
Sdentiarum Hisloiiti 24 (199H) 2 121 

ADAM CHRISTIAN THEBESIUS (1686-1732) 
UND SEINE LEIDENER DISSERTATION 'DE 
CIRCULO SANGUINIS IN CORDE' VON 1708' 

A. METTENLEITER 

AIs Adam Christian Thebesius am 15. Mai 1708 an der Leidencr Universitiit, einem 
der groBen Zentren anatomischer Forschung dieser Zeil, mil der Dissertation ,,De cir-
culo sanguinis in corde" sein Medizinstudium abschloB, das ihn uber Leipzig, 
Dresden, Wittenberg, Halle und Jena nach Holland gefuhrt hatte, war er gerade ein-
mal 22 Jahre alt. Und doch hatte er sich mit dieser Doktorarbeit uber die spater nach 
ihm benannten kleinsten GefaBe des Herzens (VenaeA'asa cordis minima[e]) schon 
einen hervorragenden Ruf als Anatom erworben, der ihm nur fiinf Jahre spater die 
Mitgliedschaft in der angesehenen Kaiserlichen Akademie der Naturforscher 
Leopoldo-Carolina einbrachte' und bis in unsere Zeit einen Platz unter den 
Eponymen in der anatomischen Nomenklatur sichern sollte. Umso bedauerlicher ist 
es, daB diese kleine lateinischc Abhandlung neben den nicht iiber den Rahmen des 
Ublichen hinausgehcnden klinisch-pathologischen 'Observationes' in den 'Epheme-
riden', der Zeitschrift der Leopoldina', die einzige (erhaltene) wissenschaftliche 
Veroffentlichung des schlesischen Mediziners geblieben ist. 

PROMOTION IN LEIDEN 

Der Promovend, Adam Christian Thebesius\ war 1686 im niederschlesischen 
Sandewalde geboren worden und entstammte einer alten Pastorenfamilie, deren 
Wurzeln sich bis in die Anfangsjahre der Reformation zuriickverfolgen lassen. 
Zunachst bei den GroBeltern in Goldberg erzogen, besuchte er das Gymnasium in 
Liegnitz und spater das Elisabetanum in Breslau, bevor er sich 1703/1704 zunachst 
an der Artistenfakultiit in Leipzig imniatrikulierte", um dann zu den Medizinern zu 
wechseln, die in diesem Jahr die Einweihung eines neuen anatomischen Theaters im 
ersten Stock des Paulinenklosters feiern konnten. Unter den damals lehrenden 
Professoren der medizinischen Fakultat sind Johannes Bohn', einer der ersten 
Experimentalphysiologen, Johann Christoph Schamberg, Polykarp Gottlieb 
Schacher, Christian Ludwig Welsch und Johann Wilhelm Pauli' zu nennen. Nach 
einem kurzen Aufenthalt in Dresden* zog Thebesius weiter nach Halle, wo er nicht 
nur zwei der prominentesten Mediziner der Zeit, Ernst Georg Stahl und Friedrich 
Hoffmann horte, sondern nach Aussage seiner Biographen auch selbst erfolgreich 
Anatomievorlesungen hielt, die rege besucht wurden. Dann aber hiclt es den anato-
miebegeisterten Schlesier, der sich 1707 noch an der Universitiit von Jena einge-
schrieben hatte, nicht langer in Deutschland, und er reiste in die Niederlande, wo 
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Abb. I - Portratstich Adam Christian Thebesius von Johann Martin Bernigeroth dem. J. nach einer Vorlage 
von Daniel Treschnack und Michael Heinrich Rentz. Wegen der im Te.xt genannten Zitate aus der 
Leichenpredigt nach dem November 1732 entstanden. Original im Kreismuseum Hirschberg/Riesen-
gebirge. Ein ganz ahnlicher Stich vom gleichen Kiinstler ist von Adam Christians Sohn Johann Ehrenfried 
erhalten 

schon sein Onkel Johann Ehrenfried, Protophysikus von Leubus, kaiserlicher 
Hofmedicus und Physikus von Liegnitz, studiert und 1685 in Utrecht mit einer 
Abhandlung uber die Cholera promoviert hatte. Ein Aufenthalt Adam Christians in 
Utrecht ist dcnkbar, aber nicht belegt. Dagegen ist sein Name in der Matrikel der 
Universitat Leiden fiir das Jahr 1708 vermerkt''. Damit reiht sich Thebesius in die 
illustre Reihe schlesischer Studenten an dieser von Toleranz gepragten Hochschule 
ein, die seit ihrer Griindung im Jahr 1575 Druckort gefahrdeter Schriften und 
Unterschlupf kritischer Geister wie Spinoza und Descartes gewesen war. Nach dem 
DreiBigjahrigen Krieg und ihrer Loslosung vom Reich batten sich die Niederlande zu 
einer fuhrenden Handelsmacht entwickelt, die bald schon in Rivalitat mit England 
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trat und stolz auf ihre - auch an den Universitaten spiirbare - Freiheit und 
Unabhangigkeit war'". Gerade fiir Studenten aus dem protestantischen Schlesien war 
Leiden zu einem bevorzugten Studienori geworden, was schon allein cin Blick auf 
die Universitatsstadte in den Lebensbeschreibungen der meisten Dichter der soge-
nannten „Schiesischen Schule" belegt". Seit der Einschreibung des ersten Schlesiers 
in Leiden 1597 war es im schlesischen Biirgertum und Adel beinahe zur Tradition 
geworden, in Holland zu studieren. Und unter den niederlandischen Universitaten 
aber, so versichert ein UniversitatsfUhrer aus dem Jahr 1711, „behalt Leiden den 
Vorzug"". Ein Vergleich der schlesischen Studenten in den Matrikeln von Wittenberg 
und Leiden zeigt, daB damals in Leiden die Mediziner und Juristen, letztere haufig 
Adlige", und die Studenten aus den groBen Stadten Breslau, Liegnitz, Brieg und 
Glogau dominieren, wiihrend an der Leucorea die Theologen und die Studenten aus 
den kleineren Stadten iiberwiegen'''. So finden sich die aus dem Adel und stadtischen 
Patriziat stammenden schlesischen Dichter ausnahmslos in Leiden und nicht in 
Wittenberg; den EinfluB des Leidener Humanisten Daniel Heinsius auf die 
„Schlesische Schule" hat Schneppen ausfiihrlicher untersucht." Besondere 
Beliebtheit hatte sich die schlesische Landmannschaft"* in Leiden iibrigens 1666 
erworben, als sie zur Ehre des Seesieges der Generalstaaten iiber die Englander ein 
Feuerwerk veranstaltet hatte und unter „Vivant Batavi"-Rufen in Booten durch die 
Grachten gefahren war.'̂  

Die medizinische Fakultat der Hochschule, die ihren Hohepunkt mit dem klini-
schen Unterricht Herman Boerhaaves erreichte, konnte 1708 bereits auf eine lange, 
iiberaus fruchtbare Tradition zuriickblicken: Charles d'Ecluse (Carolus Clusius, 
1526-1609), der Nachfolger des fiir sein 'Cruydtboeks' bekannten Rembert Dodoens 
(Rembertus Dodonaeus, 1517-1585) hatte 1587 den Hortus botanicus hinter dem heu-
tigen Akademiegebaude angelegt; 1597 war unter Pieter Paaw (1576-1617) ein 
Theatrum anatomicum errichtet worden", und schon sehr friih, im Jahr 1636, hatte 
Otto Heurnius (1577-1652) nach dem Vorbild der Medizinerausbildung in Padua den 
klinischen Unterricht am Collegium Medico-Practicum im St.-Cecilia Gasthuis ein-
gefiihrt. Neben hervorragenden Anatomen wie dem schon erwiihnten Pieter Paaw, 
Pieter van Foreest (Petrus Forestus, 1522-1597), Vorstius (1597-1663), Charles 
Drelincourt (Drelincurtius, 1633-1697), Anton Nuck (1650-92) und Covert Bidloo 
(1649-1713) hatten in Leiden - in der Tradition Rene Descartes' (Cartesius, 1596-
1650), der hier zwanzig Jahre seines Lebens verbracht hatte - latrophysiker wie der 
Schotte Archibald Pitcairne (1652-1713) und latrochemiker wie Theodor Craanen 
(1620-1690) und vor allem Franciscus de la Boe (Sylvius, 1614-1672) gewirkt. 
Johannes de Wale (1604-49) und de la Boe gehorten iibrigens auch zu den ersten 
Verteidigern der Lehren Harveys iiber den Blutkreislauf, zu einer 2^it, als man in 
Paris noch wtitend jegliche Zweifel an der Autoritat Galens zuriickwies. 

AIs Adam Christian Thebesius sich im Marz 1708 in das Album studiosorum der 
Leidener Universitat eintrug", lehrten an der dortigen medizinischen Fakultat 
Bernhard Albinus™, Johann Jacob Rau-', Govert Bidloo'-, Friedrich Dekkers" und, 
seit 1701 als Lektor angestelU, der junge Herman Boerhave-''. Das Vorlesungs-
verzeichnis fiir das Sommersemester 1708 ist erhalten geblieben-^ als 
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Medizinstudent konnte man in jenem Sommer um 8 Uhr morgens bei Friedrich 
Dekkers praktische Mcdizin horcn, sich dann um 10 Uhr von Peter Hotton-'' in die 
Krauterkunde einfuhren lassen und darauf um 11 Uhr Anatomie und Chirurgie bei 
Govert Bidloo bclegen; nachmittags standcn um 2 Uhr - und zwar montags und dien-
stags - im chemischen Laboratorium Pharmakopoc. donncrstags und freitags im 
Auditorium Medicuin Erklarungen zu klinische Fallgeschichten bei Jacob Le Mort-' 
auf dem Programm. wonach man schlicBltch um 3 Uhr nachmittags noch die 
Vorlesung von Bernhard Albinus uber abdominalc Erkrankungen besuchen konnte. 
AuBerdem wurde tiiglich (auBer sonntags) von Bidloo und Dekkers Unterricht am 
Krankenbctt im St.-Cecilia-Gaslhuis angeboten. Der Name Boerhaaves, der erst im 
folgendcn Jahr zum ordcntlichen Professor fur Krauterkunde und Medizin ernannt 
wurde, aber bereits seit 1701 als Lektor fiir Medizin tiitig war, fehlt freilich in dieser 
offiziellen Vorlesungsankiindigung noch, obgleich Thebesius ihn sicherlich als 
Lektor-'* kcnncngelernt hat. Andcrerseits stellt sich die Frage. welche Veranstaltungen 
der Schlesier iiberhaupt besucht hat, well zwischcn der Immatrikulation im Miirz 
1708-' und dein Tag der Promotion am 15. Mai diesen Jahres gerade einmal ein knap-
pes Vierteljahr liegt. Da am 10. Miirz 1708 auch Adam Christians Vater in Liegnitz 
verstorbcn war, wovon der Sohn spiitestens am Ende des Monats Nachricht erhalten 
haben diirftc. schien auch aus diesem Grund ein baldigcr StudienabschluB geraten. 
Hochstwahrscheinlich hatte sich Thebesius aber schon seit langer Zeit mit dem 
Thema seiner Dissertation, der ventisen Versorgung des Herzens und der Existenz der 
von ihm beschriebenen Venae cordis minimae bcschiiftigt, was die Bemerkung im 
Text der Dissertation (§18), er habc seine Beobachtungcn schon friiher erfahrenen 
Anatomen in Leipzig, Halle, Jena und anderen Stiidten Deutschlands vorgefiihrt, zu 
bestiitigen scheint. Daruberhinaus ist der tatsiichliche experimentelle Aufwand der 
Untersuchungen sowic der Lileraturrecherche - durchaus im Sinne einer medizini
schen Dissertation des fruhen 18. Jahrhunderts - nicht allzu groB. Die Leistung des 
Autors besteht ja auch gerade darin, eine kleine anatomische Beobachtung zutreffend 
inlerprcticrt und durch wenige cinfache Experimente belegt zu haben, um dann zu 
den richtigen SchluBfolgerungen zu kommen. 

Uber das studcntische und medizinische Leiden des frtihen 18. Jahrhunderts sind 
wir aus literarischen QucUen iibrigens gut informiert; daneben cxistiert auch eine 
ganze Reihe von Kupferstichen, die Stadt, Universitiit und Studentenleben in dieser 
Zeit abbilden. Ein Leidener Stadtfiihrer aus dem Jahre 1712 diirfte die Situation zur 
Studienzeit Thebesius' recht zuvcrliissig wiedcrgeben: Auch damals schon befand 
sich das Akademiegebaude (vgl. Abb. 4) mit der Bibliothek und der im Turm unter-
gebrachten Stcrnwarte" an der Nonnenbrugge; daneben die Druckerei der Elseviers", 
dahinter der beriihmle botanische Garten'-. An der Nonnenbrugge waren auch die 
Chemielaboratorien untergebracht; die Anatomie und die zugehorige Sammlung, die 
damals noch eine bunte Zusammenstellung naturkundlicher und anatomischer 
Priiparate war", fanden sich am linken Ufer der Rapenburg. Einen Eindruck vom 
damaligen Zustand des Theatrum anatomicum, das Pieter Paaw 1597 nach paduani-
schem Vorbild" eingerichtet hatte, gibt der Kupferstich aus dem Fiihrer von 1712 
(vgl. Abb.2). Heute kann man eine originalgctreue Nachbildung dieses Theaters im 
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Abb. 2 - Das Leidener anatomische Theater um 1712. Aus: Lcs Delices de Leide. Leiden: van der .'\a 
1712. TafeI6 

Museum Boerhaave im ehemaligen Cecilia-Gasthuis bewundern, in dem seit 1636 
der klinische Unterricht stallfand, der durch die Lehrtiitigkeit Boerhaaves 
Vorbildcharakter fiir die Medizinerausbildung in ganz Europa gewinnen sollte. Ein 
On, den der Pastorensohn Thebesius sicher auch aufgesucht hat, war die lulherische 
Kirche in Leiden, die zu dieser Zeit - die schwedischen, diinischen und deuischen 
Studenten nicht mit eingerechnel - eine Gemeinde von elwa 2000 Gliiubigen ziihlte'\ 

Die Unterkunfl der Studenten'" war je nach Herkunfl und finanziellen Mitteln 
sehr unterschiedlich; die reichcn Adligen, die oft mil ihrer gesamten Dienerschafl 
angereist waren, konnten sicher standesgemiiB wohnen, wiihrend fiir iirmere 
Kommilitonen oft nur ein Dachkiimmerchen erschwinglich war. Andcrerseits gelang 
es manchem mittellosen Studenten, als Begleiter und Erzieher eines Adligen nach 
Leiden zu kommen und auf diese Weise mit geringem finanziellen Aufwand zu stu
dieren". Wie zeitgenossische Kupferstichc zeigen, war damals auch in den 
Niederlanden der ,.japanische Rock", die ,.tunica japonica" als Studententrachl 
Mode'* geworden, ebenso wie das Pfcifenrauchen. Neben einigen Darstellungen von 
Leidener Kommilitonen in ihren oft recht diirftig cingerichtetcn Sludierkammern hat 
sich auch die Abbildung eines Medizinstudenten dieser Zeit mil einem entsprechen-
den Scherzgedicht erhalten". 

Adam Christians Onkel hatte in Utrecht promoviert, und Adam Christian selbst 
verfaBte seine Dissertation in Leiden, obwohl es offenbar Stimmcn gab, die die 
Gleichwertigkeit des niederliindischen Doktortitel in Frage stellten. So bcschiiftigt 
sich auch Friedrich Lucae in seinem europiiischen Universiliitsfiihrer von 1711 mil 
dieser Frage, kommt aber zu dem Ergebnis, daB die Titel in jedes Hinsicht vet-
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gleichbar scien.*' Ein Vorleil der niederliindischen Universiliiten waren den Angaben 
Lucaes zufolge jedoch die vergieichsweise geringen Promolionskoslen, die manchen 
Studenten dazu bewogcn, seinen Doktorgrad hier zu erwerben"'. 

Thebesius wurde ohne einen Praeses^-, der das Doklorexamen und die offenlliche 
Verteidigung derThesen leitete, promoviert; auf dem Deckblatt der Dissertation fin-
del sich lediglich der Name der damaligen Rector magnificus der Universitat, des 
Theologen Franciscus Fabricius vermerkt^'. Die Promotion fand am 15. Mai 1708 am 
gewohnten On (wahrscheinlich dem Auditorium Medicum, der heuligen 
Senatskaminer") und zur gewohnten Stunde (wohl am Vormillag)'*'' stall; da 
Thebesius" Landsmann und Konimilitone Georg Wilhelm Wirbitz aus Breslau* am 
gleichen Tag promoviert wurde (mit einer Dissertation iiber Hiimorrhoiden), ist anzu-
nehmen, daB sich die bcidcn Schlesier die Unkosten fiir den Doklorschmaus geleilt 
haben. Es gibt einige zeitgeniissische Berichte iiber die Zeremonien der 
Doktorpromolion, die allerdings aus verschiedcnen Jahrhunderten slammen; welche 
Fesllichkciten Anfang des 18. Jahrhunderts noch in Gebrauch waren, liiBl sich daher 
nur schwer rekonstruieren'''. Offensichllich war aber die fiir Thebesius bezeugle, fei-
erliche Promotion „CUITI Cappa" oder „more maiorum" zu dieser Zeit - nicht zuletzt 
wegen der damil vcrbundcnen hohen Kosten - weitgehend auBer Gebrauch gekom-
men und fand nur noch zu besonderen Anlassen''* und als auBcrgewohnliche Ehre fiir 
verdiente Kandidaten Verwendung, was auch Lindner und Kiitzler betonen. Es 
scheint. daB man sich folgcnden Verlauf vorzustellcn hal '̂: am Vortag der Promotion 
wurden in Begleitung der beiden Pedellen die Professoren und die Honoratioren den 
Sladl in ihren Hiiuscrn aufgesucht und feicrlich zur Priifung geladen, eine 
Zeremonie, die gelegentlich mil kleinen Gcschenken, z. B. Handschuhen verbunden 
war̂ ". Am Tag der Promotion selbst hatte der Promovend offentlich seine The^cn zu 
verteidigcn und bekam dann feierlich ein Buch (fiir die Mediziner gewohnlich 
Hippokrates) iiberreichl und einen Ring an den Finger gesleckt. SchlieBlich wurde 
ihm als letztes Zeichen seiner neuen Wiirde noch die „Cappa", der Doktorhut auf-
gesetzt. der in Leiden fiir Mediziner gewohnlich violett-' war. DarautTiin zog der neue 
Doklor mit der Festgesellschafl" zum Doklorschmaus, der sich je nach finanziellen 
Milteln des Kandidaten iiber mchr als einen Tag hinziehen konnte und die Kuratoren 
der Universitiit schon 1641 zu GegenmaBnahmen im Sinne einer Begrenzung allzu 
luxurioscr Feslgelage veranlaBl hatte". Zu den Kosten, die hierdurch entstanden, 
kamen die reguliiren Priifungsgebtihren von (seit 1674) 11. 45 fiir das Examen und tl 
60 fiir die Promotion"''; zusiitzlich ticlen Druckkoslen fiir die Dissertation an, die 
jedoch zeitweisc von der Universitiit iibernommen worden zu sein scheinen". So ver-
langle - wie wir aus den Notizen des deuischen Reisenden Dr Liimmermoor'", der 
damals Leiden besuchte, wissen, - Abraham Elzevier, der als Universitiitsdrucker 
eine Monopolstellung hatte", im Jahr 1710 fiinf Gulden pro gedruckte Seile sowie 
einen Gulden und zwei Stuiver fiir ein Blatt gules Papier, so daB schon fiir eine klei
ne Dissertationsschrift mit 60 bis 70 Gulden Druckkoslen zu rechnen war. Die 
schlcchle Qualiliil und die iiberhohten Preise, die Liimmermoor beklagl, hatten im 
Lauf der vorangegangen Jahre wicderholt zu Riigen der Universiliits-Curaloren an 
die Adrcsse des nachliissigen Druckers gefuhrt, ohne daB eine substantielle 



DISSERTATION 'DE CIRCULO SANGUINIS IN CORDE' 127 

Verbesserung eingetreten war̂ *. Da bei Thebesius' Dissertation neben dem Text ja 
auch noch die beiden Kupferstichc Blokhuysens bezahlt werden muBlen, diirfte der 
Druck insgesamt mehr als fl. 100 gekostet haben. 

Immerhin fand die Dissertation die voile Zuslimmung der Fakultat und in 
Anerkennung ihrer hohen Qualital wurde neben den Namen Thebesius' ein 
Slernchen in das Album academicum der Universitiit gesetzt. Offensichllich war man 
auch bemiihl, dem eben Promovierten fiir weitere Studienreisen Empfehlungsbriefe 
auszustellen, von denen dieser dann aber wegen der durch den Tod des Valers nol-
wendig gewordenen Riickkehr nach Schlesien keinen Gebrauch mehr machen kon
nte. Denkbar wiire sonsl ein AbschluB der peregrinatio academica des jungen 
Mediziners durch einen Aufenthalt an einer franzosischen Universitiit gewesen. 

Nach AbschluB seiner Promotion in Leiden lieB sich Thebesius im schlesischen 
Hirschberg nieder, wo er in eine reiche Kaufmannsfamilie einheiratete. Neben der 
Belreuung seiner Privatpraxis wurde ihm schon bald, niimlich im Jahr 1713, das Ami 
des Sladtphysikus angetragen, das auch die medizinische Versorgung der Badegasle 
im benachbarlen Bad Warmbrunn und Konsiliarbesuche im Kloster Grtissau mit 
einschloB. Bis zum seinem friihen Tod im Jahre 1732 erfUllte er diese verantwor-
lungsvolle Aufgabe zur vollen Zufriedenheil des Stadtrales, engagierte sich daneben 
aber auch beim Bau der Hirschberger Gnadenkirche im Jahr 1709 in der evangeli-
schen Kirchenverwallung. Daruberhinaus verfaBte er eine Reihe von - heute zum 
GroBleil verlorenen - medizinischen Abhandlungen und Kommenlaren sowie mehre-
re Gelegenheilsgedichle, von denen vor allem ein lateinisches Preisgedicht auf den 
Prinzen Eugen anlaBlich des Tiirkensiegs bei Belgrad 1717 und einige kleine 
Gedichte im Stil der galanlen Dichlung bemerkenswert sind. Adam Christians Sohn, 
Johann Ehrenfried, der durch die Publikation eines in deulscher Sprache verfaBlen 
Hebammenlehrbuches hervorgelreten ist, trat in die FuBslapfen seines Vaters und 
wurde ebenfalls Hirschberger Kreisphysikus. Auch ein Neffe Adam Christians, 
Adam Samuel sowie dessen Sohn Adam Carl und Enkel Adam Alexander waren in 
der Riesengebirgsstadt als Arzte tatig. 

DIE DISSERTATION 

Die 19 Seiten umfassende Originalarbeil der Leidener Dissertation, die 1708 beim 
Akademiedrucker Abraham Elzevier unter dem Titel 'Disputatio medica inauguralis de 
circulo sanguinis in corde' erschienen war, wurde - noch zu Lebzeiten Thebesius' - 1716 
bei Langerak in Leiden als 'Dissertatio medica de circulo sanguinis in corde. Edilio 
nova correclior' zusammen mit Jacob Hovius' 'Tractatus de circulari motu in oculis. 
Edilio nova' - entgegen der Angabe im Titel - praktisch unverandert neu aufgelegl. Auch 
die beiden posthumen Nachdrucke von 1739 (in Leipzig bei Johann Chrisdan 
Langenheim) und 1740 (in Leiden bei G. Potvliel), die ebenfalls zusammen mit der 
erwiihnten Arbeit von Hovius erschienen, geben den Wortlaut des Texles von 1708 
unveriindert wieder. AuBerdem finden sich die wichiigsten Paragraphen (§§ 10 bis 18) 
der Dissertation 1711 im Supplement des vierten Bandes der 'Acta Eruditorum 
Lipsiensium'"" und 1731 in der 'Bibliolheca scriplorum medicorum' des Johann Jakob 
Mangetus abgedruckl*, letztere offensichllich unter Verwendung der Fassung von 1716. 
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Die Dissertation enthiill das obligatorische Titelblatl; darauf folgt nach einer kleinen 
Einleitung der eigentliche Text, dem zwei in Kupfer geslochene Herzdarstellungen 
mit einer Erkliirung der Abbildungen beigegcben sind. Auf der dem starren traditio-
nellen Formular"' folgenden Titclseite der Leidener Originalausgabe werden neben 
dem Thema und dem Aulor der Dissertation der amtierenden Rector magnificus des 
Jahres 1708 (der Theologieprofessor Franciscus Fabricius"-) sowie die Modalitiiten 
der Promotion genannl: offensichllich hat Thebesius ..sine praeside""' promoviert, 
weshalb wir auch nicht wissen, wer ihm gewissermaBen als Doklorvater zur Seite 
stand; die offenlliche Priifung fand „loco solilo" - wahrscheinlich dem Auditorium 
Medicum, der heuligen Senatskammer'^ - und .,hora solita" - wahrscheinlich vormit-
tags"' - stall. Natiirlich erfolgle die ganze Zeremonie den Slaluten entsprechend mit 
Zustimmung des Senals sowic mit dem Placet der medizinischen Fakultiit; sie sollte 
zum Erwerb des Doktorlitels mit alien damil verbundenen Rechlcn und Privilegien 
fiihren. Interessanl ist auch, daB dem Exemplar in Breslau"" eine mehrseilige 
Widniung an den Grafen von Schaffgotsch vorgeheftet ist, den Besilzer des bei 
Hirschberg gelegene Bad Warmbrunns, wo Thebesius spiiler als Hirschberger 
Sladtphysikus die iirzlliche Belreuung der Badegiiste iibernehmen sollte. Als 
Druckerzeichen hat Abraham Elzevier, der Leidener Akademiedrucker, die bekannle 
„Non Solus"-Darslellung"' gewiihlt, die schon seine Vorfahren als Markenzeichen 
ihrer iradilionsreichen, zur Zeit Thebesius' aber bereits im Niedergang begriffenen 
Verlagsanslalt verwendet hatten. 

In der Einleitung seiner Dissertation, die mil einem Lob auf die uniibersehbaren 
Fortschritte der neuzeillichen Anatomie und die groBen Verdienste ihrer 
Protagonisten einselzt, rechtferligl Thebesius die Nolwendigkeit eines Spezialwerkes 
iiber das GefaBsystcm des Kiirpers und mochte seine Abhandlung iiber die 
Vaskularisation des Herzens als kleinen, aber nicht unwichligen Beilrag hierzu ver-
standen wissen. Ganz im Stil der Zeit deutel der Aulor alle anatomischen 
Entdeckungen vor dem Hintergrund einer von Goll planvoll eingerichteien 
Schiipfung, und, ganz im Sinne der ublichen Gepflogenheiten liiBt er es bei der 
Schilderung seiner Untersuchungen nicht an der erforderlichen (demonstrativen) 
Bescheidenheit des medizinischen Neulings fehlen. Vor dem Hintergrund unseres 
heuligen medizingeschichllichen Urleils scheint die Wahl der von Thebesius als 
Wegbereiter der anatomischen For.schung genannten Mediziner etwas willkiirlich: 
mit Andreas Vesal, dem Pionier der neuzeillichen Anatomie und mil William Harvey, 
dem endgiiltigen Entdecker des Blutkreislaufs, sind sicher zwei Arzte genannl, die 
das medizinische Wellbild ihrer Zeil revolulioniert haben; Realdo Colombo, Gabriele 
Fallopio, Adriaan van den Spieghel und Jean Riolan haben zweifellos nicht unerha-
blich zum Fortgang der anatomi.schen Forschung beigetragen; ebensogut hiitlen sich 
aber auch andcre Namen finden lassen. 

Adam Christian Thebesius beginnl seine Abhandlung mit einer Beschreibung der 
KoronargefiiBe (§1 bis §5), wobei er auf anatomische Spielarten, interarlerielle 
Anastomosen und arterioskleroti.sche Veriinderungen der Kranzarterien eingeht, um 



DISSERTATION DE CIRCULO SANGUINIS IN CORDE' 129 

sein Augenmerk dann auf die Koronarvenen (§7 bis §9) zu richten, deren Verlauf, 
besonderer Klappenapparat und Miindung in die Vena Cava sowie den rechlen 
Vorhof (mit den dort beobachteten Varianten) knapp dargestellt werden. Ausgehend 
von diesen - als bekannl vorausgeselzten - Gegebenheiten schildert der Autor in den 
nun folgenden neun Paragraphen (§10 bis §18), die gewissermaBen das Kernstiick 
der Dissertation darstellen, die Enideckung jener kleinen Offnungen an der gesamten 
Innenfliiche des Herzens, die heute seinen Namen tragen, sowie deren offensichtli-
che Verbindung mil den Koronarvenen: diese GefiiBverbindung konnte er durch 
experimentelle Fiillung der Koronarvene mit Luft und mit Wasser - bei wiederholten 
Versuchen auch mil Farblosung, Leim und Wachs - am Kiilberherzen nachweisen und 
durch Versuche am Leichenpriiparat bestiitigen. Besonderes Gewicht legt Thebesius 
auf die Tatsache, daB sich jene „Foramina" im gesamten Herzen, also auch im linken 
Venlrikel und den Vorhofen zeigen lassen; er halt alle Offnungen sowie die dort miin-
denden kleinsten GefiiBe fiir Telle des venosen Systems des Herzens. Vieussens**, 
Lower^' und Ruysch™ hiilten iihnliche Slrukturen beschrieben, aber nicht als solche 
erkannt oder falsch interpretierl; lediglich Ruysch hiitte die Existenz derartiger klein-
ster Herzvenen impliziert (§19 und §20). 

Fur seine Dissertation beschrankl sich der Promovend auf eine rein deskriptive 
Darstellung der anatomischen Gegebenheiten und verzichtet bewuBl darauf, sich auf 
die damals noch recht spekulative Diskussion iiber die Ursache der Herzaktion ein-
zulassen: er slelll lediglich test, daB - im Gegensalz zum iibrigen Korper - die 
Diastole von Herz und Koronarien synchron erfolgt, wodurch - seiner Theorie zufol
ge - einerseils die Valvulae sigmoidea vor einer zu starken Druckbelastung geschiitzt 
und andererseits der Bluteinstrom in die Koronarien nicht durch die Herzkontraktion 
behinderl wird (§ 21 bis 25). Die kleinsten Herzvenen miinden dagegen enlweder 
direkt (vor allem im rechten Vorhof, §27) oder indirekt iiber die groBen oberflachli-
chen Koronarvenen, so daB auch wiihrend der Systole ein BlutfluB in den Herzvenen 
moglich ist (§26 bis 28); dabei wird durch Venenklappen, die sich aber nur an der 
Miindung kleinerer Venen in die groBeren auBeren GefiiBe befinden, der 
Bluteinstrom geregelt (§29). Entgegen etwaiger Einwande spiell die Beimengung 
derart geringer Mengen venosen Koronarbluts zum arteriellen Blul kaum eine prak
tische Rolle, wie im iibrigen auch der nicht wesenllich beeinlrachtigte 
Gesundheitszusland von Palienlen mit lebenslanger Persistenz eines offenen 
Foramen ovale beweist (§30 bis 31). 

Die folgenden neun Paragraphen der Dissertation sind nun der Frage nach der 
bisher ungeklarten Herkunft der Perikardfliissigkeit gewidmel; dabei werden fol-
gende Mciglichkeiien diskuliert: Uberlritt von Blul in den Herzbeutel (§ 32), 
Absonderung durch Driisen der Herzbasis (§ 33) oder des Perikards (§34), 
Lymphausscheidung (§35) oder Produktion im Thymus (§36). Thebesius erscheint 
die Entslehung der Perikardfliissigkeit durch den Uberlritt von Blul in den 
Herzbeutel am wahrscheinlichsten (§38), zumal sich am anatomischen Priiparat bei 
leichtem Fingerdruck Blul bzw. Wasser ins Perikard auspressen liiBt (§39) und da 
es im Todeskampf zu einem verstarkten Blutauslritt in den Herzbeutel kommt 
(§40). 
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Ein lelzler Absatz (§41) - mil dem die Dissertation etwas unvermittelt abbricht" 
- ist den Polypen des Herzens gewidmet, die ihre „Wurzeln" in den von Thebesius 
beschrieben Foramina haben. 

Zwei Kupferslichillustrationen, die dem Text zusammen mit einer kurzen 
Bilderklarung beigefiigt sind (vgl. Abb.3), dienen der Veranschaulichung der im Text 
beschriebenen anatomischen Gegebenheiten: abgebildet sind zwei mit Nadeln fixier-
te Priiparate, niimlich einerseils der eroffnele rechte Venlrikel (Fig. 1) und anderer
seits eine Teilansicht der Innenfliiche der linken Kammer eines Rinderherzens (Fig. 
II). Die Initialen R. B. am rechlen unleren Plaltenrand weisen den niederliindischen 
Zeichner und Kupferstecher Reynier Blokhuysen'- als Schopfer der Abbildung aus 
und belegen so, daB dieser - entgegen der in den giingigen Kiinsllerlexika vertretenen 
Ansichl - erslens schon 1708 in Leiden liitig war und daB er zweilens auch anatomi
sche Illustralionen geschaffen hat". Ebenfalls bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang, daB Blokhuysen auf dem Druck in der Erslausgabe der Dissertation 
lediglich mil R. B. signierie, wiihrend er fiir die anderen Ausgaben die rechte untere 
Ecke der Platte, die sein Monogramm trug, kurzerhand absagte und nun mit dem vol
len Namen „R. Blokhuysen fecit" unterzeichnele. 

Abb. 3 - Die Kupferstiche Blokhuysens, hier aus der Ausgabe von 1716. 

Wie schon Zeh" bemerkl hat, bemuht sich der Kiinstler bei der Abbildung des 
Herzpraparales um groBte Priizision und Delailtreue, was leider etwas auf Kosten der 
Ubersichtlichkeil der Darstellung gehl. Bei der Wiedergabe der raumlichen 
Verhaltnisse - insbesondere der durch das Umklappen der Vorderwand des rechten 
Ventrikels in Fig. I entstehenden komplizierten topographischen Situation - ist es 
Blokhuysen aber dennoch recht gut gelungen, die verschiedenen Flachen durch 
Variation des Schraffumiusters raumlich zu unterscheiden. In Fig. I hat er iibrigens 
auch einen der im Text erwiihnten Tubuli abgebildet, iiber die Luft, Leim oder Wachs 
in die GefiiBe eingebracht werden konnten - wahrscheinlich unter Verwendung einer 
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Injektionsspritze", wie sie Reynier der Graaf in seinem 'Traclalulus de usu siphonis 
in analomia' abgebildet hat'"; darauf konnte jedenfalls die Zurichtung am Ansatz des 
Tubulus hinweisen. 

Zum Inhalt der Dissertation lassen sich folgende Beobachtungcn machen: wie 
schon erwahnt, beschrankle sich Thebesius als medizinischer Neuiing - im Gegenzatz 
zu Vieussens - bewuBl auf rein anatomische Gesichtspunkte und begniigl sich damil, 
fiir physiologische Aspekte, die iiber die Erkliirung der Funktion der Venae cordis 
minimae hinausgehen, auf die Werke damals bekannter Autoren zu verweisen. 
Eventuelle theorelische SchliiBfolgerungen, die sich aus seinen Entdeckungen erge-
ben konnten, will er zunachst zuriickhallen, und macht ihre Erorterung von einer giin-
stigen Aufnahme seiner Dissertation abhangig. Belrachtet man die Paragraphen 10 
bis 31 mit der Beschreibung der Venae cordis minimae und der Schilderung von deren 
Aufgabe und Funktion - also elwa die Halfle des gesamten Texles - als Kernstiick der 
Abhandlung, so entfallen auf die Einleitung mil der Beschreibung der KoronargefiiBe 
sowie auf die Diskussion iiber den Ursprung der Perikardfliissigkeit je ein Viertel der 
Dissertation. Auch der letzte Absatz mit der Beschreibung der Herzpolypen versliirkt 
den Eindruck, daB die Abhandlung ziemlich unlerschiedliche Aspekte der 
Herzanatomie in sich vereinigt und recht unvermittelt abgeschlossen wurde. 

Aus heutiger Siehl wichtig erscheint die Enideckung von Foramina und kleinsten 
Venae (Thebesii) im gesamten Herzen (mil Schwerpunkt im rechten Vorhof) und 
deren Klassifikation als Bestandteil des venosen Systems. Interessanl ist auch die 
Beschreibung von Varianten der Koronararterien und der Koronarvenenostien sowie 
die Erwiihnung arteriosklerotischer Veranderungen. Die Existenz von Klappen am 
Ubergang von groBeren in kleinere Venen sowie die funktionelle Durchgiingigkeit 
des venosen Systems des Herzens hat heute durchaus klinische Bedeutung; diese 
besondere Situation der kardialen GefiiBversorgung hatte dariiberhinaus den 
Chirurgen Beck zu einer - heute allerdings wieder verlassenen - Revaskulari-
sationsoperation angeregl. Was die nach Thebesius benannte, aber schon von 
Eustachius erwahnte Valvula an der Mundung des Sinus coronarius betrifft, so laBt 
sich im Text der Dissertation keine prazise, genau und ausschlieBlich auf diese 
Klappe bezogene Beschreibung finden. Allenfalls in der Abbildung laBl sich unter 
Buchstabe „c" eine Darstellung dieser Slruktur erahnen. Auch die Valvula Thebesii 
hat klinische Bedeutung bei der Herzkatheterisierung sowie bei 
HemmungsmiBbildungen im Bereich der Klappen des Bulbus Venae cavae. Weniger 
gut nachvollziehbar fiir die moderne Medizin scheint dagegen die ausfiihrliche 
Diskussion um die Perikardflussigkeit und die eingehende Bespreehung der 
„Herzpolypen". 

Den arteriosklerotischen Veriinderungen, die vor allem bei Hirschen und Rindern 
hiiufig anzutreffen sind" und dort zur Bildung von Ossa cordis, also Herzknochen, 
fiihren, sei an dieser Slelle ein kleiner Exkurs gewidmet". Schon Arisloteles™ fand 
derartige Slrukturen in den Herzen „groBer Tiere" (bei Pferden und Rindern) und 
deutete sie als funktionell wichiige Stiilzknochen ebenso Plinius, der diese bereits als 
gynakologisches Medikament kennt; auch Galen", dessen anatomische 
Beschreibungen fast ausschlieBlich auf Tiersektionen beruhl, kannte und beschrieb 
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Herzknochen - und mit ihm das ganze Miltelalter. Selbst Vesal erwahnt die 
'Herzknochen des Anatomen'. Die „Herzkreuzlein" des Hirsches, die auch bei 
Thomas von Caniimpre, Konrad von Megenberg und in der 'Historia animalium'*-
Konrad GeBners (1516-1565) Erwiihnung finden, spielten in der Volksmedizin wie in 
friihneuzeillichen Pharmacopoen und arzllichen Rezepluarien als Heilmillel gegen 
Schwiiche und Ohnmachi, bei Geburl und Empfiingnis sowie als Schutzmedizin 
gegen die Pest eine Rolle. Bei vielen Herzen von Wiederkiiuern, also auch bei den 
von Thebesius verwendeten Kiilberherzen, lassen sich regelmaBig ein bis zwei 
unregelmiiBige, mehr oder weniger knorpelige Knochenstiicke nachweisen.*' Da der 
schlesische Anatom nur einige beliebig ausgewahlte menschliche Herzen und eben 
die erwiihnten Rinderherzen verwendet hat, konnte er freilich keinen Zusammenhang 
zwischen eventuellen pektangincisen Beschwerden eines Palienlen und der korre-
spondierenden Koronarsklerose des Sektionspriiparales herslellen*^ 

Auch die Diskussion um die Entslehung und Bedeutung von Polypen im Herzen 
(§41 und 'Observatio' CXIV in den 'Ephemeriden') bedarf fiir den modernen Leser 
einer medizinhistorischen Erliiulerung: seil dem 15. Jahrhundert, mit zunehmender 
Hiiufigkeit von Sektionen, riickten viele bei normalen Obduktionen gefundene orga-
nisch-paihologische Organveriinderungen, darunter auch kardiale Gerinnsel und 
Polypen in den Blickpunkl des medizinischen Inleresses*\ Friihen abenteuerlichen 
Interpretationen dieser Koagel als Wiirmer, Schlangen oder Drachen*" folgten bald 
wissenschafllichere Deulungen als „Herzpolypen", ohne daB man sich aber iiber die 
inlravitalen und poslmortalen Gerinnungsvorgange als Grundlagen der Pathogenese 
derartiger Veriinderungen im klaren gewesen ware. Eine der friihesten Darstellungen 
eines solchen polypus cordis ist in Caspar Bauhins"' 'Theatrum anatomicum' von 
1621 abgebildet**. Wenig spiiler, im Jahr 1628 findet sich der wohl als Analogic zu 
den Nasen- und Uteruspolypen gcbildele Terminus 'polypus cordis' in einem Werk 
des Italieners Bartoletti*^; auch Nicolaus Tulp"" verwendele 1641 den 
Krankheitsbegriff „Herzpolyp" und bildete 1672 in seinen in Amsterdam erschienen 
'Observationes medicae' ein solches Gebilde ab". Im Jahr 1654 beschrieb Sebastian 
Pissinius, Professor in Bologna, den Herzpolypen als schwere Komplikation eines 
damals herrschenden Fiebers"*-. 1666 schlieBlich verfaBte Marcello Malpighi eine 
vielbeachlele, ausfiihrliche und im Gegensalz zu vielen der zahlreichen zeitgenossi-
schen Traktate sehr wissenschaftlich gehallene Abhandlung 'De polypo cordis'."', 
mit der er dieses Krankheilsbild allerdings erst wirklich in Mode brachte. So bezie-
hen sich auch rund sechs Prozenl der fast 6000 Obduklionsberichte Theophil Bonets 
in seinem 1676 erschienenem 'Sepulchretum' auf die Anwesenheil von 
Herzpolypen.'". Neben physiologischen Erklarungsansiilzen und dem Versuch, klini
sche Symptome wie Palpilationen und PulsunregelmaBigkeiten zum Sektionsbefund 
in Beziehung zu bringen, erwog man nun auch verschiedene Therapiemoglichkeiten. 
In Leiden hatten die Professoren Knips-Macoppe" und Deckers'* - lelzlerer lehrte zu 
Thebesius' Studienzeit - Herzpolypen beschrieben und in ihren Werken abgebildet. 
Aufgrund von Farbe und Konsistenz suchte man „wahre" und „falsche" 
Herzpolypen'" zu unterscheiden, wobei man unter den „falschen" die postmortal 
entstandenen Polypen verstand, die in elwa den Speckhautgerinnseln der heuligen 
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Pathologen entsprechen. Aus moderner Sicht scheint daher die recht umfangreiche 
zeitgenossische Lileratur"* zu diesem Thema nur in den wenigsten Fallen kardiale 
Polypen im modernen Sinn zu betreffen, also intravital entstandene, organisierie und 
am Endokard tlxierte Thromben, besonders auf vorgeschiidigten Klappen bei trans-
muralen Infarklen (ev. mil Herzrhythmusstorungen), Endokarditis oder 
Klappenslenosen (vor allem bei Milralstenose mil der Gefahr der Embolisierung)."" 
Eine genaue Untersuchung der Originalquellen gibt im Gegentcil AnlaB zu der 
Vermutung, daB das gesamte Spektrum von gestielten inlrakavitiiren Polypen, bana-
len Kalzifikalionen, endokardilischen Vegetationen, Tumormetaslasen, Myxomen 
und Bindegewebstumoren, Hydalidenzysten. syphililischen Gummala, Tuberkeln bis 
hin zu den einfachen Speckhautgerinnseln vollig undifferenzierl unter dem Terminus 
„Polypen" zusammengefaBl wurden."*' Als friiher Verfechter einer ausschlieBlich 
poslmortalen Entslehung von Polypen trill Theoder Kerckring in seinem 1670 in 
Amsterdam erschienem 'Spicilegium anatomicum' auf; auch Morgagni'"- wendel 
sich, ein Jahrhundert spater, in seinem 1761 erschienen Werk 'De sedibus et causis 
morborum" enlschieden gegen die weitverbreilelen Theorien einer inlravitalen 
Polypenentstehung"", und ebenso urleill Senac in seinem 1783 erschienenen 'Traite 
des maladies du coeur'. Dagegen sind Corvisart"" und Laennec - lelzlerer glaubte sie 
sogar bei der Auskullation erkennen zu konnen'"' - fest von der Existenz und vom 
Krankheitswert kardialer Polypen iiberzeugi. So erfahrt der interessierte Leser in 
dem 1835 erschienen kardiologischen Lehrwerk Bouillauds , daB auch der Philosph 
Jean-Jacques Rousseau von diesem Leiden belroffen war.'"" In Unkennlnis der patho-
physiologischen Grundlagen war die Frage der Existenz intravital entslandener 
Polypen freilich heftig umslritlen, und obwohl durchaus Untersuchungen vorlagen"'\ 
die eine solche Genese wahrscheinlich machten, lehnien manche Autoren die soge-
nannten „echten Polypen" kalegorisch ab'"*, wiihrend andere sich in wilden 
Spekulationen ergingen: so berichtete um 1845 eine ganz Reihe von Forschern iiber 
eine regelrechte Epidemic von Herzpolypen bei den in Lyon stationierten, haufig 
dem Alkohol ergebenen jungen Rekruten'"". Bemerkenswert ist auch die Haltung 
Friedrich Ludwig Kreysigs, der in seinem renommierten kardiologischen Lehrbuch 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Moglichkeit ausgedehnter intravilaler Gerinnung 
annahm und dafiir den Krankheitsbegriff „Carditis polyposa" schuf'". Erst mit 
Virchows bahnbrechenden Forschungen zu den Gerinnungsvorgiingen, verschwindet 
der ominose Krankheitsbegriff der „wahren und falschen Herzpolypen" endgiiliig 
aus der medizinischen Lileratur, obwohl, wie der Kardiologe Ivan Mahaim in seiner 
1945 erschienen sorgfiiltigen Studie gezeigl hat, eine fundierte Klassifizierung und 
genaue Untersuchung der polyparligen Alterationen des Herzens erst in unserem 
Jahrhundert erfolgte. 

Was den Stil der auf Latein verfaBlen Dissertation 'De circulo sanguinis in corde' 
betrifft, ist zuniichsl feslzusiellen, daB Thebesius diese Sprache aufgrund seiner fun-
dierten humanislischen Ausbildung - im Gegensalz zu manchem seiner KoUegen -
wirklich beherrschte und nicht nur im Sinne einer Wissenschaftssprache als Mitlel 
zum Zweck betrachtete'", wie im iibrigen auch das einige Jahre spiiler entstandene 
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lateinische Preisgedicht auf den Prinzen Eugen und dessen Sieg uber die Tiirken bei 
Belgrad recht eindriicklich belegt"'. Daher liest sich der Text relaliv flussig, sieht 
man von gelegenllichen syniaktischen UnregelmiiBigkeilen und einer gewissen -
barocken - Neigung zu verschachlellen Satzkonslruktionen ab. Wie bereits eingangs 
erwiihnl, ist Thebesius ein Kind seiner Zeit: die nahezu obligatorische captatio bene-
volentiae, die iraditionelle modestia des Neulings und die ubliche verbale 
Verneigung vor den hislorischen und zeilgenossischen Koryphiien der Medizin fehlt 
ebensowenig wie die teleologisch-theologische Deutung der „Wunder der 
Schopfung'"" vor dem Hintergrund einer mechanistischen Wissenschaftstheorie"''. 
Ebenso ungewohnl mag einem modernen Leser die personlich gefiirbte Darstellung, 
die deutlich spiirbare und auch ganz often gezeigte Begeisterung iiber die Asthethik 
anatomische Slrukturen, zum Beispiel der Koronarien in § 4 erscheinen - eine 
Geisteshallung, die - man mag es bedauern oder begriiBen - im ,.wissenschaftlichen" 
Stil moderner Publikalionen kaum mehr Platz hat. 

Abb. 4 : Akademiegebaude mit Stemwarte, botanischen Garten und Akademiedruckerei. Aus Les Delices 
de Leide, Leiden 1792. 

Als Voraussetzungen fiir"'' die Dissertation waren die zahlreichen anatomischen 
Entdeckungen dieser Zeit und vor allem die Fortschritte der Priiparationslechnik von 
groBer Bedeutung. Erste Anregungen zum Thema seiner Abhandlung diirfte 
Thebesius schon in seiner Leipziger Studienzeit durch Johannes Bohn"" und dessen 
Beschiifiigung mil verschiedenen anaiomisch-physiologischen Fragestellungen, 
darunter auch mit den Hintergriinden der Herzaktion sowie durch Polykarp Gottlieb 
Schacher (neben Johann Wilhelm Pauli'") und deren Verbesserung der Praparations-
und Injeklionslechniken erfahren haben. Ein Blick auf die von Adolf Faller'" zusam-
mengestellte Geschichte der makroskopisch-anatomischen Priiparierkunst zeigt, daB 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts fast alle wichtigen Techniken allgemein bekannl, 
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fachkundig verwendet und immer weiter verfeinert worden waren: Neben der ural-
len Mazeration hatten schon Jacobus Bcrengarius"", Jacobus Sylvius'-" und 
Barlolomeo Euslachio'-' zur Darstellung des GefaBverlaufs Fltissigkeilsinjeklionen 
vorgenommen; Jan Swammerdam'" und Jan Regnierde Graaf'-' bedienten sich dabei 
erslmals gerinnender Massen sowie wachs- und fettartiger Subsianzen, die spiiler 
durch Leim und verschiedene Harze ersetzt wurden. Eine folgerichlige 
Weiterenlwicklung stellte die Konosionsanalomie dar, die nach der Fiillung der 
GefiiBe mit Wachs (Leonardo da Vinci'-'' und Jan Swammerdam), tliissigem Zinn 
(Govert Bidloo'-') oder Quecksilber (Antonius Nuck'-" bei der Darstellung von 
LymphgefaBen) filigrane AusguBpriiparate gewann; ein wahrer Meister dieser 
Technik war der Amsterdamer Frederyk Ruysch'-\ der die Zusammensetzung .seiner 
AusguBmasse sowie die Verwendung von Fliegenmaden zur Entfernung des iibrigen 
Gewebes sorgsam geheimhielt'-*. Auch Thebesius verwendele ganz selbstverstiind-
lich anatomische Tubuli und ,,siphones", um Luft, Fliissigkeitcn, Leim und Wachs in 
die Koronarvenen einzubringen. 

Belrachtet man vor diesem Hintergrund die in der Dissertation ziiierle Abbildung 
des von Frederyk Ruysch hergestelllen Korrosionspriiparates des Herzens'-", driingt 
sich die Frage nach den kleinsten Arterien und Venen geradezu auf; - was im iibrigen 
keineswegs die Leistung Thebesius' mindert, der das in den iibrigen Organen des 
Korpers singuliire Phiinomen eines dritlen GefiiBsyslems"" entdeckl hat. Jedenfalls 
war aufgrund der technischen Moglichkeilen die Zeil fiir die Enideckung der 
Thebesischen Venen reif; das Verdiensl des Schlesiers besteht darin, seine anatomi
schen Beobachtungcn richlig interpretierl und durch enlsprechende einfache 
Experimente uberzeugend bestiitigt zu haben. 

Wie die hochst uneinheilliche Reaklion auf die Publikation der Dissertation beweist, 
waren Thebesius' Entdeckungen nicht unumsirilten: neben anerkennender 
Zustimmung durch die medizinische Fakultiit der Universitiit Leiden und die 
Kaiserliche Akademie der Naturforscher Leopoldo-Carolina, die die Leistung des 
Anatomen mit der nur wenige Jahre nach der Promotion erfolgten Mitgliedschaft 
honorierle, stieB die Abhandlung bei manchen medizinischen Auloriliilen auch auf 
strikle Ablehnung; selbst der Vorwurf des Plagiats blieb dem jungen Forscher nicht 
erspart. Gerade vor dem Hintergrund dieser fast zwei Jahrhunderle wiihrenden 
Diskussion um die Richligkeil der Beobachtungcn Thebesius' und vor dem hartniik-
kigen Leugnen der Faklen - nicht zuletzt aufgrund der Scheuklappen theorelischer 
Uberlegungen (fragliche ZweckmiiBigkeit und damit Unmoglichkeit der Mischung 
von venosem Koronarblul mit dem iibrigen arteriellen Blul) - liiBt sich die Leistung 
des Anatomen erst angemessen wiirdigen. 

NOTEN 

1. Dieser Artikel ist ein Auszug bzw. eine Zusammenfassung ineiner Wiirzburger inedizinischen 
Inauguraldissertation. die als Band 6.'i der Wiirzburger Medizinhistorischen Forschungen (WmF) 
erscheinen wird. 

2. Thebesius war das ?02. Mitglied dieser im Jahr 16.S2 als eine der ersten Wissenschaftsgesellschaften 
gegriindeten, hochst angesehenen Akademie; er trug den Beinamen Euryphon nach dem Arzt der kni-
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dischen Schule. der als Autor einiger VVcrkc des Corpus Hippocralicum infrage kommt. Der hand-
schril'tliche Matrikeleintrag von 1713 ist im Archiv der Leopoldina erhalten. 

3. Academiae Caesaro-Leopoldinae Carolinae Naturae Curiosorum Ephemerides sive observationum 
medico-physicarum a celeberrimis viris tum meaicis. turn aliis eruditis Germaniae extra earn com-
municalarum ... Cenluria 111 & IV (1715). Nurnberg; Michaelles & Adelbulner 171.S, S. 269-280 

4. Es haben sich insgesamt drei, kurz nach dem ToJ des Arztes verfaBte Biographien erhalten: die 
Leichenpredigt seines Schwiegersohns Jereniias Kaetzler, der sie auszugsweise nochmals in einer 
schlesischen Zeitschrift verolTenilichte; der Nachruf eines Landsmanns, Arztekollegen und 
Leopoldina-Vlitglieds. Caspar Lindner, und eine handschriftiiche, in meiner Wiirzburger Dissertation 
erslmals verofrenllichte Vita in einer Art Hirschberger Arztcchronik von David Zeller, vgl. Jeremias 
Kaetzler: Vita / ADAMI CHRISTIAN! THE- / BESII (*) etc. con.^ecnivii I M. JEREMIAS KETZ-
LER etc.. in; [Gottfried Heinrich Burghart (Hrsg.)]; Medicorum Silesiaeorum Satyrae, quae varias 
observationes, ca.sus, e.tperimenta. lentamina. ex omni medicinae amhitu pelita exhibent. Specimen 
VII. Wratislaviac, apud Job. Jac. Kornium 1741. Mantissa ad Spec. VII., Num. III. p. 101-110; Caspar 
Theophil Lindner: Meiiioria Viri Praeclarissimi etc. Domini Adami Chrisliani Thebesii. In; Acta phy-
sico-medica .Academiae Naturae Curiosorum exhibcntia Ephemerides sive observationum historias et 
experimcnia a celeberrimis Germaniae et extrarum regionum viris .... Bd. V, Niimberg: Endter und 
Engelbrecht 1740. S. 161-168; David Zeller: Vermehrter Hirschbergischer Merckwiirdigkeilen 
Fiinfl'ter Thcil darinnen Von den Hirschbergischen Sladt=Physicis gehandelt wird. Manuskript im 
Stadtarchiv Hirschberg/Rgb.; Akia Miasta Jeleniej Gory sygn. 2890 

.S. ErIer (Hrsg.); Die jiingcre Matrikel der Universitat Leipzig. Leipzig: Giercke und tX-vrient 1909, Bd. 
II, S, 4.S4 

6. s. u. .Anm, 1 l.'i 
7. s. u. ,Anni. 116 
8. Da.s beriihmte Collegium medico-chirurgicum wurde erst Mine des 18. Jahrhunderts gegriindet; aller

dings ist eine .i\natomiekammer schon seil dem Jahr 1616 belegt, vgl. KLIMPEL (1990), S. 72 
9. August Miiller; Schlesier auf der Hochschule in Leiden von 1,S97 bis 1742. In: .^rchiv fiir schlesische 

Kirchengeschichte 17 (1959). S. 201; Guilelmus Du Rien: Album Studiosorum Academiae Lugduno-
Batavae 1.575-1875. Den Haag 1875, Spalte 809 

10. Heinz Schneppen: Niederlandische Universitaten und deutsches Geisteslebcn. Von der Griindung der 
Universitat Leiden bis in spate 18. Jahrhundert. (Neue Miinstersche Beitriige zur Geschichtsforschung 
Bd. 6). Munster: Aschendorff 1960. S. 4 

11. Stefan Kiedron; Andreas Gryphius und die Niederiande. In: Jahrhuch der Schlesischen Friedrich-
Wilhelms-Universitat m Breslau XXXVI/XXXVII (1995/96), S. 79-81 

12. Friedrich Lucae; Europaeischor Helicon. Frankfurt/Main: Hocker 1711, S. 846; Leiden war auch bei 
weiteiii die groBte niederiandische Universitat, vgl. A. C. J. de Vranckrijker; Vier Eeuwen 
Ncderlandsch Studentenleven. Voorburg: Boot o. J.. S. 48 

13. vgl. Gilles Dionysus Jacobus Schotel; De Academic te Leiden. Haariem: Krusemann & Tweed 
Willinck 1875,5.272 

14. Schneppen. S. 32; Miiller. S. 166 
15. Schneppen. S. 32-39; Schotel, S. 241; Kiedron 
16. vgl. .Schotel, S. 282 
17. vgl. Schotel. S. 273; diese Episode wurde durch den Brieger Hofprediger Jacob Lucae iiberliefert, der 

damals in Leiden .studierte, vgl. Schneppen. S. 38-39 
IS. Nach dem Vorbild des anatomischen Theaters in Padua, vgl. Leiden University in the seventeenth cen

tury. Edited by Th. L. Lunsingh Scheurieer und G. H. M Posthumus Meyjes etc. Leiden: Brill 1975, 
S. 218-220 

19. Du Rien. Spalte 809 
20 Bernhard Albinus (1653-1721): in IX-ssau geboren. wurde nach Studium in Leiden 1680 in 

Fr.inkfurt/Oder Professor der Medizin und begriindete dort das anatomische Theater; Leiharzt des 
preuBischen Konigs Friedrich 1. und .seil 1702 Professor der theoreti.schen und prakti,schen Medizin in 
Leiden; sein Sohn war der vielleichl bekannlere Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770). 

21. Johann Jacob Rau (1668-1719); in Baden geboren, .stammte aus iirmlichen Verhiiltnissen und kam 
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relativ jung bei einem StraBburger Chirurgen in die Lehre; Schiffschirurg auf einem nicderiiindischen 
Kriegsschiff; Medizinstudium in Leiden, 1694 Promotion in lj;iden; anatomische Deinon.strationen in 
Amsterdam brachten ihn in Konflikt mit Ruysch; 1696 Stadtchirurgus in Amsterdam; war erst seit 
1713 HochschuIIehrer fiir Anatomie und Chirurgie. hielt aber seit 1705 anatomische Demonstrationen 
in Leiden ab, vgl. Philip Christian Mohlhuysen: Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche 
Universiteit uitgegeven door Dr. P. C. Molhuysen. Vierde Deel: 1682-1725. Den Haag: Nijhoff 1920 
S. 222; Rau hatte sich (seit 1719) auch um die anatomische Sammlung der Fakultiit verdient gemacht, 
vgl. C. A. Siegenbeek van Henkelom / O. C. D. Idenburg-Siegenbeek van Henkelom: Album 
Scholasticum Academiae-Lugduno Batavae MDLXXV-MCMXL. Leiden; Brill 1941, S.I00; Rau, der 
spiiler (ab 1713) die anatomische Universitiitssaminlung belreute, besaB zu Thebesius Studienzeit 
selbst eine kleine Privatsammlung. vgl. Anionic Maria Elshout; Het Leidse Kabinet der Anatomie uit 
de Achttiende Eeuw. Leiden: UniversiLiire Pers Leiden 1952. 36-44 
Eine Kreidezeichung von der Hand eines holliindischen Meisters aus der Zeit vor 1719 (in der 
Prentenverzaineling des Gemeenle-.^rchiefs in Leiden) zeigt Rau bei der Leichensektion im Leidener 
anatomischen Theater, Abb. bei Gerhard Wolf-Heidegger und Anna Maria Cetto; Die aniitomische 
Sektion in bildlicher Darstellung. New York und Ba.sel: Karger 1967. Abb. 270 

22. Govert Bidloo (1649-1713): hatte seil 1690 die Oberaufsicht uber die Militarhospitiiler, wurde 1694 
Professor der Anatomie und Medizin in Leiden, 1701-1702 Leibarzt Kijnig Wilhelms, dann wieder 
Professor in Leiden; er gab einen beriihmten Anatomieatlas heraus 

23. Frederik A. Dekkers (1648-1720); promovierte 1668 in Leiden unter Sylvius; war praktischer Arzt 
und seit 1694 Professor der praktischen Medizin in Leiden 

24. Herman Boerhaave (1686-1738): revolutionierte durch seinen konsequenten Unterricht am 
Krankenbett - Uber seine zahlreichen Schiiler - die Medizinerausbildung in ganz Europa (..communis 
Europae sub initio hujus saeculi praeceplor" nannte ihn einer seiner bedeutendsten Schiiler, .Mbrecht 
von Haller), vgl. S. 108; ihm gelang eine Synthese der konkurrierenden theoretischen Systeme der 
Zeit und die endgultige Vorrangstellung der praktischen Ausbildung gegeniiber der theoretischen 
Medizin, vgl. Schneppen. S. 107-116 

25. Molhuysen, S. 1I3*-1I4* 
26. Petrus Hotton (1648-1709); promovierte 1672 in Leiden. Er arbeitete zuniichsl als praktischer Arzt, 

dann als Priifekt des botanischen Gartens. Seit 1695 war er Professor fiir Medizin und Botanik in 
Leiden; in dieser Funktion der Vorgiinger Boerhaaves. 

27. Jacob(us) Le Mort (I650-I718); 1664 Professor fiir Theologie in Ixiden; Schiiler Glaubers in 
Amsterdam; ab 1672 eigenes Laboratorium in Leiden, 1678 med. Promotion in Utrecht; lehrte in 
Leiden Chemie, Medizin und Pharmazie, vgl. Leiden-University, S. 338-339 

28. Les Delices de Leide. Leiden: van der Aa 1712, S. 71-72: 1712 muBle ein Lektor zwei Stunden pro 
Woche Unterricht halten. Boerhaave, der wegen der Besetzung der beschriinkten Professorenstellen 
auf eine Vakanz warten muBte, hatte dariiberhinaus in Vertretung Bidloos Anatomie und in Vertretung 
I^ Morts Chemie unterrichtet und d.inebcn zahlreiche Privatvoriesungen gehalten, iiber die wir durch 
Aufzeichnungen und Mitschriften seiner Studenten informiert sind, vgl. Gerrit Arie Lindeboom: 
Herman Boerhaave. The man and his work. London; Methuen & Co. 1968, S. 50-78. 1708 (oder 
schon 1707) erschienen auch die 'Instilutiones medicae', die einen guten Einblick in Boerhaaves 
Unterricht geben, vgl. Lindeboom; Boerhaave, S. 70-75 (Rothschuh bezeichnet die 'Institutiones' als 
„erstes akademisches Lehrbuch der Physiologic fiir Studenten", vgl Karl Eduard Rothschuh: 
Geschichte der Physiologie. Berlin: Springer 1953, S. 72). Der Stil von Thebesius Dissertation, der 
stark iatromechanischen Ideen verpflichtet ist, kiinnte neben den Leipziger Vorlesungen Johannes 
Bohns auch dem EinfluB Boerhaaves zuzuschreiben sein, der sich 1703 in seiner Rede 'De Usu ratio-
cinii Mechanic! in Medicina' fiir eine mechanistische Sichtweise in der medizinischen Theorie und fiir 
den hohen Stellenwert von Anatomie und Physiologie im medizinischen Curriculum ausgesprochen 
hatte, vgl. Lindeboom (1972), S. 128 

29. Die Einschreibung hatte innerhalb von achl Tagen zu erfolgen. vgl. Vranckrijcker, S. 41 
30. Moglicherweise hat Thebesius hier auch astronomische Vorlesungen gehiirt; von seiner Begeisterung 

fiir diese Wissenschaft zeugt das nach den Ixbensbeschreibungen Kiitzlers und Lindners von ihm in 
Hirschberg errichtete Observatorium. 
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31. Hier, bei Abraham Elzevier, hat Thebesius seine Dis-sertation drucken lassen, vgl. The Elzevier Press. 
By H. B. Copinger. London; Grafton 1927, Nr. 4701 

32 Dieser Hortus botanicus hatte nicht zuletzt durch die von den Kaufleuten der Ostindischen 
Compagnie nach Holland gebrachtcn sellenen PlJanzen einen gliinzenden Ruf erworben, Abbildung 
des Gartens im Jahr 1712 in den DcMices (1712). Abb. 5 (nach S. 77) und als Titelkupfer zu Herman 
Boerhaaves 'Index pkanlarum quae in horto academico Lugduno Batavo reperiuntur', Leiden; 
Bouteslein 1710 

33, Delices (1712), H J. Witkam: Catalogues of all the Chiefest Rarities in the Public Anatomy Hall of 
the University of Leyden. Leiden 1980 

.34, Leiden University (1975), S. 218-220 
35. Delices (1712), S. 178-179 mil Abbildung. Es hat sich auch ein Pergamenlbuch mit Eintragungen lu-

therischer Stundenten erhalten. vgl. Schotel (1875), S. 272; vgl. auch Schneppen (I960). S. 60-61 
36. Bei Vranckrijker findet sich die vage Angabe von fl. 20 bis 100, vgl. Vranckrijker (o.J.), S. 90-91 
37. Schneppen (1960). S 66; so kam zum Beispiel Andreas Gryphius als Begleiter der Sohne des Grafen 

von Schonbom nach Leiden, vgl. Kiedron (199.5/96). S. 82 
38. Vranckrijker (o.J.), S. 95; Schotel (1875). S. 302 
39. Vranckrijker(o.J.), S, 89; Schotel (1875). S.301-302 
40. Friedrich Lucae; Europaeischer Helicon. Frankfurt/Main: Hocker 1711, S. 67-68, vgl. hierzu auch 

Schneppen(I96()),S. 61-62 
41. Lucae(1711), S. 858 
42. vander'Woude(1963), S. 8 
43. Franciscus Fabricius (1662-1738); seit 1705 Professor fiir Theologie in Leiden; ,seit 3. Februar 1708 

Rektor Magnificus, vgl. Molhuysen (1920), S. 273 
44. Icones Leidenses. De portrettcnverzamcling von de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden; Universitaire 

Pers 1973, S. 17 
45. S. van derWoude: De oude Nederlandse dissertaties. In; Bibiotheekleven 48 (1963), S. 8 
46. Molhuysen(1920). S. 76*, 248* 
47. P. K X, de Ram; Note sur le ceremonial et les fetes d'une promotion au doctoral de medicine. In: 

Bulletin Compte rendu. Comm. Royale Hist. Belgique, 3e serie, 5 (1863); S. 405-418 
48. Der Kandidat muBte alle Voraus.setzungen erfiillt haben; die Promotion ,,cum cappa" konnte nur mit 

Zustimmung der Examinatoren durchgefiihrt werden. vgl. Schotel (1875), S. 343; van der Woude 
(1963). S. 10 

49. Im Jahr 1775 fand eine Promotion „more maiorum" stall, von der eine recht genaue Schilderung der 
Zeremonien erhalten ist. vgl. Vranckrijker (o.J.), S. 83-85 sowie Schotel (1875), S. 344-348; ein 
Programm einer derartigen Protnotion aus dem Jahr 1699 bei Molhuysen (1920), S. 76*; das 
Titelkupfer einer medizinischen Dissertation aus dem Jahr 1721 zeigt drei Szenen des 
Promotionsvorganges: geheime Priifung {Explorant vires), offenlliche Verteidigung der Dissertation 
(Piig/uit) und Uberreichung der Bulle {Dampraemia digiio), vgl. Abb. bei Lindeboom (1968), Tafel 
V; vgl. auch van der Woude (1963), S. 5 und 9 

50. Schotel(l875). S. .340 
51. Als Zeichen dafiir, daB die Arzte (und Philosophen) „ihren Blick stets himmelwiirts richten miissen", 

vgl. Schotel (1875), S. 339: Theologen hatten dagegen schwarze und Juristen rote Doktorhiite, 
52. Ein Gemiilde mit einer derartigen Festgesellschaft aus dem Jahr 1640 ist abgebildet bei Vranckrijker 

(o.J.), Abb. nach S. 96. 
53. mit miiBigem Erfolg iibrigens, vgl. Vranckrijker (o.J), S. 80-82 
54. Vranckrijker (o.J.), S, 80 
55. Molhuysen (1920), S. 75*-76*, van der Woude (1963), S. 7 
56. David W. Davies: The worid of the Elseviers 1580-1712. Den Haag; Nijhoff 19.54, S. 93-94 
57. Seine Offizin befand sich direkt neben dem Akademiegebiiude. vgl. Abb. 4. 
58. Davies (1954), S. 92-96, Molhuysen (1920), S. 237, 77*-79* 
59. Vgl. ACTA (1711), S. 124-127 mit Tafeln; signiert E. Andre=Sohn fecit, [vgl. Allg. Kiinstlerlexikon 

Bd. Ill, S. 79: Erasmus Andresohn (I65I-1731), lebte seit 1682 in Leipzig und illustrierte dort unter 
anderem die 'Acta Eruditorum'; auf Tafel II des Supplementbandes VI (1711) verwendet er die 
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Kupferplatte Blokhuisens (mit eigener Signatur!) und fiillt die Zwischenriiume mit mathematischen 
Skizzen, die als Abbildung fiir den auf Thebesius' Beitrag auf Seite 129 bis 138 folgenden Artikel 
'Continuatio annotationis super Animadversione in difficullatem HuygenianK de centro oscillationis 
etc ' dienen.] Der .^uszug aus der Leidener Doktorarbeit triigt den Titel 'De exitu sanguinis venosi ex 
auriculis et corde' und findet sich auf Seite 124 bis 127 der leipziger Zeitschrift. 

60. Mangel (1731), II, S. 370-.371; (Abw.; § 14 necesse /1716; necessum; S16;glutlen/ 1716; gluten) 
61. van der Woude (1963), S. 12 
62. Vgl. Anm. 43 
63. vanderWoude(1963). S. 8 
64. Icones Leidenses. De portrettenverzameling von de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden: Universitaire 

Pers 1973, S. 17 
65. van der Woude (1963), S. 8 
66. UB Breslau Signatur 342835; Widmung an Christoph Wilhelm Schaffgotsch 
67. ,Xe Solitaire/De kluisenaar"; 1620 erslmals von Isaac Elzevier verwendet; dargestellt ist eine Ulme, 

um deren Stamm sich eine Weinrebe mil Trauben windel, zusammen mil einem Einsiedler und der 
Devise: „Non solus". Die ..pampiniis ainicta vitibus ulmus" ist ein Symbol aus der klassischen Antike 
und soil Eintracht und Einheit versinnbildlichen. wiihrend der Einsiedler den Weisen verkcirpert, der 
sich in der Einsamkeit in sich selbst zuriickzieht, um sich seinen Gedanken hinzugeben, vgl. Alphonse 
Willems: Ixs Elzevier. Histoire et annates typographiques. Briissel/Paris/Den Haag 1880, S. XCI-XCII 

68. Dieser Arzt und Anatom aus Monpellier hatte bereits zwei Jahre vor Thebesius ein drittes kardiales 
GefiiBsystem beschreiben, aber als Speichersyslem eines herzschlagsteuemden Ferments im Sinne 
Descartes mifideutet, vgl. Raymond Vieussens: Nouvelles decouvertes sur le cceur. Paris: d'Houry 
1706 

69. Richard Lower; Tractatus de Corde, Itein de Motu & Colore Sanguinis el Chyli in eum transitu. 
London: Martyn 1669 

70. Er bezieht sich dabei auf eine Abbildung in: J. Gaubii aliorumque ad Fred. Ruyschium epistolae ana-
lomicae problematicae, Amstelodamum 1696-1704 (15 Briefe); JOHANNIS GAUBII / EPISTOLA / 
Anatomica, Problematica/TERTIA/ ad Virum Clarissimum / FREDERICUM RUYSCHIUM, / Med. 
Doct. Anatomiae ac Botanices Professorem / De Arteriis per Cordis substantiam, ejusque Auriculas 
dispersis, ut & de / egressu Arteria Aortae e Cordis Tholamo [sic!] sinistro. FREDERICI RUYSCHII 
/ RESPONSIO: / Ad eruditum / Dnum . JOHANNEM GAUBIUM, / Philomedicum, ad Epistolam 
ejus Anatomicam, / Problematicam Tertiam. Pag. 31/32, Tabula tenia, Explicaliones 

71. Die 'Observatio CIV in den 'Ephemeriden' der Leopoldina kiinnte man daher als Nachtrag zu die
sem Paragraphen auffassen, vgl. hier Anm. 2 

72. Blokhuysen, Blokhuisen (geb. 1664/1684, in Leiden nachgewiesen 1709-1724). In den giingigen 
Kiinsllerlexika sind offensichllich bisher nur Portraits und Stadtansichten bekannl. Vgl.; Waller, 
Francois Gerard; Biographisch Woordenboek van Noord Nederlandse Graveurs. Den Haag: 1938 
(Neudruck Amsterdam: Israel 1974); Saur; AUgemeines Kiinstlerlexikon. Bd. II. Miinchen/Leipzig: 
Saur 1995, S. 558; Wurzbach, Alfred von: Niederliindisches Kiinstlerlexikon (Neudruck Amsterdam; 
Israel 1963); Thieme-Becker; Allg. txxikon der Bildenden Kiinste, Bd. IV, Leipzig; Engelmann 1910, 
S. 130; Bibliographic Nationale, uitgegeven door de koninklijke Academic voor wetenschappren, lel-
teren en schone kunsten van Belgie. Bd. II. Brtissel; v. Buggenhoudi 1868, Spalte 507-509. Abbildung 
von Fig. I, vgl. ZEH (1945), S. 36. 

73. Eine weitere anatomische Abbildung Blokhuysens findet sich iibrigens im Leidener Nachdruck 
(1723) einer Abhandlung von Cecilio Folli aus dem Jahr 1641, vgl. G. Kasten Tallmadge: Caecilius 
Folius on the circulation. In; Bull. Hist. Med. 28 (1954), S. 28 und 31 (mit Abb.) 

74. Erich Zeh; Das anatomische Bild des Herzens in seiner geschichtlichen Entwicklung. Medizinische 
Inaugural-Dissertation Tubingen 1945, S. 36 

75. vgl. § 11 der Dissertation; aquam siphone in venam cownariam leniter immisi" 
76. vgl. Adolf Faller; Die geschichtliche Entwicklung der GefaBdarstellung. In; Bull Soc. fribourg. sc. 

nat. 38 (1944-47), S. 191; Adolf Faller: Die Entwicklung der makroskopisch-anatomischen 
Praparierkunst von Galen bis zur Neuzeit. Basel: Karger 1948 (Acta anatomica, Supplementum VII), 
S. 25-28 
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77. vgl. Anm. 57 
78. vgl. H. Sajonski; Herz. In: Ern.sl Joesl: Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie der 

Haustierc. Bd. II. Berlin/Hamburg 19703, S. 4 und 5 
79. vgl. E. P. Tratz: Uber Herzknochen (Ossa cordis). In: Berichte aus dem Haus der Natur in Salzburg. 

Bd. II (1971), S. 27-28, vgl. auch G. T Hancveld: Hel mirakel van hcl h,irt. Ba:u-n: Ambo 1991, S. 
144-145 

80. Diis Her: isidaher. wie,«/»'« einmal fiesai^l wurde. ein besonderes Geschiipf. Siiweil wirbisjetz!beo-
bachten konnten. Inn cs niri;en<ls Knot lien. ab};e.':elien von Pferden und einer bestimmlen Rinderurl. 
Diese habe ne,i>en der Griifie iinien eine Art Stiilzknochen. wie ihn ja auch der Korper im fiunzen 
braucht. vgl. .Aristoteles: Uber die Geschopfe 3,5/66 b. zit. nach Aristoteles; Uber die Glieder der 
Geschiipl'c. Herausgcgeben, iihertragcn und in ihrer Entslehung cHaulert von Paul Gohlke. Paderbom; 
Schijningh 1959. S. 107. Vgl. Plinius Naturalis Historia XXXVIII. 19: invenienturel ossiculain corde 

81. z. B. in "De usu partiuin', Buch 6, Kapitel 18 und 'De analomicis administrationibus' , Buch VII, 
Kapitel 10; vgl. Zeh (1945), S. 11; vgl. A. Vesal; De humani corporis fabrica libri septem. Basel: 
Oporin 1.543. S. 602 

82. vgl. Gcsncrus redivivus. auclum & cmendatum Oder AUgemeines Thicr=Buch ... vormahls durch ... 
Conradum Gesncrum in lateinischcr Sprache beschrieben und nachiiiahls durch ... Cunradum 
Forcrum .. ins Teulschc ubersclzl. Frankfurt/Main: Wilhelm Seriin 1669. S. 197. vgl. auch Wolfgang 
Schneider: Lexikon zur Arzneimittelgeschichle. Frankfurt: Govi 1969. I, S. 55; Diese 
,,Herzkreutzlcin' des Hirsches finden sich auch bei Tabernalmonlanus (verwendet gegen 
.,Herzittern", aber auch gegen Vasenbluten, vig. Ernst Bagheer: Eingeweide. Lebens- und 
Seelenkriifle des Lcibesinnern im deuischen Glauben und Branch. Beriin und Leipzig: de Gruyter 
1931, S. 262), bei Becher (vlg. J. Joachim Bccher: Parnassus medicinalis etc. Ulm 1663, S. 31), im 
Tier-und .^rzneihuch Michael Herrs von 1564 (vgl Das neue Tier- und Ar/neibuch des Doklor 
Michael Hcrr.'\.D. 1564. Eingelcitel und hrsg. Von Gerhard E. Sollhach. Wtirzburg Kiinigshauser und 
Neumann 1994. S. 75). in einem Spezialwerk des Amberger Stadtarztes Johann Georg .Agricola (J.G. 
Agricola; Cervicum integri et vivi etc. Amberg; Forstes 1617). bei Hartmut Schedel u.a. Selbst in 
Zedlers Konversation.slexikon aus der Mine des 18. Jhts setzt sich unter dem Stichwort „Hirsch" 
austiihrlich mil den aus Organen des Hirsches gewonnen Arzneimitteln. die teuer bezahlt wurden. 
ausfiihrlich au.seinander 

83. vgl. auch Joseph HyrtI; Handbuch der topographischen Anatomie und ihrer praklisch Medicinisch-
chirurgischen Anwendung. Erster B;md. Wien: Braumiiller 1827. S. 675 

84. Thebesius w;ir keineswegs der erete, der die Koronarsklerose beschrieb - schon Caspar Bauhin, 
Teophil Bond. Charles Drelincourt. Lorenzo Bellini sowie die bei Thebesius erwiihnten Anatomen 
Willis, Platter, Foreest und Realdo Colombo hatten derartige Beobachtungcn gemacht. Die klassische 
Beschreibung der Angina pectoris stammt von William Heberden (1710-1801) aus dem Jahr 1768 
(vgl. M;min Schrenk: Die Hebcrdensche Angina pectoris. Mannheim/Frankfurt; Boehringer/Cassela-
Riedel o. J.); der erste, der den kausalen Zus,ammenhang zwischen Koronarsklerose und Angina pec
toris erkannt h.at, war derenglischc Arzt John Wall (1708-1776) und nach ihm Edward Jenner (1749-
1823), vgl. Manfred Stolte: Anatomie und Pathologic der Koron;u-artcrien, Eriangen 1981, S. 59-60; 
Hans Hugo Lauer: Geschichtliches zur Koron;u-sklcrose. Konstanz; BYK Gulden 1971, S. 20-21; 
Robert L. Benson: The present status of coronary arterial disease (General Review). In: Arch. Path. & 
Lab. Med. 2 (Dec. 1926). S. 876-879. Interessanl auch die Bemerkungen von Meckel, der noch 1818 
neben „Verknocherungen" .,Versteinerungen" der GefiiBe heschreibt. vgl. Johann Friedrich Meckel: 
Handbuch der pathologischen Anatomie Zweyler Band. Leipzig; Reclam 1818. S. I7I-I83 

85. Huttmann, Arnold: Eine imaginiire Krankheit: Der Polyp des Herzens. In: Medizinhist. Journal 18 
(1983), S. 43-51. Haneveld (1991), S. 146-148; Heinrich Buess: Marksteine in der Entwicklung der 
Lehre von der Thrombose und Embolic. In: Gesnerus 12 (1955), S. 162 

86. vgl. z. B. Edward May: A most certaine and true relation of of a strange monster or serpent found in 
the left ventricle of the heart of John Pennant, Gentleman, of the age of 21 years. London: George 
Miller 1639, vgl. auch Richard A Hunter und Ida Macalpine: I>. May's monster; a chapter in the his
tory of the circulation of the blood. In; St. Balholomew's Hospital Journal 61 (1957), S. 184-193 mit 
Abbildungen des „Ungeheuers". Dieser Fall, den der Autor iibrigens als Beleg dafiir ansah, daB die 
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von Harvey vorgetragene Lehre vom Blutkreislauf nicht /ulreffen kiinne. da das Blut bei dem 
Palienlen iiber drei Jahre von der im linken Venlrikel wachsenden ..Schlangc" am Zirkuliercn gehin-
dert worden sei. erregte in der wissenschaftlichen Welt durchaus einiges Aufschcn, wurde er doch 
unter anderem von Riolan, dem prominentesten Gegner der Harveyschen Krcislauflehre in seinem 
'Encheiridiuni anatomicum et pathologicum' von 1648 zitiert, ebenso aber in Publikalionen von P. 
Servio (Dissertatio de unguento artnario, Rom 1642), A. Zacutus ( De medicorum principium histo
ria, Lyon 1642) und Marco Aurelio Severino (De recondita ab.scessuum natura, Frankfurt 1643). 
Harvey selbst schien diese ,£nldeckung" wohl viel zu absurd, um darauf einzugehen .Allerdings 
behandelt Nicolas Andry, der immerhin kurz diuauf Professor fiir Medizin am College de France 
wurde (und wegen seines posthum erschienen Werkes 'Orthopedic ou Part dc prevcnir ...' als Vater 
des Begriffs Orthopiidie gilt), noch im Jahr 1700 in seiner .i\bhandlung 'De la generation des vers dans 
le corps de I'homme. De la nature des especes de celte maladie etc'. (P,aris; Laurent d'Houry 1700) 
„Herzwiirmer" und heschreibt deren klinische Symptome und einzig miigliche Therapie mit 
Knoblauchsaft (!). Zur Rolle des Herzwurms in der Volksmedizin vgl. Eifriede Grabner; Grundziige 
einer ostalpinen Volksmedizin. Wien: Verlag des Akademie d. Wissenschaften 1985 

87. Caspar Bauhin (L560-1624); wurde nach seiner Studienzeit in Basel, Padua und Montpellier in Basel 
Professor fiir Botanik und Anatomie sowie glcichzcitig fiir Criizislik; 1596 Leibarzt des Herzogs 
Friedrich von Wiirttembcrg; seil 1614 Professor fiir praktische Medizin in Basel; im Appendix (Tafel 
IX, Fig, 1 und 2) des 1621 in Frankfurt bei Theodor de Bry erschienen „Theatrum analomicum" fin-
del sich die Abbildung eines Herzpolypen mil folgender Legcnde: „Matcria adiposa, in cordis venlri-
culo enata", vgl. BUESS (1955), S. 161 (Abb. 2) und John M. Forrester: Malpighi's De polypo cor
dis; an annotated translation. In: Medical History 39 (1995), S. 477-492. FuCnole 2 

88. Der als Ersttieschreiber kardialer Polypen vielzilierte Colombo, heschreibt dagegen bei der Autopsie 
des Kardinals Gambara einen durchaus abweichenden Befund (cigroBer sehr barter 
Tumor/Anschwellung im linken Venlrikel): ,,/H Cardinali Gambara Bri.xiniano tumorem praedurum. 
et ad ovi mugnitudinem in sinistro cordis vcntriculo Roiiuie vidi. ubi ilium in affinium i;raliani disse-
careni". vgl. Malleo Realdo Colombo: De re anatomica libri XV Venedig: Bevilacqua 1559, Buch 
XV, S. 267. vgl. auch Ivan Mahaim: Les lumeurs et les polypes du cirur Paris: Masson und Lausanne: 
Roth 1945, S. 24 

89. F, Bartoleltus: Metodi di difficile respiratione. Bologna 1628. Teil III. Kap. 11. zit nach Mahaim 
(1945). S. 474 

90. Nikolaas Tulp. cigenllich Clasz (1593-1674), von 1628 his 1652 Praelector anatomiae der 
Chirurgengilde in Amsterdam 

91. auf Tafel II zu Kap. XXVII, vgl. Hutlm.ann (1983), S. 46, Wilhelm Haberiing: Der Herzpolyp. In; 
Medizinische Welt 1 (1927) Nr II v. 16.4.1927, S. 405-407, Abb. 2; Peter R. Fleming; A short histo
ry of cardiology. Amsterdam: Rodophi und AtUinta/G.\ 1997, FuBnote 2; Beschreibung des Polypen 
auf S. 51 (Buch 1, Nr 27); bei der Autopsie eines Schlaganfallp.aticnten fand sich viel Phlegma (pitui-
ta) in den zerebralen Vene als Ursache des Schlaganfalls; bei der Suche nach dem Ursprung finden 
sich keine Nasenpolypen wie erwartet, sondem kardiale Polypen. Der abgebildete Polyp ist ein per-
fekles Beispiel fiir einen postmortal entstandenen Polypen, vgl. Mahaim (1945), S. 23. 

92. Sebaslianus Pissinus: Epistola de cordis polypo. Mailand: Erzbischiifl, Druckerei 16,54. vgl. FOR
RESTER (1995). FuBnote 3; in der elf Seiten umfassendcn Abhandlung fiihrt der damals 7.3jiihrige 
Arzt den Namen der Polypen, die ihm nicht als neue Krankheit.sentitiit erschienen, auf ihre .ikhnlich-
keit mit Nasen- und mit SiiBwasscrpolypen zuriiek und ercirtert anhand zweier eigener Fiille die 
Diagnosemoglichkeiten am Palienlen, die Dauer der PolypenenLstehung. die Rolle eines vorbeste-
henden Fiebers, die Mortalitiit und die Oberiebensspanne bei der Diagnose von Polypen sowie die 
Therapiemiiglichkeiten; nach Hiiberling hatte er bei der Sektion von 15 am Fieber verstorbenen 
Palienlen bei 12 Herzpolypen festgestellt, vgl. Haberiing (1927), S. 406-407 

93. vgl. BUESS (1955), S. 163; diese Abhandlung erschien in mindeslens vierzehn Auflagen, was das 
groBe Interesse an dieser Theniatik eindrucksvoU unter Beweis stellt, vgl. Joshua O. Leibowitz: The 
History of Coronary Heart Di.sease. London: Wellcome Institute of the History of Medicine 1970, S, 
68 und FuBnote 32; Malpighi, damals Professor in Messina. woUte organisiertes Kdrpergewebe in den 
Polypen gefunden haben und schloB daraus auf die intravitale Genese; vgl. Haberiing (1927), S. 406; 
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vgl. die kommemierte deutsche Ubersetzung bei Kiithe Heinemann (Marcello Malpighi: De polypo 
cordis dissertatio. Ubersetzung und .^nmerkungen von Kiithe Heinemann. Anhang zu: Ludwig 
Aschoff: War die Syphilis von Alters her eine europiiische Krankheit? Freiburg/Breisgau; Speyer 
1939) sowie die jungst erschienene kommemierte cnglische bei Forrester (1995); eine zeitgenossische 
franziisischc von 1683 zit. bei Forrester (1995), FuBnote 2 

94. erschienen in Genf bei Chouel, vgl. Forrester (1995). FuBnote 5 
95. in seinem Werk 'De Aortae polypo epistola medica'. Brixen 1731, abgebildet bei Haberiing (1927). 

Abb. 4 
96. Frederik A. Dekkers (1648-1720): promovierte 1668 in Leiden unter de le Boi; Sylvius; war prakti

scher Arzt und seit 1694 Professor der praktischen Medizin in Leiden; vgl. Abb. I bei Haberiing 
(1927) aus 'Exercilationes practicae circa medendi mclhodum', Leiden 1694 

97. noch HyrtI verwendet 1873 den Begriff ..falsche Herzpolypen". vgl. Joseph HyrtI: Die Corrosions-
Anatomic und ihre Ergebnisse. Wien: Braumiiller 1873, S. 59 

98. vgl. Autstellungen bei Buess (1955), S. 187 und Guilielmus Godofredus de Plouquet: Literalura 
medica digesta sive repertorium medicinae practicae, chirurgiae atque rei obstelricae. Bd. I. Tubingen: 
Cotta 1808, Bd. I; S. 346; allein in den 'Ephemeriden' (vgl. Anm 3) wurden 26 Artikel zu diesem 
Thema veriiffenllichl. 

99. Vgl. z B. die Definition im Pschyrembel. 257. Auflage, s.v. 'Herzpolyp' und 'Herzthrombose'; 
Mahaim faBi den Begriff ..Herzpolyp" entsprechend der klassischen Auffassung noch weiter und ver-
steht darunter jede polyp6.se Wuchcrung, die dann freilich nach ihrer Genese weiter differenziert wer
den muB, vgl. Mahiiim (1945), S. 21-22, 28 

100. Vgl. Mahaim (1945). S. 23; Meckel z. B. publiziert als Fall von ..Polypen" eine Tafel mil drei Figuren, 
die eindeulig meta.stati.sche Kniitchen (ein groBer epikardialer Knolcn und eine Vielzahl kleiner endo-
kardialer Knolen) darstellen, was auch die Bildbeschreibung bestiitigl; .,ad musculosam cordis par
tem omnes (excrescentiae) pertinere videnlur cum radices omnes in ipsa ai>ant.", vgl. Johann 
Friedrich Meckel: Tabulae analomico-pathologicae. London; Treutel & Wiirz 1817, Tafel VII (zil. n. 
Mahaim (1945), S. 23 u. 500) 

101.Theodor Kerckring (1640-1693): gebiirtiger Hamburger, der in Amsterdam praktizierte und erslmals 
die nach ihm benannte Kerckringschen DUnndamifalten und die vasa vasorum beschrieb; er spricht 
sich fiir eine postmortale Genese der Herzpolypen aus und macht ihre Beschaffenheit >on den 
Um.stiinden des Leichentransports abhiingig, vgl, Th. Kerckring: Spicilegium anatomicum, 
Amsterdam; Frisius 1670; obs, LXXIII, S. 145; auch enlhalten in den Opera omnia. Leiden 1717) 
sowie Buess (1955), S. 163 und 187; vgl. dazu Thebesius' 'Observatio CXIV in den 'Ephemeriden'; 
.M'llli- i'l'er quos nostra tempore clarissimi nonnuHi Batavi, nejiant. dari Polypos cordis, nisi in arti-
culo mortis orienles" 

102.Giovanni Battista Morgagni (1682-1771): Professor fiir praktische Medizin und Anatomie in Padua; 
gilt als Schiipfcr der Organpathologie. 

103.vgl, Buess (1955), S. 163 
104. in der Tat sind die beschriebenen „vcnerischen hahnenkammformigen Kondylome" zweifelsfrei endo-

karditische Vegetationen, vgl. J. Corvisart; Essai sur les maladies et les lesions organiques du coeur et 
des gros vaisseux. Paris: Mequignon-Marvis 1818, zit. n. MAHAIM (1945), S. 24 u. 479 

105.was bei den zu erwartenden Klappenschiidigungen durch eine Endokarditis im heuligen Sinne oder 
bei groBen Thromben, die das Klappenspiel behindern, iibrigens gar nicht so abwegig ist, wie es auf 
den erslen Blick erscheinen mag 

I06,vgl. J. BouilLiud: Traite clinique des maladies du coeur. Paris; Bailliere 1835. Bd. II. Zit. n. Mahaim 
(1945), S. 19 u. 476 

107.so hatte Bums bereits im Jahr 1809 einen Befund veroffcntlicht. bei dem er in einem gestielten 
Polypen des rechten Vorhofs kein cinziges roles Blutkiirperohen hatte finden kiinnen, wiihrend sein 
franziisischer Kollege de Puisaye 1849 ganz eindeulig ein Myxom beschrieben hatte, vgl. Mahaim 
(1945), S. 24-25; problematisch ist bei den meisten dieser friihen Berichten, daB man gewohnlich auf 
hislologische Untersuchungen verzichtete 

108.Zusammenfassung bei Mahaim (1945), S. 24-25 
109.vgl. Buess (1955), S. 163; vgl. u. a. Peysson; Epidemic von fibrinosen Gerinnungen im Herzen. In: 

http://polyp6.se
http://meta.stati.sche
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Cannstatl's Jahresbericht 3 (1843/44), S. 315, zit. n. Mahaim (1945), S. 24 u. 505; bemerkenswert 
auch, was Mahaiin aus seiner eigcnen Erfahrung berichtet; noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war 
bei einem hypochondrisch veranlaglen Landarzt die Diagnose „Herzpolyp" gestellt worden, was die-
sen leicht zu beeindruckenden Mann in stiindige Todesangst versetzte, vgl. Mahaim (1945), S. 26-27 

110. Nach Meinung Kreysigs, der sich 1814 mit der „polyp(5sen Karditis" und den .Auswirkungen des rheu-
matischen Fiebers auf das Herz beschiiftigte, waren die polyposen Konkretionen der Herzhbhle 
Produkte und damit auch Beweise fiir die Entziindung; allerdings hielt er die rheumatischen 
Metastasen nicht so sehr fiir Alterationen des Endokardiiberzugs, sondem fiir die Anwesenheil von 
Gerinnseln in der Herzkammer; die Koagel sollten sich vor ihrer Anheftung an die Herzmembran bil-
den; vgl, Alain Contrepois; Towards a history of Infective Endocarditis; In; Medical History 40 
(1996), S. 30, vgl. Haberiing (1927), S. 407; vgl, auch John Reid; The Cyclopaedia of Anatomy and 
Physiology, Vol. II,: Heart. London 1839, S. 648 

111. Die Probleine mancher Kandidaten mit der lateinischen Sprache belegt in fast schon amiisanter Weise 
die SchluBbemerkung in der Hallenser Inauguraldissertation von Thebesius' Ururenkel Alexander 
Thebesius: „Restat, quum adfinem pervenerimus. ut lectores rogem. si quid ob.icurius in hac disser-
latione dictum sit, quod tanlummodo iterata teclione percept pnssit, difficultatibus assignent. quae 
lutinitali quum omnium quaestionum medicarum. tum hujus meae valde iifficiunl.", vgl. [Karl] 
Alexander Thebesius: Quaestiones de nonnullis arteriarum phaenomenis pathologicis. Medizinische 
Inauguraldissertation Halle. Halle: Ploetz 1847. S. 38 

112. die raffinierten Wortspiele lassen an einer souveriinen Beherrschung des Lateinischen keinen Zweifel 
aufkommen. 

113.Gott erscheint als weiser Baumeister der Schopfung, der die menschliche Anatomie bestmoglich und 
zielgerichtet geschaffen hat, und in dessen verborgene Werkslatt der Anatom einen bewundemden 
Blick werfen darf (vgl. Einleitung der Dissertation. § 21, § 23, § 26, § 29) 

114. Der menschliche Korper wird als „oeconomia rationalis" (§ 22), das Herz als .,machina cordis" (§ 30) 
und die Lunge als „pulmonum machina" (§ 30) beschrieben. Es sei hier auch auf Boerhaaves Rede 
'De usu ratiocinii mechanici in medicina' (Leiden 1703) hingewiesen, in der die Bedeutung einer 
mechanistischen Sichtweise fiir die Medizin der Zeit hervorgehoben wird, wobei das GefiiBsystem als 
eines der wichtigsten Beispiele fiir den mechanistischen Ansatz in Anatomie und Physiologie ausfiihr
lich dargestellt wird, vgl. De usu ratiocinii mechanici in medicina oratio habita in auditorio maximo 
XXIV. Septembris MDCCIII. Leiden 1703. Lateinischcr Text mit niederliindischer Ubersetzung in 
den 'Opuscula Selecta Nederiandicorum de arte medica'. Teil I. Amsterdam 1907, S. 98-169 

115.Polykarp Gottlieb Schacher (1674-1737): enldeckte das Ganglion ophlhalinicum; von ihm stammt 
eine - allerdings erst 1710, also nach Thebesius' Studienzeit erschienene - Abhandlung 'De analomia 
praecipuarum partiuin corporis administratione' 

116.Johannes Bohn (1640-1718); seit 1668 Professor der Anatomic in Leipzig, 1690 Sladtphysikus von 
Leipzig, 1691 Professor der praktischen Medizin; vgl. Abb. 5 (Bertiigeroth-Stich) in: Ingrid Kiistner 
und Achim Thom: 575 Jahre Medizinische Fakultiit der Universitiit Leipzig. Leipzig; Barth 1990, 
Bohn war wohl einer der bedeutendsten Physiologen seiner Zeit und stand ganz in der Tradition 
Descartes'; in seinem 'Circulus anatomico-physioIogicus'(1686) heschreibt er den Kijrper als eine 
vom „g6ttlichen Mechaniker" zusammengesetzte Maschine, deren Organe Riidem, Fedem, Hebein 
und Seilen gleichen, vgl. Thomas Fuchs: Die Mechanisierung des Herzens, Harvey und Descartes -
Der vitale und der mechanische Aspekt des Kreislaufs. Frankfurt: Suhrkamp 1992. S. 180-182 

117.Johann Wilhelm Pauli (I658-I723): 1703 Prof, der Physiologie, 1706 der Anatomie und Chirurgie, 
1719 der Pathologic in Leipzig 

I18.Faller(1948) und (1944-47), s. Anm 74; vgl. auch Luigi Stroppiana; Le iniezione endovasali ed endo-
cavitarie come mezzo d'indagine anatomo-funzionale. In: Rivista di Storia delta Medicina 15 (I97I), 
S. 151-160 und F. J. Cole: The history of anatomical injections. Studies in the history and method of 
science. Hrsg. von Charles J. Singer Bd. II. Oxford 1921, S. 285-343 

119.Jacopo Berengario da Carpi (1470-1530): Professor fiir Chirurgie in Bologna 
120.Jacobus Sylvius (1478-15,55); verteidigte als Professor in Paris mit allem Nachdruck die Autoritat 

Galens, auch gegeniiber seinem Schiiler Vesal 
121.Bartolomeo Euslachio (1524-1574): Analomieprofessor in Rom und piipstlicher Leibarzt; nach ihm 
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sind die Valvula und die TubaEustachii benanni 
122.Jan Swammerdam (1637-1680); Arzt und Naturforscher, Pionier der Mikroskopie 
123.Reignier de Graaf (1641-1673): Arzt in Delft, Pionier der Mikroskopie 
I24.Leonardo da Vinci (1452-1519); Maler, Architekl. Dichter und naturwissenschaftlich wie technisch 

begeistertes Universalgenie der Renaissance 
125.Govert Bidloo (1649-1713); Professor in Leiden zur Zeil des Aufenthalts Thebesius'; gab 1685 einen 

priichtigen Anatomieatlas ('.Analomia humani corporis') heraus. dessen Kupfertafein W. Cowper 1698 
mit einem eigcnen englischen Text ohne Angabe der Quelle in England veriiffentlichte 

126.Anton Nuck (1650-1774); Professor fiir Anatomie in Den Haag. ab 1687 fiir Medizin und Anatomie 
in Leiden; .in ihn erinnem heute noch das Diverticulum Nucki und der Canalis Nucki im weiblichen 
Ixislenkanal; zu den LymphgefaBen vgl. die 'Adenographia', Leiden 1692 

127.Frederyk Ruysch (1683-1731): .Anatom in Amsterdam 
128.Im Laufe seines Lebens stellte er eine ganze Sammlung anatomischer Priiparate zusammen. die er -

ganz im Geisle des Barock - zu (in unseren Augen) gelegentlich etwas makaber anmutenden 
Kompositionen anordnete (z. B. ein Kinderskelett mit einer Phiole. scheinbar schlafende Embryonen 
mit einem Taschentuch in der Hand, Felslandschaften aus Nieren- und Gallensleinen; gelegentlich 
unter Beigabe eines Motlos wie ..Die Well - ein Triinental") und in einem ausfUhrlichen Kalalog 
beschrieb ("Thesaurus anatomicus', 1701-1705); dennoch dienten seine Priiparate auch der anatomi
schen Forschung. Im Museum Boerhaave in l^iden sind noch einige Priiparate ausgestellt und - in 
Petersburg, da Zar Peter der GroBe wiihrend seines Aufenthalts in Holland die ganze damalige 
Sammlung Ruyschs aufkaufte und in seine Heimat bringen lieB. vgl. Lindeboom (1972), S. 70-72, 
vgl. auch Abbildung 6 in Anionic Maria Elshout: Het Leidse Kabinet der Anatomie uit de Achttiende 
Eeuw. Leiden: Universitaire Pers Leiden 1952; Anionic Luyendijk-Elshout: Death Enlightened. A 
Study of Frederik Ruysch. In: JAMA 212/1 (1970). S. 121-126 

129.vgl. auch das Gemiilde der Altesten der Amsterdamer Chirurgengilde von Jurriaen Pool d. J. im 
Museum Boerhaave in Leiden: einer der Dargestellten hiilt ein nach der Ruyschschen Methode her-
geslelltes KorTOsionspriipar,it in der rechten Hand, der andere ein anatomisches Rohrchen (Tubulus). 
Abbildung auf der Schulzumschlag von H,ineveld (1991) 

I30.Siehl man die Utemsva.skularisation als Sonderfall an. 


