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^«racelfuö tn SBafel.

Wie Warnen fdjon, bie er juin Xbeü fid) felbff gegeben,

hejcichnen ben Siann, beffen näheres Serhältnifj ju Safel ben

©egenftanb nachffebenber Slbbanblung bilbet: ^bilippttS, Slu*

reoluS, £fjeopbraffuS, ^aracetfuS, Soinbaffite- ab «£)obenbeim.

Slin oigenffen gehört ihm ber auffaffenbffe, ber wabrfchci'it*

fid) erft Duxd) tbn bejeiehnenb geworben iff, Soinbaff; eS war
fein gamilfen=Siame. Gr flammte aus bem fdjwäbifctjen St)*
naffengefchlechte bet Sombaffe »on «£>obenbeim, beton SÖSappen

fid) in SiebmacberS SEappenbudje, Xbeil II. tab. 87 ftnbet,
burch feinen Sater SQBilb, Soinbaff, einen Slnborwanbten beS

©rofjmeifterS ber Johanniter, ©eorg Sombcift ». £obenbeim.
Sein Sater balto ffd) 1492 in Ginfiebefn, ober »ielinebr eine

Stunbe ba»on, auf beut fogenannten «ipoben Stoffe bei ber Xeu*

felSbrürfe über bie Sibi als Slrjt niebergetaffen unb fid) mit
ber Slttffcberin beS «Uranfenjjaufeö ber bortigen Slbtei »erbci*

ratbct, auS weldjer Gbe im Saljr 1493 ^aracelfuS entfprang.
Später, 1504, jog ber Sater nadj Silladj in Äärntben, wo er

1534 »erftarb. ^ßljilippuS war £aufnaine, beffen er fidj am

feltenffen bebieute, fo baff berfetbe nur burd; feinen ©rabfteiit
in ©aljburg befannt iff; ebenfo 3"beophraffuS, »om Safer, ber

Cicentiat bor SJtcbiciu war, in ärjtlidjem ©eiffe unb nicht ohne

Paracelsus in Basel.

Die Namen schon, die er zum Theil sich selbst gegeben,

bezeichnen den Mann, dessen näheres Verhältniß zu Basel dcn

Gegenstand nachstehender Abhandlung bildet: Philippus, An-

reolus, Theophrastus, Paracelsus, Bombastus ab Hohenheim.

Am eigensten gehört ihm der auffallendstc, der wahrschcinlich

erst durch ihn bezeichnend geworden ist, Bombast; es war
sein Familien-Name. Er stammte aus dem schwäbischen

Dynastengeschlechte der Bombaste von Hohenheim, deren Wappen
sich in Siebmachers Wappeiibuche, Theil II. tsd. 87 siudet,

durch seinen Vater Wilh. Bombast, einen Anverwandten des

Großmeisters der Johanniter, Georg Bombast v. Hohenheim.
Sein Vater hatte sich 1492 in Einsicdeln, oder vielmehr eine

Stunde davon, auf dem sogenannten Hohen Neste bei der Tcu-
felsbrücke über die Sihl als Arzt niedergelassen und sich mit
der Aufstherin dcs Krankcnhauses der dortigen Abtei verhci-

rathct, auS welcher Ehe im Jahr 1493 Paracelsus entsprang.

Später, 1504, zog dcr Vatcr nach Villach in Kärnthen, wo cr
1534 verstarb. Philippus war Taufnaiiie, dcsscn cr sich am

seltcnstcn bcdiente, so daß dcrsclbc nur durch scincn Grabstcin
in Salzburg bekannt ist; ebenso Theophrastus, vom Vater, der

Liccntiat dcr Medicin war, in ärztlichem Geiste nnd nicht ohne
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Slnfptud) auf ©elobrfamfett gegeben, gut biefen Stauten Wehrt

ffd; ^ataccffuS, afS ihm burch baS Stedjt ber £aufc jugebö*

rig: et natura et baptismatis jure Theophrastus nominor.
dagegen hatte er ffch ben Stitcl Aureolus auS Stifjöerftanb
eineS SücbertitelS feines berühmten StamenS»erwanbten: ex-
tant aureoli Theophrastl libri, ben er falfd) conffruirt, felber

beigelegt; unb cbenfo ben anbern: Paracelsus, beffen ©cutititg
noch jwcifelbafter ift. Stin ltäebfteit läge au ben Slrjt Gelfuö

511 benfen unb „Steht- als Gdfus" ju überfeinen, ba er auch

fonff naQa gern als SteigcrungSpartifel gebraucht, j. S. in ben

Siicbertiteln s)5aramiruin, ^aragrantiin, ^5araboriS; bem ficht
jebod; entgegen, bafj er wabrfdjciitlicb bot Stamen jenes be*

rühmten römifcbeit SlrjteS gar nicht gefatmt bat, inbem nach

Sx. liocher fein Gitat beffefben in feinen Schriften »orfommen

foll, mir auch teineS aufgeflogen iff. So Wirb eS Wabrffbcin*
Itcher, baff eS eine bloffe Ueberfegung beS ©effhfecbtSitatiienS „Spo*

benbeün" fein fott; wobei er wobl aud) an feine ©eburtSffätto,
baS Spobe Steff, gebad)t haben mag, „woraus", wie £bom. Gra*
ffuS fagt, „ein fo fcblimtner Sogol borborgegangen iff."

GS war ein gäfjrenbeS ©enio, ohne wiffenfcbaftfid)c Sil*
bung, burd) magifebe unb aldjeinifche Stubien angeregt. Gr
rühmt fleh jwar in bor Sorrobo jum Spitalbucfje, baff er auf
beutfehen unb italienifcbeit Uni»erfftätcn ffubiert: „in beut ©ar*
ten, wo man bie Säume »erfffimmlet", „unb war ber £oben
Schute nidjt ffeine 3tor;" Weif) aber feine einjefne Sdjule ju
nennen. ,/£>aff ihn fein Sater im 16ten 3abre auf bie Uni*
»erfftät Safel gcfcfjidt babe," iff eine Stottj »on Ceffing, ,,fa*
raccIftiS" p. 8, boren Seffätigung id) nirgenbS ftnben fann.
3n ber fM'effgen Statrifel fointut fein Siatne Weber um 1509,
nod; fpäter, »or; waS freilich bei ber SJtangelbaftigfeit berfel*
ben nichts beweist. Jnbeff ift nicht wabrfdjeinlid;, baff bor

Sater, ber fängff nach «ftärntben übergefiebelt war, ben Sotjn
fo weit »erfebirft haben foltte. Dbne Steifet fjatte ^aracelfnS
all feine inebicinifehe «ftenntntff, Wie fein biffeben Sateiit »out
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Anspruch auf Gelehrsamkeit gegeben. Für diesen Namen wehrt
sich Paracelsns, als ihm durch das Recht der Taufe zugehörig:

et nsturse ot bsntismstis Mre l'KeopnrsLtus uominor.
Dagegen hatte er sich den Titel ^ureolus aus Mißverstand
eines Büchertitcls seines berühmten Namensvcrwandten: ex-
tsnt »ureoli IKeopKrssti lidri, den er falsch construirt, selber

beigelegt; und ebenso den andern: ?»rsoelsu8, dessen Deutung
noch zweifelhafter ist. Am nächsten läge an dcn Arzt Celsus

zu denken und „Mehr als Celsus" zu übersetzen, da er auch

sonst 7r«o« gern als Steigerungspartikcl gebraucht, z. B. in dcn

Büchertiteln Paramirum, Paragranum, Paradoris; dcm stcht

jcdoch entgegen, daß er wahrscheinlich den Namen jcncs
berühmten römischen Arztes gar nicht gekannt hat, indem nach

Dr. Locher kein Citat desselben in seinen Schriften vorkommen

soll, mir auch keines aufgestoßen ist. So wird es wahrscheinlicher,

daß es eine bloße Uebersetzung des Geschlechtsnamens «Ho.
hcnheim" sein soll; wobei er wohl auch an seine Gebnrtsstätte,
das Hohe Nest, gedacht haben mag, „woraus", wie Thom. Era-
stus sagt, „ein so schlimmer Vogel hervorgegangen ist."

Es war ein gäbrendes Genie, ohne wissenschaftliche

Bildung, dnrch magische und alchemische Studien angeregt. Er
rühmt sich zwar in der Vorrede znm Spitalbuche, daß er auf
dcutfchcn und italienischen Universitäten studiert: „in dem Garten,

wo man die Bäume verstümmlct", „und war dcr Hohen
Schule nicht kleine Zier;" weiß aber keine einzelne Schule zu

nennen. „Daß ihn sein Vater im löten Jahre auf die

Universität Basel geschickt habe," ist eine Notiz von Lcssing,

„Paracelsns" n. 8, deren Bestätigung ich nirgends sindcn kann.

Jn der hi'csigen Matrikel kommt sein Name weder um 1509,
noch später, vor; was freilich bei der Mangelhaftigkeit derselben

nichts beweist. Indeß ist nicht wahrscheinlich, daß der

Vater, dcr längst nach Kärnthen übergesiedelt war, dcn Sohn
so weit verschickt haben sollte. Ohne Zweifel hatte Paracelsns
all seine medicinische Kenntniß, wie sein bißchen Latein vom
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Sater, ber ben Stuf »on ©efebrfamfeit fn bor Scbmeij hinter*
tief) unb bähet »on £fjom. GraffuS ein freinber $äbagog ge*
nannt wirb. Sielleicht bat er aud; bic nahe bei Sillad; gelegene

«ffloftet'fcbule ju St. Slnbrä im v?auantbafe unter bem Si*
febof Gbcr^arb ^5äumgartner bcfudjt, ben er unter feinen Hb*
rem nennt. Catet'ntfch / fagt Gonr. ©egner, tjat er nidjtS ge*
ffbrieben, weil er bie Sprache nid)t »crftitnb. Saß ift ju Diel

gefagt! Weift jwar ffnb feine fatetnifdjen Sdjriften »on Sdjt't*
lern, namentlief) »on Dporin, überfc^t unb lejjterer, ber ihm

lingute latinte nur perexiguam cognitionem jugefiebt, bemerfte

(nad; 3ocifcuS) oft mit Srftaunen, wie sParaccIfuS alle biefe

Ueberfejjungen, wenn ffe auch noch fo eonfuS aufgefaßt unb

wiebergegeben waren, unbebenffieb billigte. Jnbeffen ffnb nid;t
bloff in feine beutfehen Schriften fatet'nifcbe ^Jhrafen unb gloS*
fefn in SJtenge unb mit jiomfiebem Scrffanbe eingofirettt, fon*
bem ganje Schriftftüdo unb Sriefe geboren unjweifethaft fei*

nom eigenen, fcbwülftlgen unb mangelhaften, jum £beif felbft*

gemachten Catot'n an. Sie Cattnität war oben bamalS leidffer

ju erworben, als je$t. Sluch batte ^aracelfuö nach Dporin
ein fo glürfltcbeö ©ebäcbtntfj, bafj er ganje Stollen aus ©alon

auswenbig berfagen fonnte.

3n bie alebemifeben unb maglfthen Stubien wurbe er in
bem Haboratorium beS Sioginunb §ugger ju Sdjwajj eingeführt,
unb bott mag et auch bte phtjftealifchon unb fabbaliffifcben Sehrif *

ton beS berühmten im $abx 1516 ju Söürjburg »etftotbencn
SlbtS »on Sponboim, 3oh. £tittbemiuS, ben et untet feinen

Hebrern aufführt, fennen gelernt haben; »ielleieht fin SJtanit*

feripte, benn bie Polygraphia cabbalistica iff jwar 1518 ju
Dppcnheim, bie Philosophia naturalis bagegen erft 1595 im

Sxud erfdjienen. Deffentlid) Wirb ber Slbt biefe geboitnniff*
»offen Stubien, bie t'bn bereits ju ?objeiten in üblen Stuf ge*

bracht unb ihm »ict Scrbriefflicbfcitcn bereitet batten, nidjt »or*

getragen haben. 6S wäre intoreffant, ju wiffen, wöbet faxa*
celfuS fein pantljeiffiffbeS, naturpbilofopbifdjeS unb atn)emiftifd)eS

Iti
Vater, der den Ruf von Gelehrsamkeit in der Schweiz hinterließ

und dahcx von Thom. Erastns ein fremder Pädagog
gcnannt wird. Vicllcicht hat er auch die nahe bei Villach gelegene

Klosterschule zu St. Andrä im Lavanthale unter dein
Bischof Eberhard Paumgartucr besucht, den er untcr seinen Lehrern

nennt. Lateinisch, sagt Cour. Geßner, hat er nichts
geschrieben, weil er die Sprache nicht verstund. Das ist zn vicl
gesagt! Meist zwar sind seine lateinischen Schriften von Schülern,

namentlich von Oporin, übersetzt und letzterer, der ihm
linAuse latin» nur psrexizusm vognitionom zugesteht, bemerkte

(nach Jociscus) oft mit Erstaunen, wie Paracelsus alle diese

Übersetzungen, wenn sie auch noch so confuS aufgefaßt «nd

wiedergegeben waren, unbedenklich billigte. Indessen sind nicht

bloß in seine deutschen Schriften lateinische Phrasen und Floskeln

in Menge und mit ziemlichem Verstände eingestreut
sondern ganze Schriftstücke und Briefe gehören unzweifelhaft
seinem eigenen, schwülstigen und mangelhaften, zum Theil
selbstgemachten Latein an. Die Latinità! war eben damals leichter

zu erwerben, als jetzt. Auch hatte Paracelsus nach Oporin
ein so glückliches Gedächtniß, daß er ganze Stellen aus Galen

auswendig hersagen konnte.

Jn die alchemischen und magischen Studien wurde er iu
dem Laboratorium des Siegmund Fugger zu Schwatz eingeführt,
und dort mag er auch die physikalischen und kabbalistischen Schriften

des berühmten im Jahr 1516 zu Würzburg verstorbenen

Abts von Sponheim, Joh. Tritthemius, den er unter seinen

Lehrern aufführt, kennen gelernt haben; vielleicht im Mauuscripte,

dcnn die ?oI>ArspKia esddslisties ist zwar 1518 zu

Oppenheim, die ?Kilos»pdia naturalis dagegen erst 1595 im

Druck erschienen. Oeffentlich wird dcr Abt diese geheimnißvollen

Studien, die ihn bereits zu Lebzeiten in üblen Ruf
gebracht und ihm vicl Verdrießlichkeiten bereitet hatten, nicht

vorgetragen habe». Es wäre interessant, zu wissen, woher Paracelsus

sein pantheistisches, natnrpbilosophisches und alchemistisches
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St)fiem, wie feine mtjfftfeho Sprache gofchöpft bat: bon Sliaffer,
bic Seheibung beS 3beoS unb SiinbuS, Limbus major unb

minor, SJtacrocoSmuS unb SJtt'crocoSmuS, feine brei (Elemente jc;
ob unb wie weit er biefe 3been unb Sßorte »orgefunben,

wie weit er bagegen ffe felbff gemacht unb erfunben hat.

Slm auSgebilbetften fott fid) fein Stjffem in beu Schriften beS

SaffliuS SalentinuS wieber finben; baber auch bie Sage bei

©. Stolle (Slnl. jur «£ifforte ber mcb. ©efartheit 1731) flammt,
„Sein Sater habe ihn beut Safilio Salcntiuo, einem berübnt*
ten ßfjemico, in bie Information gegeben. Son biefem tjabe

er gelernt, baff man »on ben meifien «Körpern Sffiaffer, Det
uub Salj fepariren fönne, worauf er nachmals biefe brei Sina,e

ju prineipiis ber «fförper gemacht unb alle «ftranfbeiten otjn*

mittelbar auf eine? berfelben referirt." SalentinuS wäre frei*

lidj in feinem Salto ber unmittelbare Sehrer beS ^aracelfuS
gewefen, beim er fott als Senebictiner*SJ?önd; ju Grfurt um
1415 gelebt fjaben. GS febeint inbeff wabrfd)einlicber ju fein,

baff biefer Saf. SalentinuS eine btoffe SJttjffiftcation beS Spex*

auegcberS feiner SSerfe, 3obanneS £ljölben, war, bor ffe »iel*

mehr ben Saracelfifchen Schriften nacbgebilbet bat.

Son bet ^hilofopbic feiner 3«'t, ber Slriffotelifdjeu, Wufftc

er nichts, als: baff SlriffoteteS ein fförriger SJtann unb fdjarfer

ybantaff gewefen fei.

3m ©runbo war er fahrenber Ouadfalbor unb dbaxla*

tan, ber ffch eine Slnjabl ©oheiinmittcl bei Slldjemifern unb

Slerjten, Wie „bei ?anbfaljrent, Siacbridjtem unb Setjeerern, bei

©efebeibten unb (Einfältigen," wie er felber fagt, gefamtnelt

hatte, ffe aber für fleh behielt, fo baff er j. S. bie Sereitung
feines Paubanum feinein feiner Schüler geoffenbart, fonbent
baS ©ebeiinniff mit inS ©rab genomineit Ijat. ©iefe Stiftet,
weldje jum Xbeil auS ben ffärfffett mctallifdjen ©iften, j. S.
Slntiinon, Ducdfilberpräparateit, beffunben, bat er mit groger

Kühnheit angewenbet, fo bafj bie Sage gt'eng, feiner feiner

Patienten erlebe baS anbere 3abr. Gr febwafct jwar unenblicb
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System, wie seine mystische Sprache geschöpft hat: den Jliaster,
dic Scheidung des Jdèos und Limbus, Iambus m^or und mi-

nor, Macrocosinus und Microcosmus, seine drei Elemente zc.z

ob und wie weit er diese Ideen und Worte vorgefunden,
wie weit er dagegen sie selbst gemacht «nd erfunden hat.

Am ausgebildetsten soll sich sein System in den Schriften des

Basilius Valentinus wieder finden; daher auch die Sage bei

G. Stolle (Anl. zur Historie dcr mcd. Gelarthei't 1731) stammt,

„Sein Vater habe ihn dem Basilio Valentino, cincin berühmten

Chemico, in die Information gegeben. Von diesem habe

er gelernt, daß man von den meisten Körpern Wasser, Oel
und Salz separircn könnc, worauf er nachmals diese drei Dinge

zu prinoioiis dcr Körper gemacht und alle Krankheiten ohn-

mittelbar auf eins derselben referirt." Valentinus wärc frcilich

in kcincm Falle der unmittelbare Lehrer des Paracelsus

gewesen, denn er soll als Benedictiner-Mönch zu Erfurt um
1415 gelebt habe». Es scheint indeß wahrscheinlicher zu sein,

daß dieser Bas. Valentinus eine bloße Mystification des Her-

ausgcbers seiner Werke, Johannes Thölden, war, der sie

vielmehr den Paracelsischen Schriften nachgebildet hat.

Von der Philosophie seiner Zcit, der Aristotelischen, wußte

cr nichts, als: daß Aristoteles ein stvrriger Mann und scharfer

Phantast gewesen sei.

Jm Grunde war cr fahrender Quacksalber und Charlatan,

der sich eine Anzahl Geheimmittcl bei Alchemikcrn und

Acrztcn, wie „bei Landfahrcrn, Nachrichtcrn und Scheerern, bei

Geschcidtcn und Einfältigen," wie er selber sagt, gesammelt

hatte, sie aber für sich behielt, so daß er z. B. die Bereitung
seines Laudanum keinem sciner Schülcr gcoffcnbart, sondern

das Geheimniß mit ins Grab genommen hat. Diese Mittel,
welche zum Thcil aus dcn stärksten metallischen Giften, z. B.
Antimon, Quccksilbcrpräparatcn, bestundcn, hat cr init großer

Kühnheit angewendet, so daß die Sage gieng, keiner seiner

Patienten erlebe das andere Jahr. Er schwatzt zwar «nendlich



113

»iel »on feinen Ouinteffonjoit, Slrcanen, SJtagifferien, SJtagna*

lien unb giebt uinffänblich tf>re SereitttngSart an; allein bie

Steccpte ffnb fo wirr unb wimberttct), bie SJtifcbungcn unb Dpe*
ratiotten fo bunt unb ttmffänblid): ©effiltationen, Sublimatio*
nen, Galcinationen, Ste»orbcrationen, inSbefonbere aber glitte*
faction in Sloffiniff, baff Siiemanb fie narfjinacbcn unb ctptoben
fonnte, fo wenig et ffe je »orgeinadjt haben wirb; Wie febon

2ßinter »on Slnbernach 1571 bcinerfte. Sie wunberbarlicbffen

©inge ber Slrt bat er in ber Bufdjrift de rerum natura in

neun Südjern feinein greunbe, bem Gtjrfamen Johannes Sßüt*

felffeiner ju greiburg int Ued)tlanb, aufgebuttben / »on bein er

freilich Wufjte, „baff er gerne etwaS StcweS unb Sßunbcrbar*

Ifcheö in ber «Kunff hörte." Gr 'fcheut ftd) 5. S. nicht, freitief)

unter Slneinpfebltmg tieffier ©efjeimbaftung, „bamit eS nicht

unter bie Sopfjiffen unb Spötter fotnnte," iljm baS Stecept jur
©eneration »on homunculis initjutbeifen. „Stint fein ^Jroceff,

Lib. I., ift alfo, baff sperina hominis in »erfrbloffenon Cucurbiten

ventre equino putrefteirt Werbe; benn bie gäufniff iff
ber Slnfang alter 3ou9urtg, wie burd; bie ^ftanjenfeimung er*

wiefen wirb. Siefe ^utreftcatt'on bauert auf »iorjig £ag ober

fo fang, bis er febenbig werbe unb ffd) bewege ober rege. Stach,

foldjer 3oit wirb eS etlicher SJtafjen einem SJtenfctjen gleich fo*

ben, boct) butebfichtig unb noch ohne corpus. So er nun nach

biefein täglid) mit bem arcano sanguinis humani gefpot'St unb

etnäbtt witb, biß wieber auf »ierjig Xaa,e, unb tu ffeter gfet*
eher SBärnte Ventris equini gebalten, wirb ein recht tobenbig,

inenfd)fid) «ffinb barauS mit allen ©liebmaffen, bod; »iel ffd*
ner, unb fott hernach nit anberS, als ein anbereS «jtt'nb grofj

gejogen werben. SluS folchen homunculis werben bann 3>»erg*
fein unb anbere begleichen 28unberleutbe."

Seine fabrenbe CebenSweife, welche ebenfo febr feine Schitlb,
als fein Unglüd war, entfcbulbigt er nicht übel In feiner Se*

fenfion wegen SanbfatjrenS. „Scutt wie fann ich Wiber baS

fein ober baS gewaltigen, baS mir ju gewaltigen unmöglich iff?"
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viel von seinen Quintessenzen, Arcanen, Magisterien, Magna-
lien und giebt umständlich ihre Bereitungsart an; allein die

Recepte sind so wirr nnd wunderlich, die Mischungen und
Operationen so bunt und umständlich: Destillationen, Sublimationen,

Calcinationen, Reverbcrationen, insbesondere aber

Putrefaction in Roßmist, daß Nicmand sie nachmachen nnd erproben

konnte, so wenig er sie je vorgemacht haben wird; wie schon

Winter von Andernach 1571 bemerkte. Die wunderbarlichsten

Dinge dcr Art hat er in der Zuschrift ào rerum natura iu

neun Büchern seinem Freunde, dem Ehrsamen Johannes Win-
kelsteincr zu Freiburg im Ucchtland, aufgcbundcn, von dcm er

freilich wußte, „daß er gerne etwas Ncwes und Wundcrbar-
liches in dcr Kunst hörte." Er scheut sich z. B. nicht, freilich
untcr Anempfehlung tiefster Geheimhaltung, „damit es nicht

unter die Sophisten und Spötter komme," ihm das Recept zur
Generation von Komunoulis mitzutheilen. „Nun scin Proccß,

Lid. I., ist also, daß sperma Kominis in verschlossenen Lueur-
diten ventr« equino putreficirt werde; denn die Fäulniß ist

der Anfang aller Zeugung, wie durch die Pflanzenkeimung
erwiesen wird. Diese Putrcsication dauert auf vierzig Tag oder

so lang, bis cr lebendig werde und sich bewege oder rege. Nach

solcher Zeit wird es etlicher Maßen einem Menschen gleich
sehen, doch durchsichtig und noch ohne corpus. So er nnn nach

diesem täglich mit dem arcano sanguinis dumsni gespeist und

ernährt wird, bis wieder auf vierzig Tage, und in steter gleicher

Wärme Ventri» equini gehalten, wird ein recht lebendig,

menschlich Kind daraus mit allen Gliedmasse», doch viel kleiner,

und soll hernach nit anders, als ein anderes Kind groß

gezogen werden. Aus solchen domunculis werden dann Zwerglein

und andere dergleichen Wunderlcuthe."
Seine fahrende Lebenswcise, welche ebenso sehr seine Schuld,

als sein Unglück war, entschuldigt er nicht übel in seiner

Defension wegen Landfahrens. „Nun wie kann ich Wider das

sein oder das gewaltigen, das mir zu gewaltigen unmöglich ist?"
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„Ober was fann ich ber *t)räbeffination geben ober nehmen?"

„SJtein Sknbern, fo ich bisher (1538) »ottbradjt habe, bat mir
gleid; beut wof erfdjoffen; Urfach halben, bafj feinem fein ?eb*

rer butber bein Ofen wäd;St." „Gin Slrjt foll Sanbfabrer
fet)n! Urfach, bie Äranfheilen wanbern hin unb bor" unb ffnb
anbere an anbern Orten. „Skr bie Statur bitrchforfchen will,
ber muff mit ben güfjcn fl;re Süd)et treten."

Weift bat et ffd; in Stoth unb Gfenb ttintjergetrieben, unb

fein ännlidjer Slufjug war bereits binreidjenbc Scranlaffung,
ibm Seradjtung jujujieben, bie er bitter empftnbet, wenn er

aufruft: „Spab feine Steht meines GlenbS, bu Ccfer: lag inirt)
mein Hebel felher tragen."

Slllein »erbienterc Serarfjtung fjat ihn wegen feines ?e*

benSwaubefS getroffen, ber unfauber unb fdjtnut^ig war, wie
Die ©efeUfcbaft, in ber er fidj gefiel. ,,«£>ätteff bu ihn gefeben,

febreibt Sx. «£>einridj Sullinger an Xbom. GraffuS, fo hätteff
bu ihn nicht für einen Slrjt, fonbern für einen gubrmann ge*

halten. Sluet) fanb er an ber ©efeUfcbaft »on fjufjrleuteit ab*

fonbcrlicbeS Scrgnügen. ©aber paffte er, wäbrenb er hier im

Storchen logierte, auf bie anfotninenben gufjrleute; unb mit

biefen frag unb foff ber fd)inu|ige SJtann, fo baff er manchmal,

»om 2ßeine betäu6t, ftct> in ben nächffen Stachen legte unb fei*

nen garffigen Siaufcf) auSfäjlief." Saß war freilid) erft um'S

3abr 1535, naebbein or »on Safel auS flehen Qabre fang int

Glfaff, Schwaben uub ber Sdjweij beruingcirrt war.
Stit alle bem war cS ein geiffreid)« Wenfd), »oU refor*

matorifd)er Sbeen, bie freilid; jum Xbeil bloff burch ben ©eiff
beS 2ßibcrfprud;S gegen baS hergebrachte unb bie Sudjt, Sluf*

fef;en ju erregen unb recht ncueS unb abfonbcdid)eS »orjubrin*

gen, if)in eingegeben waren. GS iff hier nidjt bor Ort, in fei*

nen ©ebanfenfret'S cinjugeben unb bie »on ihm ausgegangenen
.Qbeeit unb Slnregungett ber Steifje nach aufjujäblcn. 3d) muff

mid) begnügen, bie »on ihm h'er in Safel »orgetragenen 3been,

fo weit fie jugleid) in fein biefigeS Sd;idfal eingegriffen haben,
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„Oder was kann ich dcr Prädestination geben oder nehmen?"

„Mein Wandern, so ich bisher (1538) vollbracht habe, hat mir
gleich dem wol erschossen; Ursach halben, daß keinem sein Lehrer

hinder dem Ofen wächst." „Ein Arzt soll Landfahrer
seyn! Ursach, die Krankheiten wandern hin und her" und stnd

andere an andern Orten. „Wer die Natur durchforschen will,
der muß mit den Füßen ihrc Bücher treten."

Meist hat er sich in Noth und Elcnd umhcrgctri'eben, nnd

sein ärmlicher Aufzug war bereits hinreichende Veranlassung,

ihm Verachtung zuzuziehen, die cr bittcr empfindct, wenn cr

ausruft: „Hab kcinc Acht meines Elends, du Leser: laß mich

mein Ucbcl selber tragcn."
Allein vcrdienterc Verachtung hat ihn wcgcn seines

Lebenswandels getroffen, der unsauber und schmutzig war, wie
die Gesellschaft, in dcr er stch gefiel. „Hättest du ihn gesehen,

schreibt Dr. Heinrich Bnllinger an Thom. Erastus, so hättest

du ihn nicht für cinen Arzt, fondern für einen Fuhrmann
gehalten. Auch fand er an der Gesellschaft von Fuhrleuten
absonderliches Vergnügen. Daher paßte er, währcnd er hier im

Storchen logierte, auf die ankommenden Fuhrleute; und mit
diesen fraß und soff der schmutzige Mann, so daß er manchmal,

vom Weine betäubt, sich in den nächsten Nachen legte uud

seinen garstigen Rausch ausschlief." Das war freilich erst um's

Jahr 1535, nachdem er von Basel nus sieben Jahre lang im

Elsaß, Schwaben uud dcr Schwciz hcrumgeirrt war.
Mit alle dem war es ein geistreicher Mensch, voll refor-

matorifcher Jdcen, die freilich zum Theil bloß durch dcn Geist

des Widerspruchs gegen das Hergebrachte und die Sucht,
Aufsehen zu erregen und recht neues und absonderliches vorzubringen,

ihm cingcgeben waren. Es ist hier nicht der Ort, in
seinen Gedankenkreis einzugehen und die vou ihm ausgcgangcncn

Ideen und Anregungen der Reihe nach aufzuzählen. Ich muß

mich begnügen, die von ihm hier in Basel vorgetragenen Ideen,
so weit sie zugleich in sein hiesiges Schicksal eingegriffen haben,
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gelegentlich anjufübrcn. 3nbeffen fann man »on 3ebem, ber

mit bet GtttwidIitiigSgefdjid)tc bet ncuctn 9)lebicin »ertraut, iff/
fei et nun Sewunbctet ober Seräehter beS SJtanneS, hören:
baff faff bei jebem gortfdjritt, beu bie SJtebtcin im 16. unb

17. Sabrbuubcrt gemadjt fjat, eben immer ^aracclfuS Ginem

wieber entgegen fomint, als unmittelbarer ober mittelbarer
Urheber ber Sieform ober menigfteuS als Sorgänacr, ber bie Sbee

baju coneipirt unb auSgefprodjen hatte. Selbff bic neiteftett

gortfdjritte ober Serirrungcn ber SJtebicin, wie j. S, bie Spo*

möopatbie »ou £abncinaun, bie «RraitfbeitSinbünbiten »on Sd)ön*
lein, ftnben ihre Sorbilbcr bei ^aracelfuS.

Sie\ex ©aben, Wie feines reformatorifttjeit SerufS, war
et ffd) nun aud) in »ollem 'SJtafje hewufft unb hielt mit beut

Sefenntniff feines SSertbcS nidjt jurüd, fonbcrn fprad) öS mit
mafflofem Selbffruhme auS: „Stir nadj", ruft er in ber Sor*
rebe jum ^Jaragrauuin aus, „mir nad), 3l»fcenna, ©atennS je.

Wix nad) unb nit id) eud) nad), if;r »on gart'S, StontpoUier,
t'br »on Schwaben jc. Sit 3talia, bu Slthem'S! STtein iff bie

SJlottarcbei." „Guer wirb feiner im hinterften Sßinfel bfei*

ben, an ben nicht bie «fpunbe te." Sabei war er, wie man

floht, ebenfo mafjfoS in ber ©robfjeit. „Son bor Statur", fagt
er felbff, „bin id) nid)t fubtil gefponnen; aud; iff nicht meines

SanbeS Slrt, bafj man etwaS mit Set'befpinnon erlangte."
SluS ben gegebenen Slnbeutungen begreift ffd;, wie feine

^erfönfiebfeit ebenfo »iel Gdel unb Sßiberwillen »on ber einen,

als ©tauben unb Sewttnbcrung »on ber anbern Seite orre*

gen muffte. GS giebt baber nidjt leicht eine wiffenfdjaftlicfje

Grfdjeittung, welche fo wibcrfpreehcnb ift aufgefafjt unb beur*

theitt worben. SSährcnb, um nur bie £auptfcbriftffelter ju
nennen, ber hier juriiefgebftebene Sohn beS in ber Steforma*

tionSgefchidjte berüchtigt geworbenen unb afS ^Jrofeffor bor Xbeo*

togie hier gefforbenen Slnbr. Garlffabt, Stbain »on Sobenffein,

ihn ben SJtonardjen ber gewiffen gegrünbeten Siebtem nennt,

beffen hinter ihm liegenbe h«nbfdjriftlid)e Sd)ä$e, ben Sara*
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gelegentlich anzuführen. Indessen kann man von Jedem, der

mit der Entwicklungsgeschichte der neuern Medicin vertraut, ist,

sei er nun Bewunderer oder Verächter des Mannes, hören:
daß fast bei jedem Fortschritt, den die Medicin im 16. und

17. Jahrhundcrt gcmacht hat, cbcn immer Paracclsus Einem
wieder entgcgcn kommt, als unmittelbarcr oder mittelbarer
Urheber dcr Reform oder wenigstens als Vorgänger, der die Idee
dazu concipirt und ausgesprochen hatte. Selbst die neuesten

Fortschritte odcr Verirrungcn dcr Mcdicin, wie z. B. die

Homöopathie von Hahnemann, die Krankheitsindividnen von Schönlein,

finden ihre Vorbilder bei Paracelsus.
Dieser Gaben, wie seines reformatorischen Berufs, war

er stch nun auch in vollem Maße bewußt und hielt mit dem

Bekenntniß seines Werthes nicht zurück, sondern sprach es mit
maßlosem Selbstruhme aus: „Mir nach", ruft er in der Vorrede

zum Paragranum aus, „mir nach, Avicenna, Galenus ie.

Mir nach und nit ich euch nach, ihr von Paris, Montpellier,
ihr von Schwaben zc. Du Italia, du Athems! Mein ist die

Monarchei." „Euer wird keiner im hintersten Winkel bleiben,

an den nicht die Hunde zc." Dabei war er, wie man
sieht, ebenso maßlos in der Grobheit. „Von der Natur", sagt

er selbst, „bin ich nicht subtil gesponnen; auch ist nicht meines

Landes Art, daß man etwas mit Seidespinnen erlangte."

Aus den gegebenen Andentungen begreift sich, wie seine

Persönlichkeit ebenso viel Eckel und Widerwillen von der einen,

als Glauben und Bewunderung von der andern Seite erregen

mußte. Es giebt daher nicht leicht eine wissenschaftliche

Erschcinung, wclche so widersprechend ist aufgefaßt und beurtheilt

worden. Währcnd, um nur die Hauptschriftsteller zu

ueunen, dcr hicr zurückgebliebene Sohn des in der Neforma-
tionsgcschichte berüchtigt gewordenen und als Professor der Theologie

hier gestorbenen Andr. Carlstadt, Adam von Bodenstein,

ihn den Monarchen der gewisscn gegründeten Medicin nennt,

dessen hinter ihm liegende handschriftliche Schätze, den Para-
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iniruin, baS Spitalbud; tc. berausjugeben er ffd) jur ©ewiffenS*
fache inadjt; läfft Sh01^06 GraftuS ober Cieber »on Ober*Sabcn,
geftorbcn als Srofeffor ber SJtebicin an tjieftg« Uni»erfität, in
feinen Dispp. de medicina nova Ph. Paracelsi, Basil. 1572,
faff fein gutes £aar an bein SJtanne, ben er als »agirenben,
aller )»iffenfd;aftlid)en unb fpracfjlicben Sifbung haaren Gljar*
fatan, Äranfenmörbcr, Saftraten unb Säufer behanbelt, inbem

er ihm nur jwei Singe jitgeffcht, Ghcntie unb 9)tagic. Gbenfo

»orfdjieben lauten bie Urtljeile in neuerer 3oit. Sl. ft. Sremor
in feiner Disp. de vita et opinionibus Th. Paracelsi p. 1.2.
Haunice 1836, fief)t nur in «fmbnemanii, mit beut er ihn Wegen
beS gleichen SßibcrfprucbS gegen bie Slllopathie jufainmcnffcllt,
einen nod) grunbfoferen Gharlatan. Sagegen ffctlt lt)n W. S.
Sefffng in ber heften Sonographie, bie Wir über ^araeetfitS
haben, Scrlin 1839, als grogarttge unb fnidjtbringenbe Gr*
fcheinung in ber ©efebiebte ber Siebtem, ja als 3ierbe beS

beutfdjen SaterfanbeS bin, Die er mit Staunen unb Ghrfitrcbt
betrachtet. Sod) ift feine .fJocbftetlung nicht fo unbebingt, Wie

bei bem neueffen Sobrebner beS s3JaraceIfttS, Spxn. Sx. ?od)er

in Büt'id), ber Ihn in feiner Senffcbrift jur gd'er beS 3ürdjcr
^ubelfefteS öoin 1. SJtai 1851 ben Sutber ber SJlebiein unb

ben gröffen Sdjwcijer Slrjt nennt. SicUeicbt mit ebenfo »iel
Stecht, als 3. ©. 3tiiimermann »on Srngg ,,»on ber Grfafj*

rung" 1763 baS harte Urtljeil über ihn fällt: „Gr lebte wie ein

Schwein, fab auS wie ein gubrmann, fanb fein grofjeS Sergnit*

gen in beut Umgang beS lieberlidjffen unb niebrigften Döbels unb

War bic meifte 3oit feines rithm»oUen ScbenS fjinburd) befoffen.

Slucb feheinen aüe feine Sdjriften im Staufdje gefebrieben."

2ßir fönnen inbeff ben SScrtb. ober Uitwertf; ber Serfön*
lid)teit Dabin geffctlt fein laffen; genug: SaracelfuS bat ge»

wirft unb jwar feljr einflufjreicb. Safj Sae. Söhnte feine na*

turpbilofopbifcben 3been unb gloSfeln „ben Sattiter ber Wa*

tur," „bie Signaturen, woburet) er ben Singen in'S «fperj fleht"
u. bgl. bei ^ßaracelfuS aufgelofon unb biefer baburch ein Sor*
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mirum, das Spitalbnch :c. herauszugeben er sich zur Gewissenssache

macht; läßt Thomas Erastus oder Lieber von Ober-Baden,
gestorben als Professor der Medicin an hiesiger Universität, in
feinen Vispo, ào meàioma nova ?K. ?sraoelsi, Basil. 1572,
fast kein gutcs Haar an dem Manne, den er als vagirenden,
aller wissenschaftlichen und sprachlichen Bildung baaren Charlatan,

Krankcnmördcr, Castrate» nnd Säufer behandelt, indcm

cr ihm nur zwci Dinge zugesteht, Chemie und Magic. Ebenso

verschieden lauten die Urthcile in neuerer Zeit. A. F. Bremer
in seiner visp. ào vita et «pininnibus ri>. ?arsoelsi p. 1. 2,

Uaunise 1836, steht nur in Hahnemann, mit dcm er ihn wcgcn
dcs gleichen Widerspruchs gegen dic Allopathie zusammcnstcllt,

einen noch grundloseren Charlatan. Dagegen stellt ihn M. B.
Lcssing in der besten Monographie, die wir über Paracelsus

haben, Bcrlin 1839, als großartige und fruchtbringende

Erscheinung in der Geschichte dcr Medicin, ja als Zierde des

dcutfchcn Vaterlandes hin, die er mit Staunen und Ehrfurcht
betrachtet. Doch ist seine Hockstellung nicht so unbedingt, wie
bei dcm neuesten Lobrcdner des Paracelsus, Hrn. Dr. Locher

in Zürich, dcr ihn in scincr Dcnkschrift zur Feicr des Zürcher

Jubelfestes vom 1. Mai 1851 den Luther dcr Mcdicin und

den grösten Schweizer Arzt nennt. Vielleicht mit ebenso viel
Recht, als I. G. Zimmermann von Brngg „von dcr Erfahrung"

1763 das harte Urtheil über ihn fällt: „Er lebte wie ein

Schwein, sah aus wie ein Fuhrmann, fand sein großes Vergnügen

in dcm Umgang des liederlichsten nnd niedrigsten Pöbels und

war die meiste Zeit seines ruhmvollen Lebens hindurch besoffen.

Auch scheinen alle seine Schriften im Rausche geschrieben."

Wir können indeß den Werth oder Unwerth der Persönlichkeit

dahin gestellt scin lassen z genug: Paracelsus hat ge«

wirkt und zwar sehr einflußreich. Daß Jac. Böhme seine

naturphilosophischen Ideen und Floskeln „den Salliter der

Natur," „die Signature», wodurch cr den Dingc» in's Hcrz sieht"

». dgl. bci Paracelsus aufgelesen und diescr dadurch ein Vor-
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fättfer beS beutfehen Pantheismus geworben t'ff; bafj bie Sto*

fenfreujcr feine SJerfe »orjugSweife ihren alcbeinifcben Stubicn

ju ©runbe gefegt, unb bafj feine btjiiamifdje Siaturanffd)t: „eS

ift nidjtS corporalifch, eS febete benn unb hätte einen Spiritus
in ihm", auf Seibnifc, ber im 3ahr 1666 »on einer aldjemifdjen
©efeUfcbaft in Stümberg befolbet war, tranSfpirirt haben fonnte:
baS aUeS wiU ich nur als Stebenwirfung berühren. Seine

Jfpauptwirfung war bie Stiftung ber d)emifd)en, ober wie ffe

ffd) mit einem ^aracelfffcben SSorte nannte, ber fpagirifeben

Sdjtile, weldje barauf auSgieng, an bie SteUe ber langen ju»
fatnmengefefcten Stecepte einfache 9)littef ober speeifica ju fegen,

bie unfräftigen unb odelhaften Secocte, Snfuffoncn unb St)*
rttpo bor ©afcnifcb*Sltabifcbcn Sd;ttfc burch fräftigore Sffan*
jenertrade, Gffenjen unb £incturen ju »erbrängeu; mit befon*

berer Sorliebe aber unb nicht immer mit ber gehörigen Sor*
ficht bie ungleich ftäftigeren Slinerahnittel anwenbete. Spa*
girifd) nannte fleh bie Sdfjitle, benn onqv, auSjiehen unb dysl-

ohv, fammeln unb »erbidjten, foUten bie cbeinifchen SJlittel jur
©ewinnung beS wirffainen SrincipS ber Slrjneiffoffe fein. Set
auSgojeidjnotffe Mopf biefer Sd;ute war ber Säne ^Jeter Sehe«

rin, um bon allein ber «ftanjler Saco ben SatacelfttS benei*

bete. Slud) eine fpätere mebicinifche Schute, bie btjnainifdjo,

hat »iel auS feinen Sprüchen über bie SBirffatnfeit ber SebonS*

traft ober beS SlrdjcuS gcfdjöpft, unb ber Stifter biefer Schüfe,

ber «£>oUänbet »an «£>riinont, fpridjt mit groger Slnerfennung

unb «£)ocbacbtung »on ben ©aben, Ginfidjten unb chernffthen

SJlittefn beS «paracelfuS.

Siefer Wann nun tauetjt tin 3abre 1526 hiot auf. 2Bo*

her er gefominen, Weiß man nicht. 3of>on 3aljre juöor, 1516,

hatte er fich, nadjbom er »orfjer ben unglüdlicben gdbjug Mai*

fer SJlariintlianS gegen 5)tai(anb mitgeinad)t hatte/ in «£>o(lanb

unter baS gegen Sdjwcben beffimmte Speex GbriftianS II. »on

Säneinarf anwerben laffen, watjrfcbeinlict; als griofdjeer, unb

war bis nad; Stodboim gefommen, beffen Setagerung er bei*
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läuftr des deutschen Pantheismus geworden ist; daß die

Rosenkreuzer seine Werke vorzugsweise ihren alcheinischen Studien
zu Grunde gelegt, und daß seine dynamische Naturansicht: „es
ist nichts corporalisch, es lebete denn und hatte einen Spiritus
in ihm", auf Leibnitz, dcr im Jahr 1666 von einer alcheinischen

Gesellschaft in Nürnberg besoldet war, transspirirt haben konnte:

das alles will ich nur als Nebenwirkung berühren. Seine

Hauptwirkung war die Stiftung der chemischen, oder wie sie

sich mit einem Paracelsischen Worte nannte, der spagirischen

Schule, welche darauf ausgieng, an die Stclle dcr langen
zusammengesetzten Recepte einfache Mittel oder speoili«» zu setzen,

die unkräftigen und eckelhaften Dccoctc, Jnfusioncn und Sy-
rupe der Galenisch-Arabischcn Schule durch kräftigere Pflan-
zenertracte, Essenzen und Tincturen zu verdrängen; mit besonderer

Vorliebe aber und nicht immer mit der gehörigen Vorsicht

die ungleich kräftigeren Mineralmittel anwendete. Spa-
girisch nannte sich die Schule, denn ex?r^, ausziehen und

tSttv, sammeln und verdichten, sollten die chemischen Mittel zur
Gewinnung des wirksamen Princips der Arzneistoffe sein. Der
ausgezeichnetste Kopf dieser Schule war der Däne Peter Severin,

um den allein der Kanzler Baco den Paracelsus beneidete.

Auch eine spätere medicinische Schule, die dynamische,

hat vicl aus seinen Sprüchen über die Wirksamkeit der Lebenskraft

oder des Archeus geschöpft, und dcr Stiftcr dieser Schule,

der Holländer van Helmont, spricht mit großer Anerkennung

und Hochachtung von den Gaben, Einsichten und chemischen

Mitteln des Paracelsus.

Dieser Mann nun taucht im Jahre 1526 hier auf. Woher

er gekommen, weiß man nicht. Zehen Jahre zuvor, 1516,

hatte er sich, nachdcm er vorher den unglücklichen Fcldzng Kaiser

Maximilians gegen Mailand mitgemacht hatte, in Holland

nnter das gegen Schweden bestimmte Heer Christians II. von

Dänemark anwerben lassen, wahrscheinlich als Feldschecr, und

war bis nach Stockholm gekommen, dessen Belagerung er bei-
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wohnte. Gr nennt Stodboim gelegentlich eineS ShtnbttanfeS,
ben ex »ott einet ebten Stau bafclbff gelernt, »erfegt eS aber

nad) Sänemart. Sort abgebanft, befah er ffd) bie Sergwerfe
Sd)webenS unb fanb ©elegenheit, mit einem tartarifd)en gut*
ften nad) Stufjlanb ju foinmen unb wiü mit iljm felbft in

Gonffantinopel gewefen fein, SBahrfcbeinfid) hat er ffd) in
Hittbauen, ^ofen unb Sreufjcn umhergetrieben unb gilt »on

biefen Slufentbalten, wenn er in einem gragment de morbo

gallico fagt: expellebant me ex Lituania, Borussia, Polonia.
Gr mufj inbefj mit einigem Stufe in Safel aufgetreten

fein; benn er fanb fofort eine SlnffeUung als Stabtarjt, unb

jwar auf Gmpfehlung OccolampabS. Soct'ScuS, ^Jrofeffor in

Strafjburg, ber biefe £batfaa)e in feiner an ber bortigen Slcabeinio

1569 gehaltenen 2eid;enrebe auf Oporiu auS bein Stunbe beS log*

fern berichtet, fügt bei: „Oecolainpab habe ben SaracelfuS, bor

beim Scginn ber Steforination biebor gefontmeii, im Samen ber

Sieligioit aufgenommen unb bem SJtagiftrat empfohlen." GS mag
baS mitgeholfen haben; aber ftcherlid) genügte bie «Hinneigung jur
Steforination Weber bei Oecofainpab, nod) weniger bei bem batnalf*

gen Stau)e, ju einer inebicinifdjen Slnftetlung. SieUeid)t hatte^ara*
celfuS fd)on einige Seit »ort)«- fich hier aufgehalten unb burd) glüd*
fidje «Huren, wie ffe ihm ju gelingen pflegten, Sluffeljen erregt.
Sie SteUe, bie er erhielt, war wofjf bie, weldje nad; Cttg ®e*

febiebte ber Uniöetfität Safel p. 75 im %abx 1504 gegtünbot

Wutbe, wo ber SJlagtffrat ftd) »erpfttd)tete, jur ^ebung ber Uni*

öorfität einen Soctor in ber Slrjneiwiffenfdjaft befonberS ju be*

folben. Sie SlnffeUung mag um bie Witte beS 3ahrS 1526

erfolgt fein. Unfere «ftcimtnifj »on biefcr bereits im 3afjr 1526

erfolgten SlnffeUung beruht auf ber Titulatur, bie ^aracelfuS
ffd) in einer 3ufd)rift an ben 3>'irdjer Slrjt Gfjriftopfj Gtaufcr,
batiert »oin 10. 9lo»cmber 1526, gie6t, inbem er ffd) Physicus
et Ordinarius Basiliensis nennt. Ohne 3»oeifri war bie SteUe,

wie fie jur Hebung ber Uniöerfftät geffiftet war, mit einem

Schrämt an ber Uui»erjttät »erbunben, hatte «her nod) Ihre
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wohnte. Er nennt Stockholm gelegentlich eines Wundtrankes,
den er von einer edlen Frau daselbst gelernt, versetzt es aber

nach Dänemark. Dort abgedankt, besah er sich die Bergwerke
Schwedens und fand Gelegenheit, mit einem tartarischen Fürsten

nach Rußland zu kommen und will mit ihm selbst in

Constantinopel gewesen sein. Wahrscheinlich hat er sich in
Litthauen, Polen und Preußen umhergetrieben und gilt von

diesen Aufenthalten, wenn er in einem Fragment eie mordo

Fallico sagt: expellobant me ex Lituani», Borussia, Colonia.
Er muß indeß mit einigem Rufe in Basel aufgetreten

sein; denn cr fand sofort eine Anstellung als Stadtarzt, und

zwar auf Empfehlung OccolampadS. Jociscus, Professor in

Straßburg, der diese Thatsache in sciner an der dortigen Académie

1569 gehaltenen Leichenrede auf Oporin aus dein Munde des

letztern berichtet, fügt bei: „Oecolampad habe den Paracelsus, der

beim Beginn dcr Reformation hicher gekommen, im Namen der

Religion aufgenommen und dem Magistrat empfohlen." Es mag
das mitgeholfen Habenz aberstcherlich genügte die Hinneigung zur
Reformation weder bei Oecolampad, noch weniger bei dem damaligen

Rathe, zu ciner medicinischen Anstellung. Vielleicht hattePara-
celsus schon einige Zeit vorher sich hier aufgehalten und durch glückliche

Kuren, wie sie ihm zu gelingen pflegten, Aufsehen erregt.
Die Stelle, die er erhielt, war wohl die, welche nach Lutz

Geschichte dcr Universität Basel v. 75 im Jahr 1504 gegründet

wurdc, wo dcr Magistrat stch verpflichtete, zur Hebung der

Universität einen Doctor in der Arzneiwissenschaft besonders zu

besolden. Die Anstellung mag um die Mitte des Jahrs 1526

erfolgt sein. Unsere Kenntniß von diescr bereits im Jahr 1526

erfolgten Anstellung beruht auf der Titulatur, die Paracelsus
sich in einer Zuschrift an den Zürcher Arzt Christoph Clauser,
datiert vom 10. November 1526, giebt, indem cr sich ?Kvsicus
et Ordinarius Sssiliensis nennt. Ohne Zweifel war die Stelle,
wie sie zur Hebung der Universität gestiftet war, mit einem

Lehramt an der Universität verbunden, hatte aber noch ihre
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befonberon ffäbtifdjen Obliegenheiten, welche ungefähr benen

beS jetzigen SjjijftcatS entfprodjen haben mögen; benn bie Sehr*

ffcUo an bor Uui»erfität hat ^)arace(fuS erft im Snni beS nädjff*
fofgonbon 3abreS angetreten. SaS Stedjt baju war wofjf erff

»on ber Stcgenj ju erwerben, weld)e bem neuen GoUegen nidjt
mit greunblicbfeit entgegen fam. SociScuS fährt jwar in obi*

ger SteUe fort: Dissipata tunc plane erat Academia et pro-
fessores partim ejeeti, partim sua sponte urbe cesserant;
facile igitur auxilio Oecolampadii medicam in Academia

professionem obtinuit; fäfjt fomit ^aracelfuS unmittelbar mit
feiner SlnffeUung burd) ben Statb in baS acabeinifdje Sehramt
einrüdett. GS iff baS jebod) offenbar eine auf eigene Spanb

gegebene Grffärung, wie auS ber unrichtigen Sdjilberung beS

3uffanbeS bet Untöetfftät herborgeljt, bereit Slufföfttng erft fin

Körnung 1529 eintrat. Sic Unibcrfttät war alterbingS jum
Xbeil in ffd) gefpalten, bie Steforination hatte mandjen Stifj
in bie gefcbloffeite 55halonr ber altgläubigen Spexxn gebrochen,

Decolampab war 1524 als Sector bet bell. Scfjtift fjoreinge*

foinmen; aUein bie 37?et;rjahl tyelt nur um fo eifriger jufain*
inen. Sie 3ulaffimg ber Socenton aber war, wie Sug 1. c.

angiebt, in bon £änben bot Slogenj, welche auS Siectot unb

^rorector/ je brei SMgfiebern ber brei oberen gtouttäten unb

fünf SJlttgfiebern ber Streiften * ganiltät beffunb ober befteljen

foUte; wiewohl bie »on ihm citirtc SteUe auS einer Urfunben*

fammlung ber Unibetfftät nur »on jeitweifem Grfago h«nbelt:
Quod si in locum cedentium vel decedentium doctorum alii
pro tempore fuerint surrogandi, (tales ex Ulis facultatibus,
de quibus praecedentes fuerunt, per concilium Universitatis
eligantur — qut etiam dominis cancellario, rectori ac con-
sulibus ratiunabiliter displicere non possint. «Jcanjfer War
in SSirffidjfcit bis jum 3abr 1529 -ber Sifdjof unb blieb öS

de jure nodj geraume 3oit hornaa). 3eue »om Stath geffiftete
unb befolbete mebicinifche SteUe mag »erwidolteron StedjtS«

»orhältnt'ffen untorlogen baben.

IIS

besonderen städtischen Obliegenheiten, welche ungefähr denen

des fetzigen Physicats entsprochen haben mögen z denn die Lehrstelle

an der Universität hat Paracelfus erst im Juni des

nächstfolgenden Jahres angetreten. Das Recht dazu war wohl crst

von der Regenz zu erwerben, welche dem neuen Collegen nicht

mit Freundlichkeit entgegen kam. Jociscus fährt zwar in obiger

Stelle fort: Dissipata tun« plane erst ^esàemi» et pro-
t'essores partira ejveti, partim sua sponte urbe eessersnt;
facile igitur auxilio Uecolsinpaàii ineàicsm in ^caàemia

prokessionem «btinuit; läßt somit Paracelsus unmittelbar mit
seiner Anstellung durch den Rath in das akademische Lehramt
einrücken. ES ist das jedoch offenbar eine auf eigene Hand

gegebene Erklärung, wie aus dcr unrichtigen Schilderung des

Zustandes der Universität hervorgeht, deren Auflösung crst im

Hornung 1529 eintrat. Die Universität war allerdings zum

Theil in sich gespalten, die Reformation hatte manchen Riß
in die geschlossene Phalanr der altgläubigen Herrn gebrochen,

Oecolampad war 1524 als Lector der hcil. Schrift
hereingekommen; allein die Mehrzahl hielt nur um so eifriger zusammen.

Die Zulassung der Docenten aber war, wie Lutz I. «.

angiebt, in den Händen der Regenz, welche aus Rector und

Prorector/ je drci Mitgliedern der drei oberen Facultäten und

fünf Mitgliedern der Artisten - Facultät bestund oder bestehen

sollte; wiewohl die von ihm citirte Stelle aus einer Urkundensammlung

der Universität nur von zeitweise«, Ersätze handelt:
guock si in loouW eeckentium vel àeceàentium àoetorum »Iii
xrs lem/)«?'«? tuerint surroZsnài, tales ex illis taoultstibus,
àe quibus prsoeeàentes kuerunt, per concilium Dniversitstis
eliZantur — qui «tiam àominis cancellarlo, reetori sc «on-
sulitms rstionsdiliter àisplioere non possint. Kanzler war
in Wirklichkeit bis zum Jahr 1529 -der Bischof und blieb es

àe i'ure «och geraume Zeit hcrnach. Jene vom Rath gestiftete

und besoldete medicinische Stelle «lag Verwickelteren Rechts»

Verhältnissen unterlegen haben.
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SUS Stabtarjt ober fbv)fienß ruhte er nicht lange, ffd) beu

£afj junäcbff ber Slpothefer auf ben Spalß ju jiehon, inbem er tu
einem Schreiben an ben Stau) auf eine Sifftatioit ber Slpothe*

fen brang unb biefen Sorfdjtaa, folgenbor SJlafjcn moti»irte:
„Siewoil id) »on Gwer ©naben befieüt, weifj id) mid) pffieb*

tig, all SDtänget unb ©ebrcd)en, fo naa)theilig fetjn, anjujeigen.
Safj id) benn aud) wiffen inög, (ob) biefelbigen Slpothefer fein

heiinlid) paft mit etlidjeu Soctorcn unb Slerjten haben, bafj ffe

ihrer Slpotljefcn ju Xaa, unb Stacht trewlid) warten; bemnad;

ihre Stpothefeu »ifftiron, ob ffe beren, wie fid)ß gebürt, gerüff
unb »erffhen feljen, Sinn unb Stria) in jiemblidjer Xax ihrer
Sßaaren unüberfdjägt ju ^altert. Senn eS fid) »iel begiebt,

bafj Soctor unb Slpotljefer paft unb gebt'ng mit einanber madjen.
Sie Slpothefer fpiefen gar gerne ben Slrjt, ba bod) berjenige,
bor einen gifd) ffeben fann, fein gifeber unb ber, welcher SGBein

trinfen möge, fein rcbinanu fet)."

3n letzterer höchfl unflarer Senbung, wefd)e nicht gegen
baS SJlebicaffriren ber Slpotbetcr geht, fonbetn ihnen bie Se*

roitung ber Slrjneiffoffe abfprid;t, berührt er tmwillfürlich einen

jweiten bebeutenbeten 3anfapfef, wobura) er Slerjte unb Slpothe*

fer gegen fleh aufbringen muffte, ncinlia) feine Serwerfung beS

ganjen bamaligen Slrjncifd)ageS, ben er einen „Suppenwuff"
nannte unb an beffen SteUe er feine cbetnifcbcit Sräparate ober

»iefmehr feine @eheim*9)littel fegte. „Sie Slpothefer ffnb meine

geinbe", fagt er freilich in einer fpätern Schrift, „weit ich t'hte

Südjfen nicht leere; meine Stecepte ffnb einfad) unb fftnpef unb

beftehen nidjt auS 40 ober 60 ^ngrebienjen, wie ber ©aleni*
fdjon Soctoren ihre; aber meine Sfficbt iff, ben Mraufen ju
helfen unb nidjt bie Slpotljefer reich ju machen."

Sie Waffe Deß SlrjneimittelS biolt er nur für bie äufjere

SpuÜe, worin bie Otiiuteffenj ober baS wirffame Srincip »er*

borgen liege. „Sie Otiiuteffenj fei) allein bie Statur, «traft,
£ugenb unb Slrjueij, bie in bein Sing ift, wie in einer Spex*

borg." „Sie iff bic färben, baS Sehen unb bie Gigenfd)aft
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Als Stadtarzt oder Physicus ruhte er uicht lange, sich den

Haß zunächst der Apotheker auf den Hals zu ziehen, indem er in
einem Schreiben an dcn Rath auf eine Visitation der Apotheken

drang und diefen Vorschlag folgender Maßen motivirte:
„Dieweil ich von Ewer Gnaden bestellt, weiß ich mich pflich-
tig, all Mängel und Gebrechen, so nachtheilig seyn, anzuzeigen.

Daß ich dcnn auch wissen mög, (ob) diesclbigen Apotheker kein

heimlich Pakt mit etlichen Doctorcn und Aerzten haben, daß sie

ihrer Apotheken zu Tag und Nacht trcwlich warten; demnach

ihre Apotheken Visitiren, ob sie dcrcn, wie sichs gebürt, gerüst
und versehen seyen, Arm und Reich in ziemlicher Tar ihrcr
Waaren nnüberschätzt zu halten. Denn es sich viel begiebt,

daß Doctor und Apotheker Pakt und gcding mit einander machen.

Die Apotheker spielen gar gerne dcn Arzt, da doch derjenige,
der einen Fisch sieden kann, kein Fischer und der, welcher Wein
trinken möge, kein rcbmaim sey."

In letzterer höchst unklarer Wendung, welche nicht gegen
das Medicastriren der Apotheker geht, sondern ihnen die

Bereitung der Arzneistoffe abspricht, berührt er unwillkürlich einen

zweiten bedeutenderen Zankapfel, wodurch er Aerzte und Apotheker

gegen stch aufbringen mußte, nemlich seine Verwerfung des

ganzen damaligen Arzneischatzes, den er einen „Suppenwust"
nannte und an dessen Stelle er seine chemischen Präparate oder

vielmehr seine Geheim-Mittel setzte. „Die Apotheker stnd meine

Feinde", sagt er freilich in einer spätern Schrift, „wcil ich ihre
Büchsen nicht leere; meine Recepte sind einfach und simpel und

bestehen nicht aus 40 odcr 60 Ingredienzen, wie der Galenischen

Doctoren ihre; aber meine Pflicht ist, den Kranken zu

helfen und nicht die Apothekcr reich zu machen."

Die Masse des Arzneimittels hielt er nur für die äußere

Hülle, worin die Quintessenz odcr das wirksame Princip
verborgen liege. „Dic Quintessenz sey allein die Natur, Kraft,
Tugend nnd Arzney, die in dem Ding ist, wie in ciner

Herberg." „Sie ist die Farben, das Leben und die Eigenschaft
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beS SingS." Sie iff ein Spiritus, gleid) bem Spiritus vitte;"
Immerhin jebod; „eine 93?aterieit, bie ba corporalifd) wirb auS*

gejogen auS aüen Singen; jebod) nur auS ben unempftnbfi*

eben, beim ber Spiritus vitee ber eiitpftnblidjen Singe iff tobt*

tidj. Sriini iff ein»erffanben, bafj auS menfcblichem gleifcb

unb Sfut teinc quinta essentia gejogen werben fault." Sdjabe

britin! beim „fo wir ntödjten baS Scheu beS ^crjenS ohne

3crftörung hotauSjicljcn, fo wollten wir ungcjweifelt oljne Job
unb «Kranfbeit leben in Gwigfct't."

gür bie ©ewinnuiig biefcr Oitinteffenjcn tennt unb nennt

or immer nur ben einen SSBcg, baS geiter; benn feine fpagirifdje
«Sunff, wie Die bamaligc Sllcbemfe überhaupt, gebrauchte blofj
ben feurigen ^rocefj. Sic Sdjeibungen unb Slufföfungen burdj

Säuren, bie wohl aud; bei ibm »orfoinmen, ffnb bfoffe »or*

läufige ^utrefactionen juin Sehuf ber SoffiUatiou. „Surd)S
geuer foll ber Slrjt bewährt werben", fchreibt or im tyarainiruin,
„benn baS geiier bewährt bie Subffanjen unb ffoUt ffe lauter
unb flar füt." „3m geuer ift bet Scbufmeiffer unb nidjt im

Slrjt," „SJie bie Rennen", hoifjtS im ^aragramtin, „bie ffgurirtc
SBolt in ber Scbaalen burd) ihr Srüton »erwanbelt in ein

«£>ühnlem, alfo burd) bie Sltd)tjmie wetben gejoitigt bie Slrcana.

2ßaS madjt bie Trauben joitig StichtS als bie natiitlidjc SU*

djtjinie. Sllfo iff bet Sllajijiniff bet Stebmann, inbem fo er SScin

macht." Seit anberen £auptjwerf ber 3lfd)t)inie, bie Serwanb*

hing ber uneblen StetaUe in oble, namentlich baS ©olomadjen,
hat er wohl aud) »erfudjt; iff jebod) fo ehrlid) bie Grfolgfoffg*
feit beS Serfua)S ju geflohen. „Aurifices inane stramen tri-
ttirant. Gr fjflbe eS blofj bahin gebraä)t, burd) £incturen einen

©olbfald) ju fegen, aber nicht ffr, fonbern ein fliegenbeS, un*
jeitigcS Sing; in ben S'ugenben fönne er nidjt fagen, bafj bie*

felbigen aud) grabufrt worben, allein »on beut fage er, waS
bie Goloration antrifft." „Sruin fo mag in) biüia,", fügt er
im ^aragranitm hinju (£>ufer I. 224), „»on ber Slfcbljmie fo
»iel fehrefben, bafj if;r nicht ein Slergcrnitj foltt nehmen in bem,

9
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deS Dings." Sie ist cin Spiritus, gleich dem Spiritus vitse;"

immerhin jedoch „eine Materien, die da corporalisch wird
ausgezogen aus allen Dingen; jedoch nur aus dcn unempfindliche»,

dcnn dcr Spiritus vit« dcr cmpfindlichen Dinge ist tödt-

lich. Drum ist einverstanden, daß aus menschlichen, Fleisch

und Blut keine quinta essenti» gezogen werden kaun." Schade

drum! denn „so wir möchten das Leben des Herzens ohne

Zerstörung herausziehen, so wolltcn wir ungczweifclt ohnc Tod

und Krankheit leben in Ewigkeit."
Für die Gewinnung dicscr Quintcfsenzcn kennt und ncnnt

er immer nur den cincn Wcg, das Feuer; denn seine spagirische

Kunst, wie die damalige Alchemie überhaupt, gebrauchte bloß
den feurigen Proceß. Dic Scheidungen und Auflösungen durch

Sauren, die wohl auch bei ihm vorkommen, stnd bloße

vorläufige Putrefactionen zum Behuf der Destillation. „Dnrchs
Feuer soll der Arzt bewährt werden", schreibt er im Paramirum,
„denn das Feuer bewährt die Substanzen und stellt sie lauter
und klar für." „Im Feuer ist der Schulmeister und nicht im

Arzt." „Wie die Hennen", beißts im Paragranum, „die sigurirte
Welt in der Schaaken durch ihr Brüten verwandelt in ein

Hühnlein, also dnrch die Alchymie werden gezeitigt die Arcana.
Was macht die Trauben zeitig? Nichts als die natürliche
Alchymie. Also ist der Alchymist der Rebmann, indem so cr Wcin
macht." Den anderen Hauptzweck der Alchymie, die Verwandlung

dcr unedlen Metalle in edle, namentlich das Goldmachen,
hat er wohl auch versucht; ist jedoch so ehrlich die Erfolglosigkeit

des Versuchs zu gestchen. „^uriLoes inane stramen tri-
tnrant. Er habe es bloß dahin gebracht, durch Tinkturen cinen

Goldkalch zu setzen, aber nicht fir, sondern ein fliegendes,
unzeitiges Ding; in den Tugenden könne cr nicht sagen, daß dic-
sclbigen auch graduirt worden, allein von dcm sage cr, was
die Coloration antrifft." „Drum so mag ich billig", fügt cr
im Paragranum hinzu (Hustr 1. 224), „von dcr Alchymie so

viel schreiben, daß ihr nicht ein Aergerniß sollt nehmen in dcm,
9
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bafj Weber ©olb nod) Silber bir brauS werben wiü. Sonbern
bah«- betradffet, bafj bir bie Slrcanen eröffnet werben unb

bie Scrführttng ber Slpothefer erfitnben wirb, wie bei ihnen
ber gemeine SJtann befdjiffen unb betrogen wirb unb geben

ihm um einen ©ulben, nehmenS um einen Sfenuing nicht

wieber."

Obige SteUen ffnb allcrbingS auS fpätern Sdjriften tje*

nominen. Safj inbeffen bie SliiSjicbung »er Ouinteffcnj auS

ben Slrjnciförpcrn burd) geuer unb bic Serwerfung ber gang*
• baren materia medica alS blofjen Motbß bereits hier in Safel
fein SieblingStljeina gn»efen, geht auS ber an ben 3ürcbcr

Slrjt Glaufcr mit ber oben citirten 3ufd)rift gcridjteten Slb«

hanblung de gradibus et compositionibus reeeptorum her»or.

Sie Ouinteffcnj iff nad) Lib. III. bic forma speeifica, wie eß

Die alte fbtyfif nenne, baS aeeidens elementale. Sie aUein

bringt ©efunbbeit, ffärft, fie iff ber Ares natura; bie übrigen

Stoffe feien bie bloße Relollea natura;, weldjc böchfienS ab*

führt. Slud) prodamirt et ffd) auf biefe Gntbeditng h'it "'
ber 3ufd)n'ft an Glaufer bereits als SJlonarcben ber Siebtem:
Sed qua potestate in hac nostra Monarchia nie exerceam,
hie habe. Sod; t;at er nodj bie Sefdjeibenhdt, bie SJconardjie

bfofj für Scutfdjlanb anjui'predjcn unb ben %xabexn Den

Slbicenna, ben ^5crgainenfern ©alen, ben Stälern StarffliuS
(hier hätte er ben GelfitS nennen muffen, wenn er ben Slawen

gelaunt hätte), ben ©riedjen ben £>ippofrateS ju laffen/ inbem

er bon Sag auffteltt, bafj jebeS Sanb feine eigene Stobicin

haben muffe. Sie Schrift de gradibus hatte er bem 3ürd)er
Slrjte bebicirt, bamit biefer ffe jum Srud beförbern möchte;

ein SJtittel, woju er, ba er feinen Scrlegcr fanb, aud) bei an*

bern Schriften griff, jeboef) ebenfo »crgcbficl). Giue cinjige
Sd)rift iff ihm geglürft bei Sebjeiten in Srud ju bringen, bie

Chirurgia magna ju Ulm, unb Slbain »on Sobenffein muff fid)
noch 1572 an bie Spülfe beS SiathS »on 9)tiihll)aufen wenbeit,

um ben ^aramirum in Srud ju bringen,
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daß weder Gold noch Silber dir draus werden will. Sondern
daher betrachtet, daß dir die Arcancn eröffnet werden und

die Verführung dcr Apothckcr erfnndcn wird, wic bci ihnen
der gemeine Mann beschissen und betrogen wird und geben

ihm um einen Gulden, nchmens um einen Pfenning nicht

wieder."

Obige Stellcn sind allcrdings aus spätcr» Schriftcn
gcnommcn. Daß indessen die Auszicbung dcr Quintcssenz aus

den Arzneikörpern durch Feuer uud die Verwerfung dcr gang-
- baren materia meàioa als bloßen Koths bereits hier in Basel
scin Lieblingsthema gewesen, geht aus der an den Zürcher

Arzt Clauscr mit der oben citirtcn Zuschrift gerichteten

Abhandlung àe Zraàibus et compositi onibus reeeptorum hcrvor.
Die Quintessenz ist nach Lid. III. die forma speoiöca, wie cs

die alte Physik nenne, das scciàens eleinentale. Sie allein

bringt Gesundheit, stärkt, ste ist der ^.res natura?; die übrigen

Stoffe seien die bloße «elollea natur», wclchc hochstcns

abführt. Auch proclamirt er sich auf diese Entdeckung hin in
der Zuschrift an Clauser bereits als Monarchen dcr Mcdicin:
8eà «zu» potestste in Kse nostra älonsrckia me exercesm,
die Ksde. Doch hat cr noch dic Bescheidcnhcit, die Monarchie

bloß für Dcutschland «uznsprcchcn nnd dcn Arabern dcn

Avicenna, den Pcrgamcnsern Galcn, den Italern Marsilius
(hicr Hütte er den Cclsus ncnncn müsse», wenn cr dcn Name»

gekannt hätte), dcn Griechen den Hippokrates zu lassen, indem

er den Satz aufstellt, daß jedes Land seine eigene Medicin

haben müsse. Die Schrift àe Krsàibus hatte cr dcm Zürcher

Arzte dcdicirt, damit diescr ste zum Druck befördern möchte;

ein Mittel, wozu cr, da er keinen Vcrlcgcr fand, auch bei

andern Schriftcn griff, jedoch ebcnso vcrgcblich. Eine einzige

Schrift ist ihm geglückt bei Lebzeiten in Druck zu bringen, die

«ÜKirurAia msSns zu Ulm, und Adam von Bodenstein muß sich

noch 1572 an die Hülfe des Raths von Mühlhausen wenden,

um den Paramirum i» Druck zu bringen.
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Gbenfo fehrecht, als burd) fofd)e anmafjliäje Steuerungen bei

feinen mebictnifajen Goflegen ober »iefmebr bein Gincn, OSwafb

Sär, bem legten unb erffen Stector »or unb nad) ber Steforination,
empfahl er ffd) burd) feine Hinneigung jur Steforination ber

Uni»erfftät überhaupt, bie in ihrer SJlehrjabl an beut «HatboIict'S*

muS fcffhidt (Sttbw. Sär, Srof. ber Rheologie, SlmbroftuS

-JJelarguS, Scfemeifter ber hoif. Sd)tift, Sluguffin SJiariuS, fxe*
bt'ger am Stünffor, bet »gebilbete Speinx. ©farean, 3oh. Sciifcl
genannt Silberberg, früher SJt'ebicincr, bann 3uriff, GfaitbiuS

Gantiuncula u. a.) unb bie SJtajorität mag fich um fo er&it.

terter gegen feinen Gintritt tn bie Uniberfität geffemint fjaben, je

mehr er »on bor reformatorifdjen SJtinberbelt unb namentlich »on

Oocolampab begünffigt würbe. 3n feinen gebrudten Sd)rif*
ten fpricfjt ffd) freilid) nirgenbS »iel Stbetlnabme unb Gifer für
bie Steforination aus unb bie wenigen SluSfäUe gegen bie SJtifj*

bräuebe beS fatfjolifeben SHtttS ffnb mit einer SJtäfjigung unb

Sofonnenheit gehalten, bie ihm fonff nidjt eigen war. GS iff
inbefj ju beachten, bafj er «featholif gebfieben iff unb ffd) bie

Stüdfehr in fatholifdjo Sänber, namenttid) nad) feiner jweiten
Heimatb «Kärntben, offert erhalten tnufjto. Hior tn Safel unb

miinblid; witb et ffd; fcfjon offener unb unverholener auSge*

laffen baben. $n Den Stetton, welche gewöhnlich füt feine

teföfinatofifcben £enbenjen angeführt werben, fft'ngt blofj alt*

geineine ptjilofopbifcbo ©offnnttng, ein wenig Slrjffif unb ein

leifet Spott htnburd). De origine morborum invisibilium
cap. 4. „Ser «Körper fit ber Grben, ber Zeitig im Fimmel.
SSill bid) ein Heiliger erhören unb gefttnb madjen: id) feg, eS

müg fo fetjn, fo jiele er bid) nidjt auf fein ©rab, fonbern
baS 3iel fleht in beinern Horjen. S3ie fannft bu ben «^eiligen

näher finben, bann ffanb grab ffitt? 28ir fönnen ju feinem

Heiligen foinmen, ffe muffen nur ju unS." Unb Fragm. medica

(Hus. I. 138) „Sie Heiligen ffnb int Spimmel unb nicht im

Holj." „SaS Staä)tmahl iff einfältig befchet;en; nun iff eine

elevatio barauS geworben." „GS feij fchöner, Itepfidjer unb

9*
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Ebenso schlecht, als durch solche anmaßli'che Neuerungen bei

seinen medici'nischen Collegen oder vielmehr dem Einen, Oswald
Bär, dem letzten und ersten Rector vor und nach der Reformation,
empfahl cr sich durch seine Hinneigung zur Reformation dcr

Universität überhaupt, die in ihrer Mehrzahl an dem Katholicismus

festhielt (Ludw. Bär, Prof. der Theologie, Ambrosius

Pelargus, Lefcmeister der hcil. Schrift, Augustin Marius,
Prediger am Münstcr, dcr »gebildete Heinr. Glarean, Joh. Teuscl

genannt Silberberg, früher Medicincr, dann Jurist, Claudius
Canti'nncula u. a.) und die Majorität mag sich um so erbit.
terter gegen seinen Eintritt in die Universität gestemmt haben, je

mchr er von der reformatorischen Minderheit und namentlich von

Oecolampad bcgünstigt wurde. Jn seinen gedruckten Schriften

spricht sich freilich nirgends viel Theilnahme nnd Eifer für
die Reformation aus und die wenigen Ausfälle gegen die

Mißbräuche des katholischen Ritus sind mit einer Mäßigung uud

Besonnenheit gehalten, die ihm sonst nicht eigen war. Es ist

indeß zu beachten, daß er Katholik geblieben ist und sich die

Rückkehr in katholische Länder, namentlich nach seiner zweiten

Heimath Kärnthen, offeü erhalten mußte. Hier in Basel und

mündlich wird er sich schon offener und unverholener ausgelassen

haben. In den Stellen, welche gewöhnlich für seine

rcformatorischen Tendenzen angeführt werden, klingt bloß

allgemeine philosophische Gesinnung, ein wenig Mystik und ciu

leiser Spott hindurch, vo «ricino morborum invisibilium
o»p. 4. „Dcr Körper in der Erden, der Heilig im Himmel.
Will dich cin Heiliger erhören und gesund machen: ich setz, es

müg so seyn, so ziele er dich nicht auf sein Grab, sondern

das Zicl ficht in deinem Herzen. Wie kannst du den Heiligen
näher finde», dann stand grad still? Wir können zn keinem

Hciligcn kommc», sie müssen nur zu uns." Und ^raZm. mockio»

(Lus. I. 138) „Die Hciligcn sind iin Himmcl uud nicht im

Holz." „Das Nachtmahl ist einfältig beschehen; nun ist eine

oleväti« daraus geworden." „Es sey schöner, lieplicher und

9«
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feiner, als an bem Xifd) ffgen; fo foll cS bod) nit fetjn, cS fcij

wie hüpfd) cS wolle, beim bie 3auberci fallt brein."
San ihm bic Slnfeinbung in Safel junädjff »on fathofi*

fdjer Seite fam, geht barauS h«'»or, bafj ber Sitet Sutber ber

SJlcbicin ihm fdjimpfweife gegeben würbe. „Stit WaS Spott
tjabt ihr auggcfdjricn, id) fei) Lutherus medicinse (gragnt. jum
Saragr. Huf- I- 43.) mit »er SlitSlogung, id) ferj .fnircftarcba.

3dJ bin 3ri)copi;rciftug unb mehr als bie, mit benen ihr inidj

vergleichet. 3d) bin berfelbige uub monarcha medicorum baju.
Sem Stithcr ffnb ineiffenS Schwärmer, Sd)älfe unb Subcn

feiub. äöaruin mufj id) ein Sutber boiffen? 3ht thtttS nicht,

ju ehren, fonbern ihr »cradjtct ben Sutfjcr. Slber id) weifj nie*

inanb, ber Suthcro fein» fetj, als bem er bie SXüd)e »erböfjert

hat. 3d) laij Sutherum fein Sing »erantwortcii unb wiü Daß

ineinige aud) »erantworten. 2Ber »ein Sitther feinb iff, eine

folebe Siotte iff aud) mir gcbafjt. Unb wie ihr »on ihm meinet,

meinet ihr aud) »on mir: bem geuer ju!"
Occolampab unb feine greunbe werben ffd) inbefj nidjt

lange beS neuen ©enoffen erfreut haben, benn cS war ber btofje

2öibcrfprud)Sgciff, ber tt)n ber Siefotntation jugefübrt hatte;
bagegen hat er an bem neuen religiöfen ©eiff unb Grnft, ber

an bie SteUe ber geffürjtcn fird)lidjcn gornicu getreten war,
feinen Xbeil genommen. Sein SBibcrfprurhSgciff führte ihn
»iclme()r halb über bie Steforination hiuaue'. „3tcut", fagt

Oporin »on t'hm, „beten habe id) ihn nie gefeben, nod) gehört.

Slud) fiimmerte er ffch nidjt um ben ©ottcSbienft; ebenfo wenig

um bie cüangelifdje Sehre, weld)c gerabe bamalS bei unS auf*

fam, uub worauf »on unfern ^Srebfgern crnfflid) gebrungen
Würbe, Gr brohtc bfeltnehr einmal, er werbe nod; ben Sutfjcr,
wie ben fabii, nidjt minber als jcgt ©alcn unb «fpippofratc^,

jur Orbnung weifen. Sluf »cn Mexn ber Sdjrift f«j nodj feiner

eingebrungen; fie f;iengcn nod; alte jwifchen Stinbc un» Spaut."

Seine Ijieffant ©egner hatten felbff ju bem Stittcf ber

Scrfegh'ung gegriffen unb ihn, wie er an »erfdjiebcnen Stellen
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feiner, als an dem Tisch sitzen; so soll cs doch nit seyn, es scy

wic hüpsch cs wolle, dcnn die Zauberei fallt drein."

Daß ihm die Anfeindung in Basel zunächst von katholischer

Seite kam, geht daraus hervor, daß der Titel Luther dcr

Medicin ihm schimpfwcifc gcgcbcn wurde. „Mit was Spott
habt ihr ausgcschricn, ich scy LntKerus moàioinW (Fragm. zum

Paragr. Hus. I. 43.) mit dcr Auslcgung, ich scy Härcsiarcha.

Ich bin Thcophrastus und mchr alS dic, mit dcncn ihr mich

vergleichet. Ich bin dcrsclbige und monarolis meàicornm dazu.

Dcm Luthcr sind mcistcnö Schwärmcr, Schälke und Buben

feind. Warum muß ich cin Lnthcr hcißcn? Ihr thuts nicht,

zu chrcn, sondern ihr verachtet dcn Luthcr. Abcr ich weiß

niemand, dcr Luthcro fciud sey, als dcm cr die Küche vcrbößcrt
hat. Ich laß Luthcrum scin Ding vcrantwortcn und will das

mcinigc auch vcrantwortcn. Wcr dem Lnthcr fcind ist, einc

solchc Rotte ist auch mir gehaßt. Und wie ihr von ihm meinet,

meinet ihr anch von mir: dem Feuer zu!"
Oecolampad und scine Frcundc wcrdcn stch indcß nicht

langc dcs ncucn Genosscn crfrcut haben, denn cs war der bloße

Widerspruchsgeist, der ihn dcr Rcformation zugeführt hatte;
dagcgcn hat er an dem neuen religiösen Geist und Ernst, dcr

an die Stelle der gestürzten kirchlichcn Formen getreten war,
keinen Theil genommen. Sciu Widcrspruchsgcist führte ihn
viclmchr bald übcr die Reformation hinaus. „Jtcm", sagt

Oporin von ihm, „bctcn habe ich ihn nie gcsehcn, noch gchört.
Auch kümmerte er stch nicht um dcn Gottcsdicnst; ebenso wenig

um dic cvangelische Lchrc, wclche gcradc damals bci uns
aufkam, uud worauf von unfcrn Prcdigcrn ernstlich gcdruugcn
wurdc. Er drohte vielmehr cinmal, cr wcrde noch dcn Luthcr,
wic den Pabst, nicht minder als jetzt Galen und Hippokratcs,

zur Ordnung weiscn. Auf dcn Kcrn dcr Schrift scy noch kcincr

cingedrnngcn; ste hiengcn »och alle zwischen Rinde unv Haut."
Seine hiesigen Gegner hatten sclbst zu dem Mittel der

Vcrketz'crung gegriffen und ihn, wie cr an vcrschiedcnen Stcllcn
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flagt, ber 3auberei, ber SJtagie uub Stecromantie befd)ulbigt
unb felbft Oporin fpridjt bie gäbet nadj: er habe in bem ©riff
feines SegenS einen bienftbaron ©eiff et'ngofdjfoffen gehabt, fa*
raceffuS gab einer abergfäubt'fd)en Umgebung ffcberlt'd) Slnlafj

genug ju fold)«- Sefd)tifbigitng, inbein er in feiner mijffifcben

Sprache uucubltd; »iel »on ©eiffern, ©effirnon uub magifdjen
SJtntborfräfton fdjwagt; allein feine ©elfter, ©eftirne unb-Smtt*
berfräfte ffnb Staturfräfte, nur mtjftifch gefafjt unb perfoniff*
cirt unb mit l;öil)ff au|]erorbcntlid)cu unb inagifeben 2öirffaut*
feiten auSgeffattet- fo bafj er einmal de origine morborura in-
visibil. Hb. IV. ben fühlten ©ebanfen auSfprieht: „eS werben

fich nod; alle Sing, bic Saubexifd), Hodfd;, £cuffifch ju fetjn
baS gemeine Solf »ermeint, natürlich erflären faffen unb in
natürlichem ©runb erfnuben werben." Gr war fogar über

manchen Slberglattbnt feiner 3dt hinaus, fo ^af) ex j. S. beu

affrofogifeben Ginflufj ber ©efiirne runbwog läuguet: „Sie
©effinte gewaftigen gar nichts in unS, fie t'nclittt'rcn nichts, ffe

ffnb fr«) für ffd) felbff, unb wir ffnb fr«) für uns felbff." „SaS
lächerliche Schreiben ber Slffrottomen, bie ba fegen, wie bie

©eftirne bon 5)lenfä)en madjen, baffelbige moUen wir laffen
eine gute gabitlam ferjn." Sagegen fchrieb er, neben bem bafj

er bie «Kräfte ber Singe ©eftirne nannte, ben Sternen wieber

fo wunberbare pbtjfffcbe Ginffüffe ju, j. S. Grjeugttng »ott
«Kranfbeiten unb inSbefonbere ber Seff, bafj aud) biefer Slber*

glaube bei ibm nur bie »eränberte naturpbifofopt)ifd)e gönn
erhielt. 3nunerf)in Hang feine Stebcweife fo mijfh'frfj, mogifdj
unb aftrologifd), bafj Suttfnger an Xbomaß GraffuS fdjreiben
fonnte: „3rfj habe mehnnaf mit il)m über »crfd)iebeitc Singe,
aua) tfjeologifche unb religiöfe gefprodjen, aber in allen feinen

Sieben nichts »on grömmigfeit homerfen fönnen, woljl aber

»iel SJtagfe, wovon er langes unb breites fd)wagte, ohne bafj

id) etwaS ba»on Verftanb."
Slll bic wiberftrebenbon Slbneigungen, Weldje feinem Gin*

tritt in bie Univerfftät, wie feiner ffäbtt'fdjen SlnffeUung ent*

125

klagt, der Zauberei, der Magic und Necromantic beschuldigt
und sclbst Oporin spricht die Fabel nach : cr habc in dcm Griff
scincs Dcgens cincn dienstbaren Geist cingcschlosscn gehabt. Pa-
racclsns gab ciner abergläubischen Umgebung sicherlich Anlaß

genug zu solchcr Beschuldigung, indem cr in scincr mystischen

Sprache unendlich vicl von Gcistcrn, Gcstirncn und magischen

Wiittderkräftcn schwatzt; allein scinc Gcistcr, Gcstirnc und Wun-
derkrästc sind Naturkrästc, nur mystisch gcfaßt und pcrsonifi-
cirt und mit höchst außcrordcntlichcn und magischen Wirkfam-
kcitcn ausgestattet, so daß cr ciunml àe «ricino mordorum in-
visidil. lib. IV. dcn kiihncn Gcdaiikcn ausspricht: „cs wcrdcn

sich noch alle Diug, die Zauberisch, Herisch, Teuflisch zu seyn

das gemcine Volk vermcint, »atiirlich crklärcn lassen und in
natürlichem Grund erfunden wcrdcn." Er war sogar über

manchen Aberglauben seiner Zcit hinaus, so daß er z. B. den

astrologischen Einfluß der Gestirne rundweg laugnct: „Die
Gestirne gewaltigen gar nichts in uns, ste inclmircn nichts, sie

sind frey für sich selbst, und wir sind frey für uns sclbst." „Das
lächerliche Schreiben dcr Astronomen, die da fetzen, wie die

Gestirne den Menschen machen, dassclbige wollen wir lassen

eine gute Fabulam seyn." Dagegen schrieb er, ncbcn dem daß

er die Kräfte dcr Dingc Gcstirnc nannte, dcn Stcrncn wicdcr

so wunderbare Physische Einflüsse zu, z. B. Erzeugung von

Krankheiten und insbesondere der Pest, daß auch dicscr

Aberglaube bei ihm nur die veränderte naturphilosophifche Form
erhielt. Immerhin klang scine Redeweise so mystisch, magisch

und astrologisch, daß Bullingcr an Thomas Erastus fchrcihcn

koniitc: „Ich habc mehrmal mit ihm übcr vcrfchicdenc Dingc,
auch thcologifche und religiöse gesprochen, aber in allen scincn

Ncdcn nichts von Frömmigkcit bcmcrkcn könncn, wohl aber

vicl Magic, wovon cr langes und breites schwatztc, ohne daß

ich etwas davon verstand."
All die widcrstrchciiden Abneigungen, wclche scincm Eintritt

in die Universität, wie scincr städtischen Anstellung ent-
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gegengeffanbcit haben mögen, getaug eS t'hm ju überwinben burdj
einjelne glüdlidje Guren. Safj t'hm fold)e namentlid) aud) in

Safel glüdten, muff SEbomaS GraffuS wiber SBitteu befcnnen.

Saffelbe hejeugt Oporiit nad; aller Gnttäufcbung, wenn er

fagt: aufjer beS wiinberbaren ©cfd)t'ds unb ©lüdS in ber SJle*

bicin habe er feincrici £ugenb unb ©elebrfamfeit in il)in ftnben

fönnen. Slud) Gonrab ©cfjncr, nadjbcm er ihn als gänjlid;
haltlos bejcidjnet bat, halb £boolog, halb Slrjt, halb SJtagier,

oft Sed)* unb Spielgenoffc, fügt bei: „Sod) höre ict), bafj man*

cfjer in »erjwcifelten «Kraufhcitcit »on i(;in gerettet unb uament*

lidj bösartige Sßunbcn »on ihm glüdlid) fin» gebellt worben."
2BaS feinen ärjtlidjen Stuf für Safel begrünbetc unb iljm neues

SSunbcr wirfcnbeS Scrtrattcu erWedte, n>ar bie glürfliche Heilung,
bie ihm gleid) ju Slnfang feines bieffgen SlufcntfjalteS an beut

Sudjbruder groben gelang. Sicfcr wurbe, nad) bem Scrirfjtc
beS GraSinuS an ben Gartbäufer Gmffcb, Epp. Lib. XXIII,
ein 3at)r »or feinem £obe, alfo 1526, »on einem fdjmerjbafteit

Sobagra befallen, weldjeS ben «Knöchel beS rechten guffcS ein*

nahm, worin »on einem frühem Sturje her, ben groben 1521

von ben hödjffen «Stufen auf einen 3iegcIboben gethan fjatte/
eine leibonbe Ginpffnblidjfeit jurüdgeblieben war. 3uerft Witr»

ben cinheimifebe Slerjte gcbraud)t, weldje bas Uebcl nur »er*

fdjlimuterten, inbem ffe, uneinig über bic Watux beffclben, halb

biefeS, halb jenes S)tittel anwanbten, SaS Hebel war bereits

fo fdjliinm geworben, bafj bie Slerjte »ou einer ^Imputation
beS gufjeS fprachen. Sa fam »on anberwärtS her ein Slrjt
— GraSmuS fprid)t ben Stauten nicht auS — ber beu Sdjmerj
fo weit ffiltte, bafj or erträglich würbe unb Sdjfaf unb Gfjluff
jurüdfebrte. — Surdj weldjeS Stiftet, wirb itidff gefagt unb

iff alfo wohl bloffe Scrmuthuitg, wenn Slbain unb nad) ihm
bie Slnbern baS befannte Laudanum nennen, Gnbfid) würbe

groben fo weit hergeftellt, batj er jweimal ju Sferb nad)

gtanffutt reffen fonnte, alfo in ber Horbftinoffe 1526 unb ber

grüblingSineffe 1527; nur hatten bie 3ef;ou beS redjten gufjeS
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gegengcstandcn habc» möge», gelang es ihn? zu überwinden durch

einzelne glückliche Euren. Daß ihn, selche namentlich auch in

Basel glückten, muß Thomas ErastuS wider Willen bekennen.

Dasselbe bezeugt Oporin nach aller Enttäuschung, wenn er

sagt: außer des wunderbaren Geschicks und Glücks in dcr
Medicin habe er keinerlei Tugend und Gelehrsamkeit in ihm finden

könncn. Auch Conrad Gcßncr, nachdcm cr ihn als gänzlich

haltlos bezeichnet hat, hald Theolog, bald Arzt, bald Magier,
oft Zech- und Spiclgcnossc, fügt bei: „Doch hörc ich, daß mancher

in verzwcifclten Kraukhcitcn von ihm gcrcttet und namentlich

bösartige Wunden von ihm glücklich sind geheilt worden."
Was seinen ärztlichem Ruf für Bafcl bcgründctc und ihin ncues

Wundcr wirkendes Verträum crwccktc, war die glückliche Heilung,
die ihm gleich zu Anfang seines hicsigcn Aufenthaltes an dem

Buchdrucker Frobcn gelang. Dicscr wurdc, »ach dcm Bcrichtc
des Erasmus an dcn Cartbäuser Emstcd, Lpn. I.ib. XXIIl,
cin Jahr vor seinem Tode, also 1526, vo» einem schmerzhaften

Podagra befallen, welches den Knöchel des rechten Fußes

cinnahm, worin von ciuem früher» Sturze hcr, den Froben 1521

von dcn höchsten Stufen auf einen Ziegelboden gethan hatte,

cine leidende Empfindlichkeit zurückgeblieben war. Zuerst wur«
dcn ci'nbcimische Aerzte gebraucht, welchc das Ucbcl nur
verschlimmerten, indem ste, »neinig über die Natnr desselben, bald

dieses, bald jenes Mittel anwaudtcn. Das Ucbcl war bcrcits

so schlimm gewordcn, daß die Aerzte vo» eiiicr Amputation
des Fußes sprachen. Da kam von anderwärts hcr cin Arzt
— Erasmus spricht den Namcn nicht ans — der den Schmerz

so weit stillte, daß er erträglich wurde und Schlaf »nd Eßlust

zurückkehrte. — Durch welches Mittel, wird uicht gesagt und

ist also wohl blosse Vcrmuthung, wcnn Adam und nach ihm
die Andern das bekannte Lsucksrmm nennen. Endlich wurde

Froben so weit hergcstellt, daß er zweimal zu Pferd nach

Frankfurt reisen konnte, also in der Herbstmesse 1526 und der

Frühlingsinesse 1527z nur hatten die Zehen des rechten Fußes
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bie gfert'onöfähtgfeit verloren, aud) trat fpäter Sähmitng tu
jwei gingern ber rechten SpanD ein. Sonff befanb groben ffd)

wohl, giettg, wie gewöhnfid), trog ber Slbutaljnitna, »on GraS*
nutS unb bem Slrjte, auS, ffetbete fid) aud) nidjt wärmer, inbem

er für Sa)anbc hielt bei feinem äöoblbeftnbeu bot Slnfcbefn ber

«Kranfheit an fid) ju tragen.
Siefcn Grfofg benügte SaracclfttS, fid) aud) an GraSinuS

ju madjen, bcffen «Kränflfcbfeit uub Sorglidjfeit um feine ®e*
fuubheit ju bem Serfudjc eiitlu», inbem er fidj ihm in einer

lateinifdjcn 3ttfdjn'ft als Slrjt anbot.') GraSinuS aber (jatte
fola)eit ©lauben an Den frentben Soctot gefaßt, bafj et ben

bonibaffifdjeu Unffnn, »ott bem bet ©rief ffrogt, für tiefe 'Bet'Sheit

nahm, unb bie Orafelfprütbe, ungeachtet er gefleht fein SBort

ba»on ju »erflehen, burd) fein «KranfheitSgefühl beffätigt fanb,2)
SaS jämmerliche Satein fonnte er bem ärjtlicbeit Sti)f, wie
ber wunberlidjen S)faitier beS Statines ju gut halten; bagegen

hätten bie Sertraulid)feitcn, bie ffd) ber jweifelbafte äßunber*

boctor gegen ihn ertaubte,3) ben »ornebnt abgefd)tof[enen S)tann

auwibern muffen, wenn Hülfsbebürftigfeit unb ©tauben ihn
nicht blinb gemacht hätten.

Sie Gorrefponbenj, bie übrigens blofj auS ber 3"fd;rift
beS ^3aracelfuS unb ber Slntwort beS GraSinuS beffeht, iff mehr*

fad) abgebrudt, bei Spnfex, Par. Opp. Strafjb. 1616. I. Xfi.
p. 443 sq., bei W. Slbain, vitte med. germ. Hd»elb. 1620.

p. 36 sq.

3m 3uui 1527 enblidj gelangte er baju, feine Sorlcfun*
gen ju eröffnen unb fünbigte biefeS Greigniff burdj ein fateini*

fajeS Programm an, batirt ben 5. 3uni (Nonis Junii), welches

0 Si, optiine Erasme, mca praxis specitica tuae cxcellentite placuerit, curo ego,
ut liabeas et medicum et tnedicinain.

J) Aenigmata tua non ex arte tnedica, quam nunquam didici, sed ex misero

sensu verissima esse agnosco.

') Seio corpuscutum Mesuaticas tuum non posse sutterrc coloquintidas. Scio,
quse corpuscuto tuo rateant in vitain longam.
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die Flerionssähigkeit verloren, auch trat spater Lähmung in
zwei Fingern der rechten Hand ein. Sonst befand Frobcn stch

wohl, gieng, wic gewöhnlich, trotz dcr Abmahnnng von Erasmus

und dem Arzte, aus, kleidete sich auch nicht wärmer, indem

er fiir Schande hielt bei seinem Wohlbefinden dcn Anfchcin der

Krankheit an sich zu tragen.
Dicscn Erfolg benutzte Paracclsus, sich auch an Erasmus

zu machcn, dcsscn Kränklichkeit uud Sorglichkeit um scinc

Gesundheit zn dcm Versuche einlud, indem er sich ihm in einer

lateinischen Zuschrift als Arzt anbot. ') Erasmus aber hatte
folchen Glauben an dcn fremden Doctor gefaßt, daß er den

bombastischen Unsinn, von dcm der Brief strotzt, für tiefe Weisheit
nahm, und die Orakclsprüchc, ungcachtet er gesteht kein Wort
davon zu verstehen, durch sein Krankheitsgefühl bestätigt fand.?)
Das jämmerliche Latein konnte er dem ärztlichen Styl, wie
der wunderlichen Manier des Mannes zu gut halten; dagegen

hätten die Vertraulichkeiten, die stch der zweifelhafte Wunderdoktor

gegen ihn erlaubte, ') den vornehm abgeschlossenen Mann
anwidern müssen, wenn Hülfsbedürftigkeit und Glauben ihn
nicht blind gcmacht hätten.

Die Correspondent die übrigens bloß aus der Zuschrift
des Paracelsus und der Antwort des Erasmus bcstcht, ist mehrfach

abgedruckt, bei Huscr, ?sr. «vp. Straßb. 1616. I. Thl.
v. 443 sq.., bei M. Adam, vitss meri. Zerm. Heidelb. 1620.

I>. 36 sq.
*

Jm Juni 1527 endlich gelangte er dazu, seine Vorlesungen

zu eröffnen lind kündigte dieses Ereigniß durch ein lateinisches

Programm an, datirt dcn 5. Juni Monis Juni,'), welches

Scio corpuscuinm Iilesuniic»s luum non posse sulsvrr« coloqniniickns. Scio,

qu« cocpuscui« tu« vsiennl in vil!>,n iongsm.
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aud; ju auswärtiger Scrbreitimg beftinunt War; benn er labet
aüe Siebljaber ber apoUifdjen «Kitnft, welche, waS an biefer
SBiffenfdjaft iff, in futjer 3eit »on ©runb aus lernen wotten,
ein, ffch fofort ju ihm nad) Safel ju verfügen. Gr werbe
bem göttlichen Stinte ber Stebicin baS alte Slnfef;en wieberge*
ben unb bie SBiffenfdjaft »on fdjwcrcn 3rrtfjüinern reinigen.
3iid)t ben Sorfd)riftcn ber SU ten habe er jugcfdjwornt, wie bic

meiffen Slerjte ber Seit, welche äinjfflin) au ben SJortcn beS

«f?ippofrateS, ©alcit unb Sl»icenna hangen, als ob cS Orafel*
fprüdje »on SlpolloS Srcifitfj wären, wovon feinen ginger breit
abgewichen werben bürfe. SarauS erwaebfeu, weun'S ©ott ge*

fällt, crtaud)te Soctorcn, aber feine Slerjte. Gr werbe fid) nur
auf baS ffügeit, WaS er tl;eilS burd) bie 3'tbicatiou ber Statur
ber Sache, tljeilS burd) eigenen (Seift gefunben unb burd) lange

Hebung unb Grfahrung erprobt höbe. UebrigenS um mit we*

nigett Söorten feine Sehrweife ju bejeid)uen, fdjfiefjt er: ,,Sd),

burd) reichliche Sefolbuug meiner gnäbigen Hovtn berufen,
werbe in täglichen jwei Stunben, fowof)! über bic auSübenbe

als über bic einfetjauenbe (inspectiva?) S)lebicin, Sljijftf unb

Ghirurgie Saragrapben (libros), bereit id) felher Urheber bin,
mit gröflem gteifj unb hödjftem Singen ber 3ubörcr öffentlich

erffären; nicht nad) anberer SSeife auS HippofrateS obet ©aten

«•bettelt, fonbern burch »ie bödjfte Sehrincifferin, Grfahrung im»

Slrbeit, erworben. Sod) um unfer Sorhaben ben Stubierenbcit

nod) beutlidjer »orjulegen, mag beifpidSweife beigefügt werben,

bafj wir in ber Sehre »on ben Gomplcrionen unb «fpumoren

feineSwegS ben Sitten nad)treteii, weldje fälfeblicber SSeife alle

«Krantbeiten von jenen herleiten."

Süt ben Gompferionen unb ^ttmorcu griff er bie f;«r*
febeube ©alenifd)e 3)tebicin in ifjr ein S)tittelpunfte, ihrem plj»*
ftofogifchen principe an. Sie «Rumore ffnb bie vier Garbinal*

fäfte beS SeibeS: Sßaffer, Sfut, gelbe unb fdjwarje ©atte. 3hr
Gbonmafj galt für ©efunbbeit, Störung beS ®Ieid)gewidjtS unb

Ueberwiegen beS einen GlemcntS war «Kranffjeit. Sie gefför*
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auch zu auswärtiger Verbreitung bestimmt war; den» er ladet
alle Liebhaber dcr apollischen Kunst, welche, was an dieser

Wissenschaft ist, in turzcr Zcit von Grund ans lcrncn wollcn,
ein, sich sofort zu ihm nach Basil zu vcrfügcn. Er werde
dem göttlichen Amte der Medicin das alte Ansehe» wiedergeben

und die Wissenschaft von schweren Irrthümern reinigen.
Nicht den Vorschriften dcr Altcn habc er zugcschworcn, wic dic

meisten Aerzte der Zcit, wclche ängstlich an den Wortcn des

Hippokrates, Galcn und Avicenna hangen, als oh cö Orakelsprüche

von Apollos Dreifuß wäre», wovon kcincn Fiugcr brcit
abgewichen werden dürfe. Daraus erwachst», wcuu's Gott
gefällt, erlauchte Doctorcn, aber keine Acrztc. Er wcrdc sich nur
auf das stützen, was cr thcils durch dic Indication der Natur
der Sache, thcils durch cigcncn Gcist gcfundc» und durch langc
Ucbung und Erfahrung erproht habe. Ucbrigens um mit
wenigen Worten seine Lchrwcise zu bezeichne», schließt er: „Ich,
durch reichliche Besoldung meiner gnädige» Hcrrn berufe»,

werdc in täglichen zwei Stunden, sowohl übcr dic ausübende

als über die einschaltende (in«pectiv»z) Medicin, Physik und

Chirurgie Paragraphen (lidros), deren ich selber Urheber bin,
mit gröstem Fleiß und höchstem Nutzen dcr Znhörcr öffentlich

erklären; nicht nach anderer Weise ans Hippokrates oder Galen

erbettelt, sondern durch dic höchste Lchrmcisterin, Erfahrung und

Arbcit, erworben. Doch nm miser Vorhaben dcn Stndicrendcn
»och deutlicher vorzulege», mag beispielsweise beigefügt wcrdcn,
daß wir in der Lehre von den Complcrionen und Humoren

keineswegs den Altcn Nachtreten, welche fälschlicher Weise alle

Krankheiten von jenen herleiten."
Mit den Complerioneii und Humoren griff cr die

herrschende Galcnische Medicin in ihrcm Mittelpunktc, ihrcm
physiologischen Principe au. Die Humore sind die vicr Cardinal-
säfte des Leibes: Wasscr, Blut, gelbe uud schwarze Gallc. Ihr
Ebenmaß galt für Gesundheit, Störung des Gleichgewichts und

Ueberwiegen des cinen Elements war Krankheit. Die gcstör-
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ten Gontplerionen äufjerten ffd) burd) «Kälte ober S?ärme/ burd)

geuäjtigfeit ober Sfcrodentjctt, unb waren burdjS ©egentfjeit ju
cutieten. Gin tjödjft cinfadjeS Stjftem, wcld)eS länger als je*
beS anbere bic ntcbtcinifdje Sßclt bel)errfd)t hat. Sin bie

Stelle ber «Rumore fegte SaracelfuS befauittlid) feine brei

Subftanjen, S. S. M./ unfidjtbarc Gleincnte, Weldjc mit ben

gleidjnamigen 9)iiticralicu nidjtS afS ben Samen gemein Ijabcn:

„Sulphur baS bafffdjc, »erbrcnnlid)e, baS ba rauchet; Mercurins
baS flüchtige, luftige, baS ba entweidjet; Sal bie Ginheit, aber

als befonbere, bic beiben anbern »erbinbenbe Subftänj ge*

badjt, bie als Slfcbe jurücfbfcibt. 3u ber «Kranfbcit werben

bie ^Jrincipien männifd), cS fäfjrt in ffe ein astron, ber ©eift
bor «Kranfheit, unb bic «Kranfbcit hübet fid) ju einem Slfter*

leben, ju einem jweiten Slenfdjcn im S)tenfa)cit aus." Sie ge*

gen bie gefförtcu Gomplerioncn uub ihre Oitalitäten geridjtete

Gur burd) contraria »eraa)tctc er afS blofj fijinptomatifcf;, baS

ens ber «Kranfljeit nicht berübrenb. „®egen biefeS, baS in ber

Hodjfarth ber Sn'neipien befteht, woburd) ber Sulphur entjün*

bot, ber Mercurius fublimirt, baS Sal jertrennt wirb, mufj

burd; speeifica eingefd)ritteit werben, welche baS ens ober astron
ber «Kranfheit mit ber Slrt an ber Sßurjel abhauen." Sem
Sßiberfprud) ju lieb werben biefe speeifica als similia be*

jridjnet, waS nur auf baS jertrennte Sal pafjt, baS burd) bie

consolida, namentlich bura) bic Ouinteffeiij beS ©olbeS. baS

aurum potabile, erfegt Werben foU. Sonft follen bie speeifica
ben «KranfhcitSffoff wegtreiben, wie „Antimon fäfjt nid)tß Un*

refneS bei bem Steinen."

So febretc er, wie SSBurffifcn fagt, ben ©alenifdjen ganj
WiberWärtig; bie er nod) Überbein recht abfidjth'd) unb öffentlich

»or ben «Kopf ffiefj, burd; einen Sitther nachgeahmten Slct,

inbem er bie Schriften SlbicennaS unb ©alenS, fagt man, feierlich

auf ber Univerfität »«-brannte, „3d; hab bie Summa ber

Südjer", erjählt er felbff, „in St. 3oh«nniS geuer geworfen,

auf bafj aUeS Uitglüd mit bein Staudj inn Sufft gang." GS
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ten Complerionen äußerten sich durch Kälte odcr Wärme, durch

Feuchtigkeit oder Trockenheit, nud waren durchs Gegenthcil zu

curierc». Ein höchst einfaches Systcm, welches länger als
jedes andere die mcdiciuifche Wclt behcrrscht hat. An die

Stcllc der Humore setzte ParacclsnS bekanntlich seine drei

Substanzen, 8. 8, U., unsichtbare Elcmcntc, welche mit dcn

gleichnamigcn Mincralicn nichts als dcn Namen gemein haben:

,,8ulpnur das basische, vcrbrcnnlichc, das da rauchet; Klerouri,,«
das flüchtige, luftigc, das da enrwcichct; 8»! die Einheit, aber

als bcfoudcrc, dic bcidcn andcrn verbindende Substanz
gedacht, die als Asche zurückblcibt. In dcr Krankbcit wcrde»

die Principi?» männisch, es fährt in sie ein sstron, der Geist

der Krankheit, und die Krankheit bildet sich zu einem Aftcr-
leben, zu cincm zwcitcn Mcnfchcn iin Mcnschcn ans." Die
gegen die gcstörtcn Complerionen und ihre Qualitäten gerichtete

Cur durch contraria verachtete er als bloß symptomatisch, das

ens der Krankheit nicht berührend. „Gegen dieses, das in der

Hochfarth der Principien besteht, wodurch der SuIpKur entzündet,

der Slerourius subli'mirt, das 8al zertrennt wird, muß

durch speoiüoa eingeschritten werden, welche das ens oder sstron
dcr Krankheit mit der Art an der Wurzel abhauen." Dem

Widerspruch zu lieb werden diese speoiöoa als similis
bezeichnet, was nnr auf das zertrennte 8sl paßt, das durch die

consoliàa, namentlich durch die Quintessenz des Goldes, das

»lirmn potabile, ersetzt werden soll. Sonst sollen die spvoiliea
den Krankheitsstoff wcgtrcibcn, wie „Antimon läßt nichts
Unreines bei dem Reinen."

So lehnte er, wie Wurstisen sagt, den Galenifchcn ganz

widcrwärtig; die er noch überdcm recht absichtlich und öffcnt.

lich vor den Kopf stieß, durch einen Luthcr nachgeahmten Act,
indem er die Schriften Aviccnnas nnd Galcns, sagt man, fcicr-

lich auf der Universität verbrannte. „Ich hab die Summa der

Büchcr", erzählt er selbst, „in St. Johannis Feuer geworfen,

auf daß alles Unglück mit dcm Ranch in» Liifft gang." Es
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wirb wohl eben nur- eine Summa, ein Gompenbimn, gewefen

fein; beim bie Schriften ©alenS unb SlüicennaS felbft bat er

woljl nie befcffen, felbff bevor er ttoä) »on feiner Sibererj fagen

fonnte, bafj fie nicht fedjS Slätter vermöge uub er in jelju Sab*

reu fein Such angcfcljeu habe.

Gr trug, wie auß ben »on Sd;üfern, meiff »on Oporin
lateinifd) nacbgcfdjricbciicn unb Von Spnfex, Par. Opp. S. I. ge*

fatnmelten GoUegicnhefteit hervorgeht, »or: 1. Sic Ghirurgie
ber SSunben, worin er maitdje gefunbe Stiifidjt cntwidclt, j. S.
über bic Hoilfraft ber Statur ober ben SJlagen ber 2Bunben,

bie fidj felbff il;r gleifd) »on innen heraus bereitet unb blofj

befenfi»e Gut erforbert. Sodj will er SJtittcl haben, um ben

ÜBunben auf «trati»o Sßßeife gleifd; ober vielmehr Siahrung

jur gleifdjbcreituug oinjufföfjon. 2. Ginnt jweiten ©egenffanb

feiner Sorträgc bilbctcn bte tartarifdjen «Kranfheitcn, bic er er*

funben; wie benn feine SSeiSbeit überhaupt auS bein £arta*
ruS flammte, fagt Sfl;ont. GraffuS. 3. privatim in diebus cani-
cularibus, weldje bamalS fdjon feri» waren, trug er »or bie

Seurtfjeüung beS UrinS uub Wulffs, wie bie «Kennjcicben ber

£obeöpht)fioanomie.

Sie '55aracetfifd)en Sorträge fanben, wie felbff ©egner
unb Guttäufdjtc bejeugen, »iel 3"lauf unb SeifaU, wenigffenS
eine 3eit lang. Gr leljrte, fagt 3octfcttS, juerff mit großem

Seifall uub jahlreidjcm 3ulauf »on Slnbcingern, felbft »on Sei*
ten folrfjer, welche im Sobe ber SSet'Sltcit unb auSgejeicbitctcr

©elchrfainfeit in ber gleichen «Kttnfi ffanbon. Gr machte eS

einerfeitS feinen Stubenten feljr leicht, inbem er beutfa) »or*

trug, ffe beS StubiumS ber alten Spradjen, ber Shilofophio
unb ber mcbtcintfdjcn Siteratur entbanb unb ihnen bagegen auf
beut, allerfürjcffcn 2Bcge bic Gröffnung ber tiefffen unb wirf*
famffen ©eheimniffe ber «Kunff verfprad). Sluf ber anbern Seite

inifcbte er aber in feinen Unterricht unb beutfdjcn Sortrag wieber

gerabe genug ttnverffänblidje, fraufe ÜJletaphtjfif unb Xex*

minologie, um baS Stadjbenfeit ju befdjäftigm, baS er burd)

einjelne ©eiffcSblige reijte.
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wild wohl cbcn nur- cinc Summa, cin Compendium, gewesen

sein; denn die Schriften Galens und Avicennas sclbst hat er

wohl nie besessen, selbst bevor er noch von seiner Libérer) sagen

konnte, daß ste nicht sechs Blätter vermöge und er in zehn Jahren

kein Buch angesehen habe.

Er trug, wie aus dcn von Schülern, meist von Oporin
latcinisch nachgcschricbrncn nnd von Hnscr, ?»r. Opp. B. I. ge-

sammcltcn Collcgienheftcn hervorgeht, vor: 1. Die Chirurgie
der Wunden, worin cr manche gcsuudc Ansicht cntwickclt, z. B.
über tue Hcilkraft der Natur oder den Magen dcr Wuudcn,
die sich sclbst ihr Flcisch von inncn hcraus bcrcitct und bloß

dcfcusive Cur erfordert. Doch will cr Mittcl habcn, um dcn

Wundcu auf curative Wcifc Flcisch odcr viclmchr Nahrung

zur Fleischbcrcitnng cinzuflößcu. 2. Eincn zwcitcn Gcgcnstand

sciner Vorträge bildctcn dic tartarischcn Krankhcitcn, dic cr cr-

fundcn; wie demi fcinc Weisheit überhaupt aus dcm Tartarus

stammtc, sagt Thom. Crastus. 3. Privatim in ciiebus esni-
eulsribu», wclche damals schon teri« waren, trug er vor die

Beurtheilung des Urins und Pulses, wic die Kcnnzcichcn der

Todespbysiognomic.
Die Paracelsischen Vorträge fanden, wie selbst Gegner

und Enttäuschte bezeugen, viel Zulauf und Beifall, wenigstens
eine Zeit lang. Er lehrte, sagt Jocifcuö, zuerst mit großem

Beifall und zahlreichcm Zulauf von Aubängcrn, selbst von Seiten

solchcr, wclche im Lobe dcr Weishcit und ausgczeichnctcr

Gelchrfamkcit in dcr glcichcn Kunst standcn. Er machte es

einerscits seinen Studenten sehr lcicht, indem er deutsch

vortrug, sie des Studiums der alten Sprachen, dcr Philosophic

und dcr mcdicinischcn Literatur entband und ihnen dagegen auf
dem. allerkürzesten Wege dic Eröffnung dcr ticfsten und

wirksamsten Gchciinnisse der Kunst versprach. Auf dcr andcrn Seite

mischte er aber in seinen Unterricht nnd deutschen Vortrag wie.

der gerade genug unverständlichc, krause Metaphysik und

Terminologie, um das Nachdenken zu beschäftigen, das er durch

einzelne Geistesblitze reizte.
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Sein Stuf fonnte in Safef im 3afjr 1568 nod; nicht ganj
»erflungeit tthb uingofd)Iagen fein, wenn ^JetruS SiatnuS in fei*

ncr freilich fehr beclamatorifdjen Oratio dcBasilea fagen burfte:
„Sin £beopbr. SaracelfuS batte Die SaSler Slcabemio einen

beittfd; rebenben Srofeffor ber S)?ebiciu, ber in bie innerffcit

Gingeweibe ber Statur fo gänjlidj oingebrtingen war, bie «Kräfte

unb wirffamen Gigeufdjaftett ber S)tctallc unb ^Jffanjen mit fo

aufjerorbeittlidjcr @et'ffeSfcf;ärfe erforfdjt unb burdjfchaitt hüttr,

jum Schuf ber «Teilung aller «Kranfbeitcn, aud) bor »crjmci*
fetten unb nadj lncnfdjlidjer SJteinung unheilbaren; baff man

fagen mödjte: mit itjut erft fei bie Stebicin in bie SBeft ge*

tommeii." Sewcifcnbcr nodj als biefe Siebeübuitg iff ber Um*

ftanb, bafj ffd) nad) Slbgang beS Saracelfus feine Sdjule hier

erhielt, ja fidj ihm »erinittclff ber nad)gefd)riebenen Stanttfcripte
fortgebenb neue Sd)üler bilbetcu, »on Slbant von Sobenffeiu

VieUeid)t bis ju £umcifj« herunter. So l)aben feine SaSfer

Schüler baS harte Urtheil nicht um ihn verbient: „Unb aber

l)ütoitb Gud) vor ben Auditoribus, fo id) ju Safel vedaffen
hab, bie mir haben bie gebern vom Stod gelefen, mir gebient
unb geted)lot, unb wie Die Hünblein itmbgeflrichen unb ange*

hangen. Sie feinb ujtb worben Grjfrbeltnen; ffe ffnb ju früh
auS ber Schule foinmen."

Slin engffen »on aUen hatte ffa) Johannes OporinuS an

itjn angefdjloffen, ber nadjinafige ^rofeffor beS ©riodjifdjen,
1536—38, unb fpätere berühmte Sitdjbruder, Sof;n beS wahr*

fdjeinlict) für bic f;teffge «Kunffentwidfuitg höd;ff beboutenb ge*

Wefenen StaferS Spanß Spexbft, »on beut leiber feine bcjeidjncte
Slrbeit mehr »orhanbenift. OporinuS war beS Sd)uIbienffeS, ben

er als Jüngling nod) unter jwanjig 3ahren, weit ihm. bie 5)tit*
tel jum Stubiercn fehlten, juerff im «Kloffer St. Urban unb

nadjinals wegen Hinneigung jur Sieformatiott hier angenom*
meit hatte, mübe, um fo mehr, ba er int jwanjigffen 3ahre
bie SSittwe feines greunbeS, beS mit ihm aus gleichem ©runbe
hieher gejogenen Sujemer GanonicuS XtjIotectuS gebeiratbet

13l

Sci» Ruf konnte in Basel im Jahr 1568 noch nicht ganz

verklungen und umgeschlagen sein, wenn Petrus Namus in
seiner freilich sehr dcclamatorischcu Oratio ckoLasilea sagen durfte:
„An Tbcophr. ParacclsuS hatte die Baslcr Académie einen

deutsch rcdendcn Profcssor dcr Medicin, der in die innersten

Eingeweide dcr Natnr so gänzlich eingedrungen war, die Kräfte
und wirksame» Eigenschaften der Mctallc und Pflanzcn mit so

außerordentlichcr Geistcsschärfe erforfcht und durchfchaut hattc,

zum Behuf dcr Heilung aller Krankhcitcn, auch der vcrzwci-

fcltcn »nd nach menschlicher Meinung unheilbaren; daß man

sagen mochte: mit ihm crst sei die Medicin in die Welt
gekommen." Bcwcisendcr noch als diese Nedcübung ist der

Umstand, daß sich nach Abgang des Paracelsus seine Schule hier

erhielt, fa sich ihm vermittelst der nachgeschriebenen Mannscripte

fortgehend neue Schülcr bildctcn, von Adam von Bodenstein

vielleicht bis zu Turncißer hcruntcr. So haben seine Basler
Schülcr das harte Urtheil nicht um ihn verdient: «Und aber

hütend Euch vor de» ^uàitoribus, so ich zu Basel verlassen

hab, die mir haben die Federn vom Rock gelesen, mir gedient
nnd gelechlet, und wie die Hündlein umbgestrichen und
angehangen. Die seind itzid werden Erzschelmenz sie sind zu früh
aus der Schule kommen."

Am engsten von allen hatte sich Johannes Oporinus au

ihn angeschlossen, dcr nachmalige Professor deS Griechischen,

1536—38, und spätere berühmte Buchdrucker, Sohn des

wahrscheinlich für dic hiesige Kunstentwicklung höchst bedeutend

gewesenen Malers Hans Herbst, vou dem leider keine bezeichnet?

Arbeit mehr vorhanden ist. Oporinus war dcs Schuldienstes, dcn

er als Jüngling noch unter zwanzig Jahren, weil ihm die Mittel

zum Studiercn fchlten, zuerst im Kloster St. Urban und

nachmals wegen Hinneigung zur Reformation hier angenommen

hatte, müde, um so mehr, da er im zwanzigsten Jahre
die Wittwe seines Freundes, des mit ihm aus gleichem Grunde
Hieher gezogenen Luzerner Canonicus Xylotectus gcheirathet
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unb feine Sebürfniffe in SJtifjverbäftntff mit feinem Sdjulein*
foinmen gebradjt hatte. Sa, im 3ahr 1527, als er auf eine Slenbe*

r.ung fcincS ScbenSplaneS bad)te, rictl) t'h'i't rote 3ocifcuS berichtet,

Oecolampa», bie 9)tebicin ju ergreifen, „befonberS ba gerabe fa*
racelfttS ba war, ber, in beut 3eitraum eines 3al)i*oS einen aus*

gejcidinctcn Soctor ber«Kunff fertiji ju liefern, ffolj fid) rühmte."
Oecofampab hatte alfo nod) im Gabt 1527 ben ©lauben an

ben »t'clverfpredjenben Soctor nicht verloren. „Oporin befolgte
ben Siatl; OccoIampabS unb fdjlofj fid) aufs engffe an faxa-
celfuS an, inbem er nicht blofj feine Sorträgc auf's gleifjigffe
befudjte uub latcint'fd) nad)fd)riob, fonbcrn audj als gainuIuS
unb Sccretär in feine Stenffe trat unb feine anborWoitigon 3n=

fpirationen ju Rapier brachte; ja ihm bei feinem Slbgang von

hier nad) bem Gtfafj folgte unb eS bort jwei 3a(jte bei ihm

auSbielt, immer in ber Hoffnung, in bic ©rijeiiiiniffc ber «Knuff,

weldjc ber Soctor mit »ollen Sadcn auSpofaunte, etnjitbrin*

gen ober WcnigftenS hintot baS ©eheiinnifj beS laudanum, baS

t'hm förmlich »effprodjen War, ju foinmen." ^ocifcuS giebt

an, bafj Oporin bereits f)i« ju ^aracclfuS gejogen unb wäl)*
renb beffen bieffgen SlufenthaltS, ber auf jwei 3al)re gefegt

wirb, bie SSohnung mit ihm getheilt habe, mit Serlaffung fei*

neS eben erff ober vielmehr jwifchen hinein (1527) iljm an*

getrauten SöeibeS; waS iljm freilid) halb nad) bem tböridjtcu

Sdjritt nicht fcfjwer gefallen wäre, ba eS eine morosa et au-
stera vetula War, bie er nur feine Xanthippe nannte, »on ber

er gleidj SocratcS pbilofopbiren gelernt fjabe. GS iff baS je*

bodj ciitfd)icben ein Sttnjum »on 3octfcuS; benn Oporin felbft

giebt bei Xbom, GraffuS fein 3iifammenlchcn mit SaracelfuS

nur auf jwei Sabxe an, wdd)e mit beu jwei im GIfafj juge*
bradjten jitfammcii falten. Ser Sdjritt, iljm nad) beut GIfafj

ju folgen, wäre aud) — bie abffofjenoe «Kraft ber grau mit*

erwogen — fdjtver begreiflich ge)»efen, wenn Oporin bie Gr*

fahrungen beS 3ufaininonfebonS mit bem fchmugigen Spanne

fdjoit hior gefoftet hätte. „So febr," fdjreibt Oporin bei Sthoin.

IN

mid seine Bedürfnisse in Mißverhältniß mit feinein Schulein-
kommcn gebracht hatte. Da, im Jahr 1527, als er auf eine Aenderung

scincs Lebensplancs dachte, ricth ihm, wie Jociscus bcrichtet,

Oecolampad, die Medicin zn crgrcifcn, „besonders da gerade

Paracelsus da war, dcr, in dcm Zeitraum eines Jahres einen

ausgezeichneten Doctor der Kunst fertig zu liefern, stolz stch rühmte."
Oecolampad hatte alfo noch im Jahr 1527 den Glanben an

den vielversprechenden Doctor »icht vcrlorcn. „Oporin bcfolgtc
den Rath Occolampads und schloß stch aufs cngste an Para.
celfuS au, indcm cr nicht bloß scinc Vorträgc auf's Flcißigstc
bcsuchtc und lateinisch nachschrieb, sondern anch als Famulus
und Sccrctär in scine Dienste trat und scinc andcrwcitigcn
Inspirations zu Papicr brachtc; ja ihm bei seinem Abgang von

hier nach dem Elsaß solgtc und cs dort zwci Jahrc hci ihm

aushielt, immer i» dcr Hoffnung, in dic Gchcimuissc dcr Kunst,
welche dcr Doctor mit vollcii Baclcn ausposaunte, einzudringen

oder wenigstens hinter das Geheimniß dcs Isuàsnum, das

ihm formlich vcrsprochcn war, zu kommcn." Jociscus giebt

an, daß Oporiu bcrcits hier zu Paracclsus gczogcn und währcnd

dcsscn hicstgcn Ausenthalts, der auf zwci Jahre gesetzt

wird, die Wohnung mit ihin getheilt habe, init Verlassung
seines eben crst odcr viclmchr zwifchcn hinein. (1527) ihin an-

gctrauten Wcibes; was ihm frcilich bald nach dem thörichten

Schritt nicht fchwcr gcfallcn wärc, da cs cinc morosa et «u-
«ter» vetulî, war, dic er mir scinc Xanthippe nannte, von dcr

cr gleich Socrates philosophiren gclernt habc. Es ist das jc-

doch entschieden ein Irrthum vo» Jociscus; dcu» Oporin selbst

giebt bci Thom. Erastus scin Zusammenlcbe» mit Paracelsus

nur aus zwei Jahrc an, wclche init dcn zjvei im Elsaß zugc-

brachtcn zusammen fallen, Dcr Schritt, ihm nach dcm Elsaß

zu folgen, wäre auch — die abstoßende Kraft dcr Frau
miterwogen — schwer begreiflich gewesen, wcnn Oporin die

Erfahrungen des Zusammenlebens mit dem schmutzigen Manne
schon hier gckostet hättc. „So schr," schrcibt Oporin bei Thom.
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GraffuS, „War er wäbrenb ber jwei 3atjre, bie id) mit ihm ju*
fammeitgclcbt, ganje Xaa,e unb Sachte bem £rttnf unb Siaufd)

hingegeben, bafj man fauin bie eine ober bie anbere Stunbe

ihn nüdffern ftnben fonnte." SicIIeidjt bafj biefe Untuaciib erft

im GIfafj fidj bis jum Scaubal entwidelte, benn „früljerhin,"
fagt Oporin, „freilich nur bis ju feinem 25ften 3a(;r, tjatte er

fidj beS SBcineS gänjlich enthalten." Slud) fonff üerftel er in
bic fcbinugigfie SebcuSwcife, gieng ber fd>lcdjtcffen @efettfd)aft

nad), bradjtc ganje Slädjte mit Sauern jii/ benen er »olle gla*
fd)«t »ortranf. Scr Stbinug ergriff feine eigene" Werfen. „Sic
ganje Seit, Die id) mit t'hm jufainmengelebt," fährt Oporin fort,

„hat er fid) StadjtS nie auSgejogen, waS id) ber Setrunfenheit

jufdjricb; beim meiff fam er nur betrunfen in fpäter Stacht ju
Haufe unb warf fid) angejogen, Wie er war, auf's Sager, ben

Segen in ber Hanb, ber, wie er felher rühmte, einem Sä)arf*
riebt«- gehört hatte. Oft erhob er fleh StacfjtS unb wütjjetc-
mit bem Segen fo burdjS 3iwiwor, baff id) mehr als einmal

für ineinen «Kopf fürchtete. Stent »on ©elb war er oftmals
fo entbtöfjt, bafj id) wttfjto, er befafj feinen Pfennig mehr, am

Siorgen aber jeigte er mir ben Seiltet wieber »oUgefpidt, fo

bafj id) mich oft Wunberte, woher ihm baS ©elb fam." — 2Bie

*J5aracelfuS feine Schriften coneipirte, geht auS OporinS Sdjil*
berung feiner Seiben als Secretair hor»or: „Seim Sictiren
habe er gewüthet wie »on ber Sreinfe gefiodjeii, unb gefchrfen

Wie »on ben gurten getrieben. UebrigenS fet) er nie als wobl-

angetrunfen an bie GntWidlung feiner S)li)ftcrien gegangen; bann
aber fjabe er ben ©riff feines SegenS, in bcffen Höhlung ein

bienffbarcr ©ot'ff eiiigefdjloffcn feljn foUte, mit ben Hauben er*

griffen unb feine Ginbiibungcn auSgcfpieen."
S)tit ber ©läubigfeit OporinS erlaubte er ffd; woljl audj

Spott. Siefcr hatte fid) einmal brei £age lang aUcr Speifen
unb ©etränfe enthalten, weil ^aracclfuS ben Sprudj getljan:
Wan fönne baS Stcmperamcnt eineS Stenfd)ctt nur bann auS

bem Urin erfennen, wenn biefer burd) brcitägigcS gaffen urina
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ErastuS, „war er während dcr zwei Jahre, die ich mit ihm zu-

sammengclcbt, gcmzc Tage und Nächte dem Trunk und Rausch

hingcgcbcn, daß man kaum die eine odcr die andere Stundc

ihn nüchtcrn finden konnte." Vielleicht daß dicse Untugend erst

im Elsaß stch bis zum Scandal entwickelte, denn „früberhiii,"
sagt Oporin, „frcilich nur bis zu scincm 25stcn Jahr, hattc er

sich dcs Wcincs gänzlich cnthaltcn." Auch sonst vcrsicl er in
die schmutzigste Lebcuswcisc, gicng dcr schlcchtcsten Gcscllschaft

nach, brachtc ganzc Nächte mit Bauern zu, dcncn er volle
Flaschen vortrank. Dcr Schmutz ergriff scinc cigcnc Person. „Die
ganze Zeit, die ich mit ihm zusammengelebt," fährt Oporin fort,

„hat cr sich Nachts nie ausgezogen, was ich der Betrunkenheit

zuschrieb; dcnn mcist kam er nur betrunken in spätcr Nacht zu

Haust und warf sich angczogen, wie cr war, auf's Lager, dcn

Degen in der Hand, dcr, wie er selber rühmte, einem Scharfrichter

gehört hatte. Oft erhob er sich Nachts und wüthete >

mit dem Degen so durchs Zimmer, daß ich mchr als einmal

für meinen Kopf fürchtete. Item von Geld war er oftmals
so entblößt, daß ich wußte, er besaß kcincn Pfennig mehr, am

Morgen aber zeigte er mir den Beutel wieder vollgespickt, so

daß ich mich oft wunderte, woher ihm das Geld kam." — Wie

Paracelsus seine Schriften concipirte, geht aus Oporins
Schilderung seiner Leiden als Secrctair hervor: „Beim Dictiren
habe er gewüthet wie von der Bremse gestochen, und geschrien

wie von den Furien getrieben. Ucbrigcns scy cr nic als
wohlangetrunken an die Entwicklung seiner Mysterien gegangen; dann

aber habe er den Griff seines Dcgcns, in dcsscn Höhlung cin

dienstbarcr Geist eingeschlossen seyn sollte, mit dcn Händen
ergriffen und seine Einbildungen ausgcspiccn."

Mit der Gläubigkeit Oporins erlaubte cr sich wohl auch

Spott. Dicscr hatte sich einmal drei Tage laug allcr Speisen
und Gctränkc cnthaltcn, wcil Paracclsus dcn Spruch gethan:
Man könne das Temperament eines Mcnschcn nur dann aus
dcm Urin erkennen, wenn dieser durch dreitägiges Fasica urina
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alcali geworben. Stadj abfolüirter Gaffeiung bxad)te Oporin
bein SJleiffer ein Sdjäleben folcheS Slfcaft'S. Sei- aber lachte

ihn nur aus, nannte ihn einen leidjtgfäubigeit Sarren unb

Warf bie Scbaate mit bein alcali an bie Sknb.
Stad; jweijähriger Sicnffjeit fdjt'cb Oporin, beS SJtcifferS

unb ber mebicinifchen Stubien fatt, unb bradjte nidjtS jurüd,
als ein Steftebeu Saubanitin, baS ihm ^aracelfuS juin Slbfdjiob

gefdjenft tjatte. SaS fotttc ihm jeboch nod) gute Sienffe Iei*

ften. Gr fjatte cS faff »ergeffen, ba jog er ffd) burd) eine nacht*

liä)e glurijt bor feiner Xanthippe eine furchtbare Gntjünbung ber

ganjen «ftörpcrobcrflädje unb namentlich beS «KopfeS ju, fo bafj

er bewufjtloS »or ber Xbüxe feines SatcrS gefunben würbe.

Scadj Haufe jurücfgebracht unb eincS STageS »on feiner grau
aUein gefaffen, erinnerte er fidj beS SaiibanumS, frod) ju bem

Oueerfade, worin eS lag, unb »erfrfjludte brei Sitten. Sofort
»erfiel er in einen tiefen Schlaf unb feine grau foU ihn bei

ber Stürffebr auS bor Srebigt, ffatt tobt, wie fie gehofft, fagt
3ocifcuS, genefen unb bie ©efcbwittff »crfchwunbeit gefunben

haben. So fdjneU als 3ocifcttS bie Grfolge in ber Grjählung
jufamniengejogen hat, wirb'S nidjt gegangen fein; inbeffen fcheint

biefeS Sattbanuin benn bon) ein feljr wirffameS SStittel gewe*

fen ju fein, gut Opium fpriebt bie jebeSmal eingetretene fehmerj*

ffittenbe unb otnfchfäfornbc äöirhing.
Seit erften Stoff, nachbein ^aracelfttS tin 3unt faum fein

Sehraint mit 3«lauf unb Seifall angetreten hatte, <\ab ibm ber

plöglicbe £ob grobenS, bor, von einem Sdjlagffufj getroffen,
Wie eß fdjeint, von einer Seiter (in sublimi nescio quid agens)

auf ben Soben herabgeftür^t war unb fidj ben «Kopf gefährlich

verlegt hatte. Ser Schlag hatte bie ganje rechte Seite ge*

lähmt; jmei Sage lang tag er bewufjtloS; nur fedjS Stuitben

»or feinem STobe fehlten fdjwadje Spuren »on Sewufjtfein ju*
rüd, bic er blofj mit ber linfen Hanb unb bem Iinfen Sluge

fitnbgeben fonnte. Sie 3ungo blieb gelähmt. So unfcbitlbig
bie SJlittri beS ^aracelfttS, womit er iljn ein 3al)t juvor von
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slosii geworden. Nach absolvirtcr Casteiung brachte Oporin
dem Meister ein Schälchen solches Alcalis. Der aber lachte

ihn nur aus, nannte ihn cincn lcichtgläubigen Narrcn nnd

warf die Schaale mit dcm «Icsli an die Wand.
Nach zweijähriger Dienstzeit schied Oporin, des Meisters

und dcr mcdicinischcn Studicn satt, und brachte nichts zurück,

als ei» Ncstchcn Laudanum, daS ihm Paracelsus zum Abschied

geschenkt hatte. DaS solltc ihm jcdoch noch gute Dienste
leisten. Er hatte cs fast vergcffe», da zog cr sich durch eine nächtliche

Flucht vor feiner Xanthippe cinc furchtbare Entzündung der

ganzen Körpcrobcrfläche und namcntlich dcs Kopfcs zu, so daß

er bewußtlos vor dcr Thüre seines Vaters gefunden wurde.

Nach Hause zurückgebracht und eines Tages von scincr Frau
allein gclassen, crinncrtc cr sich dcs Laudanums, kroch zu dcm

Queersackc, worin es lag, und verschluckte drei Pillen. Sofort
versici cr in eincn tiefen Schlaf und scine Frau soll ihn bei

der Rückkehr aus der Predigt, statt todt, wic sie gehofft, sagt

Jociscus, genesen und die Geschwulst verschwunden gefunden

habcn. So schnell als Jociscus die Erfolge in dcr Erzählung

zusammengezogen hat, wird's nicht gcgangcn sein; indessen scheint

dieses Laudanum dcnn doch ein schr wirksames Mittel gewesen

zu sein. Für Opium spricht die jedesmal eingctretcne schmerz-

stillcnde und einschläfernde Wirkung.
Dcn ersten Stoß, nachdcm Paracclsus im Juni kaum sein

Lehramt mit Zulauf und Beifall angetreten hatte, gab ihm der

plötzliche Tod Frobens, der, von cincm Schlagflnß getroffen,

wie es scheint, von cincr Lciter (in sublimi nesoia quick sZons)

auf dcn Boden herabgestürzt war und sich den Kopf gefährlich

verletzt hattc. Dcr Schlag hatte die ganze rechte Seite

gelähmt; zwci Tage lang lag er bewußtlos; nur scchs Stundcn

vor scincm Todc kchrtcn schwache Spurcu von Bewußtscin
zurück, dic cr bloß mit dcr linken Hand und dem linkcn Auge

kundgeben konmc. Die Zunge blicb gclähmt. So unschuldig

die Mittel dcö Paracelsns, womit er ihn cin Jahr zuvor von
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ber ©icbt befreit, an biefem Scbtagffufj gewefen fein mögen,
fo fonnte eS nidjt fehlen, baff bie Gataffrophe ber ©efäbrltdjfeft
berfelben jugefdjricben würbe. Gr felbff empfanb ben Sdjfag febr

tief. Gr hatte gerabe einen SliiSffug nadj 3üriä) gemacht unb

mit ber bortigcn Stubentenfcbaft luftige Stagc verlebt. „3n=
beffen,- währenb id) fo beij Gudj ber Saune lebe unb ben ©eiff
abfpanne," fdjreibt er unterm 13. Sto»entber 1527 bem orna-
tissimo studiosorum Tigurinorum Coetui, bie er fin Gontcrte

aud) combibones optimi anrebet, „ffirbt an bein genannten

gälte ber, ber fagc id), ben idj wie meine Singen geliebt mein

beffer greunb in Safel, 3ohanncS grobeniuS." Seit Slitfatt,
ben er in feiner 2ßcife demotinus lapsus nennt, hielt ober bc*

jcidjucte er wenigffeitS als ibentifd) mit bem frühern, wovon
er ihn curiert, \a ibentifd) mit bem Sturj von 1521: demo-
tino lapsu, quo tarnen etiam seeundario deeubuerat.

Sie Sehrtbätigfoit beS SaracoffiiS in Safet fann nidjt über

ein 3ahr gebauert haben; ffe fanb ein ptöglidjeS Gnbe burdj
ben befannten Srocofj mit bein Somherrn GorneliuS V. Sichten*

fels. Stach ber gewöhnlichen SarffettuugSweife lag baS Un*

redjt auf Seiton beS Somherrn unb fällt auf baS htoffgo ®e*

rieht ber Sorwurf, bie «Kunff unb ihre wunberbaren Seiftun*

gen ju fjanbwerfSinäfjigem greife horabgefdjägt, ja um bon

förmlich bebungenen Sohn »erfürjt ju fjaben. Ser gangbare

Seridjt, wie ex Don Oporin, aber burd; baS SJtebium »on 3o*
eifcuS, ffainmt, lautet folgenbermafjen: „SaracelfuS tjatte wäfj*
renb feines jwcijäljrigen SlufentbaltS in Safel feine ärjtlicbc
«Runff fo wohl erprobt, bafj er wegen feiner geldlichen Gurcn

in ben »erjweifcltffen «Kranfheiten in allgemeiner Sewuiiberiing
fftinb. Sa befanb ftd) ein gewiffer GanonicuS, Gblcr »on Sid)*

tenfclS, In ffäglicbcn ©efunbbettSumffänben. Seit ffelltc Srbcopljr.,

nachbem er mit ihm um ben fxeiß »on 100 ff. übercingefom*

inen war, bic ber Soinfjerr freiwillig anerboten unb mit Ser*

gnügen bejahten ju wollen »erfproa)eu hatte, mit brei Stilett
feines SaubauumS »ollfommcn wieber hör. Ser fo fcbnell unb,
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der Gicht befreit, an diesem Schlagfluß gewesen sein mögen,
so konnte eö nicht fehlen, daß die Catastrophe der Gefährlichkeit
derselben zugeschrieben wurde. Er sclbst empfand dcn Schlag sehr

tief. Er hatte gerade einen Ausflug nach Zürich gemacht und

mit der dortigen Studentenschaft lästige Tage verlebt.
„Indessen,, währcnd ich so bey Euch dcr Laune lcbe und dcn Gcist
abspannc," schreibt er untcrm 13. Novcmbcr 1527 dcm orna-
tissimo studiosorum 'liZurinorum Lcotui, die er im Contcrte

auch «omoibones untimi anredet, „stirbt an dcm gcnanntcn
Falle der, dcr sage ich, dcn ich wie meine Augen geliebt mein

bestcr Freund in Basel, Johannes Frobenius." Dcn Anfall,
den er in seiner Weise ckemotinus Isvsus nennt, hielt oder

bezeichnete er wenigstens als identisch mit dem frühern, wovon
cr ihn curiert, ja identisch mit dem Stur; von 1521: ckemo-

tino Ispsu, quo tsmen etism seounclsiio cieoudiierst.
Die Lehrthätigkeit des Paracelsus in Basel kann nicht über

ein Jahr gedauert haben; sie fand ein plötzliches Ende durch

den bekannten Proceß mit dem Domherrn Cornelius v. Lichtenfels.

Nach dcr gewöhnlichen Darstclluugsweise lag das
Unrecht auf Seiten des Domherrn und fällt auf das hiesige

Gericht der Vorwurf, die Kunst nnd ihre wunderbaren Leistungen

zu handwerksmäßigem Preise herabgeschätzt, ja um den

förmlich bedungenen Lohn verkürzt zu haben. Der gangbare

Bericht, wie cr von Oporin, abcr durch das Medium von
Jociscus, stammt, lautet folgendermaßcn: „Paracclsus hattc währcnd

scincs zweijährigen Aufenthalts in Basel scine ärztliche

Kunst so wohl erprobt, daß er wcgcn sciner glücklichen Cure»

in den verzweifeltsten Krankheiten in allgemeiner Bewunderung
stund. Da bcfand sich cin gewisscr Canonicus, Edler von
Lichtenfels, in kläglichen Gcfundheitsumständen. Dcu stellte Thcophr.,
nachdcm er mit ihm um den Preis von lOO fl. übcrcingckom-

mcn war, dic dcr Domhcrr freiwillig ancrbotcn und init Vcr-

gnügcn bezahlen zu wollen versprochen hatte, mit drei Pillen
scincs Laudanums vollkommen wieder her. Der so schncll und,
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wie ibm fctjicit, mit fo geringen S)tittetn horgeffetltc GanonicuS

tjielt ben Sertrag nicht. Gr hätte »erbient bie Ottaleit ber

«Kranfljctt länger ju bulbcn. StboopbraftuS gieng »or @crid)t.
Sa würbe bie gcwöbnlidje unb »on beut Statt) gcorbnetc unb

»orgefdjriebciic Stare gefprodjen. SfcljeophraftuS nahm höchlich

übel, bafj auf feine «Knuff ein fo geringer ^ret'S gefegt worben,
unb fdjintpfte auf ben Sticht«. Seine greunbe, bie wegen Seiet'*

biguiig ber Obrigfeit Strafe für ihn fürchteten, rictljen ihm ju
fliehen unb audj Oporin liefj nidjt nad) barauf ju bringen.
So entwich er nad) beut GIfafj, inbem er feine djeinifdjen ©e*

rätbfdjaftfit für Oporin jurüdlfefj."
Sßcnn ein freiwillig »on bem Sonihernt angebotener uub

fönnlidj eingegangener Sertrag audj nur inünblidjer Slrt »or*

gelegen hätte, fo hätte ber Somherr fidjcrlich febr Unrecht

gcl;abt, bie Sejahlung ju weigern unb ebenfo baS ©eridjt, anf
bie SJlebiciualtarc ju erfennen. 3nbeffcn ftellt ffd) nad) anbern

Serid)ten, weldje SJurftifen hatte, ber Hanbel ganj anberS her*

auS. Gr erjäblt ihn gelegentlich ber SifdjofSwahl im Spox*

nung 1527, wobei er GorneliuS »on SichtenfelS als abwefenb

genannt hatte. „Ser ermahnet mia) einer ©efdjidjte, weldje fid)

nidjt lange hernach im 3ahr 28 ber tninbern 3ahl jugetragen.
Set Sontbetr tlagte in einer ©efellfdjaft über Stagenweh unb

fagte »or StbeopbraftuS, er wollte einem 100 ff. fdjenfeit, ber

ihn bavon befreite. SthoophraffuS erwifdjetc biefe Stebe unb

fd)idte t£;m brei fiüuln Sattbanuni. Ser Xbumbbexx, ber bar*

auf gar Wohl gefd)lafcn, fd)idt ihm beS anbern Xaa,ß 6 ff.
StheophraffuS, tinjufrieben bamit, ffagt auf bic ganje Summe
unb wirb abgewiefen. Srauf warf er böfe «Karten auS unb

muffte flüdjttg werben."
SScnn man fid) erinnert, wie SaracelfuS ffd; au GraS*

inus gemadjt Ijat, fo wirb man biefe Serffon glaublicher unb

ben Stidjterfprud) gerechtfertigt finben.

3nbcffcu beut fei, wie ihm Wolle: über ben SorWurf, bafj

SaracclfuS burd) bic Ijicr erfahrene Unbill wieber in'S Sanb*

13«

wie ihm schien, mit so geringen Mitteln hergestellte Canonieus

hielt dcn Vertrag nicht. Cr hätte verdient die Qualen der

Krankheit länger zu dulden. Theophrastus gieng vor Gcricht.
Da wurdc die gewöhnliche und von dcm Rath gcordnete nnd

vorgeschriebene Tare gesprochen. Theophrastus nahm höchlich

übel, daß auf seine Kunst ein so geringer Preis gcsctzt worden,
und schimpfte auf dcn Richtcr. Scine Freunde, die wegen
Beleidigung der Obrigkeit Strafe für ihn fürchtetcn, ricthcn ihm zu

fliehcn und auch Oporin licß uicht nach darauf zu dringen.
So entwich cr nach dcm Elsaß, indcm cr scine chemischen

Gerätschaften für Oporin zurückließ."
Wenn cin frciwillig von dem Domherrn angebotcncr und

förmlich eingegangener Vertrag auch nur mündlicher Art
vorgelegen hätte, so hätte der Domherr sicherlich schr Unrccht

gehabt, die Bezahlung zu wcigcrn und ebenso das Gcricht, «Ks

die Medicinaltarc zu erkcnncn. Jndcsscn stellt sich nach andern

Berichte», welche Wurstisen hatte, der Handel ganz anders

heraus. Er erzählt ihn gelegentlich der Bischofswahl im Hor-

nung 1527, wobei er Cornelius von Lichtenfels als abwesend

genannt hatte. „Der ermahnct mich einer Geschichtc, welche sich

nicht lange hernach im Jahr 28 der mindern Zahl zugetragen.
Der Domherr klagte in einer Gesellschaft über Magenwch und

sagte vor Theophrastus, cr wollte cincin 100 st. schenken, der

ihn davon bcfreite. Thcophrastus erwischete dicsc Rede und

schickte ihm drei Pillulu Laudanum. Dcr Thumbhcrr, der darauf

gar wohl gcfchlafcn, fchickt ihm dcs andcr» Tags « fl.
Theophrastus, uuzufricdcn damit, klagt auf dic ganze Summe
und wird abgewiefcn. Drauf warf cr böse Kartcn aus und

mußte flüchtig werden."

Wcnn man stch erinnert, wie Paracelsus stch an Erasmus

gcmacht hat, so wird man dicsc Vcrston glaublicher und

dcn Nichterspruch gcrcchtfcrtigt sindcn.

Jndcsscn dcm sci, wie ihm wollc: übcr de» Vorwurf, daß

Paracclfus durch dic hicr erfahrene Unbill wieder in's Land-
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fahrerleben binauSgeftofjen worben unb barüber ju ©runbe

gegangen fei, fann man ffd) {ebenfalls beruhigen; benn abge*

feben ba»on, bafj über ber Steforination bte Univerfftät ein 3ahr
barauf bod) auSeinanber gieng, war baS ganje Sluftreten beS

^JaraccIfuS ber Slrt, bafj er ffd) an feinem Drte mehr afS ritt

paar 3abre halten fonnte.

GS iff eine febr geinifdjte Gmpfinbung, womit bie fex*
fönlicbfeit StboophraffS ben unbefangenen S3eurtf)effer erfüllt.
Sian fann trog feiner ©abett unb 3bcen feine Sichtung, ja
nid)t einmal ein rechtes 3ntereffo für t'hn faffen unb bod) lann

man iljn auf ber anbern Seite aud) nidjt gerabejtt Verachten

nnb flehen laffen, baju hat er ju bebeutenb gewirft. 3eben<

falls fcheibet man mit £bet'Inabme unb Stitfeib von bem um*

hergejagten Verfaffenen SJlanne, fit bem eine fo bebetttenbe ©ei*

ffeSfraft ju ©runbe gegangen, Wenn man ihn im 3aj)re 1541

nad) feinem nod; vorhanbenen £efiainent ju Saljburg wieber

finbet, „fdjwadjen SeiboS, an einem Siaifjpetl ffgonb," vor bem

StotariuS HanS «KalbSohr, ber t'hn übrigens mit groger Hoch*

aebtung behanbelt, im Sogrt'ff feine SobenSrechmtng abjufd)Iiefjen.
Slucb ba war or blofjer SBanberer unb fotlte in einem Stüb*
eben beS SBirthStjaufeS jum Weifjen Stoffe fferben. Soct) war
er, Wie Daß 3nVentarütm feiner Sorlaffonfdjaft ausweist, in
legter 3oit nidjt ganj ohne Wittel, viefinehr mit «Kleibern,

fdjwarjon unb rothen, jum Xbeil peljbefogten Stödon, wohl »er*

fehen, felbft mit Howben nad) bamaligem Sebürfnifj. Slud)

fanb ffd) nod) jt'emlidje Saarfd)aft »or, 15 ©otbgülben, 1 Su*
caten, 5 golbene, 6 fftberne Gbrpfettning. Sogar «Kfeinobieit

hatten bie Stotb überbauert, golbene unb fftberne «Kettlet'n, ein

reicher Sorrath »on fflberuen unb Pergolbeten Srinfgefcbirren
unb onblid) felbft „ein^5euteleinmit44 alten t)etjbnifä) Sfenning."

-»?-•"
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fahrerleben hinausgestoßen worden und darüber zu Grunde

gegangen sei, kann man sich jedenfalls beruhigen; denn abgesehen

davon, daß über dcr Reformation die Universität ein Jahr
darauf doch auseinander gieng, war das ganze Auftreten des

Paracelsus der Art, daß er sich an keinem Orte mehr als ein

paar Jahre halten konnte.

Es ist eine sehr gemischte Empfindung, womit die

Persönlichkeit Theophrasts den unbefangenen Beurtheiler erfüllt.
Man kann trotz seiner Gaben und Ideen keine Achtung, ja
nicht einmal ein rechtes Interesse für ihn fassen und doch kann

man ihn auf dcr andern Seite auch nicht geradezu verachten

und stehen lassen, dazu hat er zu bedeutend gewirkt. Jedenfalls

scheidet man mit Theilnahme und Mitleid von dem um-

bcrgejagten verlassenen Manne, in dem eine so bedeutende

Geisteskraft zu Grunde gcgangc», wenn man ihn im Jahre 1541

nach seinem noch vorhandenen Testament zu Salzburg wieder

siudet, „schwachen Leibes, an einem Raißpetl sitzend," vor dem

Notarius Hans Kalbsohr, der ihn übrigens mit großer
Hochachtung behandelt, im Begriff seine Lebensrechnung abzuschließen.

Auch da war er bloßer Wanderer und sollte in einem Stübchen

des Wirthshauses zum weißen Rosse sterben. Doch war
er, wie das Inventarium seiner Verlassenschaft ausweist, in
letzter Zeit nicht ganz ohne Mittel, vielmehr mit Kleidern,
schwarzen und rothen, zum Theil pelzbesetzten Röcken, wohl
versehen, selbst mit Hemden nach damaligem Bedürfniß. Auch

fand sich noch ziemliche Baarschaft vor, 15 Goldgülden, 1

Duralen, 5 goldene, 6 silberne Ehrpfenning. Sogar Kleinodien
hatten die Noth überdauert, goldene und silberne Kettlein, ein

reicher Vorrath von silbernen und vergoldeten Trinkgeschirren
und endlich selbst „ein Peutelein mit 44 alten heydnisch Pfenning."
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