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Bichat hat in seinem Buch über 
das Leben und den Tod zwei 
Formen des Lebens unterschie-
den, ein organisches und ein 
tierisches

Bichat hat in seinem Buch über 
das Leben und den Tod (W Abb. 

3) zwei Formen des Lebens, ein 
organisches und ein tierisches, 
unterschieden [8]. Das organi
sche Leben hat keinen anderen 
Zweck als dem Körper Nahrung 
und Wachstum zu verschaffen 
– was in einem ununterbroche
nen Wechsel von Ab und Aus
sonderung geschieht (heute als 
Stoffwechsel bezeichnet). Das 
tierische Leben ist gekennzeich

net durch Sensibilität und Kon
traktilität. Dadurch wird das Tier 
fähig, zu fühlen, sich zu bewe
gen, Lust und Unlust zu verspü
ren, zwischen Angenehmen und 
Unangenehmen zu wählen. Die 
Pflanze besitzt nur ein organi
sches Leben, das Tier beide For
men des Lebens, ein tierisches 
und ein organisches, was ihm die 
Mobilität verleiht. Der Grund für 
die Verschiedenheit der Funktio
nen des tierischen Lebens liegt im 
Gehirn. Das Gehirn ist der Zent
ralpunkt des tierischen Lebens. 
Den Zentralpunkt des organi
schen Lebens bildet der Kreislauf 
der Säfte, die sowohl die Partikel, 
die assimiliert, als auch jene, die 
ausgesondert werden sollen, ent

halten. Das tierische Leben be
herrscht all unser Denken, alle 
unsere Betrachtungen, Urteile, 
Ideenverbindungen. Das organi
sche Leben wird sofort mit der 
Entwicklung des Fetus wirksam, 
während sich das tierische Leben 
erst nach der Geburt entwickelt.
Der natürliche Tod im Alter ist 
nun dadurch gekennzeichnet, 
dass er sukzessive fast ganz das 
tierische Leben auslöscht, lange 
bevor das organische aufhört. 
D.h., der Mensch stirbt nicht 
sofort, sondern im Alter lang
sam ab. „Ein alter Mensch stirbt 
gleichsam im Detail. Seine äuße-
ren Funktionen endigen sich eine 
nach dem anderen, alle seine Sin-
ne verlieren sich nach und nach 
… So wie das Gehirn beim Greise 
in seinen Verrichtungen stockt, 
weil die äußeren Sinne erlöschen, 
so wird auch wiederum durch 
Unwirksamkeit des Gehirns die 
Kraft geschwächt, wodurch er 
seine willkürlichen Bewegungen 
vollbringt. Es ist also klar, dass 
das tierische Leben beim Greise 
fast ganz erlöscht, während das 
organische noch in Wirksamkeit 
ist“ [Bichat].

Bichat hätte einen Organ-
spender wohl nicht als tot 
bezeichnet

Überträgt man diese Gedanken 
auf unsere heutigen Verhältnis
se, so bedeutet Hirntod das Ende 
des tierischen Lebens, bei noch 
erhaltenem organischem Leben. 
So hatte es Bichat gesehen – 
und hätte einer Organentnahme 
möglicherweise zugestimmt, da 
ja nach dieser Definition der Or
ganspender auf das Niveau der 
Pflanze zurückgefallen ist. Als tot 
hätte er aber den Organspender 
nicht bezeichnen wollen, denn 
das organische Leben ist ja noch 
vorhanden – und es gibt zwei 
Formen des Lebens! Und das Le

ben hat erst geendigt, wenn die 
Gesamtheit der Funktionen, die 
dem Tod widerstehen, erloschen 
ist. Des Weiteren: wie steht es mit 
dem Dementen, bei dem ja große 
Teile seines tierischen Lebens be
reits abgestorben sind? Ab wann 
wird man ihn für tot erklären 
können? „Wenn also das tierische 
Leben gradweise aufhört, wenn 
jedes seiner Bande, das uns an 
das Vergnügen zu leben, bindet, 
nach und nach getrennt wird, so 
entflieht uns dieses Vergnügen, 
ohne dass wir es bemerken, und 
der Mensch hat schon, wenn der 
Tod ihn trifft, den Wert des Le-
bens vergessen“ [Bichat]. Weiter 
führt Bichat aus: „Der Mensch, 
der vor Alter stirbt, nähert sich 
dem Leben des Fötus, oder wenn 
man will, dem einer Pflanze, für 
welche die ganze äußere Natur 
stille steht“. Wenn aber der Hirn
tote zum Zustand des Fötus zu
rückgekehrt ist und damit seine 
Organe spenden „darf“, dann 
dürften dieselben kirchlichen 

Abbildung 4 Der Arzt, Sozialhygi-
eniker und Volkserzieher Christoph 
Wilhelm Hufeland (1762–1836) ließ 
sich in seinen Schriften nicht nur über 
Lebenskraft und Gesundheit aus, 
sondern forderte auch die Einrich-
tung von Leichenhäusern, um der 
Gefahr des „Lebendigbegrabens“ zu 
entgehen. 

Tabelle 1 Werke von Bichat (Auswahl)

Q Description d’un nouveau trépan. Mém. Soc. méd. Émul., an. VII-1799, 2, 
277–283

Q Mémoire sur la fracture de l´extrémité scapulaire de la clavicule. Mém. Soc. 
méd. Émul., an. VII-1799, 2, 309–315

Q Description d‘un procédé nouveau pour la ligature des polypes. Mém. Soc. 
méd. Émul., an. VII-1799, 2, 333–339

Q Mémoire sur la membrane synoviale des articulations. Mém. Soc. méd. Émul., 
an. VII-1799, 2, 350–370

Q Traité des membranes en général et de diverses membranes en particulier. 
Paris, Richard, Caillé et Ravier, an VIII-1799, 326 p.

Q Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Paris, Brosson, Gabon et Cie, 
an VIII-1800, IV-449 p.

Q De l‘influence nerveuse dans les sympathies. J. Méd., an IX–1801,2, 472–483

Q Aanatomie Générale, appliquée à la physiology et à la médecine. Paris, Bros-
son, Gabon et Cie, an X-1801, 4 vol.

Q Traité d‘anatomie descriptive. Paris, Brosson et Gabon, an X-1801 – an XII-
1803, 5 vol. [T. III et IV publiés par F.R. Buisson, T. V par P.J. Roux] 

Deutsche Erstübersetzungen:

Q Abhandlung über die Häute im allgemeinen und über die verschiedenen 
Häute insbesondere, von Xavier Bichat, mehrerer Gesellschaften Mitglied. 
Aus dem Französischen von C.F. Dörner, der Medizin und Chirurgie Doctor. 
Tübingen, bey Jakob Friedrich Heerbrandt 1802

Q Xav. Bichat, Professor der Anatomie und Physiologie in Paris. Physiologische 
Untersuchungen über Leben und Tod, in einen vollständigen Auszug gebracht 
von Divisions-Chirurgus J.D. Herboldt und dem Assessor CG Rafn. Übersetzt 
von C.H. Pfaff, Prof. der Medicin zu Kiel. Kopenhagen 1802, bei Friedrich 
Brummer

Q Allgemeine Anatomie, angewandt auf die Physiologie und Arzneywissenschaft 
von Xavier Bichat, Arzt am grossen Hospice d`humanité zu Paris, Professor der 
Anatomie und Physiologie. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmer-
kungen versehen von C.H. Pfaff. Leipzig, Crusius, 1802–1803, 4 vol.



Marie François Xavier Bichat 

CHAZ | 15. Jahrgang | 5. Heft | 2014 369

Kreise, die den Hirntod als Defi
nition des Todes so unbedenklich 
befürworten, sich konsequenter
weise eigentlich nicht als Abtrei
bungsgegner oder gar gegen „die 
Pille danach“ echauffieren. 

Die Furcht vor dem Scheintod 
wurde im Laufe das 18. und  
19. Jahrhundert zu einem Phä-
nomen, das alle Bevölkerungs-
schichten erfasste

Angemerkt sei, dass schon die 
Zeitgenossen Bichats die Er
kenntnis erschreckt hat, dass 
der Mensch – was das zerebral 
gesteuerte sogenannte tierische 
Leben angeht – bereits tot sein 
kann, bevor alle Einzelkompo
nenten seines Körpers ihre Funk
tion eingestellt haben. Die Furcht 
vor dem Scheintod (vita reducta, 
vita minima) und damit die Angst 
vor einer vorzeitigen Todesfest
stellung war die Folge. Sie wurde 
im Laufe das 18. und 19. Jahr
hundert zu einem Phänomen, 
das alle Bevölkerungsschichten 
erfasste und ähnelte damit der 
unterschwelligen Angst in gro
ßen Kreisen der Bevölkerung von 
heute, vorzeitig zum Zwecke der 
Organspende für tot erklärt zu 
werden. Nil novi sub caelo! Ge
gen Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden deshalb auch die ersten 
Leichenhäuser errichtet, in de
nen die Leichen unter Aufsicht 
bis zum Beginn der Verwesung 
verblieben, damit man des Todes 
auch ganz sicher sein konnte [11]. 
In England wurden diese Häuser 
euphemistisch umschrieben vi-
tae dubiae azilia (Asyle des zwei
felhaften Lebens) genannt. In 
Deutschland war Christoph Wil
helm Hufeland (1762–1836) (W 
Abb. 4) der erste, der sich für die 
Errichtung von Leichenhäusern 
einsetzte. Er ließ sich in einer 
kleinen Schrift über die Gefähr
lichkeit des Lebendigbegrabens 

aus und empfahl zugleich als das 
allein sichere Mittel, diese Klippe 
zu umschiffen, den Bau von Lei
chenhäusern [12]. Auf seine Ini
tiative hin wurde 1791 in Weimar 
ein Leichenhaus errichtet, um 
die Leichen genau beobachten 
zu können. Damit nicht genug, 
lesen wir bei einem Zeitgenossen 
[13]: „Damit selbst die geringsten 
Zeichen des wiederkehrenden Le-
bens nicht verloren gehen, ist in 
dem hiesigen Leichenhaus eine 
vortreffliche Vorrichtung getrof-
fen worden, die so vielen Beifall 
gefunden hat, dass sie in den vor-
züglichsten Anstalten, namentlich 
in Frankfurt a.M., ganz wie hier 
eingeführt worden ist. Die Finger 
der Leichen werden nämlich mit-
telst einer Leitung von Darmsai-
ten mit Weckern, ähnlich denen, 
deren man sich bei Taschenuhren 
bedient, in Verbindung gesetzt … 
Selbst die kleinste Bewegung eines 
Fingers der Leiche ist hinreichend, 
die Maschine in Gang zu setzen, 
durch die ein starkes Geräusch 

hervorgebracht wird. Unsere We-
cker sind sehr genau gearbeitet; 
ich habe gesehen, dass durch die 
Kraft einer Hummel, die sich in 
den Leichensaal verirrt hatte und 
gegen eine der Weckerleitungen 
stieß, der Wecker ablief. Mit dem 
Wecker, der sich in der Wächter-
stube befindet steht im hiesigen 
Leichenhaus noch ein anderer in 
der oberen Stube des Totengrä-
bers in Verbindung …“. Man sieht, 
es wurde wirklich Alarm geschla
gen, sollte ein Toter sich noch 
einmal rühren (W Abb. 5).

Auffallend ist, wie rasch 
Bichats Werk in andere  
Sprachen übertragen wurde

Als Bichat am 22. Juli 1802 starb, 
hatte er noch nicht das 31. Le
bensjahr vollendet. Schon da
mals gab Napoleon als Erster 
Konsul Bonaparte den Auftrag, 
ein Denkmal für ihn zu errichten, 
ein Auftrag der später tatsächlich 

umgesetzt wurde. Zeitgenos
sen und Nachfahren bewunder
ten Bichats gewaltiges Opus in 
so kurzer Lebensspanne. Einen 
Ausschnitt seiner Veröffentli
chungen gibt W Tabelle 1, auffal
lend ist, wie rasch sein Werk in 
andere Sprachen, so auch ins 
Deutsche, übertragen wurde. 
Bichat arbeitete unermüdlich 
in einem echten Wettlauf gegen 
die Zeit und soll auch nachts im 
Sektionsraum geschlafen haben. 
Zunächst wurde Bichat jedoch 
recht bescheiden in einer Ecke 
des Friedhofs Sainte Catheri
ne beerdigt, den Erben fehlte 
das Geld für ein Grabmal. Erst 
etwa 40 Jahre später beschloss 
der Pariser Stadtrat, Bichat auf 
Père Lachaise beizusetzen, wo 
auch andere Berühmtheiten wie 
Desault, Dupuytren und Larrey 
ihre letzte Ruhe fanden. Am 16. 
November 1845 erfolgte unter 
Vorsitz von Philibert Roux die 
Exhumierung; die Gebeine wur
den in einen Sarg gelegt, mit ei
nem Lorbeerzweig bedeckt und 

Abbildung 5 Die Einrichtung des Weimarschen Leichenhauses (nach [13]). 
Fig. 1 Weckerapparat, Fig. 2 Fingerhüte mit Eisendraht, Fig. 3 Wecker, Fig. 4–7: 
Leichenlagerung

Abbildung 6 Bichat auf dem Sam-
melbild Nr. 21 der Serie „Les grands 
hommes“ von Chocolat Poulain 
Orange (ca. 1890).
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in einer Prozession von mehr 
als 10 000 Personen nach Père 
Lachaise geleitet. Schon vorher 
war Bichat unter die „Unsterb
lichen“ aufgenommen worden. 
1837 erhielt der bedeutende Bild
hauer David d‘Angers den Auf
trag, das Giebelfeld des Panthéon 
zu gestalten, mit der Aufschrift 
„Den großen Männern das dank
bare Vaterland“. Dort ist Bichat in 
der linken Ecke neben Rousseau 
und Voltaire dargestellt, liegend, 
mit lorbeerumkränzten Haupt. 
Er hält in einer Hand seine Feder, 
in der anderen das Manuskript 
seines Buches über das Leben 
und den Tod. David d‘Angers war 
es auch, der zwei Statuen Bichats 
fertigte. Die erste wurde am 24. 
August 1843 in Bourg unter gro
ßer Anteilnahme der gesamten 
Bevölkerung des Departements 
Ain aufgestellt. Bichat legt die 
Hand auf die Brust eines Kindes, 

wo er das Leben sucht, während 
seine Füße sich dem Tod hin
wenden, symbolisiert durch ein 
Leichentuch. Die andere Statue 
repräsentiert Bichat eher als He
roen der Medizin (W Abb. 7). Sie 
hat einen herausragenden Platz, 
denn sie ist heute die einzige 
Statue im Hof der Alten Medizi
nischen Fakultät von Paris [14]. 
Überhaupt stehen in Paris nur 
wenige Bronzestatuen berühm
ter Ärzte – neben der von Bichat 
finden sich lediglich solche von 
Bernard, Belioz, Clemenceau, 
Pinel und den beiden Larreys 
(Dominique Jean, der Vater und 
Hippolyte, der Sohn) [15]. Die 
Bronzestatue im Hof der Alten 
Fakultät wurde dort 1857 aufge
richtet, umgeben von Medaillons 
anderer Berühmtheiten wie Am
broise Paré, Petit, Peyronie und 

Pitard. Auch auf dem Fries der 
ersten Etage des EiffelTurms ist 
Bichat verewigt, nebst 71 weite
ren wissenschaftlichen Größen. 
Die letzte Ehrung erwies ihm 
wohl die Französische Post: In 
den fünfziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts gab sie eine Brief
marke mit seinem Portrait heraus 
(W Abb. 8). ❘ ❙ ❚ 
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