
[15. X. 1953] Informationen - Notes 395 

I N  M E M O R I A M  

F r i e d r i c h  H e r m a n n  Re in  

geboren  8. F e b r u a r  1898 in Mi twi tz  
ges torben  14. Mai 1953 in G6 t t i ngen  

Als HERMANN REIN 1938 aus Zfirich v o m  15. In t e r -  
na t iona len  Phys io logenkongress  nach  G6 t t i ngen  zurfick- 
kehrte,  erzXhlte er  ein kleines  Er l ebn i s  yon der  den  Kon-  
gress beschl iessenden F a h r t  auf  das Jung f r au joch .  B e i m  
Abst ieg v o m  M6nch sei ihm eine Seilscha;ft m i t  S tuden-  
ten begegnet .  E i n e r  yon  diesen, ein Zuh6rer  seines vor-  
j / ihrigen Vor t rages  in Bern,  habe  ihn  e r k a n n t  und  ihn  - 
des e x p o n i e r t e n  S tandes  und des Dr/ ingens  der  H i n t e r -  
m/inner  n ich t  a ch t end  - mi t  der  F rage  f iberfal len : ~(Herr 
Professor,  wie 'ist das nun  e igent l ich  mi t  d e m  Adrena -  
lin ?~ Solch phys io log ischer  Wissensdurs t  auf  d e m  Berg-  
grat  war  e twas  ftir REIN, u n d e r  mag  n ich t  wen ig  L u s t  
gehabt  haben,  auch  an d iesem Ort  eine Diskuss ion fiber 
das angesch lagene  T h e m a  zu beginnen.  W a r  er  doch  
jeden A u genb l i ck  berei t ,  phys io logische  Erkenn tn i s se  zu 
sammeln  oder  we i te rzugeben .  Der  s te ten  A n w e n d u n g  
physiotogischer  D e n k a r t  auf  das A]l tagsleben en t sp rach  
seine F/ ih igkei t ,  aus allen Bere ichen N u t z e n  ffir die 
Physiologie zu ziehen. ,,Das L a b o r a t o r i u m  des Phys io-  
logen is t  sozusagen  die ganze Welt,~, schr ieb  er in e inem 
Aufsatz,  der  die wachsende  B e d e u t u n g  der  Phys io logie  
behandel te .  

REINS In te ressen  ga l t en  von  frfih auf  den N a t u r -  
wissenschaften.  N a c h  Abschluss  der  Schulze i t  liess er  
sich im W i n t e r  1916 in der  na tu rwis senscha f t l i chen  und  
medizinischen F a k u l t ~ t  der  Univers i t / i t  Wf i rzburg  im-  
matr ikul ieren.  Bei A u f n a h m e  der  S tud ien  war  er  noch  
unentschlossen,  ob er sich n ich t  ganz der  Phys ik  w i d m e n  
solle. Die Begegnung  mi t  se inem sp~teren,  yon i b m  
hochverehr ten  Lehre r  MAX -V-ON FREY, m a g  die Ent- 

sche idung  zur  Medizin  m i t b e s t i m m t  haben .  Mit  d e m  
S t a a t s e x a m e n  in Mfinchen schloss REIN das Medizin-  
s t u d i u m  ab und kehr t e  nach  Wi i r zbu rg  zurtick.  A m  
1. J u n i  1923 begann  er  dor t  seine wissenschaf t l iche  
L a u f b a h n  als Rocke fe l l e r -S t i pend i a t  a m  phys io log ischen  
In s t i t n t .  N ich t  ganz dreissig J a h r e  sp/ i ter  wurde  seiner  
vie lsei t igen und  fiberaus f r u c h t b a r e n  T/ t t igke i t  au f  de r  
H6he  wissenschaf t l icher  Le i s tungsk ra f t  ein E n d e  be- 
re i te t .  

HERMANN REIN war  zum E x p e r i m e n t a t o r  bern fen;  er 
zog die Arbe i t  im L a b o r a t o r i u m  jeder  ander.en wissen- 
schaf t l ichen  Be t l i t igung  vor.  Seine na tu rwis senscha f t l i ch -  
mediz in ische  D o p p e l b e g a b n n g  v e r b a n d  sich m i t  unge-  
w6hn l i chem h a n d w e r k l i c h e m  Geschick.  I m m e r  war  er 
bes t rebt ,  seine V e r s u c h s a n o r d n u n g e n  n ich t  nur  se lbs t  
zu en twer fen ,  sondern  auch  in den E inze lhe i t en  se lbs t  
herzus te l len .  Er f inder i sche  Phan tas ie ,  z u s a m m e n  m i t  
e inem s icheren  Bl ick  fiir die A n w e n d u n g s m 6 g l i c h k e i t e n  
phys ika l i sch - t echn i sche r  Gegebenhe i t en ,  f i ih r ten  ihn  bei  
j eder  F r ages t e l l ung  zu e igenwil l igen me thod i s chen  L6- 
sungen,  die v ie l fach  wei te re  Arbe i t s r i ch tungen  en tsche i -  
dend b e s t i m m t  haben.  Phys io log ie  war  ftir ihn in e r s te r  
Linie  Na tu rwis senscha f t ,  in der  Mass und  Zahl  he r r schen  
und q u a n t i t a t i v e s  Messen an die Stel le  des q u a l i t a t i v e n  
zu t r e t e n  ha t .  Dabe i  auf  das ,~nil delere~ als obe r s t en  
G r u n d s a t z  zu ach ten ,  war  ibm eine Selbstverst~indl ieh-  
keit .  Mehrfach  e rw/ ihn t  er A. YON HILLS Forderung ,  dass  
, d i e  Anpassung  der  I n s t r u m e n t e  an das  Mater ia l  als alas 
Wesen  phys io log ischer  F o r s c h u n g  zu beze ichnen  sei~. 
Demse lben  Ziel e iner  a d ~ q u a t e n  Messungde r  b io logischen 
F u n k t i o n  ohne  deren  S t6 rung  ga i t  sein Bemi ihen ,  die 
F u n k t i o n  n iemals  isoliert ,  sondern  im Z u s a m m e n h a n g  
des ganzen  Organ i smus  zu un te r suchen  und  zu vers tehen .  

Die ers ten  Arbe i t en  REINS schlossen sich an MAx YON 
FREVS s innesphysiologische  U n t e r s u c h u n g e n  an. Sie 
lassen berei ts  e rkennen ,  mi t  we lchem Gewinn  er  phys i -  
kal isches Wissen auf  die Er fordern i sse  phys io log i scher  
F o r s c h u n g  a n z u w e n d e n  v e r s t a n d  und  wie weir  ihn  
andererse i t s  die me thod i sche  I n a n g r i f f n a h m e  des Pro-  
b lems fiber die engere  F r ages t e l l ung  h inaus  zu a l lgemei-  
neren  U n t e r s u c h u n g e n  ffihrte.  Auf  der  Suche nach  
M6gl ichke i ten  zur  dos ie rbaren  V e r t a u b u n g  der  H a u t  
mi t t e l s  e l ek t roendosmo t i s che r  E i n f i i h r u n g  von  Medika-  
m e n t e n  ge langte  er zur  grunds~itzl ichen Kl~irung e lek t ro-  
osmot i scher  E r sche inungen  im lebenden  Gewebe,  wo- 
durch  fiir die ve r sch iedens ten  e lek t rob io log i schen  
U n t e r s u c h u n g e n  sp/ i terer  Zeit  sowie fiir eine Re ihe  
t he r apeu t i s che r  A n w e n d u n g e n  die Vorausse tzungen  
geschaffen  wurden .  Auch  nach  se inem ~ b e r g a n g  an das  
phys io logische  I n s t i t u t  in F re ibu rg  i. Br. zu PAUL HOFF- 
MANN besch~iftigte er  sieh noch m i t  diesen F r a g e n ;  er  
behande l t e  sie 1926 abschl iessend in seiner  Hab i I i t a t i ons -  
schrift ,  die in v ier  Ver6f fen t l i chungen  tiber , D i e  Gleich-  
s t r o m - L e i t e r - E i g e n s c h a f t e n  und  e l ek t romo to r i s chen  
Kr~ifte de r  mensch l i chen  H a u t , . . ~  n iederge leg t  wurde .  

In  der  Folge  w a n d t e  sich REIN regu la t ionsphys io lo -  
g ischen F r a g e n  zu. In  g e m e i n s a m e n  Versuchen  m i t  
SIGURD JANSSEN fiber die D u r c h b l u t u n g  und W'/irme- 
b i ldung  der  Niere  ve r such te  er, d e m  Gewebe  zu kalor i -  
me t r i schen  Messungen b e s t i m m t e  \ ¥ / t r m e m e n g e n  mi t t e l s  
D i a t h e r m i e  zuzufi ihren.  Die dabe i  a u f t r e t e n d e n  s tSren-  
den D u r c h b l u t u n g s ~ n d e r u n g e n  b r a c h t e n  ihn in glfick- 
l icher  K o m b i n a t i o n  der  B e o b a c h t u n g e n  auf  den  Ge-  
danken ,  aus  der  wechse lnd  s t a rken  Aufhe i zung  des  
B l u t s t r o m e s  bei gleichmiissiger  \VArmezufuhr  auf  das  
jewei l ige  S t r o m z e i t v o l u m e n  zu schliessen. Alle e r fo rder -  
l ichen Massnahmen  konn ten  dabei  ohne  E r6 f fnung  de r  
Blutgeffisse und  ohne Bee in t rXcht igung  der  phys io logi -  
sehen Bed ingungen  get roffen  werden :  Die A u f h e i z u n g  
des B l u t s t r o m e s  an e inem P u n k t  durch  V e r w e n d u n g  
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hochfrequenter  Str6me, die Messung der erzielten Er- 
wlirmung dutch Thermoelemente  vor  und hin ter  der 
Heizstelte an der GefAssaussenseite. Die im Jahre  1926 
betriebsfertige und vielfach erprobte Thermo-St romuhr  
wurde auf den Kongressen der Deutschen Physiologischen 
und der Pharmakologischen Gesellschaft 1927 demon- 
striert .  Sic erm6glichte es zum erstenmal, ohne Er6ff- 
hung der Gef~isse die Durchblutung an mehreren Stellen 
des Organismus zugleich zu verfolgen. Ein wichtiger 
Schri t t  auf dem ~¥ege zur quant i ta t iven  Erfassung 
physiologischer Gr6ssen ohne Verletzung der natfirl ichen 
Bedingungen war getan. 

Ffir REIN und seine Mitarbei ter  er6ffnete sich dami t  
ein weites Arbeitsfeld, vorwiegend fiber Fragen der 
Kreislaufregulation. Die Anpassung des Kreislaufes an 
die Bedtirinisse des Gewebes und die uuterschiedlichen 
Wirkungen tier verschiedenen Steuersysteme gem~iss 
dem jeweiligen Zustand der beteiligteil Organe s tand 
im ¥orde rg rund  des Interesses. Nur  durch die fort- 
laufende ]3eobaehtung der Durchblutungsverh~iltnisse 
an mehreren Stellen des Organismus zugleich wurde es 
m6glich, ein klares Bild fiber die Interferenz verschiede- 
her VorgXnge, etwa druck- und temperaturregula tor i -  
scher Art, sowie fiber die Abh~ingigkeit der Blutver te i -  
lungsregelung vom Gewebsstoffwechsel zu gewinnen. 
Mit wachsender Deutl ichkei t  stellte sich ~hm das 
Wechselspiet zwischen lokalchemischer Durchblutungs-  
regelung und der zentralen Impulsen unterstel l ten 
Selbststeuerung des Kreislaufes dar;  die ,kol laterale  
Vasokonstriktion~ ruhender  Gewebspart ien zugunsten 
t~ttiger wurde verstfindlich durch die Aufdeckung der 
gleichzeitig einsetzenden StoffwechseleinschrXnkungen. 
In  diesem Zusammenhang ergab sich die Notwendigkei t  
zur ~be rwachung  des Gaswechsels. REIN erm6glichte 
sic 1932 - wiederum unter  Ausnfitzung technischer Er-  
fahrungen - durch Entwicklung des Gaswechsetschrei- 
bers, mi t  dem Gasgemische fortlaufend registrierend 
analysiert  werden k6nnen. Zahlreiche Untersuchuilgen 
fiber die Zusammenh/inge zwischen Kreislauf und At- 
mung sowie fiber die Umste l lung beider bei besonderen 
Beanspruchungen (Sauerstoffmangel) waren das Er-  
gebnis der folgenden Jahre.  In  dieselbe Zeit fallen die 
ersten Ver/~ffentlichungen zur Physiologie des Koronar-  
kreislaufes, die 1939 mit  entscheidenden Exper imenten  
fiber den Herzstoffwechsel fortgesetzt  wurden. Den 
Ausgangspunkt  bildeten 0ber legungen iiber die un- 
physiologisch niederen Werte  des Nutzeffektes, wie sie 
am Herz-Lungen-Pr/ iparat  gew6hnlich gefunden wurden. 
REIN vermutete ,  dass die Ursachen hierffir in der Iso- 
lierung des Organs zu suchen seien. Mit Hilfe entspre- 
chender methodischer Vervol lkommnungen der Anord-  
nung gelang ihm der Nachweis, d a s s e s  im Zuge der 
Losl6sung des Herzens aus dem Organismus -ui labh/ ingig  
yon der Denervat ion - zu einer fortschrei tenden Min- 
derung des Nutzeffektes mit  unverh/iltnism~issig hohem 
Sauerstoffverbrauch kommt.  Auf Grund. frfiherer Beob- 
achtungen fiber kreislaufdynamische Zusammenh~nge 
zwischen Leber und Herz  sowie fiber die Wirksamkei t  
best immter,  den Gallens/~uren verwandter  Stoffgruppen 
zur Behebung yon Herzinsuffizienzen sail er in der 
Leber das Organ, an dessen Mitwirkung die normale 

Funkt ion  des Herzens, wenigstens im Hinblick auf seinen 
Stoffwechsel, gebunden sei. An diese Hypothese  schloss 
sich die letzte grosse Arbeitsperiode an, der die Kon- 
zeptioil des Milz-Leber-Mechanismus zu verdanken ist. 
Gestt i tzt  auf seine Exper imente  mi t  Haifischen an der 
zoologischen Station in Neapel wie auf vielfach modi- 
fizierte Warmblfi terversuche entwickelte REIN seine 
Vorstellungen fiber die ~,Virksamkeit des Hypoxielienin. 
eines X¥irkstoffes der ~'Hlz, der - nur fiber die Leber 
wirksam werdend - die Energieberei ts tel lung im Herz- 
muskel, Ansbesondere bei al lgemeinem oder lokaI im 
Herzen ents tehendem SauerstoffmangeI, entscheidend 
beeinflusst. 

HERMANN REIN war gleich erfolgreich als Forscher 
wie als Lehrer. Der frfihen Habi l i ta t ion folgte bereits 
nach drei Jahren die Ernennung zum Professor und 
Abteilungsleiter am Freiburger  physiologischen Institut. 
Die hervorragenden Experimentierergebnisse machten 
REIN ebenso wie seine mi t  impulsiver  ~]berzeugungs- 
kraf t  gehaltenen VortrAge schnell bekannt,  so dass sich 
die G6tt inger  medizinische Fakult~it 193I entschloss, 
den noch nicht  34j~ihrigen auf den Lehrstuhl  ffir Physio- 
logic zu berufen. Mit der Begeisterung des yon seinem 
Fachgebie t  Gefesselten widmete er sich dort  dem phy- 
siologischen Unterr icht .  Seine Vorlesung, die er st~ndig 
dnrch neue Demonst ra t ionen bereicherte, wurde ein 
mitreissendes Erlebnis fiir die S tudenten;  sic land ihren 
Niedersehlag in dem 1936 in 1., 1949 ill 10. Auflage er- 
schienenen Lehrbuch. Kurz vor  Kriegsbeginn konnte 
REIN das neue, ganz nach seinen P1Xnen errichtete In- 
s t i tu t  beziehen. Er  leitete es nach den Grunds~tzen 
gr6sster Freihei t  ffir den einzelnen. Nur wer selbst seinen 
Weg zu l inden wusste, so wie aueh er ihn ganz aus sich 
herails gegangen war, eroberte sich einen Platz unter 
den Mitarbeitern.  In  21 Jahren zog REIN 73 Schiller an 
sich, davon 25 aus 15 verschiedenen Staaten des Aus- 
landes. Nur schweren Herzens t rennte  er sich ira Herbst 
1952 yon seinem Ins t i tu t  und der Lehrt~tigkeit ,  als ihn 
die Max-Planck-Gesellschaft  zum Leiter des Institutes 
ffir Physiologic am Max-Planck-Ins t i tu t  ffir medizini- 
sche Forschung in Heidelberg berief. Nach aufopferungs- 
voller T~itigkeit im Dienste der Hochschule - v o n  1946 
his 1948 war  er als Prorektor  und Rektor  der G6ttinger 
Universit~it massgeblich am Wiederbeginn wissenschaft- 
lichen Lebens in Deutschland beteil igt gewesen - glaubte 
er, mit  der Beschr~inkung auf reine Forschungsarbeit 
seiner eigentlichen Bes t immung am besten gerecht zu 
werden. Es war ihm nicht  vergSnnt,  die Arbeit  in den 
eben eingerichteten Laboratorien aufzunehmen. 

HERMANN REIN z~htte zu den Grossen seines Faches. 
Er  ha t t e  einen hohen Begriff yon der Verantwortung 
des Wissenschaftlers, den er sich ohne ein Geffihl der 
Verpfl ichtung zu Sauberkeit  und Klarhei t  nicht  denken 
konnte. Zu den Grundzfigen seines Wesens geh6rten 
Humanit~it und Friedensliebe. Er  war iiberzeugt, dass 
gerade die Wissenschaft  und ihre Vert re ter  dazu berufen 
seien, wahrem und dauerhaf tem Frieden den Weg zu 
bereiten. In  der Achtung des Menschen vor  dem Men- 
schen sollte dieser Friede begri indet  sein; sie entsprang 
bei HERMANN REIN der Ehrfurcht  vor allem Lebendigen. 

J. AscHoFv 


