festzusetzen ist, in dem 
der Hauptsitz der Seele (animae principatus) w~re, muss erwogen 
werden. Denn da die Seele der Akt des organisehen K(irpers ist, 
so kann sie nieht ganz in dem Ganzen sein noch ganz in den 
einzelnen Theileu, sondern ganz in einem bestimmten Theile, yon 
dem aus den andern abhiingigen Theilen das Leben vermittelt 
wird, wie ieh sehleehthin gezeigt habe in den Quaestiones Peri- 
patetieae. In der Pflanze werden nun entweder zwei, der Art naeh 
versehieden~ Seelen sein, (irtlieh getrennt, die eine in der Wurzel, 
die andere im Keim (in germine). Oder ein und dieselbe Seele 
wird beiden das ihnen eigenthtimliche VermSgen mittheilen. Zwei 
versehiedene Seelen abet k(innen es nieht sein, da nach Abbre- 
chung des Keimes aus der Wurzel wieder ein Keim kommt, und 
nach Absehneiden des Zweiges aus dem eingepflanzten Zweige 
wieder eine Wurzel kommt. Aber sehwer h~lt es in den Pflanzen 
einen solehen Theil zu treffen, weleher der  H a u p t s i t z  d e r  See le  
wi~re. Denn wenn wir diejenigen Pflanzen in Betraeht ziehen, 
welche viele Zeit leben nut dureh die Wurzel, naehdem sie den 
Stengel mit dem Samen abgeworfen haben, so seheint der Haupt- 
sitz in der Wurzel zu sein. Sehen wir hingegen diejenigen an, 
welehe durch einen Zweig oder Senkling sich fortpfianzen, wie 
der Oelbaum, der Weinstoek und der Granatapfel, so werden wir 
gestehen, der Hauptsitz sei im Keime (in germine): denn aus ihnen 
brieht die Wurzel hervor, wenn sie gepflanzt werden. Dabei wer-  
den wir in der Wurzel zwei Theile erblieken, die Rinde namlich 
und den KSrper der innerhalb der Rinde (corticem) enthalten ist. 
Den Stengel aber machen drei Gattungen yon Theilen aus: die 
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~tussere Rinde, das innere Mark und der mittlere K(irper zwischen 
Mark und Rinde, der in den Bgmrnen Itolz genannt wird. Wenn 
nun bei allen Dingen die Natur ira innersten zu verbergen pflegt 
die Lebensprineipien (vitalia prineipia), wie die Eingeweide bei 
den Thieren, so mSehte es der Vernunft entspreehen, dass sie 
aueh bei den Pflanzen das Lebensprineip nieht gleieh in der Rinde, 
sondern tiefer verborgen halte, n~mlieh in dem inneren Mark, das 
nut in dem Stengel ist, nieht in der Wurzel. Und dass dies aueh 
der Alten Ansieht gewesen ist, kSnnen wir sehon daraus entneh- 
men, dass sie diesen Theil in den Pflanzen das Herz (cot) nannten, 
andere das Hirn~ andere den Mutterleib, um anzudeuten, dass yon 
hier aus die Befruehtung den Anfang nehme. In dem Zwisehenort 
also, wo die Wurzel sigh mit dem Keime verbindet, s e h e i n t  der 
ftir das Pflanzenherz geeignetste Oft zu sein (p. 2)i). Denn ge- 
fade an diesem Orte erseheint eine sowohl yon der Wurzel als 
vom Keime verschiedene Substanz, die weieher ist und fleisehiger 
als beide, abet mit der Zeit hart und holzig wird. Ftir diesen 
Theil seheint aueh der Name Him wohl zu passen: denn ~leiehwie 
in den Thieren das Mark des Hirns im HaUl)re ist, yon dem aus 
das RUekenmark die gauze L~nge des Rtiekgrats hinuntergefiihrt 
ist, so ftihrt bei den Pflanzen das Him in der Wurz~l gleiehsam 
dureh das Riiekgrat das Mark weiter, um es als Lebenssaft den 
Zweigen und den feinsten Reisern mitzutheilen (p. 3. Cap. I). 

Auf welehe Weise geht nun aber bei den Pflanzen die An- 
ziehung der Nahrung und Erni~hrung vor sieh? Gewahren wir 
doeh bei den Pflanzen weder Venen noeh andere offenbare Lei- 
tungen noeh aueh irgend eine Warme, so dass es wunderbar er- 
seheint~ wie die Bi~ume zu soleher HShe heranwaehsen, da sie 
doeh weir weniger eingeborene W~trme za haben scheinen als die 
Thiere. Nun aber ist den Thieren wegen des Sinnes und der Be- 
wegung die meiste eingeborene Wi~rme verliehen worden~ und so 
waehsen sie weniger gerade in die H~he, well viel Nahrung ver- 
wandt wird auf Vollziehung der Operationen der Sinne und der 
Bewegungen: denn sehr viel davon wird in Geist verwandelt (con- 
vertitur in spiritus)2). Um desswillen haben sie weite Venen, 

1) In intermedio, qua (sc. parte) radix germini conjungitur, locus vi- 
deatur cordi plantarum opportunissimus. 

2) In allen Caesalpinianischen Schriften ist~ vie1 yon der generatio 
spiritus die Rede, gerade wie bei Servet~ Columbus und Harvey. 
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dass sic viel Nahrung fassen kSnnen. Da hingegen die Pflanzen 
allcin die Aufgabe der Ern~hrung zu erfiillen habcn (p. 4), so sind 
sic im Stande ,nit weniger eingeborencr W~rme sowohl m~chtiger 
zn wachsen als auch viele Frtichte hervorzubringen. Doch wenn 
auch m~t den Sinncn die Pflanzenw~rme nicht wahrgeno.nmen 
werden kann, so darf man sic darum doch nicht in Abrede stellen. 
Dcnn was wenigcr warm ist als unser Geftihl, bezeichncn wir als 
kalt. Und dass den Pflanzen auch Venen vcrliehen sind, obwohl 
geringe, beweisen diejenigcn~ die yon Milch fliessen. Auch treten 
in jedem Stengc! und Wurzel gewisse ncrvcnahnliche Spalten 
(fissilia) der L~nge nach hervor, die man~ wie bei der Tanne, 
Nerven nennt, oder aber gewisse dickere Spalten die in Zwcige 
verlaufen~ wie bei den .neisten Blattern zu Tagc liegt: und diese 
Spalten nennt man Adorn (venas). Diesc also muss man als die 
GKnge dcr Nahrung ansehen, wie sic im Verh~ltniss (proportione) 
den Venen der Thiere entsprechcn. Bci den Pflanzen trifft man 
aber nicht Einen Vencnstamm, wie die Hohlvcne bei den Thieren; 
sondern zahlreich und zart steigen sic aus dcr Wurzel in das Herz 
und aus de.n Hcrzen in den Stcngel auf. Dcnn es that hier nicht 
:Noth die Nahrung in einem gemeinsamen Beh!iltniss (in vcntre 
aliquo communi) zusa.n.ncnzufassen, wie es bci dcm Herzen der 
Thiere nothwendig ist zur Erzeugung der Gcister (ad spirituum 
generationcm): denn wenn viel Feuchtigkeit zugleich in de.n Ge- 
f'assc siedet (fervcnte hu.nore)~ so entsteht vicl Geist (spiritus fit 
.nultns): sondern es gentlgte, dass der Saft vcr~tndcrt wird (alterari) 
dutch Bertihrung *nit de.n tterzmark, wie bei den Thieren das 
Hirnmark oder das Fleisch der Leber thut: denn anch hierin ver- 
breiten sich nicht grosse und seltene, sondern zahlreiche und itus- 
serst feine Venen. Es giebt einige trockene Dinge, welche ihrer 
~atur nach Feuchtigkeit anziehen, wie die Segel, die Schwitmme, 
die t'ulver. Man muss sich nun vorstcllen, dass yon lqatur die- 
jenigen Theile der Pflanzen derartig zusa.n.ncngesetzt sind, dcren 
die niihrcnde Seele sich bedient um die Nahrung anzuzichen. 
Desshalb sind sic nicht nach Aehnlichkeit der Venen durch einen 
fortgesetzten Gang wcgsam (perviae), sondern sic bestehen viel- 
.nehr nach Art der /qerven aus eine.n zotteligen (villosa) Stoff: 
dcnn so ftihrt ihre durstige /qatnr fortwiihrcnd Feuchtigkeit (p. 4) 
zum Princip dcr eingcborncn Wiir.ne, wie wir hei unseren bren- 
nenden Lampen sehen: denn sic bedtirfcn eines Dochtes, durch den 

E. Pflfi.ger, Archiv  f. Phys io logic .  Bd. XXXV. 25  
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fortw~hrend Oel zur Lampe geftihrt wird. Diese Bewegung wird 
untersttitzt durch die eingeborne Wfirme, welche den zufliessenden 
Salt zu Keimen und Friichten verbraueht: sobald aber der erste 
verbraucht ist muss nothwendig anderer an die Stelle treten. So 
trinken die Pflanzenwurzeln aus dem Boden fortw~hrend reineren 
Salt. Daher aueh die meisten Pflanzen im Frtihling und Sommer 
mehr keimen and FrUehte bringen, well dutch die ~iussere W~rme 
die Anziehung der Feuchtigkeit gesteigert wird: w~ihrend der 
Winterzeit versteekt sieh in der Tiefe die sp~irliche (exilis) Flamme 
und bedarf m~issiger Iqahrung (Cap. II). 

,Aber wozu das Keimen? und wie geschieht es? Bemerken 
wir doch bei keinem Thiere einen ithnliehen Einfluss; denn alle 
ihre Theile sind gebildet, ehe sie art's Licht treten. Die Pfianzen 
hingegen setzen neue Theile an, so lange sie leben: and alas 
nennt man Keimen. Allenfalls k~Jnnte man bei den Thieren die 
Erzeugung' der PIaare, Z~hne und HSrner dem Keimen vergleiehen, 
da sie hernaeh erst ausbreehen. Ein wirkliches Keimen scheint 
aber nut bei den Sehwangeren stattzufinden (p. 5). Der Unter- 
sehied aber ist der, dass darin das Princip yon aussen kommt 
(principium extrinseeus dueitur). Eines :~iusseren Prineips abet be- 
darf das Vegetative nieht. Das Ganze, was Frtichte bringt, k~Jnnte 
man als einen umgekehrten Mutterleib (uterus inversa) ansehen, 
dem viele foetus angeh~ngt sind. 

Des Keimes Entwicklunff aber geschieht dutch das Aufplatzen 
der Bl~itter: denn je mehr der Keim hervorbrieht, um so mehr ent- 
falten sieh die BlOtter, die ihn umschlossen hielten, indem sie ge- 
wissermaassen yon beiden Seiten die H~inde dartiber falten, nut am 
Stengel befestigt: gleieh als ob die BlOtter nur um desswillen ge- 
geben sind, dass sie den zarten Keim sehtitzen oder aueh die 
Frucht, da wo dieFrueht herausbrieht mit dem Keime. lqachdem 
sie aber entfaltet sind, seheinen sie einen andern l~utzen zu bringen, 
n~.mlieh den Sehatten, damit nieht durch die Sonne zu stark be- 
l~stigt werden sowohl die Frtichte wie die neuen Keime: denn 
beide wiinsehen gem~ssigte Sonnenstrahlen, und das bewirken die 
Bl~itter dureh ihre Lage und Gestalt, indem sie die Sonnenstrahlen 
zum Theil durchlassen, zum Theil zurtiekhalten. Desshalb fallen 
bei den meisten im Herbst die Bl~itter ab, well die Frttehte aus- 
gereift nnd die Keime abgeh~irtet sind. Diejenigen indessen, 
welehe l~inger die Frtichte behalten, behalten aueh l~inger die 
Bl~itter" (p. 6). 
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,Da also die Bli~tter zum Decken gegeben sind, so nehmen 
sic ihren Ursprung nur aus der Rinde, gewissermassen als deren 
Anh~ngsel: denn die Rinde ist zur Bekleidung gegeben. Nun 
abet besteht die Rinde aus einem doppelten KSrper, namlieh aus 
einem inneren h~rteren und st~rkeren~ der bei den Bitumen Bast 
heisst, und aus einem iiusseren, der bei den jtingeren Keimen 
weigh und zart ist, in den Alten aber wegen der Trockenheit rauh 
wird. Das Blatt besteht bei den meisten mehr aus demStoff der 
itusseren Rinde: woraus seine Zartheit und Weiehe entsteht~ so 
dass es dureh die Trockenheit leicht abfallt. Die abet ihre Blatter 
dauernd behalten, bei denen ist anzunehmen, dass das Blatt yon 
dem Stoff der inneren Rinde viel zurtickbehiilt: desshalb sind auch 
solehe Blfitter hiirter und dicker". 

,,Die Adern aber~ sowohl die~ welche mitten dutch den Rticken, 
als die welche nach den Seiten sich erstrecken, entspringen aus 
der inneren Rinde: denn diese allein ist ge~dert (venosus)." 

,,Dass aber aus der Rinde die Bliitter bestehen, beweist man 
aus der Thatsache, dass wir in einigen die gauze Rinde in Bti~tter 
tibergehen sehen, so dass keine iibrig bleibt den Kcim zu bedecken~ 
ausser dem Blatt, z.B. beim Schilfrohr~ Weizen, Pfriemenkrant: 
aber bei diesen umgiebt den Stengel vielmehr tin Blattstiel~ als 
ein Blatt, der auch stofflich dicker ist als ein Blatt." 

,,Des Keimes Stoff hingegen nimmt sein Princip yon innen: 
denn er ist nieht ohne Mark und nicht ohne den KOrper, der um 
das Mark herumgelegt ist. Denn wenn jemand sieh die Mtihe 
nimmt, eine keimende Ruthe zu entrinden, so wird er mit der 
Rinde zugleich die Bli~tter entfernen, da sie nur ihr allein anhaften: 
die Keime aber wird er nicht entfcrnen, denn sie hiingen zusammen 
mit dem Stoff des inneren K~irpers. Denn da der Keim um der 
Fruchtbringung willen gegeben ist, die Fortpflanzungskraft aber 
im Marke gleichsam wie in einem Herzen enthalten ist, so ist es 
nothwendig, dass sic sich durch alle Keime fortpfianzt." 

~Und es ist auch n~ithig, dass die Adern, welche die Nab- 
rung naeh sich ziehen, bertihrt werden yore Marke: diese aber 
werden durch die ganze Substanz des Stammes geftihrt. So viel 
Mark also in der Mitte sieh befindet, ohne dieVenen zu bertihren, 
erstirbt mit dem Wachsen des Stengels oder des Stammes und 
liisst eine HShlung zurtick, wie in der Weide, im Oelbaum" (p. 7). 

,,Bei der Inokulation sagen wir, dass die eingepflanzte Rinde 
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darum keimt, weil aus dem unteriiegenden Holze der Keim aus- 
bricht, dem die Rinde anklebt wegen der Verwandtsehaft: denn 
wenn nicht das Auge der Rinde dem Auge des Holzes angepasst 
wird, so keimt es nieht: es erzeugen sieh aber die Bli~tter und 
und Frtiehte naeh der l'qatur der Rinde. Die Samen hingegen, 
wenn sie ausgesi~et werden, nehmen ihren Ursprung aus dem Mark 
und nieht aus der Rinde, werden daher Wildlinge (sylvestre genus)". 

,Dass aber der Kreiseinschnitt der Rinde bei den meisten 
den Baum ertSdtet, geschieht well das Keimen obne Rinde nieht 
vor sieh gehen kann, was aber oberhalb des Einschnittes verbleibt, 
stirbt ab, weil die Zuftihrung der l~ahrung aus den unteren 
Theilen gest~rt ist" (p. 8. Cap. III). 

,,Des Keimes Ausbrueh findet abet nicht an einer beliebigen 
Stelle des Stengels statt~ sondern meist aus den Fltigeln der 
Btfitter, also an der Stelle wo des Blattes Stiel mit dem Stengel 
zusammengekntipft ist: denn da liegt das Auge des zuktlnftigen 
Keimes, gleiehsam als ob das Blatt zu seiner Behtitung hinzuge- 
than ist, indem in der Rinde gewissermassen ein Busen zurtick- 
bleibt, an der Stelle w o e s  beim Ursprung aus der Rinde heraus- 
tritt. Denn an der Stelle bildet sich gewissermassen ein anderes 
Herz~ indem nach diesem Sitze hin ans dem inneren Mark das 
Prineip herausbricht. Dadurch entsteht im Stengel eine Art 
Knoten, der, wenn er den ganzen Stengel umgtirtet, ein kleines 
Knie genannt wird, wie beim Weizen und beim Sehilfrohr, indem 
die Nerven an dieser Stelle zusammenlaufen und gleiehsam in 
einander verwickelt sind" (p. 9. Cap. IV). 

,,Da nun aber das Prineip d e r  Pflanzen, welches Herz ge- 
nannt wird, nicht wie bei den Thieren an einer festen Stelle ab- 
gesondert verbleibt, sondern gewissermaassen an allen Stellen ver- 
theilt ist, so geschieht es, dass viele nicht nur nach der Theilung 
weiter leben, wie einige Thiere unter den Insekten thun: sondern 
dass sie gerade durch die Theilung sich fortpflanzen~ was bei 
keinem Thier zutrifft; denn tiberall wo die lqatur eines Herzens 
sieh findet, da ist aueh das Prineip ftir den Keim und die Wurzel. 
Gemeinhin brechen die Wurzeln aus den i~Iteren Zweigen aus, die 
Keime abet aus den jtingeren. Was aber bei der Verletzung 
durch Theilung viele thun~ alas bringen einige aueh ohne Thei- 
lung hervor: denn wenn es sieh ereignet~ dass ihre Zweige die 
Erde bertihren, dann lassen sie bei der Bertihrung die Wurzeln 
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in die Erde ein und keimen zu neuem Naehwuehs. Obwohl 
es auch wieder andere giebt, deren Stengel Wurzeln treiben 
tiber der Erde, nieht aber um Naehkommen zu erzeugen, sondern 
aus Nahrungsgier schieken sie dieselben aus, wie z.B. der Epheu, 
der dutch seine Umarmung die Biiume und die Wi~nde vermSge 
zahlreicher Wurzelfasern aussaugt." 

,Es unterseheidet sich aber der SpriJssling yon dem Sameu 
wie der lebende Foetus yon dem Ei: denn der Same ist wie ein 
Ei~ in dem das Lebensprineip ist, aber noch keinesweges Leben: 
der SprSssling aber lebt zuerst zwar neben dem Vater, wie sein 
Keim, naehher abet durch sieh selber, vermSge eigener Wurzeln 
aus der Erde Feuehtigkeit anziehend. Ausserdem ist der SpriJss- 
ling bald eine angefangene Wurzel, bald ein Keim, bald beides. 
Daher kiinnen die Pflanzen nicht viele Spr~isslinge erni~hren, wohl 
aber zahlreiche Samenkiirner tragen. Aber die Erzeuguug eines 
Spr~isslings ist einfaeher weft sie eine Fortpflanzung ist vermSge 
Abreissens eines StUckcbens: dagegen die Herstellung des Sameus 
viele Sttieke erfordert" (p. 10. Cap. V). 

,,Der Pflanzen Sehiinheit zeigt sieh besonders in der Hervor- 
bringung des Samens. Denn in Hinsieht anf die Zahl der Theile, 
anf die Figuren und auf die Versehiedenheit der Behaltnisse zeigt 
die Befruehtung einen weit sehSneren Schmuek als das Keimen: 
nimm hinzu der Blumen wuuderbare Lieblichkeit, die sehon im 
voraus die Wonne der zeugenden Natur beim Schaffen des Samens 
darthut. Es ist n0thwendig~ dass der Stoff der SamenkSrner aus 
demjenigen Theile entspringe, in welehem das Prinzip ist ftir die 
eingeborne Wiirme, d. h. aus dem Mark, Die Pflanzen sondern 
den Stoff zugleieh mit dem bildenden Geiste aus: und diese Em- 
pfangniss gleieht einem Eil). Denn gleieh wie in einem Ei ein 
Theilchen enthalten ist, in welehem sieh gleiehsam tier Umriss 
(delineatio) des zuktinftigen Thierehen's befindet, der Rest aber 
ftir die Beleibuug (eorpulentia) zur Nahrung dient: so enth~lt bei 
dem Pflanzensamen jener Theil den Vorzug, aus dem die Wurzel 
hervorbricht und der Keim: denn er ist gewissermassen wie ein 
kleines Herz~ indem der tibrige Theil des Samens diesen zuerst 
mit Nahrung bedient. Obwohl einige Sameuarten dem Ansehein 

1) IViateriam simul cure spiritu formante secernunt: qui eoncep~us est 
tauquam ovum. 
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nach vSllig kn(iehern sind (ossea), wie die Palmenkerne, so ver- 
birgt sich doch des Samens weicheres Mark in einem kleinen Gange 
(meatu), aus dem bei der Geburt die klcine Pflanze herausbricht, 
den Knochen unversehrt zurticklassend. Dann aber taucht zuerst 
die Wurzel hervor~ indem ein kleiner Ftissling 1) aus dem Herzen 
des Samens hervorgeht, an der Stelle wo nothwendigerweise dis 
Rinde aufplatzen und einen Ausgang dem Samen bewilligen muss; 
sobald er absr die Wurzel in die Erde getrieben hat, tritt bei 
den meisten (Pflanzen) die iibrige Beleibung des Samens aus ihrer 
Rinde gleiehsam wie aus einsm Ei an das Licht und weist, in 
zwei fleisehige kleine Bliitter auseinandergefaltet einen kleinen 
Theil auf, aus dem der Keim hervorzubreehen im Begriff steht. 
Das sind die Theile des Samens, die dazu dienen dem Herzen die 
erste Nahrung zu liefern: darum sind sic so dick" (p. 11 sq. Cap. VI). 

,,Die Bltithen sind also theils aus lqothwendigkeit (ex necessi- 
tate) theils zum Schutz der beginnenden Frtichte gegeben. Aus 
Iqothwendigkeit n~mlich, weil bei dem Anschwellen der Pflanze 
nothwendigerweise etwas Geist (aliquem spiritum) ausgehaucht 
werden muss: denn ohne Geist geschieht kein Ausbrechen des 
Samens (non enim sine spiritu fit seminis eruptio). Dass aber in- 
zwischen auch zum Bedecken der Frtichte die Blumen gegeben 
sind (p. 13), ist klar: denn bevor sic sich entfalten, sitzen sic ent- 
weder in den Frtichten selber, wie bei der Rose, oder sic falten 
sieh rings um sic herum, wie bei der Pflaume: sobald aber dis 
Frueht wi~chst, ~ffnen sieh auch sogleich die Bltithen, und fallen bald 
naehher als ftir die Zukunft unntitz vertrocknet nisder. Die Blumen 
sind aber sehr selten grasartig, ganz grtin sieher keine, wi~hrsnd 
doeh alls tibrigen Farben, schwarz ausgenommen, bei den Blumen 
beobaehtet werden, gleieh als ob die Iqatur absichtlich malen 
wollte. Denn das ist der hbheren Geister Werk (hoc sst enim 
spirituum sublimatorum opus). Denn yon Natur nimmt der Geist 
wegen des Stoffes Reinheit unverf~lsehte Farben an (sincsros co- 
lores), die aber, well sis sehr dtinn sind (ob tenuitatem), leicht in- 
einander tibergehen" (p. 14. Cap. VII). 

bTachdem Caesalpin in dem allgemeinen Theile seiner Bota- 
nik (L. I) so die einzelnen Organe der Pflanze beleuchtet, wendet 
er sieh in dem b e s o n d e r e n  T h e i l e  zunachst denBaumen (L. II 
und III) und dann den Unterfrtiehtsn und Grassrn zu (L. IV--XVI). 

1) pediolo tese ich; peciolo, die gedruckte Lesart, ist sinnlos. 
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Hie," unterseheidet er folgende f i i n f z e h n  K l a s s e n l ) :  

1. B it u me mit spitzenstandigem Samenkeime. 

2. ,, ,, grundst~ndigem ,, 
3. K r ~ u t e r  ,, einzelstehenden Samen. 

4. ,, ,, ,, Beeren. 

5. ,, ,, ,, Kapseln. 

6. ,, ,, paarweisen Samen. 
7 . . . . .  ,, Kapseln. 

8. ,, ,, dreiz~hligen Fruehttheilen und Faserwurzel. 

9. ,, ,, ,, ,, ,, Zwiebel. 
10. ,, ,, vierz~hligen Samen. 

11. ,, ,, zahlreicheren ,, undkamillen~hnlieherBliithe. 

12 . . . . .  ,, ,, ,, eiehorien~hnlieher oder 
diestel~hnlieher Bltithe. 

13. ,, ,, zahlreieheren Samen u.gemeinsehaftl. Bltithenstaude. 

14. ,, ,, ,, Sehlauehfrtiehten (Balgfr.). 

15. ,, ohne Bltithe und Frueht. 

Vigna freut sieh, dass Thomas Garzon, Jo. Pona aus Verona 

sowie Balthasar und Michael Campi die Sehrift Caesalpin's tiber 
die Pttanzen loben~). Fabrueei g) abet, Carl Fuehs 4) u. a. halten 

De plantis far Caesalpin's vorztigliehstes Werk. Jedenfalls muss 

man John Rajus, London 1686, Gesehiehte der Pflanzen beistimmen, 

dass dies ein Bueh sei, aus dem sieh lernen lasseS). Zur grSsse- 

ren praktisehen Handlichkeit ist vorn ein alphabetisehes Register 
der besprochenen Pflanzen - -  auf Vollsti~ndigkeit maeht er nieht 

Ansprueh (dedie.) - -  hinten bei den hauptsiiehliehsten ein Register 
der medieinisehen Wirkungen angeftihrt. Auch wenn Caesalpin 

n i c h t  der einzige Botaniker yon Bedeutung im XVI. Jahrhundert  

gewesen, aueh wenn er Gessner, Lobelius und l'Ecluse gegentiber 
n i e h t  die epoehemaehende Stellung, welche die Jubilanten ihm 
zusehreiben, einnimmt, so bleibt De plantis ein klassiseh stylisirtes, 

g e d a n k e n - u n d  geistvolles Bueh. Und so ist es freudig zu be- 
grUssen, dass Car. Plumier's Vorsehlag, eine neu entdeekte Pflanze 

1) Carl Fuchs: A. Caesalpin. Marburg 1798, p. 13. 
2) Animadversiones in Theophrastum 1625. 
3) Nuova raecolta. Yenez. 1761, p. 66. 
4) A. Caesalpin p. 9 u. f. 
5) Teissier: Eloge des heroines savans. Leyden 1715, T. Iu p. 439. 
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naeh C a e s a l p i n  zu benennen, yore unsterblichen Linnd ange- 
genommenl) und so Caesalpin's Name in der Botanik verewigt 
worden ist. Boerhave hat Reeht, jedem auzurathen, falls er von 
Caesalpin etwas kaufen kSnne, es ja zu thun, denn seine Werke 
seien vortrefflieh~). 

12) Viel bekannter, als Caesalpin's botanisehe Verdienste, 
sind nun die um den B l u t k r e i s l a u f .  

Sieht man yon den nationalen Einseitigkeiten und Verrannt- 
�9 heiten Ceradini's, del Vita's, Sealzi's und Maggiorani's ab, so kCinnte 
ieh reich hier mit den objektiven wissensehaftliehen Untersuehungen 
yon Sampson Gamgee und Huxley, Robert Willis und Alexander 
Gordon, Charl. Riehet und Ed. Turner begniigen, oder aueh die 
deutschen Leser auf  meine Speeial-Untersuchungen verweisen3). 
Ist es doeh keine offene Frage mehr, dass  Caesalpin den sog. 
f f rossen K r e i s l a u f  ~ekannt hat, ihu aber nur gekannt hat als 
A u s n a h m e  in drei Fallen, beim Schlaf, bei drohender Erstickung 
und beim Aderlass. In diesen drei Fallen nimmt das Blut~ um 
nieht ganz und gar gehemmt zu werden, den einzig noeh often 
stehenden w i d e r n a t i i r l i c h e n  Weg und lauft, statt wie jeder 
Strom vorwarts, zurt iek.  Zur Constatirung dessen bedarf es ftir 
uns keines Wortes mehr 4). 

Aber da es sieh hier darum handelt, den Mann und seinen 
Charakter kennen zu lernen, der in Italien durch ein Volksfest 
yon Gelehrten im Namen der illustren Nation ftir den eigentlichen 
tiarvey (den der englisehe nur ausgesehrieben) erkli~rt worden ist, 
so geben wir bier Caesalpin's b e r t i h m t e s t e  S t e l l e n  fiber den 
Blutkreislauf wtirtlieh wieder, nieht, wie das beliebt wird, als zu- 
reehtgestutzte Bruehsttieke, sondern in dem volls t i~ndigen ge- 
s e h i e h t l i e h e n  Z u s a m m e n h a n g .  

Sind die p e r i p a t e t i s e h e n  F ragen ,  wie wir uns oft fiber- 

1) Carl Fuehs, 1798, p. 16. 
9.) Olo~ima: bei Fuehs p. 9. 
3) Die Entdeekung des Blutkreislaufs. Jenu 1876 . -  Harvey und seine 

Vorg~nger im Biologisehen Centralblatt 1883, III. Bd. No. 15. 16. 17. - -  Die 
I~aliener und die En~deckung des Blutkreislaufs in u Archly 188~ 
Bd. 98, S. 64 f. - -  Dastre's Unkenntniss der einschl~gigen Literatur (Revue 
des deux mondes~ 1, Ao~tt 1884~ 1 o. 665) ist wahrhaft staunenswerth, i~ieh* ein- 
mal seine Landsleute kenn/; er. Vgl. Virehow~s Archly Bd. 94, 1883. S.86--135. 

4) Auch Dastre komm/; wesentlieh auf dasselbe hinaus. 
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zeugt haben, das Grundbuch, welches dem ganzen literarisehen 
Wesen Caesalpin's gleich anfangs den bis an's Ende deutlichen 
Charakter aufgepriigt haben, so mtissen wir mit ihnen beginnen. 

Die vierte peripatetisehe Frage des ftinften Buches lautet, 
dass d u t c h  d ie  A t b m u n g  k e i n  Geis t  yon a u s s e n  in das  
Herz  e i n g e l a s s e n  w e r d e  (respiratione non intromitti aliquem 
spiritum externum in cor). 

,,Es meinte Ga lenus ,  dass die Athmung um zweier Ursaehen 
willen den Thieren gegeben sei: 1) um die e i u g e b o r e n e  Wi~rme 
im Herzen zu bewahren, was durch die Athmung bewirkt werde, 
theils vermittelst massiger Abkiihlung (modica refrigeratione) durch 
die eingeathmete kalte Luft, theils vermittelst der Auseinander- 
treibung des russigen Exkrements, die beim Ausathmen vor sich 
geht (diffiatione ihliginosi excrementi, quae expiratione fit). 2) um 
den t h i e r i s e h e n  Ge i s t  (spiritus animalis) durch die aussere 
Luft zu niihren, was nur durch die Einathmung geschehe, indem 
Luft hineingeht dutch die Gi~nge der LuftrShre in die venSse Ar- 
terie, die aus der linken Herzkammer in die Lunge seitwi~rts 
l~uft: denn die Oeffnungen der einen entspri~ehen (eommitti) den 
Oeffnuugen der andern, so dass die i~ussere Luft einen Weg frei 
habe in das Herz." 

,Diese Ansieht aber widerlegt A r i s t o t e l e s  in des Buchs 
yon der Athmung zweitem Hauptsttick, wo er sagt: ,Abet keines- 
wegs soll man glauben, dass um d6r Iqahrung willen die Athmung 
geschehe, als ob das Feuer, was in uns ist~ mit Geist geniihrt 
werden kiinnte (tanquam spiritu alatur). Denn ebenso mtisste es 
auch bei allen andern Thieren geschehen. Nun aber ziehen die 

�9 Fische nieht Luft~ sonderu Wasser an. Ausserdem kann aber auch 
nicht Warmes aus Geist entstehen (ex spiritu fieri): im Gegentheil 
entsteht Geist beim Warmwerden der Safte (incalescentibus humo- 
ribus)." 

Caesalpin stellt sieh auf des Aristoteles Seite und fUhrt den 
Galen  ab. Alle seine Absurditi~ten klimen daher, dass er sich 
des Herzens Erweiterung dutch Heranziehung des Blurs aus der 
Hohlvene, des Geistes (spiritus) aus der venosen Arterie; des Her- 
zens Zusammenziehung hingegen dutch Ausstossen der russigen 
Elemente nach der  Lunge zu, des Geistes abet naeh der grossen 
Arterie zu, erklaren zu kSnnen vermeinte. 

Da dies nun alles, fi~hrt er fort, absurd ist, sO muss man 
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sagen, dass die Meinung des A r i s t o t c l e s  richtiger sei (veriorem). 
Bilden doch alle Arterien mit dem Herzen zusammen ein gewisses 
Gauze, ein zusammenh~ngendes Gefiiss ftir das vollkommene Blur 
(continuum vas sanguinis perfecti, fol. 123 a). Aristotclcs beweist 
das in neun Stellen. Desshalb finder auch eine zusammenh~ngende 
Bewegung yore He~zen aus in alle Theile des K~irpers statt, well 
fortwi~hrend Geist erzeugt wird (quia continua est spiritus gene- 
ratio). Es tritt aber dieses Pulsiren in den Arterien starker her- 
vor als in den Vcnen, weil dutch die Arterien der Geist hindurch- 
getragen wird (spiritus per has fertur). Gcstcht doch Aristoteles 
etc. etc. etc. 

,,Denn es geschieht cine Bewegung aus den Venen in's Herz, 
indem (des Herzens) Wiirme die b~ahrung an sich zieht, zug'leich 
aber eine Bewegung aus dem Herzen in die Arterien, weil dahin 
nur der Weg often steht wegen der Membranen Lag'e: und die- 
selbe Bewegung 5ffnet beide Thtiren, namlich die der (ttohl-)Vene 
in das tIerz und die des Hcrzens in die Arterien. 

,Auf solche Weise sind abcr die Membranen angelegt, dass 
n i ema l s  eine Bewegung' im entg'egengesetzten Sinne stattfinden 
kSnne, was nur  ctwa sich creignen kSnnte bei  den h c f t i g e n  
S t S r u n g e n  des  Gemti ths  (in vehementibus animi perturbatio- 
nibus) oder aus andern Ursachen, aus dencn eine ZurUckziehung 
des Blutes nach dcm Hcrzen hin vor sich geht: denn es wider -  
s t chen  d i c s e r  Art  B e w e g u n g  die Membranen .  

,,Die Venen liefcrn die •ahrung: die Arterien nehmen der 
Flammc Geist auf (fol. 123 b). Mit Rccht also wird der grosscn 
Arterie Thtire gegen die Bewcgung des Geistcs in das I-Icrz ge- 
schlosscn, damit nicht dutch des Geistes Ueberfiillc die Wiirme . 
erstickt werde. Die Thtir der Vene aber stcmmt sich der Bewc- 
Hung aus dcm I,ierzen entgegen, damit nicht des Herzcns Flamme 
dutch die Ueberftille der ~ahrung erli~sche. 

,Es kSnnte abet jcmand zwcifeln, ob nicht doch die Athmung 
gegeben sei behufs Erhaltung der Wi~rmc im Herzen, insofern sic 
es vertheidigt gegen jene Fiiulniss, welche dutch das E r s t i c k e n  
zu geschehen pflegt und dass doch darum Eintritt und Austritt 
der iiusseren Luft nothwcndig erschcine. Obencin scheint Aristo- 
teles den Eintritt des Geistcs in das Herz (spiritus ingrcssum in 
cor) zuzugestehen Hist. Animal. I, cap. 16 (fol. 124a). Indessen 
beruht das doch anf blossem Schcin. 
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,,Mit gutem Vorbedacht (optime) schloss daher die ~atur die 
i~ther ische F a c k e l  in des Herzens Kammern ein, indem sie es 
mit einem dichten K(irper dergestalt umgab~ dass sie ihm zum 
Ausfluss mit Doppelwand woht versehene Kan~le bereitete, damit 
jene Fackel nicht frtiher erlSsche, ais bis sie die ihr yon Natur 
aufgetragenen Werke vollendet hi~tte. So wird zur Spannung und 
Kri~ftigung des Kiirpers viel Feuer aufl)ewahrt und bei der Klein- 
heir der Oeffnungen doch n i c h t  e r s t i ck t ,  indem behufs der hb- 
ktihlung des derartigen Blutes in der Gegend seines Ursprunffs 
(circa principium) eine sti~rkere Gluth, als nothwendig, nicht ge- 
stattet wird (non permittitur). Das ersieht man deutlich bei den 
E r s t i c k t e n :  denn da werden eben die u furchtbar (maxime) 
aufgetrieben, das Gesicht schwillt an etc." 

,,husserdem erhellt aus der Erfahrung, dass das Herz keiner 
AbkUhlung bedarf (non egere refrigeratione). Denn sobald du, 
naeh Spaltung des Perikardiums, das Herz, ohne die tibrigen 
Theile zu verletzen, in k a l t e r  Luf t  oder unter Besprengung mit 
kaltem Wasser bloss legst, vergeht es sehr schnell: am warmen 
Orte aber erhi~lt es sich liinger. Denn das Herz will gewisser- 
reassert feurig sein, um eine fortw~hrende Kochung des Blutes and 
Erzeugung des Geistes (spiritus generationcm continuam) zu be- 
wirken" (fol. 125 a). 

,Desswegen sehSpft die  L u n g e  durch die den Arterien ~hn- 
liche Vene aus der rechten Herzkammer feuriges Blut, theilt es 
dutch die Anastomose an die Arteria venalis mit, welche nach der 
linken Herzkammer strebt, und temperirt es dureh die blosse Be- 
rtihrung (solo tactu), indem unterdessen dureh die Luftri~hren- 
cani~le, welehe neben der Arteria venalis, ohne mit ihr, wie Galen 
annahm, in Verbindung zu stehen 1), sich hinziehen, kalte Luft 
hindurehgelassen wird. Diesem K r e i s l a u f  des Blares  (huie 
sanguinis eirculationi)~) aus der reehten Herzkammer durch die 
Lungen in die linke Herzkammer entspricht durehaus die anato- 
misehe Wahrnehmung. Denn zwei Geflisse giebt es, welche in die 
reehte Herzkammer, zwei hinwiederam, welche in die linke aus- 

1) non tamen oscu]is communicantes, ut putavit Ga]enus. 
2) Ein Wort  aus Thomas Aquin, Frai  Vicente Burgos u. a. (s. Vir- 

chow's Arohiv Bd. 97, 1884. S. 459), nicht wie noch Dastre (I. 1. p. 665) 
nachschreibt, yon Caesalpin zuerst gebraucht. 
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laufen. Von den beiden aber liegt dem einen nur die ginftihrung, 
dem andern nur die Ausftihrung ob, indem die Klappen mit dieser 
genialen Bestimmang (eo ingenio) eingeriehtet sind. Als einfiih- 
rendes Gefiiss dient also die grosse Vene, aueh Hohlvene genannt, 
zur rechten; zur linken aber jene kleine Vene, die aus der Lunge 
einftihrt and nur einen Ueberzug hat wie die iibrigen Venen. Als 
ausfiihrendes GeFass aber dient die grosse Arterie, die aaeh Aorta 
genannt wird, auf der linken Seite; zur reehten aber jene kleine 
Arterie die naeh den Lungen hin abzweigt und gleiehfalls zwei 
Ueberztige hat" (fol. 125 b). 

So sehr kommt es dem Caesalpin auf die r a t i o n e l l e  Ueber-  
e i n s t i m m u n g  m i t  A r i s t o t e l e s ,  unter dessert Ftihrung die Phi- 
losophie ihren hiiehsten Gipfel erreieht zu haben scheinO), so 
wenig in den peripatetischen Fragen auf den a n a t o m i s c h e n  
T h a t b e s t a n d  an, dass hier, we el" den Lungenkreislauf besehreibt 
and ihn ausdrtieklieh als eirculatio sanguinis bezeiehnet, er die 
yon Server entdeekte U n d u r c h d r i n g l i e h k e i t  de r  m i t t l e r e n  
H a u p t s c h e i d e w a n  d v~illig mit Stillschweigen tibergeht; sie tiber- 
geht, well Aristoteles yon ihr schweigt and sie fUr das System 
des Aristoteles yon keinem besonderen Nutzen ersehien . . . .  

Und den gleichen medicinisehen Seholastieismus finden wir 
in Caesalpin's m e d i e i n i s c h e n  F r a g e n  wieder. Wir geben die 
beriihmte 17. Frage des II. Buehes im Zusammenhang. Sie han- 
delt davon~ dass in der Bri~une bei der Erstiekung die ttalsvenen 
0fret geftillt sind als die Oeffnung der Kehle gesehlossen ist. 

Aueh hier wieder ist es des Caesalpin grosse peripatetische 
Freude sieh durch alle Arten autoritativer, rationeller and experi- 
mentaler Schwierigkeiten dialektisch Bahn zu brechen. Obwohl, 
sagt er, die pl(itzliche Erwtirgung als ein blesses Leiden der Kehle 
and die Briiune als die Entziindung der Schlund(iffnungen, die den 
Weg des Athmens einengt, yon G a l e n  angesehen wird, so deutet 
doch bei beiden Arten yon Briiunc H i p p o c r a t e s  eine andere Ur- 
saehe der Erstickung an. Aus seinen Worten ist die Andeutung 
zu entnehmen, dass wegen der Venen UeberfiiIle und des Blutes 
Unbeweglichkeit verhindert werden des Geistes Durehgang'e (spiri- 
tus permeationes) in die Arterien. Dennoch ist es vielleicht sehwer 

1) Aristo~eles, quo duee Philosophiu ad dignitatis summum f~stigium 
pervenisse videtur. Praefa~. Quaest. peripatet. 
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zu sehen, wie bei Verschleimung Erstiekung entstehen ki~nne aus 
dem Versehluss der Veneu. Seheint es doeh nothwendig bei den 
Geschwiilsten des Halses, dass entweder die Keblen-Oeffnung ver- 
schlossen wird, woraus offenbar Erstiekung fotgt, oder dass aus 
dem Yersehluss der u irgend eine Verletzung auf die Lunge 
tibertragen wird, in Folge deren sie sieh weder erweitern noeh 
zusammenziehen kann." 

,,Nun sagt Ar i s to t e l e s  in dem dritten Hanptsttiek des Bu- 
ches tiber S e h l a f e n  und  Wachen,  dass bei E p i l e p s i e  die 
Venen ansehwellen yon dem Geiste (a spiritu), durch welchen der 
Gang, in dem die Athmung stattfindet, verengt wird. Man muss 
daftir halten, class dasselbe geschieht, bei U n t e r b i n d u n g  tier 
Venen und dem Verschluss, wodurch die pl~tzlichen Verstum- 
mungen erfolgen. Denn wenn im Halse die Venen versehlossen 
werden und Blur und Geist (spiritus) nieht mehr im Stande sind 
aufw~rts (sursum) zu dringenl), so ist  n o t h w e n d i g ,  dass  sie 
abwiir ts  zum t t e r zen  und zur L u n g e  zu r t i ckwi rbe ln  (ne- 
cesse est deorsum ad cot et pulmonem regurgitare), so dass d i e  
tiberftillte Lunge nicht im Stande ist, sich zu erweitern und 
zusammenzuziehen, und das heisst eben den Gang, in dem die 
Athmung stattfindet, ni~mlich der Lunge Arterien, verengern. Um 
dieser Lage willen ist es nieht zu verwundern, dass bisweilen 
blosse Beti~ubung (soporem) erzeugt wird in Folge der Apprehen- 
sion der Venen im Halse, bisweilen aber Erstickung. Denn es 
ist nothwendig, dass in Folge jener Apprehension die  K r a f t  
(virtutem) des t t e r z e n s  s ieh  n i eh t  dem Hi rn  m i t t h e i l e n  
kann  und dass datum der Sinn und die freie Bewegung dem 
ganzen K(irper geraubt wird. Aber nicht nothwendig ist es, dass 
die Lunge so tiberfiillt wird, dass Erstick.ung erfo]gt. '~ 

,Aber das seheint der Erforsehung wohl werth zu sein (spe- 
culatione dignum), warum in Folge des V e r b a u d e s  die Venen 
sehwellen eberhalb der getroffenen Stelle, nieht unterhalb (propter 
quid ex vineulo intumescunt venue ultra loeum apprehensum, non 
eitra): was aus Erfahrung die wissen, welche zur Ader lassen, 
denn sie legen den Verband an diesseits des Ortes, we die Ader 
springen soll, nieht jenseits. Es miisste abet auf entgegengesetzte 
Weise verfahreu werden, wenn 2) die Bewegung des Blutes und 

1) Also nach dem Hirne zu. 
2) Auch bei dem Aderlass, der den natiirllchen Bhtweg hemmt, 
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des Geistes (motus sanguinis et spiritus) yon den Eingeweiden 
aus nach dem ganzen K(irper hin vor sich ginge: die Anschwelhmg 
der Venen mtisste dann diesseits des Verbandes eintreten. Viel- 
leicht 15st sich der Zweifel 1) aus dem, was A r i s t o t e l e s  sagt im 
dritten Hauptsttiek des Buchs yore Seh la f :  ,,Dcnn es ist nSthig, 
sagt or, dass, was verdampft, irgend wohin getrieben nnd darauf 
u m g e w a n d t  (converti) unod ver~indert w i r d  wie der Euripuse): 
denn jeder thierischen Wiirme ist es yon •atur eigen nach oben 
getragen zu werden: sobald sie abet in den oberen Orten gewesen 
ist, so k e h r t  viel davon wieder zur t iek  und wird n a e h  u n t e n  
geftihrt." So Aristoteles." 

,,Um nun d i e se  S t e l l e  zu e r l~u t e rn ,  muss  man Fol -  
gendes  a) w i s s e n :  Die G~nge des Herzens sind yon ~qatnr so 
angelegt, dass yon der Hohlvene aus die Einftihrung geschieht in 
die reehte Herzkammer, yon wo der Ausgang frei steht in die 
Lunge. Aus der Lunge giebt es aber noch einen andern Eingang 
in die linke Herzkammer, yon wo der Ausweg frei steht in die 
Arteria aorta, indem einige Membranen an den Thtiren der Ge- 
f~sse angebraeht sind, um den Rtiekweg zu hindern. Und so fin_ 
det eine f o r t w i t h r e n d e  B e w e g u n g  aus der Hohlvene dureh 
Herz und Lungen in die Arteria aorta statt, wie wir schon in den 
p e r i p a ,  t e t i s c h e n  F r a g e n  auseinander gesetzt haben. 

Withrend nun abet beim Wachen  die  B e w e g u n g  der  
L e b e n s w a r m e  n a e h  a u s s e n  geh t ,  n i iml ich  nach  den 
S i n n e s w e r k z e u g e n  hin4), so geht sie beim Sehlaf naeh innen 
(intra), n~mlieh naeh dem Herzen. Man muss annehmen, dass 
be im Waehen viol Geist und Blut zu den Arterien gefiihrt wird; 
denn yon da  g e h t  d e r W e g  zu d e n l q e r v e n  (inde enim in ner- 
vos est iter)~); dass abet." beim S c h l a f e n  dieselbe Wiirmo dutch 
die Venen zum H e r z e n  z u r t i e k k e h r e  (eundem ealorem per 
venas reverti ad eor)~ nieht etwa dutch die Arterien: denn der ha- 

1) An solvitur dubitatio ex eo, quod scribit Aristoteles. 
2) Die Meerenge zwischcn Euboea und Boeotien, in welcher mehrcre 

Mul des Tages starke Ebbe und Fluth stattfand. 
3) Pro cuius loci explieatione illud sciendum est (!--). 
4) Cure autem in vigilia motus caloris nativi fiat extra, sell. ad sensoria. 
5) Die bei Servet~ Colombo, Valverde~ Caesalpin immer wiederkehrende 

Ansicht Galen's. 
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tllrliehe Eingang in das Herz wird durch die Hohlvene gegeben, 
nieht dureh die Arterie. Als Anzeichen k0nnen die Pulse dienen: 
werden sie doch bei den Aufwachenden stark, heftig, schnell und 
h~ufig, mit einer gewissen Erschiitterung~ wRhrend des Sehlafes 
aber sind sie klein, tr~ge, sp~t und selten, wie uns das 3. Bueh 
yon de r  U r s a c h e  des  Pu l s e s ,  Cap. 9 und 10 lehrt. Denn 
wfihrend des Sehlafes geht wenig LebenswRrme in die Arterien: 
in dieselben abet stiirzt sie sich heftiger, sobald wir aufwaehen. 
Die Venen aber verhalten sich gerade entgegengesetzt: denn sie 
sehwellen an beim Sehlafe, beim Erwachen werden sie dUnner, wie 
man bei den in der Hand befindlichen Venen deutlieh erblieken 
kann. Denn es geht im Schlaf die LebenswRrme aus den Arterien 
in die Venen tiber dureh die Gemeinsehaftliehkeit jener Oeffnungen 
(per osculorum communionem), welche man') A n a s t o m o s e n  
nennt, und yon dort in's Herz". 

,,Wie nun das UeberstrSmen des Blutes naeh obenwRrts und 
das Zurtiekstr~men nach unterwfirts (retroeessus ad inferiora) nach 
Art des Euripus im S e h l a f  und Waehen (zusammengenommen) 
zu Tage liegt, so macht sieh eine gleiehartige Bewegung deutlieh 
geltend, sobald in irgend einem Theile des K~rpers e i n V e r b a n d  
angelegt oder auf andere Weise die Venen versehlossen werden. 
Denn s o b a l d  d e r  D u r e h g a n g  a u f g e h o b e n  wirde), schwellen 
die BRehlein (rivuli) dort an, wo sie herzufliessen pflegen. Viel- 
l e i eh t  strSmt zu d e r  Z e i t  das Blut zu seinem Ursprung zurtlek 
(Forte reeurrit eo tempore sanguis ad prineipium), d a m i t  es 
n i eh t  verm0ge des Absehnitts e r lSsehe .  Denn nieht jede be- 
liebige Venen-Unterbindung fiihrt zur Erstiekung, sondern nut die 
Unterbindung derjenigen, die zum Haupte fUhren, wegen der Vor- 
ziigliehkeit und Gr~sse" (fol. 233a sq.) . . . .  

Aus diesen beiden und allen andern einsehl~iglgen Stellen 
Caesalpln's, sobald man sie nut in ihrem Z u s a m m e n h a n g e  liest, 
erhellt, dass Caesalpin ein RiiekstrSmen des Blutes zum tterzen 
lehrt in den drei Ausnahmef~llen, wo es sonst yon seiner Quelle 
ganz abgesehnitten worden wRre, beim Aderlassverband, bei den 
der Erstiekung Nahen und w~hrend des Schlafes: in allen andern 

1) N~mlich Galen. 
2) Also in diesem widernatfirlichen Fal l :  

naturam ! 
circulatio est via contra 



390 M. E h r n r o o t h :  

Fitllen ist nach Caesalpin d ie  R t i e k k e h r  des  B lu te s  zum 
Herzen  unnii tz ,  s e h a d l i c h  und  unmSgl i eh .  

Caesalpin hat den ~'rossen Kreislauf gekannt, aber n ich t  in 
seinem wahren Sinn und Wesen begriffenl), wieAquapendente die 
Venenklappen kannte, ohne sie zu begreifen. Abet wenn auch 
Caesalpin weder Harvey's noeh Linn~'s eigentlicher Vorli~ufer war, 
so war er doeh, und dies glauben wit gezeigt zu haben, einer der 
geistvollsten und genialsten Polyhistoren2), einer der hellsten 
Sterne Italiens, einer der eonsequentesten Denker des XVI. Jahr- 
hunderts. Und wenn aus dieser Studio Leben, Charakter undBe- 
deutung Caesalpin's schi~rfer und deutlicher zu Tage tritt, als bis- 
her geschah, so ist unser Zweck erreicht. 

(Aus dem physiologischen Institut in Ziirieh.) 

Z u r  F r a g e  f i b e r  die Lage der  G e s i c h t s l i n i e  u n d  die 
C e n t r i r u n g  der  b r e c h e n d e n  Fl~tchen i m  Auge .  

Von 

M. E h r n r o o t h  

aus Helsingfors. 

Hierzu 1 Holzsohnitt. 

Filr meine physiologisch-optisehen Studien im physiologisehen 
Institut in Ziirieh schlug mir Herr Prof. H e r m a n n ,  zun~chst als 
Uebungsaufgabe, die folgende Untersuehung vor. Es lag ursprting- 
lich nicht in der Absicht neue Resultate zn gewinnen. Da sieh 
aber Manehes ergab, was die bestehenden Angaben und Ansiehten 

1) Selbs~ Carl Fuchs, jener begeisterte Lobredner des Andr. Caesalpin 
1798 p. 21 giebt das zu und en~sehuldigt es mit C.'s ingenii fervor. 

2) Die B{bliographia curiosa German. 1667 nennt ihn einen der grSssten 
Geister, die je gelebt haben, gross besonders in der Theorie seiner Kunst. 
Und Teissier (Les ~loges des hommes sarans. T. Iu p. 439 sq. Leyden 1715) 
pfliehtet dem bei. 


