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besondere  w~ihrend des 1;ommenden Winters ,  fes tzuhal ten ,  des Auslandes  und ebenso yon der  unermi id l ichen Mi ta rbe i t  
dena  noch s t ehen  zweifellos schwere  Zei ten der Not  bevor,  aller Betei l igten im Inlande,  n ich t  zum mindes ten  auch yon 
Ob diese Wei te r f t ih rung  gelingen wird, h g n g t  ab yon  der  Hilfe der  Mithitfe der  deu t schen  Arzte.  

R E F E R A T E N T E I L .  
OBER DIE PHYSIOLOGISCHE W I R K U N G  DES 

LICHTES AUF DEN ORGANISMUS. 
Von 

THORVALD I-IANSEN. 
Aus dem Laboratorium des FJnsen-lnstituts, Kopenhagen. (Direktor: CARL SONNE.) 

Der Bespreehung der physiologischen Wirkung des Lichtes 
miissen einige Bemerkungen fiber das Licht im allgemeinen voraus- 
geschickt werden, well fiber dieses zur Zeit so vielfach besprocheiie 
Gebiet mil3verst~tndliche Auffassuiigeii bestehen. 

Das Lichtspektrum, yon einigen Forschern das optische Ge- 
bier genannt, ist nur ein geringer Tell eines gr6Beren Spektrums, 
dem die 13ezeichnung Wgrmespektrum gebfihrt, wie es u. a. 
FRANKENHA-USER und SONNE vorgeschlagen habeii. Dieses Spektrum 
enthgdt Strahlen, deren Wellenlgnge zwisehen etwa 6o ooo ~ und 
zoo /~f* liegt. Ein gemeinsames NIerkmal dieser samtliehen Strahlen 
ist, dab sie bei der Absorption sehr leicht in Wgrme umgewandelt 
werden. Die Strahlen, deren Wellenlgnge 74 o -  4oo,u/* betrggt, iiben 
eine spezifische Einwirkung auf das menschliche Auge aus, iiidem sie 
die brechenden Medien desselbeii durchdringen und die Retina beeiii- 
flussen. Diese Strahlen sind demnach die sichtbaren Wgrmestrahlen. 
Strahlen, deren Wellenl.ange diejenige dieser Strahlen fibertrifft, 
werden ultrarot, und Strahlen yon kfirzerer Wellenlgnge ultraviolet~ 
genaniit. Allerdings wird yon ultraviolettem Li c h t gesprochen, dies 
ist aber irreffihrend, denn die ultravioletten Strahlen werden vom 
Auge IIicht rezipiert und n u r  die vom Auge aufgefangenen Strahlen 
sind als Licht zu bezeichnen. Aul3er der erwghiiten Wgrmewirkung 
besitzen die Strahlen anch eine chemische Wirkung; wo im Spektrum 
aber diese ihren Aiifang nimmt, lgBt sich nicht mit Sicherheit 
Ieststellen, sie erstreckt sich durch dell sichtbaren Tell in das 
Ultraviolette hinaus. 
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Zwischen der Wirkung des Lichtes auf den Orgaiaismus und 
auf verschiedene Vorg~iiige auBerhalb des Orgaiiismus muB 
scharf unterschieden werden. Oftmals geschieht dies aber nieht. 
Aus der Wirkung des Liehtes auf im Reagensglase stattfiiidende 
Vorg~nge wird schlechthin gefolgert, dab dieselbe Wirkung auch 
im Organismus nachzuweiseii sei, was natfiriieh nicht der Fall 
ist. Es muB genau erwogen werden, welche Strahlen imstande 
sind, die Haut  zu durchdringeii, und wo sie absorbiert werden. 
Um die yore Organismus aufgeiiommene Strahleiimenge messen 
zu k6nnen, mul3 auch die Reflexion der Strahlen yon der Ober- 
flgclae der Haut  in t3etracht gezogen werdeii. Bei der Frage 
nach der Wirkung des Lichtes muB stets berticksichtigt werden, 

o b  es sich um eine chemisehe oder um eine thermische Wir- 
kung handele. Zur Zeit wird jede Lichtwirkung als eine che- 
mische gedeutet, ohne dab man der Wgrmewirkung irgendwelche 
]3edeutnng beimiBt, indem die Mehrzahl der Forscher davon 
ausgehen, dab beim AusschlnB der dunklen Wgrmestrahlen aiich 
jede Wgrmewirkung ansgeschlosseii wird. Dabei wird ganz fiber- 
sehen, dab sowohl die Eiiergie der sichtbaren Strahlen, als 
anch diejeiiige der ultravioletten Strahlen bei der Absorption tier 
Strahlen in der Regel i n Wgrme umgewandelt wird; ausgenommeii 
sind z. ]3. die Pflaiizen; bei denen sich die Eiiergie der Lichtstrahlen 
in chemische Energie nmwandelt.  Ein Verfasser hat  sogar folgende 
Eiiiteilung der Strahlen vorgesctdagen: die nltraroteii, die Wgrme- 
wirkung besitzen, die siehtbareii, die keine Wirkuiig habeii, uiid die 
ultravioletteii, deren Wirkung ehemischer Art ist. Dieser Auffassuiig 

haben sich abet glficklicherweise nur vereinzelte Autoren ange- 
schlossen; sie vergessen, dab die Energie der Strahlen, mit denen 
wir arbeiten, sich aul3erordentlich leicht in W~rme IImwandelt. 

In einer Zeit, in der hinsichtlich der Wirkung des Lichtes groBe 
Verwirrung herrschte, hat  FINSEN MS der erste dutch seine Unter- 
suchungen fiber die Einwirkung des Lichtes atif die Haut  und deren 
Gef~13e sowie i~ber seine Reizwirkung die Aufmerksamkeit auf die 
chemische Wirkung des Lichtes hingelenkt. Er hat  versucht, die 
W~rmewirkung des Lichtes yon der chemischen abzutrenneii nnd 
letztere in der Therapie anzuwenden. Wie sch6ii es ihm gelang, 
eine Methode zur lokaleii Behandlung des Lupus aufzubauen, 
bedarf hier keiner Erw~hniing. Uiiglficklicherweise verhinderte 
abet sein allzu frfiher Tod die Verwirklichiing seiner Ideeii fiber 
die Behandlung mit dem universellen Lichtbad. Seine Gedaiiken 
waren viele Jahre hiiidurch mit der Wirkung des Lichtes auf den 
gaiizeii Organismus besch~ftigt, ohne dab er in der Lage war, auf 
diesem Gebiete Versuche durchzuffihren, die ihm ffir die Durch- 
fi/hruiig einer Behaiidlung ausreichend erschienen waren. :Ks war 
stets FINSENS Prinzip, die Behandlung auf Experimenten aufzu- 
baueii. 

Wghrend FINSXN S Untersuchungeii so groBes Aufseben erregten 
und yon gr6gter ]3edeutung ffir die spiitere Lichtforschnng wurden, 
sind einige andere Versuche fiber die Wirkung des Lichtes fast 
unbeachtet geblieben. Ich denke bier an die von M. RIJBN]~R an- 
gestellten Versuche aus den Jahren 1894--95 fiber die WXrme- 
wirkung des Lichtes. Erst  IIeulich hat  So>rex diese Versuche auf- 
genommen lind fortgesetzt. In der ersten Arbeit berichteii RIIBNER 
und CRAMER fiber ihre an Hunden vorgenommenen Stoffwechsel- 
versuche. Die Itunde waren entweder in wechselnder Lufttempe- 
ratur uiitergebraeht (25, 3 ~ lind 35 ~ oder eiiier 6 stiindigen Sonnen- 
bestrahluiig bei konstaiiter Luft temperatur (etwa 26,5 ~ aus- 
gesetzt. Im letzteren Falle wurde ein weil3er, kurz geschorener 
Hund in eiiiem mit hOlzernen St~bchen im ]3oden und Drahtnetz 
an den Seiten versehenen Glaskasten uiitergebracht, welcher mit  
flieBendem W'asser fiberrieselt wiirde, um eine konstante Temperatur 
zu erzieleii. Die Wirkung der erh6hten Luft temperatur  lie/3 sictl 
durch eine starke Vermehruiig der Wasserdampfabgabe und durch 
eine weniger betr~ichtliche Zunahme der Gesamtw$rme feststellen 

Tabelle I.  

Gesamtw~rme I Leitung und Strahlung I Wasserverdampfung 
pro I kg und 24 Stunden in Cal. 

25 o 58,19 44,00 14,2 
3 o~ 61,79 " 41,89 19, 9 
35 o 68,72 22,42 46, 3 

t3ei Sonnenbestrahlung wurde gleichfalls eine Vermehrung 
der gesamten W~rmeproduktion und eine sehr erhebliche Steigerung 
der Wasserdampfabgabe festgestellt und zwar waren diese gr613er, 
als es der Luft temperatur entsprocheii h~ttte (Tabelle I I ) .  

Der Mittelwert der Lufttemperatur betrug 26,5 ~ und eiii Strahlen- 
thermometer zeigte 44,5 ~ Unter diesen VerhXltnissen eiitstand 
eine ~nderiing der W~rmeregulation, die einer Erh6hung der Luft- 
temperatur bis auf etwa 33,5~ entsprach. Den Tiereii war dem- 
nach eiiie erhebliche W~rmeenergie zugeffihrt worden. RIJBNER 
hat die Zahl der den Hnnden w~hrend der ]3estrahlung zugeftihrten 
Calorieii ansgerechnet, es sind aber diese Berechnungen nicht 
ganz mal3gebend, da auf die Reflexion yon der Oberfl~tche der 
Haut keiiie Rficksicht geiiommen ist. 

Tabelle II. 

Versuchsreihe Lufttemp, Strahlnng Gesamt- Wasserver- 
Cal. dampfung 

Normal . . . . . . .  
Strahlung Gruppe I 

,, I I  . 
I I I  

25 ~ 
26 o 
28 ~ 
26 ~ 

O 
0,65 
0,74 
O,6I  

58,2 
70,0 
62,0 
62,0 

14,2 
41,4 
38,5 
50,6 
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Eine zweite Arbeit yon RUBNER enth~lt Untersuchungen tiber 
die dem Organismus- ertr~gtiehen Mengen I yon ea l .~pr ,  qcm und 

Min. bei %u verschiedener kfinstlieher ~Lichtquellen. 
Es hat  sich dabei herausgestellt, dab bei Bestrahlung:der  Stirn 
durch einen Argandbrenner (einen runden Gasbrenner mit Zng. 
zylinder) mi t  o,o 5 cal. pro Min. und qem als bel~stigend, wghrend 
o,x--o,2 cal. pro Min. Ms warm und o,3--0,4 cal. als heiB und 
unertr~glich empfunden wurde. In derselben Weise verhielten 
sieh andere kflnstliehe Lichtquellen, es fand sich kein Untersclfied, 
sei es dab man Auerlieht oder eine gesehw~rzte I~ohlendrahtlampe 
benutzte. Dagegen land RUBNER, dab bei Sonnenbestrahlung eine 
betr~ehtlich gr6Bere Menge yon cat. pro qcm und Min. vertragen 
wird. So ging z. B. aus den Untersuchungen CRA~egS hervor, dab 
die Werte der Sonnenstrahlung in den Mittagsstunden im September 
Loo cal. pro Min. und qem u n d i m  Dezember an einem hellen 
Tage o,576 g cal. betrugen. In  unseren Breitegraden wirkt es 
nicht bel~stigend, der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt zu 
werden, selbst nicht w/~hrend des Sommers, wo noch mehr cal. 
ausgestraMt werden. Nit  der Fragel welche besonderen u 
es bewirken, dab der Organismus eine gr6Bere Menge yon sieht- 
baren als yon dunklen W~rmestrahlen vertr~gt, scheint R u ~ t ~  
sich nicht beschMtigt zu haben. 

Von diesen Untersuchungen ausgehend, ha t  S O ~ E  eine Reihe 
yon Versuchen angestellt, um die Beziehungen der Wirkung sieht- 
barer W~rmestrahlen auf den Organismus einerseits sowie dunkler 
W~rmestrahlen andererseits Marzutegen. DaB die siehtbaren 
Strahlen auBer der ehemischen Wirkung noeh eine spezifisehe Wir- 
kung besitzen, die bisher meistens tibersehen worden ist, davon 
war SONNE flberzeugt. Ehe SONNE auf diese yon RUBNER sehon 
l/ingst gemachte, abet nie berficksiehtigte Beobachtung die Aui- 
merksamkeit  hinlenkte, war ftir alle Licht therapeuten die An- 
nahme naheliegend, dab die therapeutisehe Wirkung des Lichtbades 
in der chemischen Wirkung der Lichtstrahlen zu suchen seL 

Diese zweite spezifisehe Wirkung des Lichtes besteht  darin, 
dab die sichtbaren Strahlen im Gegensatz zu den dunklen (den 
ultravioletten und ultraroten Strahlen) imstande sind, ihre 
Energie dutch transparente Stoffe, wie z. B. die Haut,  dureh- 
zuftihren, Wenn die dunMen Strahlen yon der Oberfl~che der t t au t  
absorbiert und in W~rme umgewandelt  werden, rufen sie bei 
hinl~nglich intensiver BestrahIung Schmerzempfindungen hervor, 
indem die feinen Ver~stelungen der Nerven der oberen Haut-  
schichten beeinfluBt werden. Die sichtbaren Strahlen dringen 
dagegen dutch die Haut  dutch und werden erst in einer tieferen 
Schicht yore ]3lute absorbiert, wodurch die N~rme, in welche sie 
umgewandelt werden, die auf W~rme und Schmerz reagierenden 
Nervenver/~stelungen der Haut  nieht berfihrt. Infolgedessen 
kOnnen wit eine g~flere Menge yon siehtbaren sis yon dunlden 
Strahlen vertragen. Die yon SONN~ durehgeftihrten u 
haben diese Auffassung best~tigt. Sichtbaxe W~rmestrahlen hat  
S o ~  in der Weise hergestellt, dab er Bogenlicht mittels 
einer dieken Wasserschicht und einer Ferroammoniumsulfat- 
16sung filtrierte, innere ultrarote Strah!en clutch Filtrierung der- 
selben mittels in ]od  zersetzten Sehwefelkohlenstoffes; ~uBere 
nltrarote Strahten nahm er yon einer elektrischen Widerstands- 
walze her, die gerade so weft erw~rmt wurde, dab sie i m Tageslicht 
nieht leuchtete. SONN~ best immte zuerst d i e  ans Beugeseite 
des Unterarms ertr~gtiche Menge yon cal. pro qcm und Min. ffir 
s~mtliche Strahlen und hat  folgende Zahlen gefunden: ftir die sicht- 
baren Strahlen 3, ~ ~ cal., ftir die inneren ultraroten Strablen ~,33 cal. 
und far die /iuBeren ultraroten Strahlen L79 CM. Da man 
nicht ohne weiteres eine totale Absorption der zugestrahlten 
Energie annehmen konnte, suchte SONN~ die Reflexion der Haut- 
oberfl~ehe zu bestimmen und fund, dab etwa 35% der sichtbaren 
und inneren ultraroten Strahlen reflektiert werden, wiihrend die 
~iuBeren Ultraroten Strahlen vollst~ndig absorbiert werden. Dutch 
ein auf diesen Zahlen ful3endes Umrechnen der unter den gegebenen 
Umst~nden zugestrahlten Menge yon cal. land er, dab der Organis- 
runs e,o2 cal. -/on sichtbaren, x,~6 cal. von ultraroten und x,33 cal. 
pro qem und Min. yon ~uBeren ultraroten Strahlen aufnahm. Er 
ging danach zur Messung der~ Haut temperatur  tiber und zwar w/~h- 
rend sowie naeh tier Bestrahtung mi t  einer dem Organismus eben 
ertr~glichen Menge yon cal. Die Messung wurde mittels eines kleinen 
auf der t t a u t  untergebrachten~ Thermoelements vorgenommen, 
das gleichzeitig mittels einer kleinen stanniolbekleideten Pappp 'a t t e  
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geseh/itzt wurde. Das" Zuerst benutzte Hautthermometer  lieB zich 
abet zu langsam einstellen, so dab die gefnndene Temperaturzaht 
nicht derjenigen der Bestrahlung, sondern derjenigen eines sp~teren 
Zeitpunktes2entsprach. Mittels eines spezie11 zu diesem Zwecke 
konstruier ten Thermoelementes und eines besonderen Messungs- 
verfahrens gelang es SO.~NB, die Temperatur w~hrend der Bestrah- 
lung zu bestimmen. Die Hauttemperatur  betrug nach Bestrah- 
iung mit sichtbaren Strahlen etwa 4o,8 o und mit ultraroten Strahlen 
etwa 39,7 ~ W~hrend der Bestrahlung mit sichtbaren Strahleu 
war sie etwa 43,8 ~ und mit ultraroten Strahlen etwa 45,8 ~ Die 
Hauttemperatur  war somit niedriger, wenn mit sichtbaren Strahlen, 
als wenn mit  ultraroten s t rahlen bestrahlt  wurde, obgleich eine 
betr~chtlich grOgere Menge yon cal. dutch die ersteren Strahlen 
zugefflhrt wurde; die Haut  gibt aber nach Bestrahlung mit ultra- 
roten Strahlen ihre W/~rme schneller ab. Es ist bekannt,  dab die 
ultraroten Strahlen in der I-Iautoberfl~che absorbiert werden, 
w~hrend die sichtbaren die Haut  durchdringen und gr6Btenteils 
yore Blute absorbiert werden. Unter ultraroter Bes t r ahhng  ist 
demnach die Temperatur am meisten in tier Oberfl~che erh6ht und 
nimmt gegen die Tiefe zu allm~hlich ab. Wird mit siehtbaren 
Strahlen bestrahlt, so muB in der Tiefe, wo die Strahlen vom Blute 
absorbiert werden, die Temperatur h6her sein als an der Oberfl~che. 
Nach SONNES Berechnung muB die Temperatur in einer Tiefe yon 
etwa 0, 5 cm unter den gegebenen Verh~ltnissen etwa 47,5 ~ betragen. 
Er konstruierte eine dflnne Thermonadel, die unter die Haut  
eingeffihrt wurde. Der Versuch ergab, dab unter Bestrahlung mit  
siehtbaren Strahlen die Temperatur in der Tiefe der Hunt fast 2 o 
h6her als an der Oberfl/iche war, w~hrend sie bei Bestrahlung mit ul- 
traroten Strahlen um 2,6 ~ niedriger sis die H. aut temperatur  war. Die 
Berechnungen erwiesen sich demnach als zutreffend, wenn auch keine 
Messung der h6chsten Temperatur durchftihrbar wax,weil es schwierig 
ist, mit  der Nadel die richtige Tiefe zu treffen und auch die 
eingef~hrte Nadel die Verh~ltnisse etwas ~ndern mug. Um sich 
ferner tiber die zugeffihrte Energiemenge Aufkl~rung zu verschaffen, 
bestrahlte SONNE eine Reihe von Meerschweinchen. Naeh Be- 
strahlung dieser (weiBer, mit  Bariumsulfid depilierter) Tiere mit 
sichtbaren oder ~uBeren ultraroten Strahlen land er eine Erh6hung 
tier K6rpertemperatur yon etwa 2 ~ im Gegensatz zum 13efunde nach 
ultraroter Bestrahlung, obgleich die Haut temperatur  unter der 
Liehtbestrahlung 2 ~ niedriger Ms unter ultraroter Bestrahlung war. 
Der Mensch weist beim universellen Lichtbad keine Erh6hung der 
K6rpertemp'eratur auf, da er imstande ist, diese dutch gesteigerte 
Verdamplung und dutch Ansstrahluug yon der nicht bestrahlten 
Seite zu regulieren; im bestrahlten Hantgebiet  kann abet --  wie 
es SON;qE festgestellt hat  --  das Blut eine sehr hohe Temperatur 
aufweisen. Die sichtbaren W~rmestrahlen tiben also eine spezi- 
fische Wirkung auf die Gewebstemperatur in den tieferen Schiehten 
aus. L 

Es geht aus diesen u yon RUB~'ER und SONDE hervor, 
dab man aus einer Wirkung des Lichtes auf den Organismus nicht 
a priori schlieBen duff, dab eine chemische Wirkung vorliegt. Da 
aber die~Wirkung des Lichtes auf den Organismus nur wenig ge- 
kl~irt ist, haben viele Forseher Versuche fiber Lichtwirkung auger- 
hath des Organismus angestellt und die Ergebnisse dersetben auf 
die Verh~ltnisse im Organismus tibertragen. Man muB aber natgr- 
lich bei solchen Versuchen auch die W~rmewirkung der sichtbaren 
Strahlen beriXcksiehtigen, was yon tier Mehrzaht der Untersucher 
tibersehen wurde. Mehrere Verfasser haben die Theorie aufgesteIIt, 
dab das Lieht aui die Oxydation in der tierischen Zelle eine che- 
mische Wirkung ausfibe. Die yon Qm~'c~E und BERINa und MEYE~ 
angestellten Versuche geben den Beweis hieriiir. QuINcK~ ha t  heti- 
rotem sauerstoffhMtigem Blur weiBe Blutk6rperchen oder Organ- 
brei beigemengt, und diese Mischung der Einwirkung des Liehtes 
ausgesetzt; er ha t  dann gefunden, daB das Blur im bestrahlten 
Glase schneller reduziert wird als im unbestrahlten. SONNE hat  
diesen Versuch nachgemacht und gefunden, dab die Reduktion 
sehlechtweg auf einer W~trmevcirkung beruht. Wenn er die Gl~ser 
im Wasserbad untersuehte, so wax kein Unterschied zwischen dem 
Blur in den bestrahlten und unbestrahlten Gl~sern nachzuweisen. 
Wurden dagegen die GI~ser ohne Wasserbad bestrahlt, so land im 
BIutgemiseh eine erhebliche steigerung der Temperatur start ,  
und zwar am meisten auf der der Lichtquelle zugekehrten Seite, weil 
die Wirkung dort am stgrksten ist. In einer Reihe yon Gl~sern, 
die im Wasserbad yon verschiedener Temperatur untersueht wurden, 
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zeigte sieh die Redukt ion am- st~rksten'-bei der h6chsten~iTempe - 
ratur ,  bei o ~ war keine Wirkung zu spureil. Dagegen muB mail 
natfirlich QUINCKE dariil reeht  gebeil, dab es auf einer chemiseben 
Wirkung beruhe, wenn in einem Gemisch yon Organbrei and  
salpetersaurem Wismuthsauerstoff  eine Redukt ion des letzteren 
nachweisbar ist, dies ist  abet  eine photocheruische Reaktion, die 
mit  biologischen Vorg~ngen nichts zu tun  hat. 

B~RII~G und MEYERS Uiltersuchungen f i b e r  den EinfluB des 
Lichtes auf fermentat ive Vorg~nge sind aus demselben Grunde wie 
die Versuche yon O~UINCKE ohne Beweiskraft. Nach Bestrahlung yon 
Peroxydase mit  kleinen Lichtmengen fanden sie eine Steigerung 
der Fermentwirkung,  wogegen gr6Bere Liehtmengen eine Hemmung 
herbeiffihrten. BERING ha t  aul3erdem die Einwirkuilg des Lichtes 
auf den Sauerstoffverbrauch der Zelle. untersucht.  Zu dieseu 
Versuchen wurdeu rote Blutk6rperchen yon G~nsen angeweildet. 
Es ging aus den Untersuchungen hervor, dab Bestrahlung mi t  
kleinen Lichtmengen eine Steigerung, Bestrahlung mit  gr613eren 
Doseil eine Reduktion des Sauerstoffverbrauches herbeiffihrte. Als 
MaB der ffir die Bestrahlung der Peroxydase oder der roten Blut- 
k6rperchen benutzten Lichtmenge waildten sie die aus eiiler schwefel- 
sauren Jodkaliuml6sung ausgeschiedeile Jodmenge an, es handel te  
sich also um eine photochemische Reaktioil. Da aberd! Verfasser die 
W~rmewirkung der sichtbareil Strahlen nicht  berficksschtigt haben, 
ist die Steigerung der Fermentwirkung und  der vermehrte  Sauerst0H- 
verbrauch der  rotei1 Blutk6rperchen als Folge einer chemischen 
Wirkung der Bestrahlung sehr zweifelhaft. In  den mit  den roteil 
Blutk6rpercheil  angestell ten Versuchen besteht  f iberhaupt zwischen 
der photochemischen Wirkung auf die Jodkaliuml6sung Ilnd dem 
Sauerstoffverbrauch der BlutkSrperchen kein Parallelismus. [i Da- 
gegen l~Bt sich aus den Versuchen direkt  ersehen, dab der ~ ge- 
steigerte Sauerstoffverbrauch ant  einer W~rmewirkung beruht.  Es 
ist SCHMIDT-NIELSEN gelungen, bei AusschluB durch Licht  be- 
diilgter W~rmewirkung naehzuweisen, dab Fermente  durch Licht  
destruiert werden; er fand aber keine Steigerung der Ferment-  
wirkung (auch TAPPHEINER and  JODLBAUER nicht). PINCUSSEN 
und ANAGI~OSTU haben neulich dargelegf, dab die Fermeil twirkung 
auch im Organismus bei Best rahlung eine Redukt ion erleidet. 
Sie bestrahl ten Kaniilchen mit  hochkerzigem Glfihlicht (Nitra- 
lampe) und bes t immten den Lipasegehalt  des Serums vor und 
nach der Bestrahlung. Sie fanden, dab die Lipasemenge abuahm, 
und zwar besonders, wenn den Tieren seilsibilisierende Stoffe inji- 
ziert warden. .~ 

~)ber die Einwirkung des Lichtes auf den intermedi~ren Stoff- 
wechsei habei l  PINCt;SSEN und LIEBESNY einige wertvolle Versuche 
angestellt. PINCUSSEN untersuchte den Purin- und EiweiBstoff- 
wechsel. Als Versuchstiere dienten weise kurzgeschorene Hunde, 
die eiltweder mit  Bogenlicht oder Quecksilberdampflicht (Cooper- 
Hewit t -Lampe oder kfinstlicher H6hensonne) bestrahl t  wurden. 
Die Harnuntersuchung ergab, dab das Lichtbad auf den dem Ei- 
weiB ents tammenden Stickstoff einen betr~chtl ichen EiilfluB 
ausfibte; die Ausscheiduilg war abet  verschieden, je nachdem es 
sich um sensibilisierte oder nicht-sensibilisierte Tiere handelte. 
So land PINCUSSEN Z. B. bei nicht  sensibilisierten Tieren eine ver- 
minderte Ausscheidung der gesamten Sfickstoffmenge, bei sensibili- 
sierten abet  eine gesteigerte Ausscheidung. Bei einera Patienten,  
den P~NCUSSEN mit  Quarzlicht Ilach Sensibilisierung durch Eosin 
bestrahlte,  wurde ebenfaUs eine Steigerung tier Stickstoffausschei- 
dung beobachtet .  Auch LIEBESNY ha t  ffir seine Versuche YIunde 
verweildet, jedoch ohne sie zu sensibilisieren. Er  untersuehte 
die im H a m  eilthaltene Menge yon Kreatinin, Neutralschwefel, 
Gesamtmenge von Schwefel, Gesamtmeilge yon Sulfat, sowie 
Gesamtmenge yon Sfickstoff. Nach Bestrahluilg mit  kfinstlicher 
H6hensonne land er eine Herabsetzung der Ausscheidung dieser 
Stoffe, also auch eine verminderte  Ausscheidung der gesamten 
Stickstoffmenge. DaB die Wirkuilg des Lichtes eine verschiedene 
ist, je nachdem die Tiere sensibilisiert oder Ilieht-sensibilisiert 
waren, ist auffallend. Es w~re zu erwarten gewesen, dab die Sen- 
sibilisierung eine Erh6hung der ohile Sensibilisierung ausget~bten 
Lichtwirkung herbeiffihren wfirde. Es k6nnte  scheinen, dab 
es sich um 2 verschiedene Vorg~nge handelte.  Auch in den you 
RUBBER angestellten Versuchen t r a t  bei den Hundeil  unter  Bestrah- 
lung eine Verminderuilg der Stickstoffausscheidung ein und zwar 
starker, als es der Luf t tempera tur  entsprach. Anscheinend k6nnte  
dieser Wirkung eine W~rmewirkung zugruildeliegeu und die vet- 
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mehrte  Ausscheidung bei~Sensibilisierung auf einer chenfischen 
Lichtwirkung beruhen, die einen gesteigerten Abbau herbeiffihrte. 

Hinsichtlich des Purinstoffwechsels ha t  PINCUSSEN-gezeigt, 
dab unter  Bestrahlung -- besonders bei sensibilisierten Tieren -- 
eine erh6hte Ausscheidung yon Oxals~ure.s tat tfand, und dab dieselbe 
der Atlantoinausscheidung anngtlernd" umgekehrt  proportional 
war. Allantoin und Harns~u re  waren :demnach nicht  mehr  als 
Endstufen des Purinstoffweehsels anzusehen, d e r  Abbau setzte 
sich bis zur Oxals~ure fort. Um nun zu entscheidenl ~ ob  der 'Abbau  
bei.]der OxalsXure hal t  macht,  hat 'PINcUssEN neuerdings einige 
Versuche an Kaninchen angestellt, in denen er den Tieren eine 
gegebene Menge yon Natr iumoxala t  subcutan injizierte. Er  land 
dann, nach Bestrahlung + Eosiu eine Abnahme der Ausscheidung 
yon Oxals~ure. Die Ausscheidung war um ca. 33% geringer Ms 
ohne Bestrahlung. Es war somit  gegeben, dab auch die OxatsXure 
welter verbrannt  wird. 

K. A. HASSELBALCH hat  die Bedeutung des Lichterythems 
ffir den .Respirationsmechanismus nachgewiesen. Er  stellte die 
Untersuchungen nicht  w~hrend des Lichtbades (Kohlenbogenlicht), 
sondern jeden Morgen an, denn es m6gen beim Lichtbade so viele 
Faktoren mit  hiileinspielen, die den Respirationsmechanismus 
beeinflussen k6nnen, dab die Ergebnisse sehr unsicher werden, 
was auch aus den widersprechenden Resultaten Irfiherer Verfasser 
hervorgeht.  HASSELBAI.CH fand nun, dab w~hrend der Lichtbad-  
behandlung eine Herabsetzung der Respirationsfrequenz eintrat ,  
die bisweilen l~nger dauerte als das Erythem, u n d e r  schrieb dies 
einer peripheren L~hmung der Muskulatur der HautgefXge zu. 
Die Lungenventi lat ion blieb in der Regel unbeeinflul3t. Die Respi- 
rat ion wurde also in demselben Mal3e tiefer Ms die Frequenz lang- 
samer wurde. Was den respiratorisehen Stoffwechsel betraf,  so 
land sich nur  eine unbetr~.ehtliche Steigerung am ersten Tage naeh 
dem Lichtbad. Um diese Wirkung auf die Respiration hervor- 
zurufen, war aber keine universelle Bestrahlung erforderlich, es 
gent~gte sehon eine Bestrahlung der H~.nde und des Gesichtes. 
LINDHARD ha t  gezeigt, dab in der Arctis sowohl als in Kopenhagen 
~hnliche Ver~nderungen der Respiration w~hrend der hellen Jahres- 
zeit vorkamen. Auch DuI~iG, v. SCHROTTER und ZUNTZ haben 
ahnliche Erscheinungen beobachtet,  k6nnen aber ein so regel- 
m~giges Auftreten derselben, wie HASSELBALCH und LINDHARD 
behaupten,  nieht  best~tigen. 

HASSELBALCH hat  Ierner eine Herabsetzung des Blutdruckes 
um etwa 8% w~hrend einer Lichtbehandlung festgestellt und ge- 
zeigt, dab diese Herabsetzung ca. I Monat  nach dem Aufh6ren 
der Behandlung andauern kann. Sp~tere Forscher wie HuGo 
BACH, LAMPE und STRASSNER, sowie t~IMMERLE haben dieselben 
Befunde erhoben. KINS~E~LE glaubt  nachgewiesen zu haben,  
dab diese Herabsetzung des Blutdruckes auf Einatmen luftf6rmiger, 
yon der Verbrennung der Kohlen in der Kohlenbogenlampe her- 
rflhrender Stoffe beruht  und faBt diese Stoffe als mit  Nitrobenzol 
verwandte Stickstoffverbindungen auf. Diese Theorie g i b t  abet  
keine Erkl~rung ffir die blutdruckherabsetzende Wirkung des 
Sonnenbades, wie sie auch keine Begrfindung daffir gibt, dab sich 
der Blutdruck noch lange nach beendeter  Lichtbehandlung auf 
einer tieferen Stufe hal ten kann.  Am wahrscheinlichsten scheint 
die yon H~SSELBALCH gegebene Auslegung, dab die Herabsetzung 
auf einer Erweiteruilg der GeftLge der Haut ,  auf einer partiellen 
L~hmung der Muskulatur der feinen Hautgef~13e beruhe. 

Bei einer Zusammelxfassung der bis jetzt  erworbenen Kenntnisse 
fiber die physiologische Wirkuug des Lichtes auf den Organismus 
t r i t t  die BesehrAnkung dieses ~Vissens und die Unsieherheit  in der 
Beur t e ihng  der gewonnenen Resultate scharf herv0r. Mir scheiut, 
dab diese Unsicherheit  am meisten mi t  der ungeniigenden Kennt-  
hiS der allgemeinen physikalischen Wirkungeil des Liehtes, sowie 
der Absorption der verschiedenen Strahlen durch die Haut ,  zu- 
sammeilh~ngt. 

Ungeachtet  unserer mangelhafteil  Kenntnis  der Wirkung,des  
Lichtes ist das universelle Lichtbad wi~hreild der letzten Jahre 
ein viel verwertetes Mit te l  bei verschiedenen Erkrankuilgen ge-  
worden. Die Grenzen uilseres Wissens sind dadurch nicht  erweitert  
worden. 

Wenn in so groBem Umfang Bestrahlungslarnpen verwendet  
wurden, die eine verh~ltnism~Big kleine Menge  sichtbarer  und  
groBe Mengen Illtravioletter Strahlen ausseuden, so geschieht 
dies in der Absicht, eine chemisChe Wi rkung  auf den Organismus 
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zU erzielen. Es  dar t  j edoch  den  u l t r av io l e t t en  S t rah len  n u r  eine 
d i rek te  chemi sche  -Wirkung in den  obereli  H a n t s c h i c h t e n ,  n i ch t  
in a n d e r e n  Gebieten,  zugesch r i eben  werdel i ;  a u f  i n d i r e k t e m  Wege  
v e r m 6 g e n  sic zwar  den  ganzel i  O r g a n i s m u s  zu beeinflusseli ,  en t -  
weder  re f lek tor i sch  diireh die Nerven ,  d u r c h  das  E r y t h e m  oder  
dadureh ,  dab  in der  H a u t  Stoffe en t s t eheu ,  die sp~.ter in  die B lu t -  
b a h n e n  f lbergehen  k6nnen .  Die s i ch t ba r en  S t r ah l en  k 6 n n e n  da-  
gegen  den  ganzei i  O r g a n i s m u s  d i rek t  beeinf lussen,  i n d e m  sie die 
H a u t  d u r c h d r i n g e n  u n d  ve t o  B lu te  absorb ie r t  werdeli.  Da  u n s  
ferner  u n b e k a n n t  ist,  inwiewei t  eine W ~ r m e w i r k u n g  oder eine 
chemische  W i r k u n g  e r s t r eb t  werdeii  sell, sche in t  es mi r  a m  bes ten ,  
solche Lichtquel le i i  a n z u w e n d e n ,  die d e m  Sonnen l i ch t  a m  me i s t en  
v e r w a n d t  s ind  wie z. B. das  Koh lenbogen l i eh t .  Ube r  die gflnst ige 
W i r k u n g  des Sonne l ibades  he r r s ch t  u n t e r  den  L i ch~ the r apeu t en  
a l !gemeine  Ein igkei t .  

Li teratur:  HUGO BACIt, Dtsch. reed. Wochenschr. 19Ii , S. 4Ol. - -  Fr. 
BERING, Strahlentherapie. Bd~ II, S. 636. 1913. - -  BERING u. MEYER, Strahlen- 
therapie. Bd. I, S. 189. 1912. - -  BERING u. MEYER, Strahlentherapie. Bd. I, S. 411. 
1912. - -  E. CRAMER, Arch. I. Hyg. 20, 313. 1894. - -  DURIG, v. SCHROTTER u. 
ZUNTZ, Biochem. Zeitschr. 39. 1912. --B. FRANKENHAUSER, Die W~irmestrahlung. 
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EINZELREFERATE UND 

ANATOMIE UND ENTWlCKLUNGSGESCHICHTE. 
O Leh rbuch  der En twick lungsgesch ich te  des Menschen .  Yon  H. K. 
C O R N I N G .  XI ,  659 S. u n d  67 2 Abb i ldungen ,  davol i  lO 5 farbig.  
Mfinchen  nnd  W i e s b a d e n :  J.  F. B e r g m a n n  1921. 

Obgle ich  eiiie gaiize A n z a h l  von  Leh rb i i che rn  der  E n t w i c k l u n g s -  
gesch ich te  exis t ieren;  h a t  doch  keilies a l lgemeinere  Ane rke l i nnng  
u n d  V e r b r e i t u n g  ge funden ,  so dab  s icher l ich das  Bedfi r fnis  n a c h  
e inem n e u e n  L e h r b u c h  zuzngeben  ist. N e b e n  einer gu ten ,  k la ren  
u n d  le icht  f ibers icht l ichen Da r s t e l l nng  er le ich tern  besonders  zahl-  
re iche sehr  g u t  ausgef f ihr te  A b b i l d u n g e n  da s  Yers t~ndn is .  Die 
s c h e m a t i s i e r t e n  Ze i chnnngen ,  yon  del ien na t f i r l ich  sehr  re ichl ich 
G e b r a u c h  g e m a c h t  ist, s ind  sehr  i l i s t ruk t iv  u n d  schnel l  vers t / indl ich .  
N a c h  der  a l lgemeinen  u n d  ve rg l e i chenden  D a r s t e l l u n g  der Ge- 
s c h l e c h t s p r o d u k t e  f inder  sich eilie sch6ne  B e s e h r e i b u n g  der  Be- 
f r u c h t u n g  ulid der  ers tel i  En twicke lungsvorg~ i ige  bis zur  G a s t r u -  
la t ion  u n d  der Mesode rmbi ldung .  W~Lhrelid hier  na t f i r l ich  die ver-  
g le iehende  B e t r a c h t u n g  ihre gebf ihrende  S te l lung  ha t ,  we rden  in 
den  sp/Keren K a p i t e l n  v e t  a l l em die Vorg~nge  be im M e n s c h e n  
beschr ieben .  DaB dabei  der  B i ldung  der  Eihfi l len des Menschel i  
u n d  der  F r age  n a c h  der  E i e i n b e t t u n g  in die U t e r u s w a n d ,  die in 
den  le tz ten  J a h r e n  d u t c h  v ie l fache  glfie!diche F u n d e  so sehr  ge- 
f6 rder t  ist,  besondere  A u f m e r k s a m k e i t  n n d  e ingehende  Beschre i -  
b u n g  g e w i d m e t  ist,  v e r s t e h t  s ich yon  selbst .  DaB in d iesem e r s t en  
H a u p t t e i l e  des  B u c h e s  n a t i k l i c h  IIoch m a n c h e  E inzeKragen  vielerlei 
D i s k u s s i o n e n  v e r a n l a s s e n  werden ,  u n d  ohne  s u b j e k t i v e  F / i r bung  
diese zah l re ichen  P r o b l e m e  augenb l i ck l i ch  n i ch t  da rges te l l f  we rden  
k6nnen ,  m u B  jeder  e insehen ,  der  sich m i t  d iesen  F r a g e n  b e s c h M t i g t  
ha t .  Abe t  es ex i s t i e r t  woh l  b i sher  ke in  L e h r b u c h  der  En twicke -  
l ungsgeseh i ch t e  in d e m  diese a l lgemeinel i  Kap i t e l  so f ibers ichf l ich 
u n d  a u s  grfilidlicher,  woh lve ra rbe i t e t e r  E r f a h r u n g  h e r a u s  b e h a n d e l t  
worden  s ind,  wie im vor l iegenden.  Die Gabe  der verst~Lndlichen 
Dars te l lu l ig ,  u n t e r s t f l t z t  d u t c h  gesch ick t  ausgewb~hlte Abbi ldul igen,  
bewbt l r t  s ich hier  sehr  vor t reff l ich .  I n  d e m  speziel len Teil  des  
B u c h e s  we rden  n a c h e i n a n d e r  da s  Skelet t ,  die M u s k n l a t u r ,  das  
D a r m - ,  Get ,B- ,  Urogen i ta l ,  N e r v e n s y s t e m ,  die Sin l iesorgane  u n d  die 
H a u t  bearbe i t e t .  B esonde r s  wird  dabe i  a n c h  au f  die MiBbildungel i  
Rf icks ich t  g e n o m m e n ,  was  den  P r a k t i k e r n  u n d  den  pa tho log i s ehen  
A n a t o m e n  wer tvo l l  sein wird.  Dabe i  i s t  die s t r enge  Ei l i te i lung  
n a c h  den  ve r sch i edenen  Keimbl~itterli ,  die le icht  zu  einer  e r s t a r r en -  
den  S c h e m a t i s i e r u n g  If ihren kann ,  v e r m i e d e n  u n d  die wesel i t i ichen 
:Besonderhei ten  tier Organen twicke lu l ig  s ind  vorzi igl ich klargelegt .  
I n  d e m  A n h a n g  s ind  einige P r o b l e m e  der  E n t w i c k l u u g s p h y s i o l o g i e  
n a c h  ihrer  k a u s a l e u  W e r t u n g ,  u n d  die T e i l ungsvo rggnge  im Or- 
g a n i s m u s  behande l t ,  wobei  die Zwil l ings-  u n d  soi isf igen Doppel -  
b i l dungen  besch r i eben  u n d  ana l y s i e r t  werden .  D u r c h  die g lgnzende  
A u s s t a t t u n g ,  die d e m  W e r k e  ve to  Ver lage  g e w i d m e t  ist, u n d  den  
gediegelieli  I n h a l t  i s t  e in  L e h r b u c h  geschaffel i ,  dab  sich gewig 
ba ld  de r se lben  Be l i eb the i t  erfreueii  wird,  wie die t opog raph i s che  
Ai ia tomie  desselbeli  Verfassers .  KALLIUS, Heidelberg .  

ALLGEMEINE PATHOLOGIE. 
Der abdomine l le  Vagus re f l ex  bei Vagotonie .  (Die h / tmoklas i sche  
Kr ise  als  Ze ichen  der Vagotonie .)  Der abdominel le  Vagusref iex .  
(Die vago ton i sche  Leukopenie . )  II. Mit te i lung.  Von  F. G L A S E R .  
(II .  Inn .  Abt .  d. A u g u s t e - V i c t o r i a - K r a n k e n h .  Ber l in-Sch6neberg) .  
Med. Kl in ik .  Jg. I8, Mr. IX u. 15 , S. 331 u. 462. 1 9 2 2 .  

Bei  K i n d e r n  wird  a l imen tg re  L eukopen i e  bis  z u m  A n f a n g  des 
Puber tb . t sa l te rs  gefuudeli .  W g h r e a d  dieser Zei t  b e s t e h t  phys io-  
logisehe Vagotoii ie .  Als  vago t on i s ches  Zeichen  k a n n  s u c h  die 
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h i m o k l a s i s c h e  IKrise der  L e b e r k r a n k e n  aufgefal3t  werden,  da  bei 
j edem a n a p h y l a k t i s c h e n  Sehoek  Vagotonie  nachzuwe i sen  ist. Die 
a l iment~re  Leukopen i e  der S/inglinge u n d  K ind e r  k a n n  d u t c h  
Adrena l in  u n d A t r o p i n  le icht  in a l iment~re  L e u k o c y t o s e  f ibergeff ihr t  
werden,  ebenso  d u r c h  Amilios~iuren u n d  gepu lver te  L e b e r s u b s t a n z .  
Bei  K i n d e r n  u n d  Vagoto l i ikern  k o m m t  die a l imentbJe  Leukopel i ie  
als Vagus re f l ex  ohne  Be te i l igung  der  Lebe r  z u s t a n d e ;  s u c h  bei 
den  e rwachsenen  Vago ton ike rn  k a n n  sie d u r c h  At rop in  u n d  Adre-  
na l in  le icht  bese i f ig t  werden.  N a c h  Ver suchen ,  die in der  2. Arbe i t  
mi tge te i l t  werdeu ,  k o m m t  der R e t e n t i o n  yon  Ga l lens~uren  be im 
Z u s t a l i d e k o m m e n  der a l iment / i ren  Leukopel i ie  (abdomine l le r  Vag u s -  
reflex) eine aus sch l aggebende  Rolle zu. Sowohl  die a l iment / i re  
L e n k o c y t o s e  als s u c h  die a l iment / i re  Leukopen ie  s ind  als Ver-  
teilungsvorgb~nge a u f z u f a s s e n ;  ers tere k o m m t  d u t c h  die Gef~f3- 
ko i i t rak t ion  pe r iphere r  Hantgef~Be,  le tz tere  du rc h  ref lektor ische  
Vagus r e i zung  n n d  konseku t i ve  E r w e i t e r u n g  yon Hautgef / iBen 
zus taude .  Vago ton ike r  reagieren  beirn E i n t a u c h e n  eines Beines  
in heiBes oder  ka l tes  W a s s e r  bezflglich Leukopel i ie  u n d  Leuko-  
cy tose  u m g e k e h r t  wie Gesunde  oder f i be rhaup t  n icht .  Der  Pu b e r -  
t / i tsreflex,  U m s c h l a g e n  der al iment~iren Lenkopen i e  (abdominel ler  
Vagusref lex)  in a l iment / i re  L e u k o c y t o s e  im Beg inn  des  P u b g r t ~ t s -  
a l ters ,  f eh l t  be im H y p o g e n i t a l i s m u s .  NEISSER. 

Tierexper imente l le  K r a m p f s t u d i e n  u n d  B e m e r k u n g e n  zu den A u s -  
f f ih rungen  Spechts in der Deu t schen  reed. Woehen sch r i f t  I921,  
S. i313:  , ,0her  exper imente l le  Studien zur  Frage,  ob Nebennie ren-  
exs t i rpaf ion bei Epilepsie berecht ig t  sei ."  Won J. F I S C H E R .  
Zentr.albl. f. Chirurg.  Jg. 49, Mr. 17, S. 591. 1922. 

H.  FlSCHERS Theor ie  yon  de r  epirel ia len K r a m p f k o m p o i i e n t e  
im K r a m p f m e e h a n i s m u s  war  yon  SP~CHT bes t r i t te l i  wordeli .  
J.  FISCHER bes t re i te t ,  d a b  SPECHTS T i e r v e r s u c h e  e inwal idfrei  aus -  
geff lhr t  seien. Er  se lbs t  l a n d  schoii frfiher in K a n i n e h e n v e r s u c h e n ,  
dab  n a c h  N e b e n n i e r e n e x s t i r p a t i o n  der  expe r imen t e l l e  K r a m p f  
para l le l  gehel id  der Menge  der  e n t f e r n t e n  N e b e n n i e r e n s u b s t a n z  
deu t l i ch  abgeschwgch t ,  ja  v611ig a u f g e h o b e n  wurde.  (Wel in  a u c h  
m6gl icherweise  ein Z n s a m m e l i h a n g  zwischen  K r a m p f  u n d  Neben-  
n i e r e n s y s t e m  bes teh t ,  so h a b e n  doch  die Verhand lunge i i  des  l e tz ten  
Ch i ru rgenkongres ses  ergeben,  dab  die Neben i i i e re l i exs t i rpa t ion  
zur  B e h a n d l u n g  epi lept i scher  Krb.mpfe im A n f a n g  erfolglos, ul i ter  
U m s t ~ n d e n  sogar  schbAlich ist.  Der Referen t ) .  PEIPER. 

Erwiderung  an t  die Kri t ik  F ischers  zu  m e i n e m  Art ikel :  , ,Ist die 
Nebel inierenexst i rpat ion bei Epilepsie bereehtigt , ,  in Nr. 4 (I922) 
dieser Zeitschrif t .  Von O. S P E C H T .  Zentra lbl .  f. Chirurg.  Jg. 49, 
Nr. 12, S. 402. I922. 

Po lemik  gegen FISCHER, der die E i n d e n t i g k e i t  S p e c h t s c h e r  
t i e rexper imente l le r  N a c h u l i t e r s u c h u n g e n  der  F i s ~ h e r s c h e n  Ver-  
snche  angegr i f fen  ha t t e .  (Vgl. diese Wochensch r .  Mr. I3.) PEIPER. 

Nebenniere l iexs t i rpat ion und  Epilepsie. Von E. H E Y M A N N .  
(Chir. Abtlg.  d. Augus t a -Hosp i t . ,  Berlin.)  Zentra lb l .  f. Chirurg .  
Jg. 49, Nr. 8, S. 255 . 1922. 

HEYM~NN will der N e b e n n i e r e n e x s t i r p a t i o n  bei  Epi lepsie  au s  
t heo re t i s chen  E r w ~ g u ~ g e n  h e r a u s  n i ch t  j eden  W e r t  absprechen .  
Es  sol l ten noch  wei tere  E r f a h r u n g e n  fiber sie g e s a m m e l t  werdeli.  
E r  g ib t  h ie rzu  e inen  neuen  t r an spe r i t onea l en  Z u g a n g  zur  l inken  
Nebennie re  obe rha lb  der Milz an. Derselbe sell s ich f l be rhaup t  
zur E n t f e r n u n g  von  T u m o r e n  dieser Gegend  empfeh len .  Leider  
s ind  eigene E r f a h r u n g e n  zur  F rage  der Bee in f lu s snng  des K r a m p f -  
m e c h a n i s m u s  d u t c h  N e b e n n i e r e n r e d n k t i o n  n i ch t  erw/ihnt .  

PEIPER. 


