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Inhaltsiibersicht. 

1m ersten Teile des "Systems der Ernahrung" habe ich den 
Nahrwert der Nahrungsmittel nach den Durchschnitten der chemi
schen Analysen angegeben; hier wird nun die Variabilitat der einzel
nen Substanzen besprochen, und es werden einfache Untersuchungs
methoden angegeben, urn zu einer genaueren Bestimmung des 
Nemwertes zu gelangen. 

In den folgenden Kapiteln beginne ich die Veroffentlichung der 
Materialien und klinischen Beobachtungen, aus denen die quan
titativen Ernahrungsregeln meines Systems abgezogen sind, mit den 
Studien B. Schicks iiber die Ernahrung von Neugeborenen, und 
mit den Erfahrungen an Sauglingen, die ich aus der Literatur und 
eigenen Beobachtungen gewonnen habe. 

Der letzte Abschnitt bringt Abhandlungen aUB dar klinischen 
Ernahrungskunde: die Beurteilung des Ernahrungszustandes, 
Bowie praktische Ergebnisse meines Systems bei Kindern und Er
wachsenen. 

Das Literaturverzeichnis bildet eine Erganzungdes 1. Teile!!. 



N emwert der einzelnen N ahruugsmittel. 

N emwert, N emmenge, Hektonemgewicht, Kilonempreis. 

In der Ernahrungskunde haben wir mit drei Hauptbegri££en zu 

operieren: dem Gewicht der Nahrung, der in ihr enthaltenen Summe 

von Kahrungseinheiten und endlich dem Preise del' Nahrung. Die 

Summe del' in einer Nahrung enthaltenen Nahrllngseinheiten, iin Nem

system berechnet, nenne ich"N emmenge ("Nm"). Die Nemmenge, 
dividiert dnrch das Gewicht der Nahrung in Gramm, ergibt die Anzahl 

der Nahrungseinheiten, die in einem Gramm Nahrung enthalten sind. 

Dieses Verhaltnis nenne ich N e m w e r t ("N w"). Der reziproke Begriff 
ist das Gewicht, in welchem ein Nem entha1ten ist. Er wird erhalten 

durch Division des Gewichtes durch die Nemmenge; wir verwenden 

in der Praxis nicht das Nemgewicht, das Gewicht eines Nems, son

dern das Hllndertfache davon, das Hektonemgewicht, das Ge
wicht von 100 Nem. 

Analog zu diesem Begri££e ist der K i log ram m pre is: es ist der 

Preis, den wir fiir eine Nahrung zah1en, dividiert durch die Anzah1 
der Kilogramme, und der K il 0 n e m pre is, der Preis, dividiert durch 

die Anzah1 der Kilonem, die in der Nahrung entha1ten sind. 

1. Nemwert = Gewicht in. Gram~ 
Nemmenge m Gramm' 
. Gewicht in Gramm 

2. HektonemgewlCht c- N . H kt' emmenge III e onem 
100 3. Hektonemgewicht 

Nemwert' 
Preis 

4. Ki10grammpreis = . 
Gewicht in Kilogramm 

5 K'1' Preis 
. 1 onemprers = N . K'j emmenge III I onem 

Del' Ki10nempreis kann allch durch Division des Ki10grammpreises 

durch den Nemwert erha1ten werden: 

6 K'l . Kilogrammpreis 
. lonemprels = -- Nemwert -

v. Pi r que t, System der Erniiilrung. II. 1 
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Nehmen wir als Beispiel der Nahrungsmenge ein Stuck Butter von 3 kg 
Gewicht zum Gesamtpreise von 72 Kronen. Diese Buttermenge enthiUt so viel 
Nahrungseinheiten wie 36 kg Milch; die darin enthaltene Nemmenge ist 36000 
Nem oder 36 Kilonem. Der Nemwert ist die Nemmenge, dividiert durch das 
Gewicht 36000: 3000 = 12. (Formel!.) Der Gesamtpreis betragt 72 Kronen, der 
Preis pro Kilogramm mithin 72: 3 = 24 Kronen. (FormcI4.) 

Der Kilonempreis resultiert aus dem Gesamtpreise, dividiert durch die Nem
menge in Kilonem,72 : 36 = 2 Kronen (Formel 5); oder wir ermitteIn ihn aus der 
Division des Kilogrammpreises durch den Nemwert. 24 Kronen: 12 = 2 Kronen. 
(FormeI6.) 

Das Hektonemgewicht ist das Gewicht in Gramm, dividiert durch die Nem
menge in Hektonem. 3000: 360 = 8,5 (Forme] 2); wir konnen es auch er
halten, indem wir 100 durch den reziproken Wert, den Nemwert., dividieren. 
100: 12 = 8,5. (Formel3.) 



Der Nemwert der Milch und seine Bestimmung aus der 
Trockensubstanz. 

Gegen den Vorschlag, die Milch als Nahrungseinheit zu verwenden, 
ist der Einwand erhoben worden, daB die Milch in ihrem Nahrwerte 
sehr starken Schwankungen unterworfen sei und sich deshalb fur den 
Ausgangspunkt eines MaBsystems nicht eigne. 

Dieser Einwand scheint mir nicht gerechtfertigt, denn ich habe 

nicht "Milch" als einen feststehenden einheitlichen Korper aufgefaBt, 
sondern habe eine bestimmte Milch als Einheit angenommen von einer 
angegebenen chemischen Konzentration, welche den durchschnittlichen 
Analysenresultaten der Kuh- und Frauenmilch nahe steht (System der 
Ernahrung 1. Teil S. 12): 

Frauenmilch 
Kuhmilch ....... . 

EiweiB 1,7% 
3,3% 

Fett 3,7% 

" 3,7% 

]{Uchzucker 6,7% 
5,0% 

Die durchschnittliche Summe von EiweiB und Milchzucker ist bei 
beiden Milchgattungen sowie auch bei der Milch von Ziege, Kuh, Esel 
und Maultier nahezu dieselbe (8,0-8,4%) (S. 14), und die Schwan
kungen im Nahrungswerte beruhen im wesentlichen auf der Verschie
denheiten des Fettgehaltes. Urn diese ausgleichen zu konnen, habe ich 
eine Korrekturtabelle (S. 15) angegeben, welche, nach Bestimmung 
des Fettes mittels des Ger berschen Butyrometers, eine Ausgleichung 
des Nahrungswertes auf annahernd 1 Nem pro Gramm erlaubt. 

Ich habe meine damaligen Ausfuhrungen auf die Durchschnitts
werte der einzelnen Milcharten gestutzt (S. 13), und bin jetzt daran
gegangen, unter Zugrundelegung einer groBen Zahl von Einzelanalysen 
die Schwankungen des Nahrungswertes eingehender zu 

1* 
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studieren und mit Hille der Untersuchung der Trockensubstanz 
andere und genauere Bestimmungen des Milchwertes anzugeben. 

lch werde spii.ter (S. 49) zeigen, daB das Fleisch des Warmbliiters 
aus drei obligatorischen Bestandteilen - EiweiB, Salzen, Wasser - und 
aus einem akzessorischen Bestandteile, dem Fette, besteht. Das Fett 
verdrangt bei seiner Einlagerung im Fleische zum groBten Teile Wasser, 
zum kleineren Teile EiweiU. Da das Verhaltnis zwischen EiweiB und 
Fett ein regelmaBiges lst, laBt sich ein Bestandteil aus dem andertm 
oder aus der Summe der Bestandteile berechnen. Die Summe dernicht
wasserigen Bestandteile, die Trockensubstanz, ist am bequemsten zu 
bestimmen, und ich berechne aus ihr einerseits den Fettgehalt, anderer
seits den Nahrungswert des Fleisches. 

1st nun die Milch analog dem Fleisch aufzufassen? .Ist hierdas 
Fett auch nur ein akzessorischer Bestandteil? Lagert es sich auch auf 
Kosten des EiweiBes ein? 1st die Milch der verschiedenen Sauge
tiere gleichartig? Lassen sich auch gemeinsame Gesetze aufstellen, die 
zu einer einfachen Formel fiihren? 

Wenn man die chemischen Durchschnittswerte ansieht, die Konig 
gezogen hat und die aus seinem grundlegenden Werke in die ganze Milch
literatur iibergegangen sind, so konnte man an eine tiefgehende Ver
schiedenheit einzelner Milchgattungen glauben. Auf den ersten Blick 
erscheinen z. B. die Elefantenmilch oder die Kaninchenmilch von der 
Stutenmilch vollkommen verschieden. Wir miissen auf die Zahl und 
den Wert der einzelnen, fiir die Durchschnittszahlen benutzten Analysen 
eingehen, um zu einem richtigen Verstandnis zu gelangen. lch habe die 
Tierarten, von denen uns weniger Untersuchungen vorliegen, vor
lalrlig beiseite gestellt, und bin nur auf jene eingegangen, iiber die viele 
Analysen verschiedener Autoren vorliegen. 

1. Kuhmilch. 

Das am meisten bearbeitete Kapitel ist das der K uhmilch. lch habe die 
ij,lteren Analysen nicht beriicksichtigt,. und stiitze mich auf 619 Analysen, 
welche in den Jahren 1879-1892 von P. Petersen, M. Schrodt, Kirch· 
ner, Schmoeger, W. Fleischmann, Wibel, Vieth, v. Borries, Dircks, 
F. J. Bloyd, H. ·P. Armsby, H. Schultze, E. H. Jenkins, A. Klinger, 
A. Stockhardt und R. Handtke, Anderegg, P. Collier, J. Kiihn, J.8iedel 
und anderen ausgefiihrt wuroen. (Konig I, S. 142-153, Nr. 183-'----470.) AuBer. 
dem wurden beniitzt: Analysen iiber die hOchste Milchergiebigkeit der besten Kiihe 
verschiedener Rassen auf den milchwirtschaftlichen Ausstellungen in England. 
P. Vieth, Milchzeitung 1885, 14, 450 (Konig I, S. 153-159). 
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Diese 619 Analysen wurden in ein E'chema eingetragen, das in der 
Ordinate den Wassergehalt bzw. die Trockensubstanz, in der Abszisse 
den Fettgehalt auiweist Dip Eintragung geschah unter Abrundung 
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Abb.1. 1'rockensubst3nz lind li'ct tgcha lt dCl Kuhmilch. 

auf die Genauigkeit von 0,2%. Jedes kleine Quadrat entspricht dem 
Ergebnisse einer Analyse, von denen die meisten Mischmilcb mehrerer 
Kiihe <1der von groJ3eren Herden betref£en. 

Beim ersten Blick bemerken wir, daB ein geschlossenes Feld von 
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Quadraten von links unten nach rechts oben veI'liiuft ~ Die Umrandung 
des Feldes mit zarten Strichen hat die Gestalt eines FuBabdruckes und 
erstreckt sich von einem Trockensubstanzgehalte von 9,4% bis zu einem 
solchen von 18,2%, von einem Fettgehalte von 1,4% bis zu einem 
solchen von 8,6%. 

Betrachten wir nun zunachst den Fettgehalt. 
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Abb. 2. Fettgehllit der Kuhmilch. Zllhl der Faile bei jedem einzelneIi Fettgehalt. 

FUr jede einzelne Rubrik - -mit einem Abstand von 0,2% Fett
gehalt - ist die Summe gezogen. Die ma~imale Summe von 64 Ana
lysen ergibt sich ffir den Fettgehalt von 3,2%; die Kurve, welche durch 
die verstreuten Punkte verlauft, hat auch dort ihre hochste Erhebung, 
faUt aber nach den hoheren Fettgehalten zu viel langsamer ab, als 
nach der linken Seite, zu den kleineren Fettgehalten: nur wenige Falle 
haben einen geringeren Fettgehalt, viele aber einen hoheren. Dadurch 
und durch den groBeren Zahlenwert der hoheren Analysen erklart sich, 
daB die arithmetische Durchschnittszahl ffir Fettgehalt nicht bei 3,2, 

sondem bei 3,7% liegt. 
Der Gehalt an fettfreier Trockensubstanz wurde durch Sub

traktion des Fettes von der Trockensubstanz (auf 0,2% genau) erhalten. 
Die zahlenmaBigen Ergebnisse zeigt TabeUe S. 7. 

Wir sehen, daB das Feld von links oben nach rechts unten verlauft: 
je mehr Trockensubstanz da ist, desto groBer ist auch der fettfreie 
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Antell daran. Die Addition der vertikalen Saulen der Tafel ergibt eine 
sehr starke Konzentration in den mittleren Abschnitten, die wir aus 
Abb. 3 deutlich ersehen. 

Von 619 Analysen ergeben 583 (oder 94%) eine fettfreie Trocken-
substanz zwischen 8 und lO%; nur 14 (2,3%) geben ein geringeres 

fettf'reie und 18 (2,9%) ein Mhe-
T~~~h~ Lk-----.-----r-----r----~ 
milderA.sdIe% 7 8 9 flO 11 res Ergebnis. Die gr6Bte :::::e (4V 7 " 9 1() '1~~ Zahl' der Analysen falit 
~rm~ WO 
TrocKen.sv auf die Trockensubstanz fJ.fanz 

~ ~~ f'"', 5 6 ~ 

I \ 
t I 
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Abb. S. Fettfreie Trockensubstanz in der Kuhmilch und 

ihr Nemwert. 

(99 Analysen). Der Nah-
rungswert dieser fettfreien 
Trockensubstanz ist aus 
den obersten Linien der 
Abb.3 zu ersehen. Die 
Trockensubstanz besteht 
aus EiweiB, Milchzucker 
und Salzen. Der Salzge
halt wird mit dem Durch
schnittswerte von 0, 7%an
genommen und von der ge
samten Trockensubstanz 
in Abzug gebracht (Linie 
und Einteilung "ohne 
Asche"). Dieser Rest wird 
miteinem Wertevon6Nem 
im Gramm in die Nem
rechnung ubergefiihrt . 

Sowohl EiweiB ala Milch. 
zucker haben nach Rubner 

den physiologischen Verbrennungswert von 4,1 Calorien im Gramm. Mit 1,5 
multipliziert ergibt sich die Zahl von 6,15 Nem in Gramm fUr die aufgenom
mene reine Substanz. Unter Beriicksichtigung einer Ausnutzung von 97,5% 
bleibt ein Nemwert von 6 Nem pro 'Gramm. 

Eine fettfreie Trockensubstanz von lO g in 100 g Milch bedeutet 
einen Gehait von 9,3 g an fett- und aschemreier Trockensubstanz. Der 
Nemwert dieser Menge ist 6 X 9,3 = 55,8 Nem. Aus der dritten Horizon
talen in Abb. 30ben ersehen wir, daB die niedersteAnalyse eine Trocken
substanz von 38 Nem ergibt, die h6chste eine solche von 63 Nem. Weitaus 
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die gr6Bte Menge der Analysen falit, entsprechend der zentralen Er
hebung der Kurve, in das Gebiet zwischen 45 und 55 Nem in 100 g. 
Der Wert von 50 Nem, den ich als Durchschnittswert fur die Kor
rekturtabelle der Milch verwendet habe, ist also gerechtfertigt; nur bei 
einer kleinen Zahl von Analysen ergibt sich ein Fehler von mehr als 
5 Nem in 100 g oder 0,05 Nem in 1 g. 

Nachdem wir diese leicht ubersichtlichen Verhaltnisse der fettfreien 
Trockensubstanz er6rtert haben, gehen wir wieder zu dem schwerer 
verstandlichen Werte der Gesamtmilch zuruck. 
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Auf Abb. 4 sind die 619 Analysen in der Weise eingezeichnet, daB als 
Abszisse der Fettgehalt, als Ordinate die fettfreie Trockensubstanz dient. 
Wir bemerken, wie auf Tafel S. 6, daB sich das Analysenfeld schrag 
uber die Abbildung zieht: je mehr Fett, desto mehr fettfreie Trocken
substanz. Dieses Gesetz ist aber durch viele Einzelanalysen durch
brochen; es gibt Milch mit einer Trockensubstanz von nur 7,2% bei 
einem Fettgehalt von 5% und andererseits Milch mit 9,2% Trocken
substanz bei dem geringen Fett~ehalt von 1,4%. 

Diese Abweichungen werden verstandlicher, wenn wir die Ergebnisse an· 
derer Analysen betrachten, die aus Konig I, S. 202, 203, 211-224, 225-226, 
1475, 1476 entnornrnen sind. (Tabelle auf der nachsten Seite.) 

Wir sehen hier, daB zwischen einern Fettgehalt von 2-4% die Trockensubstanz 
gleichsinnig ansteigt, daB aber boi einern Fettgehalte von 5-9% kein weiterer An· 
stieg rnehr erfolgt. Diese hOchston Fettgehalte der Analysen sind nicht aus einern 
ganzen Gernelke, sondern beirn sukzessiven Ausrnelken der Milchzitzen gewonnen. 

Besonders klar sind in dieser Beziehung die Untersuchungen Ackerrnannlil 
(1901, Konig I, S. 1476), bei denen je 1/. Liter aus je zwei Zitzen gernolken und 
jede Partie separat untersucht wurde. Dabei ist die fettfreie Trockensubstanz 
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im ersten Viertelliter iiber 9%, halt sich auf dieser Rohe bis zum achten Viertel. 
liter und sinkt dann aIlmahlich unter 9%. Der Fettgehalt hingegen beginnt etwas 
iiber 5% und nimmt bei jeder Melkung zu, um bei den letzten, sparlichen Partien 
iiber 8% zu erreichen. 

Die Analysen mit hohem Fettgehalt bei niederer fettfreier Trockensubstanz, 
diirften also meistens von Teilmelkungen stammen, welche den fettreichen Rest der 
Milchdriise betreffen, was besonders bei den Analysen der Frauenmilch eine Rolle 

spielt. % Fettgehalt 
22,533,54 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 
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.s 
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2 1 

1 
1 5 

8,0 
Fettfreie Trockensubstanz und Fettgehalt in der Kuhmilch. 

In der Abb. 4 ist der Nemwert analog der Abb. 3 graphisch abzulesen. 
Am linken Rande ist der Nemwert der fettfreien Trockensubstanz nach 
der Formel Nw. = 6 (ff. Tr - 0,7) bestimmt, und in der Horizontalen 
nach der Formel Nw. = 13,5 Fett. 

Der Nemwert des Fettes betragtnach der Rubnerschen Zah19,3 X 1,5=13,95; 
bei einem Ausnutzungskoeffizienten von 97% ist als reiner Wert fiir das Gramm 
Milchfett 13,5 Nem angenommen. 

Die punktierten Linien von links oben nach rechts unten zeigen 
gleiche Nemwerte an. Wir sehen, daB die maximalen Schwankungen 
des Nemwertes der Kuhmilch 70---170 Nem in 100 g erreichen. Die 
Mehrzahl der FaIle liegt zwischen 80 und 120 Nem. Die Mitte betragt 
100 Nem. Die Schwankungen sind, wie wir aus den geringen Differenzen 
im Werte der fettfreien Trockensubstanz (linker Rand) erkennen, haupt
sachlich durch den verschiedenen Fettgehalt bestimmt. 

Wir kommen nun noch zu der Frage, welchem Bestandteile der 
fettfreien Trockensubstanz es zuzuschreiben ist, daB diese gleichsinnig 
mit dem Fette Schwankungen erleidet. Zur Untersuchung dieser Ver
haltnisse dient Abb. 5, auf welcher der Milchzucker als Abszisse, das 
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EiweiB als Ordinate eingezeichnet ist. 120 Analysen von Kuhmilch 
(aus Konig I) wurden zu der Untersuchung verwendet. 

Das Feld der Analysen ist durch 2 Ellipsen begrenzt, die zwischen 
einem Milchzuckergehalt von 3-6% und einem EiweiBgehalt von 
2,2-5,8% liegen. Die innere Ellipse, welche 113 Analysen umschlieBt, 
hat eine Langsachse, die von dem Milchzuckergehalt von 7% zu einem 
EiweiBgehalt von 12% zieht: bei fehlendem EiweiBgehalt wiirde der 
Milchzucker 6,8% betragen, bei einem EiweiBgehalt von 12% ware kein 
Milchzucker in der Milch vorhanden. Es bestehen Beziehungen zwischen 
diesen beidenStoffen, dieganz anders geartet sind als die Beziehungen zwi
schen Fett und £ettfreier Trockensubstanz. Der Milchzucker bildet eine 
Erganzung des EiweiBes: je mehr EiweiB vorhanden ist, desto weniger 
Milchzucker und umgekehrt . .An der Menge der fettfreien Trockensubstanz 
ist in erster Linie das EiweiB, in zweiter der Milchzucker beteiligt. 

3 

o. 1 2 3 q 5 6 7 
f'rozenf Altlchzuclrer 

8 lJ,J 9 

Abb. 5. Verhiiltnis von Eiwei13 nnd Milchzucker. 
120 Einzelanalysen von KUhmilch (Quadrate) und Durchschnittszahlen verschiedener Milch

gattungen (kleine Kreise). Die scbrage Linie bedeutet Eiweill + Milchzucker = 8,3%. 
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2. Frauenmilch. 

Hier wurden aHe von Konig gesammelten Analysen (mit Ausnahme 
von Nr. 7) verwertet, soweit sie nicht Kolostralmilch betrafen. Die Dar
steHung geschah zunachst wieder mit Fett als Abszisse und Trocken
substanz als Ordinate 
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Abb. 6. Fett und Trockensubstanz in der Frauenmilch. 

Trotzdem nur 190 Analysen aufgezeichnet sind, zeigt ihr Feld eine 
groBere Streuung als die 619 Analysen der Kuhmilch. Dies ist wORI 
durch den Umstand zu erklaren, daB es sich bei der Kuhmilch fast durch
weg um sehr ausgeglichene Proben aus groBeren Gemelken handelt, 
wahrend die Analysen der Frauenmilch gewohnlich mit kleinen Milch
mengen gemacht wurden, welche den ZufaHigkeiten der Sukzessiv-
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melkung ausgesetzt sind. Wahrend bei der Kuhmilch nur 5 Proben, 
also weniger als 1 %, einen htiheren Fettgehalt als 7 g a~f 100 aufwiesen, 
finden wir bei der Frauenmilch 9 Proben, oder 5%, mit dieser Ab
weichung. Die gestrichelte Linie, welche vom Punkte 8,6 der Ordinate 
nach rechts oben verlauft, gibt die ungefahre Richtung des ganzen Feldes 
an. Sie bedeutet einen Gehalt an fettfreier Trockensubstanz von 8,6. 
Wahrend bei einem Fettgehalt von 2-5 % schon viele Analysen einen 
htiheren Gehalt an fettfreier Trockensubstanz aufweisen als den mitt
leren von 8,6, sind die Analysen, welche mehr als 6% Fett ergeben, 
fast durchweg unterhalb der Linie. Das spricht dafur, daB diese hohen 
Fettwerte durch Teilmelkung entstanden sind. 

Entsprechend der allgemeinen Streuung ergibt auch die fettfreie 
Trockensubstanz keine so schade Kurve wie bei der Kuhmilch. 
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~r~~s~e-6rl ----'1-----,8-----r~-----~r~----'n----~k~ 
MMk~e~~-6"----'1,----,8-----,9-----~~~-----1r?- f~~ 

~ der "'em .. fBltfr. Ti cl:en,"b 

-

funz 

I 
-" ---I 
~/~ 

~ ~ 

-----r-
I 

--1--
I 
-7~ 

I 
--t--~ 

I 
----~/----

~/o 
-~ 

o I 
/. 

I /0 
~_-o--L ___ 

.-/rl 

~ I~ ) 

-\----
'" "--\ 0--
\ I I 

-"--\--r---~----- ----

--\+--\, J --\t--1 ,\ 

-1\ 
1-\ 

---+---'~ 
-- I " ,--

...... --- , 

Abb. 7. ]!'ettfreie Trockensubstanz in der Frauenmilch. 
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Die Mehrzahl der Fane liegt zwischen 7 und 10% fettfreier Trocken
substanz. Wenn wir den Aschengehalt mit dem Durchschnitte von 0,3% 
von der Trockensubstanz abziehen ("ohne Asche", 2. Linie oben) und 
diesen Rest mit 6 Nem multiplizieren, erhalten wir den Nemwert des fett
freien Teiles der Trockensubstanz (3. Linie). Wir sehen, daB 50 Nem 
wieder unge£~hr die Mitte bilden, und daB die meisten Analysen zwi
schen 45 und 55 Nem fallen. 

Die nachste Abb. 8 zeigt fur Frauenmilch, wie fruher die Abb. 4 fur 
Kuhmilch, die Addition des Nemwertes der fettfreien Trockensubstanz 
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mit dem Nemwerte des Fettes. Entsprechend den gro13eren Differenzen 
im Fettgehalte sehen wir den geringsten Nemwert bei der schragen 
Linie 60, den hOchsten bei 190. 
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Abb. 8. Fett, fettfreie Trockensubstanz und Nemwert der Frauenmilch. 

Die Untersuchung des VerhiHtnisses zwischen EiweiB- und Milchzuckergehalt 
ergab - entsprechend dem Verhalten der Trockensubstanz als Ganzes - eine 
recht gleichmiWige Gruppierung um die Summe EiweiB + Milchzucker = 8,3% 
bei starker Streuung derEinzelanalysen. Eine deutliche Erhiihung der EiweiB
menge bei den Analysen mit hoherem Trockensubstanzgehalt war nicht zu kon. 
statieren. 

3. Ziegenmilch. 

Die Analysen aus Konig T, S. 255-263 wurden verwendet. Ausgelassen 
nur eine mit 13,6 Fett und 10,6 fettfreier Trockensubstanz. Die Notierung gesohah 
nioht auf Fiinftelprozente, sondern nur auf halbe Prozente genau. (Tabelle S. 15.) 

In der allgemeinen Verteilung ergibt sich kein wesentlicher Unterschied 
von Frauen- und Kuhmilch. Das Fett schwankt zwischen 1 und 10%, die Trocken
substanz zwischen 9 und 20%. Die fettfreie Trockensubstanz zeigt einen deut
lichen Anstieg parallel mit dem Fettgehalte. 

4. Schafmilch. 

68 Analysen aua Konig I, S. 266-270, von Nr. 26 ange£angen, wurden nach 
ganzen Prozenten registriert. Der Fettgehalt ist hier deutlich hOher als in den 
bisher untersuchten Milcharten (2-13%), die Trockensubstanz zeigt eine be
deutend groJlere Einheitlichkeit, als bei der Frauenmilch, entsprechend den groBen 
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% Fettgehalt 
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Fett und Trockensnbstanz in der Ziegenmilch . 
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7.5 
1 1 2 

93 7 
Summe 1 9 14 33 33 31 12 14 10 4 5 4 1 1 1 78 

Fett und fettfreie Trockensubstanz in der Ziegenmilch. 

Gemelken, die meistens zu den Analysen verwandt wurden. Wir sehen hier ein 
deutliches Zusammengehen von Fettgehalt und fettfreier Trockensubstanz in 
dem Siruie, daB die fettfreie Trockensubstanz um so mehr ansteigt, je mehr Fett 
die Milch enthiilt. (Tabelle S. 16.) 
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Summe 3 3 10 15 8 8 4 3 7 4 3 68 
Fett und Trockensubstanz in der Schafmilch. 

5. H undemilch. 

Die recht alten 43 Analysen, die hierfiir zu Gebote stehen (Ko nig I, S.279), 
ergeben einen hohen Fettgehalt (3-17%), starke Streuung und deutliche Er
hebung des Gehaltes an fettfreier Trockensubstanz (bis zu 21%) mit dem Fett
gehalte. A1mlich verhalten sich die sparlichen (9) Analysen von Schweinemilch. 

6. 8tutenmilchund Eselinnenmilch. 
Trockensubstanz und Fett in der Stuten

milch und in der Eselinnenmilch. 
Einen vollen Gegensatz zu den 

letztgenannten Milchgattungen bildet 
~ % Fettgehalt die Stutenmilch (Konig I, S. 273 bis 

sulmme 275). Der Fettgehalt bewegt sich hier 12,5 0 0,5 1 1,5 

88 12 
I 

11,5 
1 I I 

89 11 
4 

10,5 
I 2 12 3 

90 10 
2 18 9 3 

9,5 
2 6 I 

91 9 
2 5 I 

8,5 

92 8 
2 

7,5 
1 

93 7 
Sllmme 8 24 37 10 

2 2,5 R 
I 
I I 

2 I 

3 durchweg unter 3%. Ganz ahnlich 
verhalt sich die Milch der Esellnnen 
(Konig I, S. 277). 

3 
4 

18 
32 
9 
8 
1 
2 
1 

82 

Die fettfreie Trockensubstanz ist, 
entsprechend dem niedrigen Fettge
halte, nicht sehr hoch, sie schwankt 
zwischen 7 und 11 %. Unter 7% sinkt 
sie in keinem Fane herab. 

Fett 

und Trockens ubstanz inden 
verschiedenen Milcharten. 

Die Abb. 9(8.17) gibt uns einen Uberblick fiber samtliche untersuchten 
Milcharten. Hier sind die 8treuungsfelder von Kuh-, Frauen-, Ziegen-, 
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Schaf-, Hunde- und Stutenrnilch eingezeichnet, ferner die von K6 nig 
berechneten arithrnetischen Durchschnitte dieser Milcharten, und einiger 
anderer, fur die zurn Zwecke einer Darstellung des Streuungsfeldes zn 
wenig Analysen vorlagen: Esel-, Maultier-, Schweine- und Buffelmilch. 

Wir sehen die ganze Reihe der Felder in einer Richtung urn einen 

q 5 , 7 8 9 m n _ n W 5 M " • • • 

S···_·--···-Slule 
E £,,,1, 
M ,!faultier 
F --·--·rrau 

, K·_·_·-·-·Kun 
Z ------- -Ziege 

Sn Scnwetn 
Sf·· _ ··_··ScMf 
8 8tJffel 
fl .................. HU,!d 

Abb. 9. Fett und Trockensubstanz in den wichtigsten Milcharten. 

\'. Pirquet, System der Ernahrung. II. 2 
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Leitstrahl angeordnet, der schrag von links unten nach rechis oben 
zieht.· Zuerst kommen, mit ihrem Mittelpunkte knapp iiber dem Leit
strahl, Stuten-, Esel- und Maultiermilch bei einem mittleren Fett
gehalte zwischen 1 und 2%; dann folgt, knapp unter dem Leitstrahl, 
die Gruppe der Frauen-, ~uh- und Ziegenmilch mit einem Fettgehalte 
von 4%, weiter nach auBen Schweine-, Sc,haf-, Biiffel- und Hundemilch. 

Was bedeutet nun dieser Leitstrahl, der von dem PunkteFett 0, 
Trockensubstanz 7,5 ausgeht und den Punkt Fett 10, Trockensubstanz 
22,5 schneidet? 

Die Moglichkeit eines gemeinsamenLeitstrahls ist zu
nachst ein Bew;eis dafiir, daB aIle diese Milchgattungen 
keine tiefgehenden, sondern n ur quantitative Verschie
denheiten aufweisen. Die Milch ist eine Substanz, welche 
- abgesehen von den Feinheiten der Artstruktur - che
misch keine prinzipieIlen Unterschiede zeigt; aIle Milch
gattungen sind aufgebaut auf denselben Grundstock einer 
Trockensubstanz, die aus Salzen, dem stickstof££reien 
Milchzucker, dem sticksto££haltigen EiweiB besteht und wel
cher dann Fett in wechselnden Quantitaten zugeselIt ist. 

Die fettfreie Trockensubstanz ist die Grundlage, die nicht unter 
ein gewisses Minimum herabgeht. Bei steigendem Fettgehalt finden 
wir beim Vergleich samtlicher Milcharten ein regelmaBiges Mitansteigen 
der fettfreien Trockensubstanz. 

Wenn die Trockensubstanz mit dem Fettgehalte nicht steigen wiirde, 
so miiBte der Leitstrahl die Linie von 10% Fett beim Punkte 17,5 
schneiden. (17,5 Trockensubstanz -10,0 Fett = 7,5 fettfreie Trocken
substanz.) Tatsachlich aber liegt die Schnittlinie bei 22,5: Eine Milch 
von 10% Fettgehalt hat durchschnittlich einen Gehalt an fettfreier 
Trockensubstanz von 22,5 - 10,0 = 12,5; es hat sich also bei der Zu
nahme des Fettes von 0 auf 10% die Trockensubstanz von 7,5 auf 12,5, 
um 5% oder um die Halfte p.er Fettzunahme, vermehrt. 

Dies laJ3t sich gesetzmaJ3ig ausdrucken: 
Fett 

Trockensubstanz = 7,5 + Fett + 2 

= 7,5 + 1,5 Fett. 

Das Fett ist in der Milch wie im Fleische ein akzesso
rischer Bestandteil. Wirsehen dies am deutlichsten, wenn wir die 
groBten Gegensatze, die sich bei den Analysen der einzelnen Milcharten 
ergeben haben, untereinander vergleichen. 
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Die Analyse, welche das wcnigste Fett ergab, betraf die Milch einer englischen 
Vollblutstute (P. Vieth, 1879, Konig I, S. 273, Nr. II) mit einem Fettgehalte 
von 0,12%- Die Stickstoffsubstanz (EiweiB) betrug 1,33%, der Milchzucker 
0,41 %, die Asche 0,33%. 

Am meisten Fett zeigte (17,05%) die Rundemilch der Analyse Nr. 38, 
Konig I, S. 281. Ricr fand sich daneben 9,01% EiweiJ3, 1,81% Milchzucker 
und 0,47% Asche. 

I I I I I I I 

milt/ere Frauenmllch (3, 7~ % r~) 

Abb. 10. l?ettilrrnste, mittlcre und lettreicl\e Milch . 

Wir sehen in der Abb. 10, daB zu einem ahnlichen Gehalte von 
flXen Bestandteilen das Fett in wechselnder Menge zutritt. Wahrend 
ich aber fur das Fleisch nachweisen werde, daB die Einlagerung des 
Fettes zum Teile auf Kosten des Eiwei13gehaltes erfolgt, ist hier bei 
hohem Fettgehalt auch der Gehalt anderer fettfreier Grundsubstanzen 

vermehit. 

Das Verhaltnis von EiweiB und Milchzucker. 

Der zweite Punkt, der uns auf Abb. 10 auffallt, ist die wechselseitige 
Erganzung von Eiwei13 und Milchzucker. In der fettarmsten Stuten
milch bildet das EiweiB ungefahr 1/6 der fettfreien Trockensubstanz, in 
der fettreichsten H undemilch fast 5/6; der Milchzucker erganzt aber 
den Rest auf eine annahernd gleiche Summe. 

Die Einzelheiten dieser Erganzungsverhaltnisse sind aus Abb. 5 (auf 
S. 11) zu entnehmen, die auBer den Eiwei13analysender Kuhmilch den 
durchflchnittlichen Gehalt aller untersuchten Milchgattungen an Eiwei13 
und Milchzucker enthalt. 

Die schrage Linie, die von links oben bei 8,3% EiweiB nach 
rechts unten zu 8,3% Milchzucker zieht, bezeichnet die Summe 
EiweiB + Milchzucker = 8,3. In allen Punkten, welche dieser Linie 
angehoren, besteht eine vollkommene wechselseitige Erganzung von 
EiweiB und Milchzucker. Die Durchschnitte von Kuh, Frau, Maultier 
und Ziege liegen dieser Linie zunachst. 

2* 
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Frau Maultier Kuh Ziege 
EiweiB . 2,01 2,63 3,39 3,76 
Milchzucker . 6,37 5,69 4,90 4,44 
Summe. 8,38 8,32 8,33 8,20 

Die Kuhmilch hat also durchschnittlich einen EiweiBgehalt von 
3,39, die Frauenmilch von 2,01, um 1,38% weniger. Dafur betragt der 
Milchzuckergehalt in der Frauenmilch 6,37 statt 4,94 in der Kuhmilch, 
oder um 1,43% mehr, so daB die Summe fast identisch ist. 

Die ubrigen Milchgattungen zeigen aber an, daB die einfache Er
ganzung auf eine einheitliche Summe nicht das eigentliche Gesetz 
darstellt: Das ganze Feld der Durchschnittszahlen hat dieselbe Rich
tung mit der Ellipse, welche wir friiher um die Einzelanalysen der Kuh
milch gezogen hatten, es liegt an einer Achse, die von 7% Milchzucker 
auf 12% EiweiB hinzieht. Der Milchzucker bildet eine Erganzung 
des geringen EiweiBgehaltes, bei erhOhtem EiweiBgehalt schwindet aber 
der Milchzucker langsamer; erst bei einem EiweiBgehalt von 12% 
ware kein Milchzucker mehr vorhanden. 

Salzgehalt der einzelnen Milcharten. 

Der h6here EiweiBgehalt der Milcharten der rasch wachsenden 
Tiere ist durch Bunge mit dem Bedurfnis an Baustoffen erklart worden. 
Ich habe (System der Ernahrung I S. 18) den Nachweis gefuhrt, daB nicht 
so sehr der absolute EiweiBgehalt, als das Verhaltnis von EiweiB und 
Milchzucker mit der Schnelligkeit des Wachstums Zusammenhange 
zeigt. 

Eine ahnliche Bewandtnis hat der Aschengehalt der Milch. Wir 
finden ihn - unter den hier untersuchten Milcharten - am geringsten 
bei der Frauenmilch, dann kommen Stute, Esel, Maultier; es folgen 
Kuh, Buffel, Ziege, Hund, Schaf, Schwein. 

Di~ am meisten zu theoretischen Spekulationen herangezogenen Mittel
zahlen tiber Elefanten- und Kaninchenmilch beruhen auf sehr wenigen Unter
suchungen. Der Aschengehalt der ungebrauchlichen Milcharten ist tiberhaupt ein 
Kapitel, das einer Neubearbeitung bedarf. So sehen wir, daB in der Runde
milch, die den Mchsten durchschnittlichen Aschengehalt aufweist, die (tibrigens 
durchwegs sehr antiken) Autoren ganz verschiedene Resultate erhalten haben. 
Wahrend Poggi ale (1855) 16-21%0 fand, hat Sarbotin (1866) nur 3-6%0 
gefunden. Voit (1869) steht mit 9-11%0 in der Mitte. 

Auch dem Frauenmilchmittel, das Konig gezogen hat, ist ein ahnlicher 
Vorwurf zu machen: es sttitzt sich zum Teil auf altere Autoren, die sichtlich einen 
zu hohen Aschengehalt herausbekamen. So verwertet Konig die Analysen von 
Griffith (1848) mit 15-18%0' von Vernois und Becquerel (1857) mit 10 bis 
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14%0 Asche. Wenn wir ferner aus seiner Sammlung L'Herti er (1842), Molt (1876), 
Brunner (1878) und Mendez (1882) ausschalten, so finden wir, daB aile iibrigen 
31 Autoren niemaIs einen A schengehalt iiber 50100 fanden. 

Aschen· I Analy· ! darunter: 
Forster 1 Camerer u' l Szilasi I Backhaus gehalt %0 I 

I sen I 1880 So1d~er 18?5 . 1890 1896 
--------

I 

I 
1- 2 41 1 9 11 
2-3 74 9 17 15 6 
3-4 8 1 2 

I 
4-5 I 1 

Dbersicht fiber die wichtigsten Milcharten. 

Die Abb. 11 gibt uns eine Dbersicht tiber die chemischen Bestandteile 
der am besten untersuchten Milcharten. Wir sehen links den Aschen

gehalt, der bei den ersten 3 Milchgattungen gering, bei den fibrigen hOher 
ist, dann das EiweiB, das ebenfalls bei den ersten drei sehr wenig aus-
macht, dann bei den 
folgenden rasch an
steigt. Der Milch
zucker vermindert 
sich bei erhOhtem Ei
weiBgehalt, die Sum
me von EiweiB und 
Milchzucker steigt 
aber doch an. End
lich sehen wir das 
Fett, welches in wech
selnder Menge als ak
zessorischer B estand
teil zugelagert ist. 

Ber e chnung des 
N ahrungswertes. 

Die Berechnung 
des N ahrungswertes 
der Milch aus den ein-

!rr:Z~f 3 q 5 6 7 $ 9 10 II 12 fJ 1<1 15 16 17 18 19 20 :!! 22 2J 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

A IS:] Asche 
£ ~ EiweiIJ 
Z m Hilchzvcker 
F § Felt 

Durchschnittswerte der wichtigsten Milcharton. 

zeillen chemischen Bestandteilen: EiweiB, Milchzucker und Fett wiirde 

eine genaue chemische Analyse erfordern. Die Trennung von EiweiB 
und Milchzucker eriibrigt sich aber, da beide denselben physiologischen 
Verbrennungswert haben. Nur die Trennung dieser Gruppen vom ]'ett 
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ist notwendig, well das Fett mehr als den doppelten N ahrungswert 
besitzt. 

Konnten wir aber nicht statt der chemischen eine direkte calorimetrische Be
stimmung des Brennwertes machen? Diese bietet bei der Milch ebensowenig Vorteil 
wie beim Fleisch, da zu ihrer Erganzung eine EiweiBbestimmung erforderlich ist, urn 
einen Anhaltspunkt dafiir zu haben, wieviel Harnstoff unverbrannt abgehen diirfte. 
Dieser Anhaltspunkt ist aber auch wieder ein sehr unsicherer, denn im wachsenden 
Organismus, bei welchem die Milch hauptsachlich verwendet wird, geht ein bedeu
tender Teil, der Stickstoffsubstanz in den Ansatz iiber. Dieser Umstand bildet wohl 
auch einen Einwand gegen die Verwendung der Rubnerschen Standardzahlen, die 
ja auch die Harnstoffausscheidung in sich begreifen. Wir kommen immer wieder zu 
den Hindernissen, welche eine absolute Genauigkeit in der Ernahrungslehre unmog
lich machen und uns zwingen, Mittelzahlen zu verwenden. Wir miissen uns aber 
klar dariiber sein, daB es sich um Mittelzahlen handelt, und daB aIle exakten 
Ziffern auf Selbsttauschung beruhen. Es hat also keinen Zweck, moglichst genaue 
Methoden anzuwenden; wir werden die bequemste Methode aufzusuchen trachten. 
welche die grobsten Fehler auszuschalten erlaubt. 1st unter diesen Umstanden 
rOOht vielleicht die genauere Bestimmung der Milch iiberhaupt nicht notwendig? 
Thtsachlich nehme ich auch die volle Kuhmilch und die Frauenmilch gewohnlich 
ohne weitere Untersuchung mit ihrem Mittelwerte von 100 Nem in 100 g an. Bei 
Ernahrungsversuchen und zur Kontrolle der Marktmilch bediene ich mich aber 
der Untersuchungsmethoden, welche unter geringer Zeitanwendung den Fehler 
auf . wenige Prozente reduzieren. 

Wir brauchen zur Berechnung den Nemwert des EiweiBes und des 
Milchzuckers einerseits und den Nemwert des Fettes andererseits: 

Nemwert = 6 (EiweiB + Milchzucker) + 13,5 Fett. 

Die hequemsten Untersuchungsmethoden, die uns diesem Resultate 
naher bringen, sind die Ger bersche Fettprobe und die Bestimmung 
der Trockensubstanz .. Mit jeder einzelnen dieser Bestimmungen wer
den \vir eine gewisse Genauigkeit erreichen und eine recht groBe Ver
laBlichkeit durch die Anwendung beider Methoden zusammen erhalten; 
wenn wir his an den Rand der physiologischen Exaktheit gehen wollen, 
so werden wir noch eine Bestimmung des Aschengehaltes zufugen. 

1. Nemwert aus den Bestimmungen von Fett, Trocken
substanz und Asche. 

Die Berechnung beruht auf den Formeln: 

Nemwert = 6 (EiweiB + Milchzucker) + 13,5 Fett, 
EiweiB E + Milchzucker Z = Trockensubstanz T - Fett F - Asche A, 
Nemwert = 6 (T-F-A) + 13,5 F = 6 (T-A) + 7,5 F. 
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Der Nemwert ist gleich dem 6fachen von Trockensubstanz minus Asche 
vermehrt um den 7,5fachen Fettgehalt. 

2. N emwert aus der Bestimm ung von Fett und Trocken
substanz. 

Der Aschengehalt spielt bei der Milch keine so wesentliche Rolle, 
daB sich eine Veraschung lohnt. Nehmen wir als Beispiel die Ana
lysen der Frauenmilch. Der Aschengehalt schwankt (abgesehen von 
den iiJteren Analysen) zwischen 0,1 und 0,5%. Wenn wir statt einer 
jedesmaligen Analyse das Mittel des Aschengehaltes von 0,3% nehmen, 
so ist der groBte Fehler, den wir dabei begehen konnen, 0,2%. In der 
Gleichung Nemwert = 6 (T-A) + 7,5 Fist dieser groBte Fehler 6 Nem 
X 0,2 oder 1,2 Nem in 100 g. Dieser Fehler kann - angesichts der ubrigen 
Ungenauigkeiten - vernachlassigt werden, wenn wir fur jede Milch
gattung den entsprechenden durchschnittlichen Aschengehalt einsetzen. 

I mittlerer i I runde Milchgattung Aschen- 6 Asche 
------

_~ __ . _gehaJt. __ . ___ ~ J~l_ 

Frau I 
----, ----~-- -

2 0,30 I 1,80 
8tute . 0,36 

I 

2,16 2 
I Esel. 0,47 I 2,82 3 

Kuh .. 0,72 4,32 4 
Ziege . 0,85 5,10 5 
80haf . 0,93 5,58 6 

Fur die Kuhmilch wird also die Formel lauten: 

Nemwert von 100 g = 6 Trockensubstanz + 7,5 Fett - 4, 

und fur die Frauenmilch: 

Nemwert von 100 g = 6 Trockensubstanz + 7,5 Fett - 2. 

Weitere Formeln fur die Bestimmung der Milch aus Trockensubstanz 
und Fett werden auf S. 94 abgeleitet. 

3. Nemwert aus der Bestimmung des Fettgehaltes allein. 

Wir haben aus Abb. 3 und Abb. 7 bei der Kuh- und Frauenmilch 
gesehen, daB die fettfreie Trockensubstanz eine ziemlich konstante GroBe 
besitzt. Bei beiden ergibt sich, nach Abzug des Aschengehaltes, eine 
mittlere Summe fur EiweiB und Milchzucker von 8,3%, was einem 
Nemwerte von 8,3 X 6 = 50 Nem in 100 g entspricht. Ferner habe 
ich in Abb. 5 gezeigt, daB auch die Ziegen-, Maultier-, Stuten- und 
Eselinnenmilch in ihrer durchschnittlichen Summe von EiweiB und 
Milchzucker diesen Zahlen sehr nahe steht. 



Wenn wir bei diesen die Gleichung einsetzen: 

EiweiB + Milchzucker = 50 Nem, 

so bleibt nur der Fettgehalt ii brig nach der Formel: 

Nemwert = 50 + 13,5 Fett . 

Auf dieser Grundlage ist die Korrekturtabelle der Milch (System der 
Ernahrung I, S. 18) ausgearbeitet, bei welcher ein erhOhter Fettgehalt 
durch Zusatz von Wasser, ein verminderter Fettgehalt durch Zusatz 
von Zucker ausgeglichen wird. 

Nach diesem Prinzip wird in meiner Klinik seit 11/2 Jahren die Milch taglich 
mit dem G e r b e r schen Butyrometer untersucht. Die Kuhmilch - aus der Wiener 
Molkerei - erwies sich dabei (bis zum Sommer 1918) als so gleichmaBig, daB eine 
Korrektur nur ganz ausnahmsweise vorgenommen werden muBte. 

Der Fettgehalt betrug in 674 Einzelunteniuchungen: 

Prozent Fett: 2,5 2.7 3,0 3,1 3,2 3,3 3.4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 
Analysenzahl: 2 1 1 8 7 14 18 97 104 154 200 61 4 2 1 

Der durchschnittliche Fettgebalt war 3,69%. 
DaB die GleichmaBigkeit nicht durch eine Nacblii.ssigkeit in qer Untersuchung 

zu erklaren ist, beweist der Ausfall der gleicbzeitigen Unt.ersuchungen der Frauen
milcb, welcbe starke Schwankungen (zwiscben 1,3 und 5,5%) ergab. 

Der Fettgehalt betrug in 446 Einzeluntersuchungen: 

Prozent Fett: 
Analysenzabl : 

1,5 
4 

2,0 
19 

2,5 3,0 
57 146 

3,5 4,0 
143 57 

4,5 
13 

5,0 
5 

5,5 
2 

Der durcbscbnittlicbe FettgehaIt war 3,25%, erheblich weniger als der 
Ko nigsche Durcbscbnitt (3,78%); diese Abweicbung diirfte darauf zuriick
zufiihren sein, daB unter den Ammen der Untersucbungszeit zufallig solcbe mit 
fettarmer Milcb iiberwogen. 

4. Nemwert aus der Bestimmung der Trockensubstanz bei 
Annahme von Milchzacker + EiweiB = 8,3%. 

Wenn wir die Summe von EiweiB und Milchzucker nach dem Durch
schnittswerte mit 8,3% und einem dementsprechenden Nemwerte von 
50 Nem annehmen, so konnen wir statt des Fettgehaltes auch den Ge
halt an gesamter Trockensubstanz zum Ausgangspunkt der Rechnung 
nehmen. 

Wir beniitzen die Gleichungen: 

I Nemwert = 13,5 Fett + 6 (EiweiB + Milchzucker), 
II Trockensubstanz = Fett + EiweiB + Milchzucker + Asche, 

III EiweiB + Milchzucker = 8,3; 
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aus III 
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F = T-(E + Z)-A, 
F = T-8,3-A, 

eingesetzt in I Nw = 13,5 (T - 8,3 - A) + 6 X 8,3 

= 13,5 T - 112,5 - 13,3 A + 30 
= 13,5 (T - A) - 62,5 . 

Der Aschengehalt wird b.ei den einzelnen Milchgattungen, fur welche 

die Summe EiweiB + Milchzucker = 8,3 annahernd gilt, nach den 
Durchschnittszahlen eingesetzt und mit 13,5 multipliziert. 

Milchgattung 

Frau . 
Kuh 
Ziege. 
Stute. 
Eselin 

11IIittelw. d·1 Asche 113,5 Aschel runde 
Asche % I x 13,5 + 62,5 Zahl 

-"- - -.- - - - -" -- --- ---~ 

0,30 
0,72 
0,85 
0,36 
0,47 

I I 
4,05 ! 66,55 ,I 67 
9,72 72,22 72 

11,34 1 73,84 I' 74 
4,86 i 67,36 67 
6,35 I 68,85 I 69 

Fur Frauenmilch gilt also die Formel 

Nemwert von 100 g = 13,5 Trockensubstanz - 67 

und fur Kuhmilch 

Nemwert von 100 g = 13,5 Trockensubstanz - 72 . 

Die Berechnungsart aus der Trockensubstanz ist, gleiche Genauig
keit der chemischen Methode vorausgesetzt, etwas ungenauer als die 
Berechnung aus. dem Fettgehalte, weil die Abweichungen vom nor
malen Aschengehalte und vom normalen Trockensubstanzgehalte hier 
mit 13,5 Nem pro Gramm in Rechnung gezogen werden, wahrend sie 
dort nur mit 6 Nem pro Gramm zu bewerten sind. 

Bei Mangel an den zur Gerberschen Probe notigen chemischen 
Ingredienzien ist man aber doch auf die Trockensubstanzprobe ange
WIesen. 

In der beschriebenen Form kann sie allein - und ebenso die Fett
probe allein - nur bei Milcharten angewandt werden, bei denen die 
durchschnittliche Summe aus EiweiB und Milchzucker = 8,3 ist. Ins
besondere empfehlenswert ist sie fur Frauenmilch, bei der auch fett
reichere Milchproben - wohl infolge ihres Ursprungs aus fraktioniert 
abgemolkenen Brustdrusen - keinen wesentlich hoheren Gehalt an 
fettfreier Trockensubstanz aufweisen. 

Fur Kuhmilch und Milch im allgemeinen, .ohne Rucksicht auf die 
Tiergattung, aber unter der Voraussetzung, daB es sich urn das ganze 
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Gemelke der Milchdriisen handelt, ist die folgende Methode richtiger, 
welche am die gleichsinnige Zunahme von Fett und fettfreier Trocken
substanz Rucksicht nimmt. 

5. Nemwert aus der Trockensubstanz nach dem Gesetze 
T = 7,5 + 1,5 F . 

Ich habe friiher (S. 18) aus dem Vergleiche von Trockensubstanz 
und FeU in den verschiedenen Milcharten das Gesetz abgeleitet, daB 
der fettfreie Anteil der Trockensubstanz bei fettloser Milch nicht unter 
7,5% sinkt, und daB er beim Ansteigen des Fettes ebenfalls ansteigt, 
und zwar um die Halfte der Zunahme an Fett. Danach haben wir die 
Formel: 

Trockensubstanz = 7,5 + 3/2 Fett. 

Daraus berechnen wir das Fett: 

F=2faT-5. 

Die Summe Milchzucker + EiweiB wird aus der Differenz von Trocken
substanz und Fett gesucht. 

T=F+E+Z+A, 
daraus: 

E+Z=T-F-A; 

hier wird der friiher gefundene Fettwert eingesetzt: 

E + Z = 1/3 T + 5 - A . 

Nun setzen wir die Werte von Fett und von E + Z in die Nem
gleichung ein. 

Nemwert = 13,5 F + 6 (E + Z) 
= 13,5 (2fa T - 5) + 6 (1/3 T + 5 - A) , 
= 11 T - (37,5 + 6 A) . 

Der Wert von (37,5 + 6 A) ist bei Frauenmilch 39,3, bei Kuhmilch 
41,82 und bei der aschenreichsten Schafmilch 43,08. Ich habe, da es 
hier nicht, wiebei der Bestimmung der Nemwerte aus Fett und Trocken
substanz, am besondere Genauigkeit ankommt, einen Mittelwert ge
wahlt, welcher zwischen Kuh- und Frauenmilch liegt, die Zahl 40. 

Die allgemeine Formellautet Nw 100 g = 11 T - 40. 

Anwendung der Formel bei Kuhmilch. Fehlergrenzen. 

Am Abb. 1 ist der Leitstrahl nach der Formel T = 7,5 + 3/2 F 
eingezeichnet, und wir sehen, daB er bis gegen den Fettgehalt von 5% 
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vollstandig mit der Achse des Analysenfeldes parallel geht. Dann biegt 
das Analysenfeld nach rechts ab: es erfolgt keine weitere Vermehrung 
der fettfreien Trockensubstanz. Aber diese Abweichung betrifft nur 
wenige Falle. Die Mehrzahl liegt bei 3 und 4%. 

Der Fehler der Formel N = II T - 40 ist bei der Kuhmilch sehr gering. 
Nehmen wir alB Beispiel die Analyse, die auf Abb.l an dem Punkte T 17,2 F 7,2 
vermerkt ist. Der Nemwert des Fettes betragt 7,2 X 13,5 = 97,2; die fettfreie 
Trockensubstanz ist 17,2 -7,2 = 10,0; wenn wir davon den durchschnittlichen 
Aschengehalt von 0,7 abziehen, haben wir E + Z = 9,3; dies mit 6 multipliziert 
ergibt den Nemwert von 55,8. Dcr ganze Nemwert von 100 g Milch betragt 
97,2 + 55;8 = 153'. Nun wollen wir die Rechnung aus der Trockensubstanz ganz 
allein machen. N = 11 T - 40 = 189,2 - 40 = 149,2. Der Fehler betragt also 
nicht ganz 4 Nem. 

Der Fehler in allen 619 Analysen der Kuhmilch laBt sich graphisch 
aus Abb. 1 bestimmen, indem man parallele Linien zum Leitstrahl zieht 
und die Analysen abzahlt, welche innerhalb der einzelnen Linien 
fallen. 571 Analysen liegen innerhalb einer Fehlergrenze von 5 Nem. 
Bei 48 Fallen geht der Fehler fiber 5 Nem, nur bei 4 Fallen fiber 10 Nem; 
das Maximum ist 15 Nem. 

Die Mehrzahl dieser Fehler (31 von 48) und aIle Fehler fiber 10 Nem 
bestehen in einer Unterschatzung der Milch; wenn namlich bei h6herem 
Fettgehalte die fettfreie Trockensubstanz nicht vermehrt ist, die ganze 
Vermehrung also das Fett betrifft, wahrend nur 2/3 der Trockensubstanz
vermehrung als Fett eingeschatzt werden. Eine zu geringe Taxierung 
kam nur in 17 Fallen vor, von denen keiner fiber 10 Nem hinausging. 

In 571 von 619 Analysen, also mehr als 90% der FaIle, war der Feh
ler geringer als 5% des Nemwertes. 

Zusammenfassung. 

I. Die Milch der verschiedenen Saugetiere zeigt denselben chemischen 
Aufbau; das Fett ist als akzessorischer Bestandteil aufzufassen, 

II. Die obligatorischen Bestandteile der Milch - EiweiB, Milch
zucker, Salze - bilden mindestens 7,5% der Milchsubstanz. 

III. Innerhalb der fettfreien Trockensubstanz erfolgt eine wechsel
seitige Erganzung' von EiweiB und Milchzucker. 

IV. In ganzen Gemelken nimmt mit steigendem Fettgehalt auch 
die fettfreie Trockensubstanz zu, und zwar ungefahr um die Halfte der 
Fettzunahme. 

V. Ffir aIle untersuchten Milcharten gilt die Annaherungsformel: 
Trockensubstanz in 100 g Milch = 7,5 + 1,5 Fettgehalt. 
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VI. Der Nahrungswert der Milch laBt sich auf verschiedene Art 
berechnen. 

1. Am genauesten aus Trockensubstanz, Fett und Asche nach der 

Formel Nw = 6 (T-A) + 7,5 F. 

2. Aus Trockensubstanz und Fett, bei Einschatzung der Asche 
nach den Durchschnittszahlen. Die Formel lautet fUr 100 g 

fur Frauenmilch: Nw = 6 T + 7,5 F - 2, 
fur Kuhmilch:. Nw = 6 T + 7,5 F - 4. 

3. Aus dem Fettgehalte aIlein bei Einschatzung yon EiweiB und 
Milchzucker nach den Durchschnittszahlen mit 50 Nem 

Nw von 100 g = 13,5 F .+ 50; Nw von 1 g = 13,5 F + {),5 . 

4. Aus der Trockensubstanz bei Einschatzung von EiweiB + Milch 
zucker nach den Durchschnittszahlen mit 8,3% nach der Formel 

Nw von 100 g = 13,5 (T - A) - 62,5 . 

Fur Frauenmilch lautet die Formel 

fur 100 g Nw = 13,5 T-67; fur 1 g Nw = 13,5 T-0,67 . 

FUr Kuhmilch: 

Nw 100g = 13,5 T-72; Nw 1 g = 13,5 T-0,72 . 

5. Aus der Trockensubstanz nach dem Gesetze 

T = 7,5 + 1,5 F . 

Die Formel lautet fur aile Milcharten Nw 100 g = 11 T - 40; Nw 1 g 
= 11 T - 0,4. Sie ist besonders fur die Kuhmilch zu empfehlen. 



Bestimmung 
des Nemwertes der Butter aus der Trockensubstanz. 

1ch habe in den bisherigen Veroffentlichungen die Butter mit einem 
Nahrungswert von 1178 Nem in 100 g oder rund 12 Nem im Gramm 
angenommen, was einem Hektonemgewicht von 8,5 g entspricht. Diese 
Annahme beruhte auf der V oraussetzung der folgenden chemischen 

Znsammensetzung der Butter: 

bchematische Zusammensetzung del' Butter: 

In 100 g ungesa!zener Butter EinGramm Xemill 10IJg 
Grannn hat Nem Butter 

Fett 8fi,8 13,5 1171,8 
Casein O,() 1i,0 3,6 
Milchzuckcr 0.5 6,0 3,0 
Asche. 0,1 e e 

----.---~-----

Trockcllsub~tanz . 88,0 Nemwcrt yon 100 g 1178,4 
Wasser 12,0 

Wir wollen nun die Schwankungen untersuchen, denen der Nahrungs
wert der Butter unterliegt. Zu berucksichtigen sind Schwankungen 
des Wassergehaltes, des Aschen- und Fettgehaltes, wahrend die Schwan
kungen von Casein und Milchzucker vernachlassigt werden konnen. 

1. Der Wassergehalt schwankt in den von Konig (I, S. 296ff.) 
gesammelten Analysen zwischen 4,15 und 35,12%. 

Von den Einzeluntersuchungen zeigten einen ViTassergehalt von 

4 Ei (3 7 8 9 10 11 12 13· 14 15 Hi 17 18 19 20 Prozent Wasser 
2 1 2 2 11 15 26 39 36 52 43 32 14 11 8 5 Analysen 

und weitere 12 Analysell ergaben Werte zwischen 20 und 35%; 7 von diesen hohen 
·Wasserzahlen betreffcn "gewohnliche Butter" vom ]\1arkte in Miinster, wt"lche 
YOIl Konig und Bri m mer illl Jahre 1876 untersueht wurdcn, cine wcitere Probe 
mit 28,75 Wasser findet sich bei N. Graeger, Jahresbericht f. Agrikulturchemie 
1873/74, Konig I, S. 297, Nr. 59 ebanfaIls bei Marktbutter. Und zwar zeigte die 
billigsta Sorte zu lVI. 1,10 dipsen hohen Gphalt, wahrend die Sorte zu ]\1. 1,20 nur 
nlPhr ] 5,05, die Sorte zu ]\1. 1,30 12,720 ;, Wasser aufwics. 
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In den neueren Untersuchungen (Konig I, S. 310ff.) kommt bei Molkerei
butter ein Wassergehalt iiber 20% nur selten vor, wahrend die "Bauernbutter" 
ofters hohe Werte aufweist. In der Breslauer Landwirtschaftlichen Versuchsstation 
(Milchzeitung 1894; 23, 561) wurde bei Bauernbutter maximal 48,38% Wasser 
gefunden. Dagegen zeigte die Butter von danischen Molkereien (F. F r i j s 1894 
Konig I, S.312) in 2091 Proben:' 

Prozent Wasser. . . 9 
Analysenzahl . . .. 1 
Von tausend Analysen 0,5 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 57 235 464 538 418 218 88 21 2 
2 27 112 222 279 200 104 42 10 0 

Der mittlere Wassergehalt liegt nach Konig bei 13,45, nach Frijs 
bei 14,59%. 

2. Der Aschengehalt der Butter ist sehr verschieden, je nachdem 
es sich um ungesalzene oder um gesalzene Butter handelt. Die un
gesalzene Butter enthalt nur Reste der Mineralstoffe der Milch, die 
gesalzene auBerdem einen groBeren Teil Kochsalz. 

Die Analysen der Konigschen Sammlung ergeben in 1000 g Butter: 

Gramm Asche (pro MUle) 0,1 0,2' 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Analysenzahl 1 1 5 4 

Gramm Asche . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Analysenzahl 52 15 1 6 4 3 2 3 4 

Gramm Asche . 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Analysenzahl 66 55 35 16 2 7 1 3 1 

Der geringste Aschengehalt war 0,6 pro Mille, der hOchste 150,8 pro 
Mille. Dazwischen zeigen sich 2 Maxima. Das eine liegt zwischen 1 
und 2 pro Mille, es ist dies. der natiirliche Aschengehalt u nge
salzener Butter.Bei kurvenmaBiger Aufzeichnung sieht man, daB 
dieser natiirliche Aschengehalt zwischen 0,6 und 3 pro Mille va
riiert. Zwischen 4 und 10 pro Mille liegen wenige Zahlen: sie betref
fen wahrscheinlich schmutzige Butter. Das zweite Analysenmaximum 
liegt zwischen 10 und. 20 pro Mille Asche, es betrifft die mit Qhlor
natrium versetzte, gesalzene Butter. Der ktinstliche Zusatz betragt 
zumeist ca. 15 pro Mille, aber auch haufig mehr, 20-40 pro Mille. 
Vber 70 pro Mille geht der Zusatz selten hinaus, tiber 100 pro Mille 
nur in einem einzigen, extremen FaIle. Der EinfluB des Salzgehaltes 
auf den Nahrwert ist kein sehr bedeutender im Verhaltnis zu dem des 
Wassergehaltes. Wahrend durch Wasser eine Verminderung der Nahr
stoffe um 20 und mehr Prozent eintreten kann, findet durch das Salzen 
nur selten eine Verminderung tiber 7% statt. 
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3. Dies wird am besten klar, wenn wir betrachten, welchen Anteil 
das Fett in der Trockensubstanz der Butter ausmacht. 

Fett in der Trockensubstanz 
Prozent . . . . . . 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 
Zahl der Analysen . . . 7 55 33 46 27 9 9 2 2 1 1 

Wir sehen hier zwei Maxima der Zahlen: bei ungesalzener Butter 
bildet das Fett meistens zwischen 98 und 99% der Trockensubstanz, 
bei gesalzener Butter zwischen 96 und 97. 

Berechnung des Nemwertes. 

Die genaueste Beurteilung wird sich ergeben, wenn wir Trocken
substanz, Aschengehalt und Fettgehalt bestimmen; die Differenz 

T - (A + F) = E + Z 

ergibt uns den Gehalt an EiweiB und Milchzucker, dessen Trennung, 
angesichts des gleichen Nemwertes, uberfliissig ist. 

Der Niihrwert ist dann Nw = 13,5 F + 6 (E + Z), 

= 13,5 F + 6 {T - (A + F)} 
= 13,5F + 6T- 6A-6F 
= 7,5F + 6(T-A). 

Da aber Eiwei13 + Milchzucker eine sehr geringe Rolle spielen, konnen 
wir sie mit der K 0 n i g schen Durchschnittszahl von 1,26 % fur unge
salzene Butter einsetzen und uns damit die Bestimmung des Fettgehal
tes ersparen. Den Fettgehalt ermitteln wir indirekt aus der Gleichung 

:Fett = Trockensubstanz - (Asche + EiweiB + Milchzucker) 
F =T-(A+ 1,26). 

Eingesetzt in den Niihrwert ergibt dies: 

Nw = 13,5 F + 6 (E + Z), 
= 13,5 (T-A-l,26) + 7,56, 
= 13,5 (T-A)-9,45. 

Bei ungesalzener Bu tter konnen wir uns die Aschenbestim
mung ersparen, indem wir den geringen Betrag der naturlichen Asche 
mit 0,15% einsetzen. 

Wir erhalten dann 

oder rund 

Nw = 13,5 (T-0,l5)-9,45, 

= 13,5 T-2,025 - 9,45=13,5 T-ll,475 
Nw=13,5T-IO. (FormelA.) 



32 

Bei gesalzener Butter von normalem, nicht iibermaBigem Salz
geschmacke konnen wir einen mittleren Kochsalzgehalt von 1,52%, oder 
einen Gesamt-Aschengehalt von 1,67% annehmen, und folgende Formel 

anwenden: Nw = 13,5 (T-l,67)-9,45 , 

das ergibt rund = 13,5 T-30. (Formel B.) 

Bei stark gesalzenerButter haben wir die Aschenbestimmung 
auszufiihren. 

Nw=13,5(T-A)-9,45 oderrund 13,5(T-A)-1O. (FormeIC.) 

Anstatt dieser Formel konnen wir auch eine andere anwenden, die 
zur Fettbestimmung (S. 80) analog ist. 

Wir driicken in der Gleichung Xw = 6 (T - A - F) + 13,5 F = 6 (T - A) 
+ 7,5 F das Fett zu seinem Verhaltnis zuT - A aus. Wir konnen zu diesem 
Verhii1tnis, das bei guter Butter wenig Schwankungen zeigt, die durchschnitt· 
lichen chemischen Werte der Butter (Konig I S. 307) benutzen: Trocken
substanz 86,55, Asche 1,59, Fett 83,7 daher (T - A) : F = 100 : 98,52. Wenn 

. d' W t F 9852 T A' d' GI' h 't h It ' Wir Iesen er = 10000 - m Ie mc ung emse zen, er a en Wir 

Nw = 6 (1' - A) + 7 '\~ 0~~52 (T - A). Nw ist daher gleich 13,369 (T - A) . 

Wir runden dies auf 13,4 ab und erhalten die Gleichung: 

Nw = 13,4 (T - A). (Formel D,) 

Die F e hIe r g r e n zen dieser Formeln will ich an 7 Analysen 
priifen, welche Falle von ungesalzener, mittelmaBig und sehr stark ge
salzener Butter betreffen, dann einen Fall von sehr hohem Wassergehalt 
und einen Fall von reichlichem Gehalte an EiweiB und Milchzucker. 

.... 
Chemische Bestand-I Nemwert aus ! Nemwert aus der " S t '\ I Fett. ElweiB und , F \ S el e Milchzucker I orme 

" .... 
Z .. -- .... -----;:...-, ---. ---- '" In 100 g Butter: .... .. I+I~Q)I~ ~~ (1) 1~~6dl~d ~ :a 

" OIl ~ ~ I'§I~'§I ~ v~ § 1~~~~18~ ~ ~ 

0= '" ~ il' 1'<: on ~'l, !!:.<: " OIl 0.0 E-<.o 
'0 is: 1·- ~~ ~ ~.::: r.Il ~ Q:? Ioot::s t.C =' Z 
~ ~ ~ ,-, Q~ d~ E-i ifl ;3 ~ 

l.ung'esalzen .. 1243113,6184,911,4j 0,111146 ' 8111541 A 186,411166111561+ 2 

2.niittelm1W. ge- I 1 I . ~ I 
salzen ..... 223 12,8 84,7jO,7 1,8 1143 4 1147 B 87,2 1117 1147 ° 

3. stark gesalzen 1921'11,1 80,810,4 7,7 1091 2 1093 C 88,9 1200 1086 - 7 
4.wasserarm ... 134 4,993,1

1
°,4 1,51257 2 1259 B 95,112841254- 5 

5. wasserreieh ,. 68' 35,1 61,1
1

1,2 2,6 825
1

7 832 B 64,9 876 846 + 14 
6, reich an Eiweilh 

u.M:ilchzucker 206 11,281,715,3 1,8 110431 1135 B 88,8 1199 1169 +34 
7.salzreichst ... 210 13,6 70,011,415,1 9531 8 961 D 86,4 1166 963 + 2 
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Es sind in der Tabelle zuerst die chemischen Bestandteile, die bei der Analyse 
gefunden wurden, verzeichnet: dann ist der Nahrungswert aus den Einzelbestand 
teilen berechnet Nw = 13,5 F + 6 (E + Z). Fur die erste Analyse z. B. ergibt sich 
als Wert des Fettes 1146 Nem in 100 g Butter, fiir Milchzucker und EiweiB 8 Nem, 
die Summe ist 1154 Nem. Nun folgt die Berechnung des Nemwertes aus der 
Formel A. Nw = 13,5 Tr - 10. Die Trockensubstanz (100 minus dem Wasser
gehalt 13,6) betragt 86,4, dies multipliziert mit 13,5 ergibt 1166, davon 10 abgezogen 
ist 1156. 

Urn nun den Fehler, den die Formel ergibt, zu bestimmen, wird der aus den 
Einzelbestandteilen gefundene Nemwert 1154 von dem aus der Formel bereeh
neten Nemwert 1156 abgezogen: die Formel ergibt 2 Nem zuviel bei 100g Butter. 
Dieser Fehler betragt ungefahr 1/5%' kann also vernachlassigt werden. Bei der 
zweiten Analyse fallen beide Berechnungen zusammen, der Fehler ist Null. Bei 
der stark gesalzenen Butter ergibt die Formel C einen urn 7 Nem oder 1/2% zu 
geringen Wert, ahnlich Formel B bei der wasserarmen Butter. Nur bei den Analysen 
mit auBerordentlich hohem Wassergehalt bzw. sehr groBem Reiehtum an EiweiB 
und Milchzucker gibt Formcl B starkere Abweichungen 14 bzw. 34 Nem in 
100 g Butter_ Aueh diese, in Extremfallen moglichen Fehler von 1-3% werden 
uns von der Anwendung der Formel nicht abbringen, da sie im Verhaltnis 
zu der Ungenauigkeit unserer sonstigen Voraussetzungen immer noch sehr 
gering sind. 

Gehen wir nun auf die eingangs erwahnte schematische Zusam
mensetzung ein, derzufolge ich bisher den Nahrwert der Butter mit 
1178 Nem in 100 g, und als Hektonemgewicht den rezipvollen Wert 
angenommen habe. Diese Zahl entspricht einem geringen Wasser
und Aschengehalte, wie er nur bei sehr guter, ungesalzener Butter 
gefunden wird. 

Wasserarme Butter (Nr.4) kann his auf 1259 Nem in 100 g oder 
auf ein Hektonemgewicht von 8 g gehen, wahrend hei einer Butter, 
die reicher an Wasser oder anderen Substanzen ist, del' Nahrwert 
bis unter 1000 Nem oder ein Hektonemgewicht von 10 g sink en kann 
(Nr.5). 

Bei salzfreier Butter von fester Konsistenz kann dem
entsprechend die Untersuchung des Trockensubstanzgehaltes unter

bleiben, und die allgemeine Formel des Nahrwertes mit 1178 in 
100 g oder rund 12 Nem in 1 g angewendet werden; bei gesalzener 
Butter und bei jedcr Butter, deren Konsistenz auf cinen hoheren 
Wassergehalt hindeutet, oder deren Qualitat fraglich ist, solI die Be
stimmung del' Trockensubstanz ausgefiihrt werden, welche bei stark 

gesalzener Butter noch durch die Bestimmung des Aschengehaltes zu 
erganzen ist. 

V. Pi r que t, System der Erniihrung. II. 
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Ta belle zur A blesung des N emwertes und Hektonem
gewich tes der Butter nach der Trockensu bstanz. 

Trocken-
13.6 

Formel A Formel B 
suhstanz 

Trocken-
Ungesalzene Butter Millig gesalzene Butter 

in 100 Teilen 
suhstanz Nem I Hektonem Nem I Hektonem Butter in 100 g hat Gramm· in 100 g hat Gran;tm 

74 999 989 

} .. 1. 
I 969 

I 75 1013 1003 983 
76 1026 1016 996 
77 1040 1030 1010 ["'. 78 1053 1043 1023 
79 1067 1057 1037 
80 1080 1070 1050 
81 1094 1084 1064 
82 1107 1097 .. 9 1077 
83 1121 Illl 1091 

.. 9 84 1134 1124 1104 
85 1148 1138 1118 
86 1161 U51 

} ,,~, 
U31 

87 U75 1165 1145 

:}- .~' 88 U88 1178 U58 
89 1202 U92 1172 
90 1215 1205 1185 
91 1229 1219 1199 
92 1242 1232 1222 

I}" 8 

93 1256 1246 
.. 8 

1226 
94 1269 1259 1239 
95 

I 
1283 1273 1253 

96 1296 1286 1266 

Margarine. 
Unter 21 Analysen von Kunstbutter, die Konig (1,314) gesammelt hat, 

zeigen sich Schwankungen im Wassergehalte zwischen 13,6 (Maximum), 9,1 (Mittel) 
und 5,5% (Minimum). Der Wassergehalt ist also geringer als in der natiirlichen 
Butter. Trotzdem ist der Fettgehalt in der Trockensubstanz nicht bOher: es be
tragt im Mittel 96,3 gegen 96,7 bei der Butter. Die Summe von Casein und 
Milchzucker ist wechselnd, sie betragt zwischen 0,2 und 2,9; im Mittel 1,0, sie 
ist also nicht an dem Unterschiede von der Naturbutter beteiligt. Dagegen stellt 
sich der Aschengehalt wesentlich bOher. Er betragt mit wenigen Ausnahmen iiber 
2% und geht bis 5,7% hinauf. 

Es wird sich empfehlen, Margarine nach Formel D, Nw = 13,4 (T - A) zu 
behandeln. 

Zusammenfassung. 

Vom chemischen Standpunkte aus kann Butter als Fett aufgefaBt 
werden, dem Milchreste (Wasser, Casein, Milchzucker, SaIze) anhaften. 



- 35 -

Die wichtigste Beimengung ist das Wasser, welches gewohnlich etwa 12 
bis 15 Prozent ausmacht, aber auch bis 30 und mehr Prozent betragen und 
dann eine entsprechende Verminderung des Nahrwertes bedingen kann. 

Der kunstliche Zusatz von Kochsalz zu Butter betragt gewohnlich 
nur 1-2%, kann aber bis zu 10% hinaufgehen und dann gleichfalls 
eine beriicksichtigungswerte Verminderung des Nahrwertes ergeben. 

Die allgemeine Wertung von Butter mit 1178 Nem ill 100 g, oder 
rund 12 Nem im Gramm, hat nur fur ungesalzene und tadellose Butter von 
guter Konsistenz Geltung. Jede irgendwie abweichende oder gesalzene 
Butter muS auf ihren Gehalt an Trockensubstanz untersucht werden. 

FUr ungesalzene Butter gilt die Formel: 

Nw 100g = 13,5T-I0; Nw 1 g = 13,5T-O,1 , 

fur maBig gesalzene Butter die Formel: 

NwlOOg = 13,5T-30; Nwlg = 13,5T-O,3. 

Bei stark gesalzener Butter ist auBer der Trockensubsta.nz a.uch 
der Aschengehalt zu bestimmen. 

Der Nahrwert ergibt sich aus den Formeln: 

Nw 100 g = 13,5 (T-A) -10; Nw 1 g = 13,5 (T-A) -0,1 "oder 
Nw = 13,4(T-A) . 

Nach diesen Formeln ist auch Margarine zu behandeln. 
Eine Tabelle ermoglicht die direkte Ablesung von Nemgehalt 

und Hektonemgewicht nach den Formeln A und B. 



Der Nemwert von Rahm, Magermilch, Buttermilch, Molken 
und Kase. 

Rahm, Magermilch und Buttermilch. 

Beim Stehen der Milch steigen die Fetttropfchen an die Oberflache, 
sie werden von dort als suBer - oder, wenn wahrend des Stehens eine 
bakterielle Sauerung eingetreten ist - als saurer Rahm abgeschopft. 
Diese Trennung der spezifisch leichteren Fettsubstanzen geschieht 
schneller und vollstandiger durch die Zentrifuge. Das Resultat ist auch 
hier, daB die vorher einheitliche Milch in eine Fettschicht und eine 
fettarme Flussigkeit geteilt wird. Der Nahrwert dieser Flussigkeiten 
ist aber nicht durch das FeU aHein bestimmt, sondern auch durch die 
Grundsubstanze,p. EiweiB und Milchzucker. 

1m Rahme betragt das Fett 16-30% des Gesamtgewichts, in der 
Trockensubstanz des Rahmes macht es 49-93% aus. Der Aschen
gehalt ist im wesentlichen gleich mit dem der Durchschnittsmilch, 
ebenso die Summe von Milchzucker und EiweiB. 

~ ",,,,, ... 
" ~§-i ... '" 
~ 

" N 
.., " " Analysen ans '" +' '" .= s.Ei i:l Rahm '" " .. " Konig I oj 0 

'" .= ., 
s!l-§ ~ 

.. 
~ -< Il< 

~£~ ::'i 

Fettreicher Rahm. I 56,0 6,02 34,41 2,67 0,88 8,69 IS. 292, 12 
Mittlerer 

" 
. S. 293, mittel 67,6 4,12 23,8 3,92 0,55 8,Q4 

Fettarmer 
" [S.292, 41 80,0 3,31 12,31 3,77 0,68 7,08 

Wir konnen also hier dieselben Formeln anwenden, die ich fur die 
Milch entwickelt habe, um den Nemwert zu berechnen. 

Da neben einem bedeutenden Fettgehalte die Schwankungen im 
Nemwerte von Protein und Milchzucker nicht ins Gewicht fallen, 
werden wir am besten die Formeln 3 und 4 verwellden, in denen fur 



37 

die Kuhmilch der Aschengehalt mit 0,72%, die Summe von EiweiB 
und Milchzucker mit 8,3% angenommen ist. 

1. aus der Fettbestimmung Nw 100g = 13,5F + 50 
2. aus der Troc kens u bstanz Nw 100 g = 13,5 T -72 . 

Ganz dasselbe gilt fur die Magermilch und die Buttermilch, 
die fettarmen Produkte der Separation durch die Schwerkraft. 

Die Durchschnitte der Analysen der naeh verschiedenen Verfahren 
gewonnenen Magermilch ergeben eine fast v6llige Gleichheit in bezug 
auf aIle chemischen Teilsubstanzen, insbesondere in bezug auf Aschenr 
gehalt und die Summe Protein plus Milchzucker. 

.... .. .. 
... I::l " +~ 
" " " ~ 

~ 

"'" " " .~ ~ .~ ..., '0" :ll .. :tl '" Magermilch, Mittelzahlen I=l "Q3 -.!!1 ., .. " 
..., .. 

..:: .. .. I'<i 0 ..:: ..,..:: 
:000 .. " ~ rIJ " ~ 

0" 
~ "'l< ~ ~~ 

Magermilch 
gewonnen auf verschiedene Art 350 56 90,4 0,7 0,9 3,3 4,7 8,0 
nach d. Verfahren v. Gussander 353 5 90,2 0,8 0,7 3,2 5,1 8,1 
von Swartz. 353 13 90,7 0,8 0,7 3.0 4,8 7,8 
durch Zentrifuge. 354 7 90,6 0,8 0,3 3,6 4,8 8,4 
nach Holstein 354 2 89,9 0,8 1,2 3,1 5,2 8,3 

Buttermilch 384 56 90,1 0,7 1,0 3,9 4,2 8,1 

Wenn wir nicht DurchschnittszahlEm, sondern extreme FaIle auswahlen, 
so sehen wir, daB die bedeutendsten Schwankungen solche des Fett
gehaltes sind: Je nach dem Grade der Entrahmung kann MagermiIch 
zwischen 0,03 und 2% Fett enthalten. Bei Buttermilch kommt einer
seits ein Fettgehalt von 0,02. andererseits von 8,80% vor. Der Nem
wert aus EiweiB mid Milchzucker schwankt nur wenig, wahrend der 
des Fettes zwischen 0,3 und 119 Nem in 100 g bedeuten kann. 

.... " .. 
" +J;l ~:;:j -e::s ... " ~ 

" 'ij; ..., " '" .S g ~+ "" ·MagermiIch, Analysen aus UJ ..., ii .. !l:1'<i UJ ..., 
" .. " .. 8" e UJ extreme Fiille Konig I .. 0 I'<i ..:: ...,..:: 

~ .. 
~ 

rIJ 0" "il-< " '" ~ ~~ z~ Z .. .. 
Magermilch, 

1 l 1 1 
8,67 152 wenig Fett. . S.354, Nr. 7 90,4 3,62 I 0,03 5,05 0,79 0,4 

viel Fett S. 351, Nr. 12 89,0 3,01 11,93 5,28 0,78 8,29 50 26 
Buttermilch, 

wenig Fett. S. 385, Nr. 30 192.1 4,72 [ 0,02 2,25 0,67 6,97 41 0,3 
sehr viel Fett S.384, Nr. 8 83,9 2,70 8,80 I 4,03 0,60 6,73 40 119 
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Fehlergrenzen der beiden Formeln. 

In der folgenden Tabelle ist der Nemwert aller angeffihrten Analysen 
zuerst aus Fett, Protein und Milchzucker einzeln berechnet. Die Summe 
ergibt beim Rahm Schwankungen zwischen 208 und 516 Nem in 100 g, 
bei der Magermilch zwischen 50 und 76, bei der Buttermilch zwischen 
50 und 169. Diese Zahlen beweisen, daB die Klassifizierung nach Durch
schnittszahlen ohne spezielle Untersuchung auBerst ungenau ist . 

... . . . 
.0 N em wert a. d. Ein-I :: I Fehler 1 ~ a iQ zelbestandteil".".. iii Fehler 

Rahm und Magermilch 
S 1----- ~~ '" " 

co-
I " I ~ 1 l- '" 

(nach Formel A und B) ..., ::. S i CfJ .. ~ 
1 § 

Nem 1 0/ 0• 
~ + I S I 

'" o,Q ,.... " 
o '" " I'< Nem I "100 I Eo< 00 

0 0 

I'< I ~ I ,;; H I'< 

i I I I 1 i I 
Rahm, I I 

fettreich 
.1 464 i 52 5161514 -2 4 44,0 594 522 +6 12 

I 

mittel . 321 148 369·371 + 2 5 32,4 437 365 -4 11 
fettarm. .1 166 i 42 20''1'16 + 8 38 20,0 270 198 -10 48 

Magermilch, i I 
fettreich • I 26 

1

50 76 76 0 0 11,0 149 77 + 1 13 

!",,'''h Vm1.hron 12 , 48 60 I 62 +2 33 9,6 130 58 -2 33 
05 Swartz. .. . ! 9 147 56 ; 59 + 3 51 9,3 126 54 -2 34 
.~ Zentrifuge . . 4 150 541 54 0 0 9,4 127 55 + 1 19 
S Gussander . 

91
49 58

1 
59 + 1 16 9,8 132 60 +2 34 

Holstein .. 16 50 66 66 0 0 10,1 136 64 -2 30 
fettarm. 0,4.52 52 50 - 2 40 9,6 130 

58 + '1"" Buttermilch, 
I 
1 

fettreich. 119 

1

40 
159 169 +10 59 1 16,1 217 145 -14 83 

mittel 14 49 
63

1 
641 + 11 16 1 

9,9 1341 62 - 1116 
fettarm. 0,3! 41 41 50 + 9 180 7,9 107 35 - 6120 

In der Tabelle ist fur jede Milchgattung der Nemwert nach den 
Formeln A und B berechnet. Formel A ergibt sich aus der ersten Saule 
(Nemwert des Fettes) + 50. Sie zeigt z. B. fur den fettreichen Rahm 
der ersten Zeile 514 statt 516, der Summe, die sich aus den Einzelzahlen 
ergibt. ner Fehler ist - 2: Die Formel hat einen Nemwert ergeben, 
der bei 100 g urn 2 Nem hinter dem wahren Werte zurfickbleibt. Auf 
1000 Nem des wahren Wertes bezogen, bedeutet dieser Fehler 4%0' 

Der Fehler der Formel A (aus dem Fettgehalte) ist im allgemeinen 
ein sehr geringer; es betragt in 7 Fallen weniger als 2% und geht nur 
bei der fettreichen und der fettarmen Buttermilch fiber 5 % hinaus. 
Etwas groBer ist der Fehler der Formel B (aus der Trockensubstanz), 
der nur in 5 Fallen unter 2% betragt und in 3 Fallen (fettarme Mager
milch, fettarmeo und fettreiche Buttermilch) fiber 5% hinausgeht. 
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Es wird also die Bestimmung aus dem Fettgehalte vorzuziehen sein, 
und diese wird bei sehr fettarmer oder sehr fettreicher Buttermilch 
durch die Bestimmung der Trockensubstanz zu erganzen sein nach der 
bei der Milchuntersuchung unter VI, 2 aufgestellteh Formel Nw = 6 T 
+ 7,5 F - 4, oder der allgemeinen Formel (S. 96) Nw = 5,5 T + 8 F. 

Magermilch und Buttermilch 

Magermilch, fettarm I I 9,6 0,03 52 
1,93 76 

54 +2 53 +1 
76 0 75 -1 

" 
fettreich 

Buttermilch, fettarm 

" 
sehr fettreich . 

i 11,0 

I 7,9 
\ 16,1 

0,02 
8,80 

41 44 +3 43
1 
+2 

159 159 0 159 0 

Bei Anwendung dieser Formel ergibt sich fiir die fettreiche Milch gar 
kein Fehler, fiir die fettarme ein solcher von 2 bis 3 Nem in 100 g, was 
dadurch bedingt ist, daB der Salzgehalt dieser extremen Milchsorten 
etwas haher war als der nach dem Durchschnitte mit 0,72% angenom
mene Salzgehalt der Kuhmilch. 

Ieh halte es fiir iiberfliissig, wegen dieses kleinen Fehlers aueh noeh 
den Aschengehalt zu bestimmen und naeh der Formel: 

Nw =6(T-A) + 7,5F 
vorzugehen. 

Zusammenfassung: 

Rahm, Magermilch und Buttermilch werden am besten nach dem 
Fettgehalte gewertet, nach der Formel: 

NwlOOg = 13,5F + 50; Nw I g = 13,5F + 0,5. 

Wenn die Fettbestimmung nicht durchfiihrbar ist, so ist auch die 
Troekensubstanz gut verwendbar naeh der Formel: 

NwlOOg = 13,5T-72; Nw I g = 13,5T-O,72. 

Bei sehr fettarmer Buttermilch empfiehlt es sich, beide Unter· 
suchungen auszufiihren und die Formel anzuwenden: 

NwIOOg=6T + 7,5F-4; Nwl g= 6T + 7,5F-O,04, 

oder die allgemeine Formel: 

Nw = 5,5 T + 8 F • 
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Kase. 

In den friiheren Abhandlungen habe ich den Kase mit einem durch
schnittlichen Nemwert von 5 angenommen und in meinem Buche (S. 162) 
die Werte fur die wich tigsten Kasesorten spezialisiert: 

Nem Hektonem-
in 1 g Gewicht 

Stilton (trockener Rahmkase) 6,7 15 
Emmentaler (trockener Vollmilchkase) 6,0 17 
Brie (feuchter Rahmkase) 5,0 20 
Romadour (feuchter Vollmilchkase) 5,0 20 
Parmesan (trockener Magerkase) 5,0 20 
Kummelkase (feuchter Magerkase) 4,0 25 
Quargel (feuchter Molkenkase) . 3,3 30 
Topfen (nasser Molkenkase) 2,5 40 

Die groBen Verschiedenheiten im Nemwert des Kases beruhen, wie die 
Bezeichnungen trocken, feucht, naB anzeigen, zum Teile auf dem Wasser
gehalte, zum anderen Teile, entsprechend den Bezeichnungen Rahm
kase, Vollmilch-, Mager-, Molkenkase, auf dem Fettgehalte. Der FeU
gehalt hangt davon ab, ob die Labung in einer fettreichen oder feU
armen Milch erfolgt, der Wassergehalt davon, wie intensiv der Kase 
getrocknet wird. 

Die bisherige BeurteiIung nach Kasesorten - nach der ublichen 
Zubereitung einer bestimmten Handelsmarke - ist, insbesondere in 
den Kriegsverhaltnissen, eine sehr ungenaue. 

Der Produzent ist jetzt nicht so sehr bestrebt, seine Marke 
auf gleicher Wertigkeit zu halten, sondern unter dem alten Namen 
einen moglichst fettarmen und moglichst wasserreichen Kase anzu
bringen. 

Als Ganzes genommen, ist mit dem Ausdruck "Kase" gar kein be
stimmter Nahrwert zu verbinden: schwankt doch unter den von Konig 
genannten Analysen die Trockensubstanz zwischen 26 und 92% und 
in der Trockensu bstanz kann wieder das wert volle FeU zwischen 96,7 und 
1,4% variieren. 

Aus dem Gesagten ist leicht zu ersehen, daB fur die BeurteiIung des 
Kases eine genauere Bestimmung notwendig ist, urn so mehr, als auch 
innerhalb der einzelnen SOl'ten und ublichen Kategorien die Analysen 
starke Verschiedenheiten aufweisen. 
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So schwankt der Wassergehalt: 
Konig I, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80% Seite 
Zahl der Analysen: 

Rahmkase 321 1 4 22 8 4 
Fettkiise 324 3 19 114 26 13 1 
IIalbfetter lCase 331 13 11 
Magerkase 333 1 14 26 6 1 1 
Sauermilchkase 335 1 1 2 2 4 3 3 
Molkenkase 336 4 24 9 
Margarinekase 337 4 11 12 3 

Die Schwankungen des Fettgchaltes in der Trockensubstanz sind: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
Rahmkase. 4 18 5 1 6 5 
Fettkase 2 1 16 104 56 
IIalbfetter lCase 1 7 15 2 
Magerkase 6 14 20 8 
Sauermilchkase 5 10 1 
Molkenkase 15 9 10 2 
Margarinekase . 1 10 18 2 

Die Schwankungen des Aschengehaltes sind nicht so bedeutend: 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 liber 10% 
Rahmkase 6 4 6 15 4 2 
Fettkase 2 9 44 65 34 15 5 I 
IIalbfetter lCase 6 8 4 4 3 
Magerkase 2 17 9 7 8 
Saucrmilchkase 1 3 4 3 1 
Molkenkase 2 2 24 9 1 3 
Margarinekase 6 5 13 1 1 

Beim Parmesankase (K on ig I, S. 334) schwankt der Wassergehalt nicht stark 
(27,6-36,1 %), aber dafiir der Fettgehalt in der Trockensubstanz zwischen 18,3 
und :36,8%. 

Beim Emmentaler lCiise betragen die Schwankungen 24,2-40,9% Wasser 
und 36,4-50,9% :Fett in der Trockensubstanz, 

Zur Bestimmung des Nemwertes bei allen Kasearten kann als ge
naueste die bei der Milch (unter VI, I) entwickelte erste Formel gel ten : 

Nw = 6 (T-A) + 7,5F (Formel A), 

welche drei Untersuchungen zur Voraussetzung hat: FeU, Trocken
substanz und Asche. 

Angesichts der verhaltnismaBig gering en Schwankungen des Aschen
gehaltes kann man sich die letzte Untersuchung ersparen und die Asche 
mit einem Mittelwert von 5 % einsetzen. 
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Bei ungesalzenem K1ise wird die Asche mit 1,7% angenommen. 
Dann gilt die Formel: 

N"w IOOg = 6 (T-1,7) + 7,5F = 6T + 7,5F-IO, 
Nw 19=6T+7,5F-O,L 

Der N1ihrwert ist dann: 

Nw IOOg = 6T + 7,5F-30 (FormelB); Nw 1 g = 6T + 7,5 F-O,3 . 

Eine weitere Vereinfachung der Formel (die Bestimmung aus Trocken
substanz oder Fettgehalt allein) ist beim K1ise nicht durchfuhrbar. 

Fehlergrenzen der Formel B. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt an 6 Einzel£1illen, die Berechnung 
des Nemwertes aus den Einzelbestandteilen, dann die Berechnung 
des Nemwertes nach der Formel A. Da beide Berechnungsarten prin
zipiell identisch sind, sind ihre Abweichungen voneinander minimal. 

Name des Kases 

Ziger 
Handk. taler no san I Kirgis'l Rahmk.1 Emmen-lstracChi-1 Parme-

=-~~~~~-=-====~==~====~====~==~====~=== 

. I 335 1336 1321 1327 1322 1334 

. I 7 15 1 85 28 28 
Konig I, Seite . . 

Nummer ..... " r~'" '. ·1 ., 
't:l:.l Protein. 
.~ ~ 2" Zucker. 
" = 
~r~ ::~~ : 
.. =1 I 
!~~ 13,5 F ........ . 
~] ~ 6 Proko (Protein+Zucker) I 
8'~ = 
., f"1 '" S I z od ~ umme ........ . 
.... Trockensubstanz " 't:l 

6 Tr. .= 
~-< 7,5 Fett . =-" 6Tr + 7,5F ~~ 
'" 0 6 Asche ="", .g 

Nemwert: 6Tr + 7,5F-6A ., 
.... 
" Fehler (Nem in 100 g) . j:q 

~ rT' + 7,5F-30 .. 
~ Fehler (Nem in 100 g). 
~ Fehler (in Prozenten) . 

74,71 8,6 
15,0 78,7 
3,9 
4,3 
2,0 

58 
113 

nl 
25,3 

152 
32 

184 
12 
n~ 

+1 

154 
-17 

11 

1,9 
1,3 
9,5 

1 

18 
484 

I 50~ 
91,4 

548 
10 

558 
57 

501 
-1 

I 5~8 

1+2~ 

I 30,3 
2,0 
-

67,3 
0,3 

I 909 
I 12 

I 9~1 
69,7 

417 
505 
922 

2 
9~0 

-1 

I 89~ 

1-2: 

1 
33,5 
30,0 
0,3 

30,3 
5,9 

I 409 

1182 

I 591 

66,5 
399 
227 
626 
35 

591 
e 

1 

596 
+5 

I I 

I 40,3 
I 23,0 

-
34,6 
3,1 

1
467 
138 

I 605 

59,7 
358 
260 
618 

19 
599 
-6 

I 588 

I-l~ 

32,0 
41,4 
0,8 

20,0 
5,7 

1

270 
253 

I 5~3 
68,0 

408 
150 
558 
34 
5~4 

+1 

I 
5~8 

+5 
1 I 

Formel B ergibt bei den ersten beiden K1isesorten starke Fehler. 
Die erste K1isesorte ist Vorarlberger Ziger, mit dem gr6Bten Wasser-
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gehalt unter allen Analysen (74,7 %); die zweite ist ebenfalls ein 
extremer, ganz ungewohnlicher Fall: ein vollstandig ausgetrockneter 
kirgisischer Handkase, fast fettlos und sehr stark gesalzen. 

Die dritte Analyse betrifft den Rahmkase mit dem gro.Bten Fett
gehalt (67,3%). 

In den folgenden Analysen, welche normale Kasesorten betreffen 
(Emmentaler, Stracchino, Parmesan) ist der Fehler der Formel B un
bedeutend. 

Der Fehler ist durch Abweichungen vom mittleren Salzgehalt be
dingt. In 360 fruher angefuhrten Kaseanalysen betrug der Salzgehalt 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9hlM9% 
8 9 27 95 90 84 36 6 5 Analysenzahl 

<27 {
Fehler der Formel B 

-27 -21 --15 - 9 - 3 -I- 3 -I- 9 -1-15 
Nem in 100 g. 

Daraus ergibt sich, daB in 305 Analysen der Fehler der Formel B 3 bis 
9 Nem in 100 g, oder, bei einem durchschnittlichen Nemwert von 500 Nem 
in 100 g, 1/2-2 % ergeben hiitte; nur in 55 Fallen ware der Fehler 
groBer gewesen. Wie ein Blick auf die Tabellen S. 41 zeigt, findet sich 
abnorm niedriger Salzgehalt hauptsachlich bei Rahmkase, abnorm hoher 
bei Molkenkase. Es wird sich also empfehlen, bei diesen beiden Sorten 
auch die Aschenbestimmung zu machen und Formel A anzuwenden. 

Zusammenfassung: 

Zur Beurteilung des Nemwertes des Kases kommt man mit der 
Bestimmung der Trockensubstanz oder des Fettgehaltes allein nicht 
aus, sondern es mussen beide Untersuchungen angewendet werden. 
Der Nemwett ergibt sich aus der Formel: 

Nw 100g = 6T + 7,5F-30. 

Diese Formel gilt nur fUr einen mittleren Aschengehalt von rund 5 %; 
bei suBem Kase (besonders Rahmkase) und stark salzig schmeckendem 
Kase (insbesondere Molkenkase) ist auch die Bestimmung des Aschen
gehaltes auszufuhren und die Formel anzuwenden: 

Nw =6(T-A) + 7,5F. 

Molken. 

Der wasserige Ruckstand nach der Labfallung, welcher Kasemilch, 
Molken oder Quarkserum genannt wird, unterscheidet sich dadurch von 
Magermilch und Buttermilch, daB hier auBer dem Fett auch der groBte 
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Teil des Proteins der Milch entzogen iat. Der Trockenriickstand von 
Molken enthalt noch den Milchzucker, die Salze und daneben geringe 
Reste von Fett und Protein. 

Der Gehalt an Trockensubstanz ist gering; 

Trockensubstanz. . . . . . . . % 2 3 4 5 6 7 8 9 
.Analysenzahl . . . . . . . . .. 1 7 38 14 1 

Der Salzgehalt unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Milch; 

Salze ........... (l/oo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
.Analysenzahl . . . . . . . . .. 2 19 16 8 6 1 1 

Der Fettgehalt ist meistens geringer als 3%0; 

Fettgehalt ......... %0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
.Analysenzahl . . . . . . . . .. 10 13 12 7 8 7 3 -- - - 1 

Da die Schwankungen nicht sehr wesentliche sind, kann man im 
aIlgemeinen Molken nach den Durchschnittszahlen berechnen; 0,85 
Protein, 4,83 Milchzucker und 0,32 Fett ergeben einen Nemwert fur 
Fett von 4,3 Nem und fur Protein und Milchzucker von 34,1 Nem in 
100 g; also in Summe 38,4 Nem. 

Ais runder Wert kann 40 Nem in 100 g, als Hektonemgewicht 
250 g gelten. Immerhin kann eine genauere Beurteilung erwiinscht 
sein, besonders wenn der Verdacht vorliegt, daB" die Molken noch durch 
Wasser verdunnt sind. Die Bestimmung von Trockensubstanz, Fett 
und Asche gibt eine genaue Beurteilung nach der Formel 

Nw =6(T-A) + 7,5F. 

In den meisten Fallen wird man aber mit der Bestimmung der 
Trockensubstanz auskommen. In der folgenden Tabelle sind 4 extreme 
Analysen (Nr.22 groBter Gehalt an Fett und Trockensubstanz, Nr.21 
kleinster Fettgehalt, Nr. 41 kleinster Salzgehalt und geringste Trocken
substanz, Nr.42 groBter Salzgehalt) mit den von Konig gezogenen 
Durchschnittszahlen verglichen. 

Zuerst ist in der gewohnlichen Weise der Nemwert aus Fett und 
Proko (Protein + Kohlehydrate, in diesem FaIle Milchzucker) be
rechnet. Der Nemwert der extremen FaIle schwankt zwischen 14,7 
und 55,6 Nem in 100 g. Dann ist untersticht, welchen Wert die 
Trockensubstanz in jedem einzelnen FaIle hatte. Er ist im Mittel 
5,8 N em in 1 g Trockensubstanz; in der fettreichsten Molke geht er auf 
6,4, in der salzreichsten betragt er nur 5,0. Bei Multiplikation der je
weiligen Trockensubstanz mit dem Mittelwerte von 5,8 ergibt sich ffir 
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die fettreichste Molke die Zahl 50,0 gegenuber 55,6 aus der Summe 
der Einzelbestandteile. Der Fehler betragt also 8,3 Nem fur 100 g. 
Gegenuber den groBen Fehlern der durchschnittlichen Bemessung mit 
40 Nem, welche mehr als das Doppelte des tatsachlichen Wertes ergeben 
kann, ist die Bestimmung der Trockensubstanz ein wesentlicher Vorteil. 

___ l_N"r·-=-1~~1~41 I Nr. 4~JMittel I ~chema 
================== 

!\folken 

Ergebnisse der Analyse: 
Wasser 
Protein 
Fett. 

·---.l91,4 193,6 97,1 194,0- 934 193,1 

0,8 ! 0,9 0,2 I 0,5 0,851 0,9 

Milchzucker 
1,051 0,03 Om I 0,08 0,32 0,3 

Salze 
6,1 I 4,8 2,1 I 4,3 4,83

1 

5.0 
0,6 0,7 0,461 1,0 0,64 0,7 

Nemwert aus Protein + Milchzucker I 
und Fett: 
Proko . 
6 Proko . 
13,5 Fett 
Summe 

Verhaltnis der Nem aus Protein zur 
Summe: % 

Wert der Trockensubstanz: 
Trockensu bstanz 
Nw:Trs. 

Berechnung aus der Trockens. = 5,8 
Fehler, Nem in 100 g. 
Fehler bei der Berechnung von 100 g 

mit 40 Nem . 

6,9 5,7 
41,4 34,2 
14,2 0,4 
55,6 34,6 

9 

8,6 
6,4 

50,0 
- 6 

-16 

16 

6,4 
5,4 

37,1 

+3 

2,3 4,8 5,7 5,9 
13,8 28,8 34,1 35,4 
0,9 1,1 4,3 4,1 

14,7 29,9 38,4 39,5 

8 

2,9 
5,1 

16,8 

+ 2 

+25 

10 

6,0 
5,0 

34,8 

+ 5 

+10 

13 

6,6 
5,8 

38,4 
o 

14 

6,9 
5,8 

40,0 
o 

o 

Zusammenfassung: 

Molke oder Kasemilch kann als Milch aufgefaBt werden, welcher 
der groBte Teil von Fett und EiweiB entzogen ist, wahrend Salze und 
Milchzucker darin noch enthalten sind. 

1m run<;len Durchschnitt kann sie mit 40 N em in 100 g und einem 
Hektonemgewicht von 250 g berechnet werden und mit einem Dekanem 
EiweiB im Hektonem. 

Eine scharfere Bewertung ergibt sich aus der Trockensubstanz 
nach der Formel Nw = 5,8 T. 

Wer vollstandige Genauigkeit erzielen will, muB Trockensubstanz, 
Fettgehalt und Aschengehalt bestimmen, und die Formel anwenden: 

Nw =6(T-A) + 7,5F. 



Der Nemwert des Fleisches. 

Aus den Durchschnittswerten fur die einzelnen Fleischgattungen, 
die im 1. Teile des Systems der Ernahrung S. 17 zusammengestellt 
sind, ist zu ersehen, daB der Nahrwert des Fleisches auBerordentliche 
Differenzen zeigt. lch habe, unter Ausschaltung der extremen Werte, 
drei Gruppen gebildet: fettes, mittleres und mageres Fleisch, die ich 
mit den Mi~telwerten von 5,0, 2,5 und 2,0 Nem pro Gramm angenom
men habe Die Beurteilung, in welche der Kategorien ein Fleisch ein
zuteilen ist, hatte ich bisher dem AugenmaB, der Schatzung uber
lassen. DaB dabei sehr wesentliche Fehler eintreten k6nnen, ist klar. 
FUr meine klinischen Zwecke konnte der Fehler einigermaBen ver
nachlassigt werden, weil heute das Fleisch keinen sehr bedeutenden 
Prozentsatz im Brennstoffgehalt der Tagesnahrung bildet und haupt
sachlich fur die EiweiBrechnung in Betracht zu ziehen ist.· lmmer
hinbildet aber die unsichere Bewertung des Fleisches eine Lucke. in 
der Beurteilung des Nahrungsgehaltes unserer Speisen, und ich muBte 
mich bestreben, diese LU0ke durch ein moglichst einfaches Verfahren 
auszufiillen. 

Der Brennwert des Fleisches beruht wesentlich auf zwei chemischen 
Stoffen, dem EiweiB und dem Fett. Wasser und Mineralsalze haben 
keinen Brennwert, die Kohlenhydrate (Zucker und Glykogen) sind in 
so geringen Mengen vorhanden, daB sie vernachlassigt werden kbnnen. 

Niebel, Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 1891 (Konig I, S. 30) fand bei 
17 Untersuchungen verschiedener frischer Fleischsorten Traubenzucker in einer 
Menge zwischen 0,05· und 0,417%, Glykogen nur im Pferdefleisch in Mengen von 
0,6-0,9%, in den iibrigen Fleischsorten nur in Spuren (maximal 0,16%). 

Polenske (Arbeiten a. d. Kaiser!. Gesundheitsamt 1898 [Konig I, S. 1454]) 
fand im frischen Rind-, Schweine- und Kalbfleisch 0,1-0,57% Zucker; Haywood 
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(Journ. of the Amer. Chern. Soc. 1900 [Konig I, S. 1455]) im Pferdefleisch 0,33 
bis 0,86% Glykogen. 

Der Kohlehydratgehalt des Fleisches betragt also (mit Ausnahme des P£erde
fJeisches) unter % %; das macht 0,03 Nem pro Gramm, die VernachIassigung 
ist also ein Fehler, der bei dem durchschnittlichen Werte von 2,5 n pro Gramm 
nicht in Betracht fiilIt. 

Die chemische Bestimmung der beiden NahrstoffeEiweiB und Fett 
ist eine sehr umstandliche. Zur EiweiBberechnung muB der Stickstoff 
im Kjeldahlschen Apparat bestimmt werden, das Fett muB durch 
Atherextraktion gemes'sen werden. Die Multiplikation des Stickstoffes 
mit der Zahl 6,25 bringt aber schon einen Faktor der Ungenauigkeit, 
eine zweite Ungenauigkeit liegt in der Multiplikation der EiweiBzahl 
und der Fettzahl mit den entsprechenden Faktoren zur Berechnung der 
physiologisch ausnutzbaren Calorien. 

Die physikalische Bestimmung durch Verbrennung im Calorimeter 
hilft nieht wesentlieh uber diese Ungenauigkeiten hinweg; denn der 
physiologische Verbrennungswert des EiweiBes ist von dem calori
metrischen weit entfernt. Wie unsieher die Verhaltnisse liegen, er
sieht man daraus, daB Konig als Differenz fur den Verbrennungs
wert des EiweiBes und des daraus gebildeten Harnstoffes 4,834 Ca
lorien per Gramm annimmt und danach alle seine Zahlen berechnet, 
wahrend Rubner 4,1 Calorien per Gramm als Resultat seiner physio
logisehen Versuche erhalt. Diese beiden Zahlen verhalten sich wie 118 : 100: 

Noeh ein weiterer Faktor der Ungenauigkeit besteht in der Be
rucksichtigung der sogenannten Ausnutzung des Fleisches, des un
verbrannten Abganges von Fleischsubstanzen im Stuhl. Die Unter
suchungen von Ru bner, Atwater, Osawa, Le b bin und Forster 
ergeben Variationen von 2,0-4,87% fur die unausgenutzte Stickstoff
substanz und von 5,0-13,3% fur das unausgenutzte Fett. Konig 
nimmt als mittlere Ausnutzungszahl fur FleischeiweiB 97,5% an, fur 
Fleischfett 94%. 

Wenn die exakten Methoden solche Ungenauigkeiten ergeben, so 
ist es gewiB wunschenswert, einen bequemeren Weg zu suchen, der nicht 
so muhsam zu gehen ist, wie die komplizierte ehemische Untersuchung. 

Berechnung des Nahrwertes aus der Trockensubstanz. 

In meinem System nehme ich das EiweiB des Fleisches mit 6 Nem 
im Gramm an. 

Ausniitzbares EiweiJ3 hat nach Rubner den physiologischen Wert von 
4,1 Calorien im Gramm; eine ausniitzbare Calorie ist gleich 1,5 Nem; 4,1 Calorien 



48 

sind also gleich 6,15 Nem. Das tierische MuskeHleisch nehme ich nach Konig 
mit einer durchschnittlichen Ausniitzbarkeit von 97,5% an; 97,5 mal 6,15 ergibt 6,0. 

FUr die tierische reine Fettsubstanz habe ich die Zahl 13,5 Nem im 
Gramm gewahlt. 

Ausniitzbares Fett hat nach Ruhner den physiologischen Wert von 9,3 Ca
lorien; das gibt 13,95 Nem pro Gramm. Ich nehme eine Ausniitzbarkeit von 
97% an und komme dadurch zur Zahl von 13,5. Diese Zahl verhiilt sich zu der 
fiir EiweiB (und Kohlenhydrate) gewiihlten Zahl 6 wie 2,25 zu 1; die alte Relation 
zwischen Fett und Nichtfett. 

Nehmen wir einige Beispiele der Nahrwertbestimmung nach den 
Analysen von Atwater und Woods. (Konig I, S. 9.) 

Fleisch vom Rippenrande des Rindes. In einem Kilogramm : 

Bezeichnung 
Gramm Gramm Nem aus Nem aus 

Summe 
EiweiB Fett Eiw~iB Fett 

sehr mager 209 65 1250 878 2130 
mittelfett . 168 250 1010 3370 4380 
fett 141 376 850 5080 5930 
sehr fett 

' 1 
107 549 640 7400 8040 

Der Gesamtnahrwert schwankt also bei derselben Muskelregion zwi

schen 2130 und 8040 Nem im Kilogramm oder 2,1-8,0 Nem im Gramm. 
An dieser Schwankung ist das Fett schuld, von dem bei "sehr magerem" 
Fleische nur 0,9 Nem im Gramm vorhanden sind, wahrend beim "sehr 
fetten" jedes GramIll. Fleisch 7,4 Nem in Form von Fett enthalt. 

In welcher Weise die Ablagerung des Fettes im Fleische aufzufassen 
ist, zeigt A b b .lla, die nach einer anderen Un tersuch ungsserie von A twa t e r 
und Woods gezeichnet ist. (Rals und Schulter. Siehe Tabelle S. 55.) 

AsdJ/! 

IIChr mager. 

mager ..•..• 

mitte\(ett .• 

lett ........ 

Aellr lett .. . 

Abb. Ua. Chemische Zusammensetzung "on Rindfleisch. Ein lagerung des Fettes an Stelle vOn 
Wasser nnd Eiweill. 
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Wir sehen in der Abb. 11a den Vergleich der einzelnen chemischen 
Bestandteile von funf Fleischsorten, nach dem Fettgehalte geordnet. 
Links, mit horizontaler Schraffierung, ist der Aschengehalt eingetragen; 
er macht durchweg 9-11 pro Mille, 9-11 Gramm im Kilogramm Fleisch 
aus. Danach, dunn schraffiert, kommt das EiweiB; hierauf, dicker 
schraffiert, das Fett. Der Rest ist Wasser. (Es handeIt sich hier nicht 
um Nahrungswerte, sondern urn chemische Bestandteile.) 

Betrachten wir nun das Fett. Beim magersten Fleische biIdet es 
einen kleinen Anhang des EiweiBes, beim fettesten Fleische nimmt es 
einen viel groBeren Raum ein als das EiweiB. Auf Kosten welcher Sub
stanz erfolgt nun die Einlagerung des Fettes? Vornehmlich auf Kosten 
des Wassers. 1m magersten Fleische betragt der Wassergehalt 728 pro 
Mille, im fettesten ist er auf 532 pro Mille zuruckgedrangt. Er kann 
(Konig und Farwic k, durchwachs'ener Backhast vom Rinde) bei einem 
Fettgehalt von 551 pro Mille auf 325 pro Mille zuruckgehen. 

Diese Tatsache ist in der praktischen Kuche wohl bekannt. Das 
fette Fleisch ist in der Kuche hoch bewertet, weil es beim Braten 
nicht "eingeht": das heiBt, bei der Austrocknung weniger Wasser 
abgibt. 

Aber das Fett dehnt sich auch nach der linken Seite (auf Abb. Ua) 
aus: die Einlagerung des Fettes im Fleische geschieht nicht nur auf 
Kosten des WassergehaItes, sondern auch auf Kosten des EiweiBgehaltes. 
Wahrend das magerste Fleisch 204 pro Mille EiweiB enthalt, hat das 
fetteste nur 169 pro Mille EiweiB. Und wir sehen aus der Abbildung, 
wie das Fett stufenweise immer mehr Platz auf der EiweiBseite erobert. 

Dieses stufenformige Aussehen der EiweiB- und Wasserverdrangung 
ist der Angelpunkt, von dem aus ich das Problem einer einfachen Nahr
wertbestimmung des Fleisches zu 16sentrachte. Salze, Wasser und 
EiweiB sind die konstanten BestandteiIe des Fleisches, das Fett ist der 
akzessorische Bestandteil. Wenn sich eine GesetzmaBigkeit in der Ein
lagerung des Fettes nachweisen laBt, wenn das Fett einen bestimmten 
Prozentsatz Wasser und einen bestimmten Prozentsatz EiweiB verdrangt, 
so wird sich zwischen den Bestandteilen eine mathematische Relation 
herstellen lassen, die es ermoglicht, aus der Kenntnis eines Bestandteiles 
allein auf die Anwesenheit der anderen BestandteiIe zu schlieBen. 

Zu diesem Zwecke wurden 157 Analysen des Rindfleisches, welche 
Konig gesammelt hat, nach dem ProzentgehaIte von EiweiB (Abszisse) 
und Fett (Ordinate) eingetragen. Dann in analoger Weise die Analysen 
uber Kalb-, Hammel-, Lamm-, Schweine- und Pferdefleisch sowie uber 

v. Pirquet, System der Ernlibrung. II, 4 
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diverses Wild- und Gefliigelfleisch. Nachdem sich bei allen dieselbe 
GesetzmaBigkeit ergab, wurden aIle 290 Analysen auf derselben Tafel 
zusammengestelIt (Abb. 12). 

Ausgelassen wurden unter den von Konig gesammelten Analysen 6 Analysen 
tiber Hammelfleisch, die von Mime (1874) herstammen, wei! sie sich wesentlich 
von allen anderen abweichend. verhielten. Ich entdeckte dann nachtraglich, 
daB Bertram und Schafer schon im Jahre 1876 nachgewiesen hatten, daB die 
Elementaranalysen Me nes durchaus unrichtig sind. 
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Abb. 12. Fett- und EiweiBgehalt sowle Nemwert von frischem Fleisch. 
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Konig selbst macht diese Anmerkung auf S. 2, hat aber dann doch die 
Zahlen Me nes zu seinen Durchschnittsrechnungen beniitzt. Die Durchschnitts
zahlen, die er Bd. I, S. 20 fiir halbfettes HammeHleisch zieht, sind zur HaUte 
auf den sohlechten Analysen Menes aufgebaut. Menes 4 Zahlen zeigten 14,02 
bis 15,63% Stickstoffsubstanz, die 4 Analysen von Petersen 19,00-20,12%. 
Die Mittelzahl von 17,11% EiweiB fiir mittelfettes HammeHleisch ist viel zu 
niedrig; sie ist aber von Konig aus in die ganze Literatur iibergegangen. ' 

Links unten ist der Nullpunkt fUr Fett- und EiweiBgehalt. Der 
EiweiBgehalt steigt in der Horizontalen (Abszisse) um je 5% fur jede 
Unterteilung, der Fettgehalt in der Ordinate um je 10%. Jede einzelne 
Untersuchung ist an ihrem auf Prozente genauen geometrischen Orte 
als kleines Quadrat eingetragen. 

Die groBte Menge solcher Quadrate finden wir rechts unten bei einem 
EiweiBgehalte von 19-24% und einem Fettgehalte unter 10%. Dann 
verlauft das Feld der kleinen Quadrate nach oben und links, urn sein 
Ende bei einem Fettgehalte von 62 und einem EiweiBgehalte von 
9% zu finden. Durch das ganze Feld ist eine schrage Gerade ge
zogen, welche von dem Punkte Fett 0 EiweiB 22 zum Punkte Fett 70 
EiweiB 8 verlauft. Diese Gerade ist der Ausdruck der gesuchten Gesetz
maBigkeit: bei vollstandigem Mangel des Fettes hat das Fleisch einen 
durchschnittlichen EiweiBgehalt von 22%; bei einem Fettgehalte von 
70% ist der EiweiBgehalt auf 8% herabgedruckt. Oder: bei Vermeh
rung des Fettgehaltes urn je 5% sinkt der EiweiBgehalt urn 
je 1%. Wenn wir den Fettgehalt des Fleisches kennen, so sind wir 
imstande, daraus einenSchluB auf den EiweiBgehaltzu ziehen; oder, wenn 
wir die Summe aus Fett und EiweiB kennen, so sind wir imstande, das 
Verhaltnis zu bestimmen, in welchem diese beiden Korper zueinander 
stehen. 

Die schragen, punktierten Linien zeigen den Nemwert des Fleisches aus 
der Summe von Fett- und EiweiBwert. Die geringsten Fleischsorten (Quadrate 
bei 19% EiweiB und 1% Fett) haben einen Nemwert von 1,3 Nem im Gramm, die 
hiichstwertigen Fleischsorten (Quadrat bei 9% EiweiB und 62% Fett) erreichen 
9 Nem in einem Gramm. . 

Wahrend es einer muhsamen Methode bedarf, urn den Fettgehalt 
oder den EiweiBgehalt einzeln zu bestimmen, ist die Summe von Fett 
und EiweiB leicht zu erschIieBen, und zwar aus der 'I'roc ke n
substanz. 

Die Trockensubstanz besteht, wie wir auf Abb. lla sehen, aus drei Be
standteilen: Asche (Salzen), Fett und EiweiB; wir brauchen von ihr nur 
die Asche abzuziehen, urn die Summe von Fett und EiweiB zu erhalten. 

4* 
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Der Aschengehalt frischen Fleisches ist ein so gleichmaBiger, daB er 
- bei der hier erforderlichen geringen Genauigkeit - mit der Zahl von 
1 % einheitlich angenommen werden kann. 

27 Mittelzahlen von Analysen (Konig I, S. 2-12) geben folgende Aachen
gehalte: 

pro Mille Aachengehalt. . 7 - 8 - 9 -10 -11- 12 -13 -14 -15 
Analysenmittel . . . .. 0 8 9 5 4 0 1 0 

Wir kommen damit auf folgende Rechnung: 
Trockensubstanz T = EiweiB E + Fett F + Asche A 

=E+F+l 
Zwischen EiweiB und Fett hat sich fmher die Relation ergeben: 

EiweiB in Prozenten = 22 _ Fett 5 . 

Setzen wir dies in die Gleichung ein: 

Foiglich ist: 

Fett 
T = 22 - - + Fett + 1 = 23 + 0,8 Fett 

5 

Fett = 1,25 (Trockensubstanz - 23) 
= 1,25T-28,75 

Das, was uns interessiert, ist aber nicht der absolute Fettgehalt, 
sondern der Nahrwert des Fleisches. 1 g Fett ist mit 13,5, 1 g Eiweill 
mit 6 Nem angenommen. 

Nemwert von 100 g = 6 EiweiB + 13,5 Fett. 
EiweiB ist in 100 g = 22 - 0,2 Fett, folglich ist der 

Nemwert = 6 (22 - 0,2 F) + 13,5 F = 132 + 12,3 F. 
Wir nehmen nun aus der oberen Gleichung den Fettwert 

Fett = 1,25 Trockensubstanz - 28,75 
und erhalten dadurch 

Nemwert in 100g = 132 + 12,3 (1,25T-28,75) 
= 15,375 T - 221,625 

in runden Zahlen: 
Der Nemwert von 100 g frischen Fleisches ist gleich der 

Trockensubstanz in 100 g mal 15,4 minus 222. 

Fehlergrenzen der Berechnung. 

Aus den von Konig zusammengetragenen Analysen habe ich aufs Gerate
wohl 8 Analysen von fettem Ochsenfleisch, lO Analysen von magerem Ochsen
fleisch (S. 4) und 3 Analysen von Kuhfleisch (S. 5) herausgenommen und die Be
rechnung des Nemwertes aus dem direkten Ergebnis der Analysen mit meiner 
Berechnung aus der Trockensubstanz verglichen. 

Die Tabelle enthiilt die Bezeichnung der Fleischgattung (fett, mittelfett 
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mager), die Gegend, von welcher der untersuchte Muskel stammt (Hals, Lende, 
Schulter usw.), den Autor, und seine Befunde in Prozenten: Wasser (a), Stick
stoffsubstanz (c), Fett (e). Durch Subtraktion des Wassers von 100 habe ich die 
Trockensubstanz (b), durch Multiplikation der Stickstoffsubstanz mit 6 den Nem
wert des EiweiBes (d), durch Multiplikation des Fettes mit 13,5 den Nemwert 
des Fettes (f) erhalten. Die nachste Rubrik (g) gibt die Nemsumme aus EiweiB 
plus Fett. Dann folgt, dem obigen Gesetze entsprechend, die Multiplikation 
der Trockensubstanz mit 15,4 (h) und dieser Wert nach Abzug von 222 (i). In 
der nachsten Rubrik "Fehler" (k) ist die aus den Einzelsubstanzen addierte Summa 
von dem aus der Trockensubstanz berechneten Nemwerte subtrahiert. 

N em wert von Rindfleisch. 
100 g frischen Fleisches enthalten: 

a ,b c d e f 

'" ..., 
'Ii> ..., 

" 
' .. .~ 

., ., fa ~ 9 r;, 
'" 0-"1..., 

., I'il ~ 
Autor ., " .. ~ " '" '" O,Q '" r;, " ~ EHl " '" '" e e " ., z g 1/ g Z g 

g h i k 
9 .c-.:l!. e ., 
.~ ..., "on ., 

.,00< ..., 
Z 

I'il"" § x ;~ " .9 gjr;, 0-"1 .. 

" " e 1 " '"+ 2.:! Z.c= " e E-< .. :a 
" " Z Nem r;, 

Ochsenfleisch 
sehr fett 

Hals . Siegert . 73,5 26,5 1 19,5 117 5,8 78 195 408 186 -9 
Lende 

" 
.' 63,4 36,6 18,8 113 16,7' 226 339 564 342 +3 

Schulter " 
• 50,5 49,5 14,5 87 34,0 460 547 761 539 -8 

Hinterviertel {Konigu.} 
. Farwick 55,0 45,0 20,8 125 23,3 316 441 692 470 +29 

" durchwachsen " 
48,0 52,0 15,9 95 35,3 476 571 785 563 -8 

Vorderes, mager . 
" 

65,1 34,9 19,9 119 14,0 189 308 537 315 + 7 
" durchwachsen " 

32,5 67.5 10,9 66 55,1 746 812 1040 818 +6 
f ett Buckland 50,1 49,9 15,1 91 29,7 401 492 768 546 +54 
mager 

Hals Siegert 77,5 22,5 20,4 122 0,9 12 134 346 124 -10 
Lende 

" 
77,4 22,6 20,3 121 1,1 14 135 347 125 -10' 

Schulter 
" 

76,5 23,5 21,0 126 1,3 18 144 362 140 -4 
Muskel . Grouven 76,0 24,0 22,2 132 0,6 8 140 370 148 +8 
Vorderteil Petersen 77,2 22,8 21,0 126 0,8 11 137 353 131 -6 
Hinterteil . 

" 
75,8 24,2 20,3 121 3,0 41 162 372 150 -12 

Vorderteil 
" 

78,2 21,8 20,2 120 0,9 12 132 337 115 -17 
Hillterteil " " 75,2 24,8 20,9 126 3,5 47 173 382 160 -13 
ohne Sehnen u. Fett Almen 76,8 23,2 17,9 107 2,3 31 138 356 134 -4 
Lende .. Stutzer. 74,3 25,7 21,1 126 3,5 47 173 398 176 +3 

Kuhfleisch 

Hals . .I{ LeYder} 76,5 23,5 21,2 126 1,3 18 144 362iI4. -4 
u. Pyro 

Bein. 
" 

77,1 22,9 21,0 126 0,9 12 138 353 131 -7 
Bauch 

" 
77,5 22,5 20,7 124 0,8 11 135 346 124 -9 

1 .. 
0 ... 
0.. 
.9 
" " :a 
" r;, 

5 
1 
1 

6 

1 
2 
1 

10 

8 
8 
3 
5 
5 
8 

15 
8 
3 
2 

3 

5 
7 
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So ergibt das erstuntersuchte Fleisch (Siegert: Halsmuskel) bei 19,5% 
EiweiB und 5,8% Fett eine Summe von 195 Nem in 100 Gramm aus den Einzel
substanzen; aus der Trockensubstanz ergibt die Berechnung 186 Nem, also ein 
Fehler von 9 Nem, die bei meiner Rechnung zu wenig herauskommen oder, in 
der letzten Rubrik (1), einen Fehler von 5%. 

Eine Besichtigung der vorletzten Rubrik zeigt, daB del' absolut groBte Fehler 
mit 54 Nem (Buckland, fettes Fleisch von 492 Nem) zu finden ist, wahrend der 
relativ groBte Fehler von 15%, auf die Untersuchungen von Pet ere e n fallt. DaB 
mein Gesetz um so bess ere Resultate zeigt, je verla13licher die Untersuchungen 
sind, beweist eine zweite Serie von 31 Proben, welche ich den tadellosen Befunden 
von Atwater und Woods entnommen habe. (Siehe Tabelle 2.) 

Hier stimmt die Berechnung vollstandig bei 6 Proben (Fehler 0 Nem), ein 
Fehler bis zu 10 Kem findet sich bei 20 Proben, nur 5 Proben ergaben einen 
groBeren Fehler, der aber auch hier nur eini)ll prozentischen Fehler von maximal 6 
crgibt, da es sich um Proben mit einem hohen Fettgehalt handelt. Del' durch
schnittliche prozentische Fehler ist hier 52 : 31 = 1,7%. 

Die Berechnung aus del' Trockensubstanz ergibt mithin den Nemwert 
des frischen Fleisches mit einer Genauigkeit von ungefahr 10%. Diese 
Genauigkeit geniigt uns fUr praktische Zwecke; es handelt sich ja nicht 
mn Stoffwechselversuche, die eine moglichste Exaktheit anstreben, 

sondern um die Praxis del' Ernahrung, in del' Fehler von 10% nicht 
zn vermeiden sind. Die Beurteilung des Fleisches mit einer Fehler
grenze von 10% ist immerhin eine bedeutende Verbesserung del' gegen
wartigen Beurtoilung, in del' wir auf die Abschiitzung mit dem Augen
maBe angewiesen sind und Fehler bis 200% leicht vorkommen konnen. 

Vielfach war es ublich, die Beurteilung des Fleisches einfach nach 

del' Tiergattung zu machen und dafUr die Konigschen Mittelzahlen 
mit ihrer scheinbaren Exaktheit einzusetzen. Die Konigsche Mittel
zahl ist, wie ich fruher am Hammelfleisch gezeigt habe, von den ein
.zelnen Untersuchungen beeinfluBt, die zu ihrer Gewinnung heran
gezogen wurden. Und tatsachlich gibt es fur Fleisch keine Mittelzahl, 
auBer fur das fast fettlose Fleisch von laufendem Wild. Das Pferd z. B., 
das in den typischen Exemplaren, die gewohnlich zur Schlachtung 
kommen, fast keinen Fettgehalt aufweist, zeigt, wenn einmal ein gut 
genahrtes Tier zufallig geschlachtet wird, uber 10% Fettgehaltl). Wenn 

wir dieses Fleisch mit den Durchschnittszahlen des Pferdefleisches 
einschatzen, begehen wir einen sehr bedeutenden Fehler, denn fett

loses Fleisch hat 1,3 Nem im Gramm, Fleisch mit 10% Fettgehalt aber 

2,6, also gerade das Doppelte. 

1) Konig und Mutschler (Konig I, S. 29) fanden im Fleisch von der Brust 
eines wohlgenahrten Pferdes 15,64% Fettgehalt. 
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Nemwert des Rind£leisches nach Analysen von Atwater 
und Woods. (Konig I, S. 6). 

Region 

100 g frischen Fleisches enthalten: 

Be· 
zeichnung 

g g 

die 

'" '" " ;;:l 

i § 
g I Z 

- ----------

Halsu. Schulter s, mager.! 72,8 ! 27,2 20,411221 5,81 78 200 41711951- 51 3 
mager. .1 71,2 '28,8 19,9 1291 7,8,106 235 445 223 -12 5 
mittelfett'j 67,8 32,2 19,01114112,3 166 280 4951' 273- 7 3 
fett .. ,62,337,718,01108118,8254362580358-41 
sehr fett. i 52,2, 47,8 16,9 102129,0 391 493 7351' 515 +22 4 

Backenrippen .: mager. . i 66,2 33,8 18,011081' 14,81200 308 520 '2981-10, 3 
1 mittclfett!57,3 42,7. 17,41104.24,4 330 434 656 4341 0 1 0 

Flanke. 

Lende 

Rippen. 

,fett .. :151,3 I 48,7 16,0' 96 32,0 432 528 750: 528! 0 1 0 
'. s. mager. 69,6 30,4; 21,2 127! 8,3' 1121 239 468' 2321- 7 3 
· mager .. ,66,3 3:l,7 19,7 118 13,0 18G' 304 518 292 -12, 4 
• mittelfett1 59,8 I 40,2 • 17,9 108, 21,5 290 398 G20 3981 0 I' 0 
I fctt. . 'I' 54,2 45,8: lG,6 99128,4 384 483 705 483 0 0 
sehr fett. 34,7 G5,3: 12,8 77 51,8 700 777 1020 798 +2113 

. s.mager.:71,3 28,718,71121 9,Oi1221234 441219-15
1 

G 
,mageI' .. iG7,0 33,0 19,3 llG12,71721288 509 287 -1 0 
mittelfetti GO,5 34,5 18,3 109 20,2 273 382 609 387 + 51 1 
fett . . j 54,7 i 45,3 16,8 102127,6 ,372 i 474 699 477 + 31 1 

· sehr fett.: 51,2 i 48,8 16,4 98 i 31,5 i 424 522 750 528 + 61

1
1 

s. mager.: 72,G ; 27,4 ',21,1 12G:
1 

5,G: 7G 202 422 200 2 1 
mageI'. .1 G7,9 : 32,1 r 19,1 114 12,0: 158 272 494 272 0 0 
mittelfett! 55,4 ' 44,6 ! 16,9 101126,81363 I 4G4 I G86 4G4 0 0 

Rundstiick. s. mager. i 73,7 . 26,3 j 20,3 122' 5,0 I, G7: 189' 405 183 6 3 
mageI'. . i 69,0 31,0' 19,5 117 10,5' 142 259 477 255 4 2 
mittelfett' 63,9 , 18,5 i 18,5 III IG,7 225 33G i 556 334 2 1 
fett. . . i 51,5 I 48,5 lG,4 98 31,3 423 i 521] 747 525 + 5 1 

Rippenrand. s. mager. 71,6 '28,4 20,9 125 6,5 88: 213, 437 215 + 2 1 
mittelfett 57,4 42,G 16,8 102 25,0 337! 439: 656 434 5 1 
fett .. '147,6 52,4 14,1 85 37,6 5081593 i 809 587 - 6 1 
sehr fett'133,9 66,1 10,7 64 54,9 740' 8041020 798 - 6 1 

Rippenkreuz s. mage I' • 65,8 34,2 18,4 110 14,9,281 311 526 304 - 7 2 
mittelfett 43,9 56,1 13,7 82,41,6 5611643 862 640 j+ 3 0 

Praktische Ausfuhrung der Fleischuntersuchung. 

Aus dem Fleischstuck wird eine moghchst gleichmaBige Durch
schnittsprobe geschnitten und mit der Schere so lange verkleinert, bis 
sie genau 10 g wiegt. Man legt das Fleischblattchen auf eine vorher 
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Ll!fIlocher 

Abb. 18. Trockenapparat nach Lnborant J. S r n k n. 
Dieot:zur Bcstimmung der Trockcnsubstanz bel Fleisch, Milch, KartofTeI, Brot usw. 
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abgewogene und durch abfeilen auf ein genaues Gewicht von 2, 5 odeI' 
10 g gebrachte Blechschale und laBt es durch 10 Stunden trocknen. 
Wenn die Trocknung bei 100° beendet ist, wird wieder gewogen. 

Das zweite Gewicht, vermindert um das Gewicht der Schale, steW; 
die Trockensubstanz dar, z. B. : 

1. Wagung. Schale 10 g, mit dem frischen Fleisch 20,0 g. 
2. Wagung. 13,6 g - nach Abrechnung der Schale 3,1 g. 
Zur Bestimmung .des Nemwertes wird 3,1 mit 15,4 multipliziert. 

Das ergibt 477,4; auf ganze Zahlen abgerundet 477; davon werden 22,2 
abgezogen (22,2 statt 222, weil nur 10 g statt 100 g verwandt werden), 
bleibt 255. Das ist der Nemwert von 100 g. In 1 g haben wir den 
hundertsten Teil, also 2,55 Nem 

Ich bediene mich eines Trockenapparates, der von J 0 han n S r n k a 
zusammengestellt ist (Abb. 13). Er besteht aus einem, auf FuBen 
stehenden Blechmantel) in den ein Gestell mit mehreren Drahtgittern 
versenkt wird. Eine schwache Bunsenflamme, durch eine Asbestplatte 
abgeblendet, gibt den heiBim Luftzug, dessen Temperatur durch ein 
in der Deckelflache steckendes Thermometer kontrolliert wird. In 
diesem Apparate ist die Trocknung in 3 Stunden beendet. Wer eine 
chemische Wage zur Verfugung hat, kann die Trocknung auf 2 Stun
den abkurzen, indem er statt 10 g nur 1 g frischen Fleisches zur Unter
suchung verwendet. Die Wagung erfolgt dann auf 1 mg genau und 
die Berechnung des Nahr,wertes lautet hier: 

Nemwert von 1 g frischen Fleisches = Trockengewicht von 1 g mal 
15,4 minus 2,22. 

Wenn man sich die Rechnung ersparen will, kann man sich der 
folgenden Tabelle bedienen, welche fUr jedes Gramm Trockensubstanz 
in 100 g (oder jedes Dezigramm Trockensubstanz in 10 g) EiweiB 
und Fettwert, den Nemwert, den runden Nemwert (auf halbe Nem 
im Gramm abgerundet) und den reziproken Wert enthalt: jene Menge 
von Grammen, welche bei der betreffenden Fleischgattung ein Hek
tonem enthalten. 

AuBerdem enthalt die Tafel das EiweiBverhaltnis. VoIlkommen fett
loses Fleisch von 23 g Trockensubstanz in 100 g frischen Fleisches hat 
seinen Nahrwert nur in Form von EiweiBsubstanz; aIle 10 Dekanem eines 
Hektonems sind also EiweiB. Fleisch, welches 10% Fett enthalt, hat im 
Hektonem (40 g) 5 Dekanem EiweiB; sehr fettes Fleisch mit einem Ge
halte von 47 g Trockensubstanz in 100 g frischem Fleisch hat ein Hekto
nemgewicht von 20 g und ein Hektonem enthalt nur 2 Dekanem EiweiB. 
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Tabelle zur Berechnung von Fettgehalt, Nemwert und Ei
weiBwert des frischen Fleisches aus der Trockensubstanz. 

23 22,0 I 0 
24 21,75 1,25 1 

1 

25 21,5 I 2,5 1 

77 132 
76 130,5 
75 129 

1~,9 ~!~:~75 ~:! 1~~ 1~ ~~~.166'7 1,5 
33,7 162,75 1,6 79 8 615 

I 

26 21,25 
27 21,0 
28 20,75 

3,75 1 i 74 127,5 
5,0 1 73 126 
6,25 1 72 124,5 

50,5 178,125 1,8 
67,5 193,5 1,9 
84,3 208,875 2,1 

~!I} 7 

60 I} 6 

551 

563 1 
5171 50 

480 I 
7 " 1 I 

,U I 2,2 29 20,5 
30 20,25 
31 20,0 
32 19,75 
33 19,5 

8,75 1 
10,0 1 
11,25 1 
12,5 1 

34 19,25 13,75 1 
35 19,0 15,0 1 
36 18,76 16,25 1 
37 18,5 17,5 1 
38 : 18,25 18,75 1 

71 123 101 
70 121,5 118 
69 120 135 
68 118,5 152 
67 117 169 

66 115,5 186 
65 114 205 
64 122,5 220 
63 III 236 
62 109,5 253 

224,25 
239,625 
255,0 
270,375 
285,75 

2,4 51 I} 

i 4 
i 

H :i!j5 
301,125 3,0 381 
316,5 3,2 36 I 
331,875 3,3 34 

445 j 418 1 

3921 40 
369 
350 \ 

39 18,0 20,0 1 
40 17,75 21,25 1 
41 17,5 22,5 1 
42 17,25 23,75 1 
43 17,0 25,0 1 

44 16,75 26,75 1 
45 16,5 27,5 1 
46 16,25 28,75 1 
47 16,0 30,0 1 
48 15,79 31,25 1 
49 15,5 32,5 1 
50 15,25 33,75 1 

61 108 ,270 
60 106,5 287 
59 105 304 
58 103,5 320 
57 102 338 

I 
56 100,5 355 
55 99 371 
54 97,5 389 
53 96 405 
52

1 

94,5 421 
51 93 439 
50 I 91,5 455 

347,25 3,5 32 
362,625 3,6 30 

I 378,0 3,8 29 
393,375 3,9 27 
408,75 4,1 26 
424,125 4,2 24 
439,5 4,4 23 

454,875 4,6 22 
470,25 4,7 21 
485,625 4,9 20 
501,0 5,0 19 
516,375 5,2 18 
531,75 5,3 17 

1547,125 5,5 17 

fUr jedes weitere Prozent Trockensubstanz 

zu I I ab I ab I zu I zu : 
1,25 I 1,0 1,5 16,9 I 15,375 1 

~.~! I) 
2451 25 

236 1 
228 i 

220 I) 
2 2131 

2081 
1991 ~ 20 

194 !I 
189

1

J 
183 

I 

2,0 

2,5 

3,3 

4,0 

5,0 
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Der Nemwert von frischem Fischmuskel. 

Nach denselben Prinzipien, welche beim frischen Muskelfleische 
der Warmbluter ausgearbeitet waren, wurden die chemischen Unter
suchungen, die uber das Fleisch von Fischen vorliegen, tabellarisch ein
gezeichnet, um auch hier zu einer einfachen Regel zu gelangen. 

AIle 148 Analysen, die Konig anfuhrt, wurden in das Schema ein
getragen, das hier fur EiweiB und Fett den gleichen MaBstab aufweist. 

35r--------.--------,---------.-------~--------_r------__, 

I' 

i ~--;I ------1 \ !~ 1---+----1 
I I '\ II \ I i, I I \~ -----1------ ---! -. .: tT\,--------+----------1 
I I ~ / \ I \ . ~/ 1 , 

I I 0 /1 0 ,I 0 '''I.. 
m_ • . ---J..J.~-·<L I I \ I. ....1""-,..._ -r---- 01

1 

0 1-5-Z ~ 5 15 ~fk16 G 6 Z 1 0 
. 'I I 

,I \ I 
15 ~- - -----l-------L--~--~--~I------_I\__+-~~-----_+-------___l 

I i :\ 

I I ·Ii· 1\ 
I ii \ ' I. 
iii 

10 - -- --- --~r-------·--··-------i---~ -----,------"-11-\-----'--------1 
I I I \. 

i I I· .. I' , 

II II' I '" I \. .. . ., " . , 

5> ----1---1 --:r~ ~ j \. 
I . ~.,t~{~l \~ 

30 ---------

25 

20 ----

o Prozenf Dwei/J 5 10 15 18,820 25 30 
Abb. 14. Fett· und EiweiJ3gehalt des Fischmuskels. 
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Die Abrondung erfolgte auf ganze Prozente, nur beim Fettgehalte unter 
1 % wurde uie Eintragung auf zehntel Prozente genau notiert. 

Wir sehen, daB die kleinen Quadrate sich nicht so schOn gruppieren, 
wie beim tierischehMuskelfleisch. Wenn auch bei den niedersten Fett
gehalten der EiweiBwert etwas hoher zu sein scheint als beim hochsten 
Fettgehalt (Aal 33% Fett, 13% EiweiB), so ist doch keine Regel zu 
erkennen. Beim Fettgehalt von 0,3% kommt ein EiweiBwert von 12% 
vor und beim Fettgehalt von 13% ein solcher von 25%. Die Ursache 
fiir die ungeniigende Vbereinstimmung mag wohl zum Teil darin gelegen 
sein, daB hier viel weniger Analysen vorliegen und daB speziell bei einem 
Fettgehalt von iiber 16% nur 3 Analysen vorhanden sind. Jedenfalls 
ware es aus dem vorliegenden Material nicht moglich, das gleiche Gesetz 
wie beim Fleisch der Warmbliiter herauszulesen, denn der EiweiBgehalt 
des fettlosen Fischfleisches ist viel niedriger als der des entsprechenden 
Warmbliitermuskels. 

Die Linie EiweiB = 22 - 0,8 Fett, vom Punkte Fett 0 EiweiB 22 
zum Punkte Fett 35 EiweiB 15 ist viel zu weit nach rechts gelegen. 
Die Linie Fett o EiweiB 18 zu Fett 35 EiweiB 11 (EiweiB = 18 - 0,8 Fett) 
wUrde dem fettlosen und fettreichen Teile besser entsprechen, entfernt 
sich jedoch von den Werten bei mittlerem Fettgehalt (5-15%) so stark, 
daB ich es vorziehe, die Zusa~menfassung in anderer Weise zu machen. 

Es wurden die FaIle bei jedem EiweiBprozente (also vertikal) addiert 
und auf der horizontalen Linie 20 eingezeichnet (ronde Marken), dann 
eine Kurve durchgezogen. Das Fischfleisch hat weitaus am haufigsten 
den EiweiBgehalt 18 und 19 (75 von 148 Analysen); die Haufigkeit 
fallt von dort aus gleichmaBig nach links und rechts ab bis zu den Pro
zenten 9 und 26. Die Spitze der Kurvetrifft auf den PUnkt 18,8%. 
lch nehme das Fischfleisch mit diesem d urchschnittlichen 
EiweiBwerte von 18,8 Prozent an. 

Der Aschengehalt des Fischfleisches ist hOher als beim Warmbliiter. 

in 1000 g waren Gramm Asche 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Analysenmittel. . . . . . .. 1 0 7 6 7 6 1 0 1 1 

Als Mitte ist die Zahl 12 anzusehen oder 1,2% Aschengehalt. 
Wehn wir diese beiden Durchschnitte in die Trockensubstanzrechnung 

Trockensubstanz = EiweiB + Asche + Fett einsetzen, so erhalten wir 

Trockensubstanz = 18,8 + 1,2 + Fett = Fett + 20 
oder Fett = Trockensubstanz - 20. 

leh nehme alles, was in der Troekensubstanz iiber 20 hinaus
geht, als Fett an. 
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Die Formel fiir den Nahrungswert lautet danach: 

Nemwert = 6 EiweiB + 13,5 FeU 
= 6 X 18,8 + 13,5 (Trockens. - 20) = 112,8 + 13,5 Tr. - 270 

Nemwert = 13,5 T. -157,2 

oder rund: 
Der Nemwert von 100g ist gleich der Trockensubstanz 

mal 13,5, weniger 157. 
Praktische Bestimmung: 10 g Fisch£leisch werden, wie friiher be

schrieben, in diinner Scheibe getrocknet. Wenn die 2. Wagung z. B. 
2,8 g ergibt, so erlolgt die Rechnung folgendermaBen: 2,8 X 135 = 378, 
davon abgezogen 157, bleibt 221 Nem in 100 g oder 2,2 Nem im Gramm. 

Fehler dieser Berechnung: 
Auf jedes Prozent EiweiB, das wir durch die Mittelzahl zuwenig an

genommen haben, kommt 1% Fett, das wir zuviel annehmen; ein 
Gramm zuwenig EiweiB bedeutet eine Verminderung des Nemwertes 
um 6 n, ein Gramm FeU zuviel eine Vermehrung um 13,5 Nem; der 
Fehler von 1% bedeutet also die Differenz von 13,5 - 6 = 7,5 Nem 
in 100 g. 

Aus Abb.14 konnen wir die Haufigkeit und GroBe der Fehler ersehen. 
Bei den machtigsten Gruppen, von 18 und 19% EiweiB, ist der Fehler 
minimal, dagegen erreicht er bei den extremen EiweiBwerten (10 bis 25%) 
bedeutende Ausdehnung. Wenn wir z. B. die 47% Trockensubstanz des 
fetten Aales nach meiner Formel nur zu 27% auf FeU beziehen, wahrend 
in Wirklichkeit 33% Fett da ist, so betragt der Fehler 6 X 7,5 oder 
45 Nem in 100 g, 0,45 Nem im Gramm. Die Zahl ist hoch, aber immerhin 
geringer als die bisherige Fehlerquelle, wo die Schatzung des Fisch£lei
sches nach der Gattung der Fische, insbesondere bei den fettreichen, 
fiir den menschlichen GenuB beliebten Fische eine sehr ungenaue war. 
So schwankt z. B. die Makrele zwischen 2,2 und 16,4 Fettgehalt. Der 
mittlere Gehalt ist von Konig mit 8,1 bezeichnet; wenn eine fette Makrele 
mit Konigschem Mittelwerte angenommen wird, so betragt der Fehler 
in 100 g 13,5 X 8,3 = 112 Nem in 100 g oder 1,1 Nem im Gramm. 

Innereien von Warm bl ii tern. 

63 Untersuchungen verschiedener innerer Organe ausKonigs Samm
lung - ausgelassen wurde nur eine ganz unwahrscheinliche Analyse von 
Mime - gruppierte ich wieder nach demselben Schema wie das Fisch
fleisch auf Abb. 14. 
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Abb. 15. Fett- nnd EiweiJ3gebalt von Innereien. 

Die Bezeichnung erfolgte hier nicht mit Quadraten, sondern ent
sprechend der groBen Verschiedenheit des Materiales mit den Chiffern 

des Organes und der Tiergattung. 
Fur die Organe wurden die N ummern 1-8 nach der Reihenfolge 

gewahlt, in der sie sich anatomisch von der Struktur des Muskels ent
fernen: 1. Zunge, ein quergestreifter, noch nicht wesentlich von der 
SkE1lettmuskulatur unterschiedener Muskel, 2. Herz, schon stark 
abweichend, 3. Magen, glatte Muskulatur, 4. Lunge. Nun folgen 
5. Leber, 6. Niere, 7. Milz und 8. Him. An Tiergattungen wurden 
unterschieden mit Anfangsbuchstaben R Rind, K Kalb, H Hammel und 
Lamm, S Schwein, W Wild (Rase usw.) und V Vogel (Huhn, GallS, 

Truthahn). 

30 
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Wir sehen auf den ersten Blick eine sehr starke Streuung: von 10 
bis 25% EiweiB bei einem Fettgehalte von 1 %. Einzelne Organe (Herz) 
liegen gruppenweise, die Tiergattungen sind ganz verstreut. Das Organ 
macht also mehr aus als die Tiergattung. Aber liuch in den Organen 
ist keine Einheitlichkeit: der Rindermagen z. B. zeigt 10%, der Vogel
magen 25% EiweiB usw. SchOne Regeln lassen sich aus diesen Analy
sen nicht ableiten. 

Die Linie nach dem Gesetze EiweiB = 22 - 0,8 Fett tri£ft im ganzen 
die Richtung des Feldes, faUt aber zu weit nach rechts, wiirde also einen 
zu geringen Nemwert errechnen lassen. 

Ich beschranke mich deshalb darauf, wie beim Fisch£leisch, einen 
Durchschnittswert des EiweiBes zu suchen und das Fett aus der 
Differenz abzuschatzen. 

Die Nemrechnung stiitzt sich wieder auf die Gleichung: 

Trockensubstanz = EiweiB + Fett + Asche. 

Die Asche ist bei 47 Untersuchungen (Analysen aus Konig) 

Asche in 1000 g 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Analysen . .. I 0 0 6 7 10 3 8 50\) 3 0 I 3 
Der Aschengehalt fiber 17 pro Mille betrifft 6 mal Leber, I mal Milz. 

Die Af':che kann wieder mit 1,2% angenommen werden, das EiweiB 
mit 18,8%; es gelten also die weiteren Ableitungen wie beim Frisch
fleisch. 

Der Nemwert von 100 g Innereien ist gleich der Trocken
substanz mal 13,5 weniger 157. 

Fehlergrenze: Die Linie 18,8 EiweiB faUt bei geringem Fettgehalt 
ganz schon in die Mitte der EiweiBwerte - bei hOherem Fettgehalt, 
wo sich die Verdrangung des EiweiBes durch das Fett geltend macht, 
liegt sie aUerdings zu weit rechts. Bei hoherem Fettgehalte faUt also 
die Schatzung nach dieser Linie zu niedrig aus. Die groBte Abweichung 
besteht bei Hammelzunge mit 13 EiweiB und 18 Fett; wenn wir hier mit 
18,8 EiwdB rechnen, so begehen wir einen Fehler von 5,8 X 7,5 =43,5 
Nem in 100 g oder 0,4 Nem im Gramm, die wir zu wenig rechnen gegen
tiber dem tatsachlichen Werte von 13 X 6 + 18 X 13,5 = 321 Nem in 
100 g oder 3,2 Nem im Gramm; das bedeutet einen prozentischen Fehler 
von 14%. 

Zusammenfassung: 

Nicht n ur der Wassergehalt, sondern auch der EiweiB
gehalt frischen Fleisches von Warmbliitern ist vom Fett-
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gehalt beeinfluBt: das Fett lagert sich zu 4/5 auf Kosten des 
Wassers, zu 1/5 auf Kosten des EiweiBes im Fleische ein. 

Der EiweiBgehalt fettlosen Fleisches ist d urchschnittlich 
22 Prozent; bei Zunahme des Fettes urn je 5 Prozent wird der 
EiweiBgehalt urn je 1 Prozent geringer. 

Auf dieser Grundlage laBt sich aus der Trockensubstanz 
der Nahrwert frischen Fleisches nach der Formel berechnen: 
Nemwert von 100 g = 15,4 Trockensubstanz weniger 222. 

In der Praxis wird die Trockensubstanz d urch Trockn ung 
von 10 g oder von 1 g frischen Fleisches festgestellt; die 
Ablesung von Nemwert, Fettgehalt, HektonemgroBe und 
EiweiBverhaltnis erfolgt nach einer Tabelle. 

Beim Fischfleisch und bei den Innereien laBt sich die Ver
drangung von EiweiB durch Fett nicht gesetzmaBig nach
weisen. 

Hier wird der EiweiBgehalt mit einem Durchschnitts
werte von 18,8%, die Asche mit 1,2% angenommen und 
der Nemwert aus der Trockensubstanz nach der Formel be
rechnet: 

Nemwert von 100g = 13,5 Trockensubstanz weniger 157. 



Bewertung des Fleisches nach Tiergattung und Qualitat. 

Nur in einem groBen Betriebe wird es lohnend sein, die Bewertung 
des Fleisches nach der Trockensubstanz durchzuffthren. In den meisten 
Fallen sind wir darauf beschrankt, eine ungefahre Schatzung nach Sorte 
und Qualitat vorzunehmen, und die groBen Fehler, welche dabei unter
laufen konnen, zu fibersehen. Ich ersetze nun die bisherige summarische 
Einschatzung (I. Teil, S. 17) durch genauere Normen. 

Wenn wir zunachst alle fmher zugrunde gelegten 290 Analysen von 
frischem Muskelfleisch fiberblicken, so finden wir, daB 87 Analysen 
oder 38% aIler Analysen eine Bewertung zwischen 1,5 und 2,5 Nem 
pro Gramm ergeben (Abb. 12, S. 50), aIle fibrigen verteilen sich zwi
schen 1,0 und 9,0 Nem pro Gramm. 

N em wert von frischem Muskelfleisch. 
Nem i. Gramm 0 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4,5 5 5,5 6 6,:; 7 7,5 8,5 99,5 10 

I II 'II III i 111'Summe 
Analysenzahl. 00125\624927,20119171716'1135:10 1:2 3 14 0IOi 290 
% d. Analysen 010 9 ! 21 17 9 ~ 7 [ 7 6 6 6 4121 3 ° i 1 III 0: ° I 

Der durchschnittliche Nemwert alIer 290 Analysen ergibt 923 : 290 
= 3,18 Nem pro Gramm. Die groBte Haufigkeit der Analysen trifft das 
magere Fleisch von ca. 2 Nem pro Gramm, die Analysen mit hohen Fett
zahlen aber heben das Durchschnittsergebnis auf fiber 3 Nem pro Gramm. 

Diese hohen Fettzahlen stammen hauptsachlich von den Analysen 
des Schweinefleisches. Wir wollen dieses zuerst spezialisieren. Ich ver
wende dazu die von Konig gezogenen und im II. Teile seines Werkes 
S. 1467ff. angegebenen Durchschnitte. 

Schweinefleisch 

IV. Klasse 
Fett 

II. Klasse 
III. Klaslle 

I. Klasse 
Mager 

I ::: ... 1 ______ -,-I_n_100--=:g __ --c-__ S S 

.~ 13 Protein I Fett I .~ s § 
I ~ ~ I--g------,-'-N--e-m- --g---c

1
- N- e-m- s~~:e l~~ 

1 22 I 

I ~~ i
l 

I 21 

1 19 ! 
I 24 I 

12,7 
14,5 

76 I 
87 

15,1 91 
16,2 97 
17,7, 106 
20,1 121 

41,3 I 

37,31 
32,6 
30,61 
24,0 I 
6,3 , 

557 
504 
440 
413 
325 
85 

I 633 
591 
531 
510 
431 
206 

12 
15 
17 
19 
25 

i 59 
v. Pirquet, System der Ernahrung. n. 5 
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Das Schwein durchlauft wahrend der Mastung sicher auch aIle Grade 
des Fettgehaltes. Es wird aber in dieser Zwischenzeit nicht geschlachtet 
und kommt daher entweder mager oder aber fett auf den Tisch. Merk
wiirdigerweise gilt aber beim fetten Schwein nicht das ~etteste, sondern 
das relativ magerste Fleisch als beste Sorte(I. Klasse 4,31 Nem im 
Gramm), das fetteste (IV. Klasse mit 6,33 Nem im Gramm) als die 
mindeste Sorte. 

Ich unterscheide hier 2 Sorten: mageres Schweinefleisch mit 2,0 Nem 
rundem Wert und fettes Schweinefleisch mit 5 Nem. Die Hektonem
zahl ist dementsprechend 50 und 20 Gramm. 

Das EiweiBverhaltnis, durch Division der aus Protein stammenden 
Nem durch die Gesamtzahl der Nem betragt ffir das magere 59, ffir 
das fette 17-25; ich nehme, entsprechend der Tafel S. 58 in jeder 
Gruppe die niederste EiweiBzahl an, 2 Dekanem ffir das fette und 
6 Dekanem ffir das magere Schweinefleisch. 

In derselben Weise wurden K6nigs Mittelzahlen ffir Rindfleisch 
verwendet. Auch hier zeigt sich, daB unter dem Fleisch von Mast
ochsen das magerere Fleisch ffir die beste Sorte gilt (I. Klasse 3,02 Nem 
im Gramm); da das Rind aber nicht so stark gemastet wird wie das 
Schwein, und da bei der Schlachtung von Kiihen auch die Mittelstufen 
auf die Schlachtbank kommen, ist kein so scharfer Unterschied zwischen 
fett und mager zu erkennen. 

III. Klasse 
Fett 

Rindfleisch 

II. Klasse • 
IV. Klasse 

I. Klasse 
Mittelfett 
Mager .. 

== "" In 100 g ~ a 
to! S --------.---=----1:---- ~ 1l -;; a Protein I Fett ~ a.s 
'0 " 1------;-1 ----~I-- Summe 13-'" 
~ Z g Nem g Nem Nem Z ~ 

6 16,5 99 27,0 365 464 21 
1 18,0 108 25,0 338 446 24 
5 18,0 108 20,0 270 378 29 
7 18,5 111 18,5 250 361 31 
4 19,5 117 13,5 183 300 39 
2 20,1 121 

I 3 20,5 123 
7,4 100 221 55 
2,8 38 I 161 76 

Ich nehme .ffir das mittlere Rindfleisch den Wert von 2,5 Nem 
im Gramm an, ffir das magere ("Kuhfleisch") 1,5 und ffir das fette 
4 Nem. 
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Das Kal b£leisch zeigt niederere Werte; die fetten Sorten sind mit 

2,5 zu bewerten, das magere Fleisch mit 1,J. 

III. Klasse 
II. Klass!) 
I. Klasse 

IV. Klasse 

Kalbfleisch 

Ganz mager 

! ~ ~ 
I .~ S I, 

~ Protein 

In 100 g 1 ~ S 
ilo " 

I 
.~ .: 

Fett 's ~ S..s 
"~§ 1---
, :.::= ~ g Nem 

-- ummel S-.., 
I g Nem 1 Nem ~ ~ 

10~9,5 i ~-~1~,5 
9 20,0 I 120 9,0 
8 20,0! 120 8,0 

II 19,8 II9 5,5 
12 20,0 120 1,0 

142 
122 
108 

74 
14 

259 ' 45 
242 50 
228 
193 
134 

53 
62 
90 

Das Schaf- oder Hammelfleisch verhalt sich wieder ahnlich 
wie das Schweinefleisch; der gemastete Hammel ergibt hohe Werte 
(4,24-5,41, rund 5 Nem), wahrend das ungemastetete Schaf nur 1,80, 
rund 2 Nem aufweist. 

I ~ "'I In 100 g j~ S 
I " jilo " , "" . 

Hammelfleisch ' .~ ~ Protein : Fett 
I Su!"me I ~.5 ~ ~ ___ L~~L g ]-Nem ! Nem g i Nem ~ III 

-------- ----

II. Klasse 15 14,5 87 1 33,6 454 541 16 
Fett I 17 17,0 102 29,8 403 505 20 

I. Klasse I 14 16,9 101 27,0 365 466 22 
Ill. Klasse I 16 16,5 99 24.1 325 424 23 

Mager. 18 17,0 102 5,8 78 180 56 

Das Pferd.efleisch zeigt einen geringen Fettgehalt; nicht weil 
das Pferd kein Fett ansetzen kann (bei wohlgenahrten Pferden kann 
der Muskel bis 16% Fett enthalten), sondern weil fast nur magere Tiere 
zum Schlachten kommen. 

Ziegen£leisch zeigt denselben Wert (2 Nem im Gramm) wie das 
Fleisch ungemasteter Schafe oder Rinder; das fette K ani n c hen einen 
etwas hoheren Wert (2,5 Nem); wahrend Hase und Reh in der Freiheit 
kein Fett ansetzen und, wie das Pferd, einen Nemwert von 1,5 aufweisen. 

Unter dem Gefl ugel ergibt sich fur das wilde Feld- oder Rebhuhn, 

die Taube und das magere Haushuhn der gleiche niedere Wert von 1,5; 

der mittelfette Truthahn zeigt 2,J, das "fette" Huhn 2,5 Nem im Gramm; 
die intensiv gemastetf' Gans dagegen ergibt einen auBerordentlich 

hohen Fettgehalt. 

5* 
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::; Kohle· I '" 
Fleisch von verscWedenen Tieren - S Protein Fett hydrate S S 

"=0 § '--,-----�~--,---I \ § Z'" (Durchschnittszahlen) ~ , ~ 

~~-~_~~ .. =~_~_~_~~.,=-- ~_~.~,Z_~g INem g INem g Nem rn 

Ziege 
Pferd 
Hase 
Kaninchen, fett. 
Reh. 
Haushuhn, mager. 

fett 
Junger Hahn, fett 
Truthahn, mitteliett 
Ente, wild. 
Gans, fett 
Feldhuhn 
Taube. 

i 13 1 20,7 I 1241 
2521,51 129 I 

45123,3 , 140 
46 21,51129 
47 ! 19,8' 118 

48119,7 118 
49 18,5 III 
50 23,3 139 

· : 51 24,7 148 
52 22,7 136 

• i 53 15,9 95 
54 ! 25,3 i 151 

· , 55 122,1 , 133 

4,3 58 I - - 1182 I 68 I 2,0 
2,5 34 I 0,8 5 i ~68 ' 77 11,5 

1,1 15 0,2 I! 156 90 11,,5 
9,8 132 0,8 5 I 266 48 2,5 
1,9 26 1,4 8 i 152 7811,5 
1,4 I 19 1,3 i 8 145 81 1,5 
9,3 1126 1,2! 7 244 46 I 2,5 
3,2 I 43 2,5115 197 72 2,0 
8,5 1115' - - 263 56 2,5 

3,1 Ii 42 r,,' 2,3 I 14 192: 71 2,0 
45,6 617: - - 712 I 13 ,(6,0) 

14 I 191'- - 1701,1891' 1,5 
1:0 i 14 0,8 5 152 i 88 1,5 

In der TabeIle auf S. 69 sind aIle Untersuchungen, die Konig uber frisches 
Fleisch der hauptsachlichen Schlachttiere gesammelt hat, nach der Trockensub
stanz und dem ihr (nach Tabelle S. 58) entsprechenden runden Nemwerte ver
einigt. Man sieht daraus, wie weit die einzelnen Gattungen in ihrem Fettgehalte 
und dementsprechend in ihrem Nemwerte schwanken, und wie wenig die ublichen 
Bezeichnungen fett, mitteliett, mager auf den Nahrwert schlieBen lassen. So kommt 
unter dem sehr fetten Ochsenfleisch (1. Zeile) ein Nemwert von 2 vor, unter dem sehr 
mageren (11. Zeile) ein Nemwert von 3,3. Auffallig ist der Unterschied zwischen den 
amerikanischen und den europaischen Analysen. Die Stucke, die der Amerikaner 
als sehr mager bezeichnet, wiirden bei uns die Bezeichnung "mittelfett" erhalten. 

Wenn man die Summe betrachtet, die aus allen Fleischanalysen des Rindfleisches 
gezogen ist, so konnte es scheinen, als wenn ich die Durchschnittswerte cher zu 
niedrig angenommen hatte. Fur unsere Praxis gelten aber nicht die amerikanischen, 
sondern die europaischen Analysen. Das beweisen die von Laborant J. S r n k a an 
meiner Klinik gemachten Trockensubstanzbestimmungen des uns von der Spitals
verwaltung uberwiesenen Rindfleisches. Bei 66 in der Zeit von Dezember 1917 
bis Juli 1918 gemachten Fleischuntersuchungen betrug die Trockensubstanz 

Prozent . 22 23 
Zahl der Analysen 2 14 

24 25 
19 20 

26 
1 

27 
2 

28 
3 

30 31 
2 2 

33 40 
1 1 

'-.;-I '--- "-....--' '-.~ --.--

rund Nemwert . . 1,25 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 

In 53 Analysen, 80% aller Analysen, betrug der runde Nahrwert nur 
1,5 Nem im Gramm. 

In 9 Analysen von Kalbfleisch betrug die Trockensubstanz 

Prozent . . . " 21 23 24 25 
Zahl der Analysen 2 1 5 1 __ '-v--" 

rund Ncmwert. . 1,25 1,5 
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N em wert nach der Quali tat des Fleisc hes. 

%Trockensub~z.. . -:--:--~-~ T;---~2rW-25126-28129----;r3~~;r~~~--~~ 
Runder Nernwert (in 1 g Kern) .. I 1,25 ! ~!3'O I 2,5 ! 3,3 I 5,0 I iib.5,O 
~~=._=~ =~c~'.,= _·,C 

Rindfleisch. 
Ochsenfleisch: sehr fett 

" mittelfett. 
" mager .. 

Kuhfleisch: fett 
" mager .. 

Amerikan. Untersuchungen: 
Rindfleisch: sehr fett . 

fett ... 
mittelfett . 
mager .. 
sehr mager 

Summe .... 

Schematische Bezeichnung. 

Kalbfleisch: fett . . 
" mittel (amerik. U nters.) 
" mager ... . 

Summe ..... . 

Schematische Bezeichnung . 

Schweinefleisch: fett 
" .mittel (ame1'ik. Unters.) 
" mager ... . 

Summe ..... . 

Schematische Bezeichnung . 

Schaffleisch. 
Hammel: seh1' fett . 

" halbfett . . . 
Amerikan. Untersuchungen. 
Hammel: sehr fett 

" fett . . . 
" mittelfett. . 

mage1' ... 
" Lammfleisch. 

Summe ..... . 

Schematische Bezeichunng·. 

Zahl der Analysen 
1 2 3 2 

1 I 14 

3 7 
1 

9 16 1 
1 
5 

5 

3 
2 , 11 

5 29 I 30 
'~ 

4 
4 

mager 

2 
1 

3 , 

4 

5 

9 

2 

5 

9 
3 

35 

1 

1 
4 
7 

2 
4 
9 

4 
7 
3 

5 
5 
2 

I! : 16 i 17 I 14 
"'-v-': ---...---

mittel fett 

2 
7 

9 

1 
4 

5 ----- --.-' 
mager fett 

2 5 3 

2 5 I 3 
I '-v-" 
, mager 

1 7 

2 

7 2 

mager 

2 

2 

2 

1 

3 

1 
2 

1 4 
2' 7 

3 III 
----,.,-----' 

fett 

2 1 2 

5 

2 2 

2 

3 

i 
6 

6 11 I 10 
---...-:..--

fett 

Die folgende Ubersichtstafel zeigt die schematische Bewertung. 
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Bewertung des Fleisches von Warmbliitern nach Gat
tung und Qualitat. 

~~mIH:=·I~::!~1 Rind I Kalb ISChweinl Schaf I Gefliigel 
1 ghat g nem 

: I :~ 
2,51 40 
2 I 50 

1,5 67 

- , 
2 
3 
4 
6 

8 

I 
- -

fett -
mittel I fett 

- i -
I 
I 

mager Imager 

fett fett Gans,fett i 
- - -
- - Huhn,fett 

mager mager Truthahn, 
mittel 

- - Huhn, 

I 
mager 

Sonstlge 

-

-
Kaninchen, fett 
Ente, Ziege, Rase, 

Reh 
Pferd, Taube, Reb-

huhn 

Nemwert von Fischen, von Schlachtabfallen und von 
niederen Tieren. 

Die 148 auf Abb. 14, S. 59 angefiihrten Analysen von frischem Fisch
muskel wurden in der Tabelle auf S. 71 oben nach ihrem Nemwerte 
geordnet. Fast die Halfte alier· Analysen (47%) liegt zwischen 
1,0 und 1,5 Nem pro Gramm. Es wird daher frischer Fisch
m u s k eli mall gem e i n e n mit dem Durchschnittswerte von 
1,25 Nem im Gramm, mit der entsprechenden Hektonemzahl 80, dem 
EiweiBwerte von 8 Dekanem angenommen. 

Frischer Muske! von fetten 
Fischen 

FluBaal 
Lacbs 
Maifisch 
Alse 
Makrele 
K arpfen, gefiittert . 
Meeraal 
WeiBfisch. 

ering .. 
tromling. 
eilbutt 
rasse 

H 
S 
H 
B 
F orelle (Saibling) 
Karpfen, mager . 
S teinbutt . .. 

~t 
. ~ a 
'" 8 :0 =' 
~z 

! 67 I , 
66 
75 
74 
72 
76 
68 I 
71 1 

69 
70 

73 I 
78 ' 
88 
77 
97 

Protein 

I I g Nem 

I 12,2 I 73 
21,1 ' 127 
21,9 131 
18,8 113 
18,9 113 
16,7 100 
18,0 108 
16,8 101 
15,4 93 
19,4 116 
18,5 111 
16,2 97 
19,2 115 1 

I 
19,0 114 1 

I 18,1 109 ! 

In 100 g aa a 8 ~:;;..: 
<1> S Q,)Q;I CD • 

z'" ~§ 
Feit 

Z .. ~..s r;it.!:d 
[summe ",," ",,, '-.!::4 '0 CD 

I 
~ <1> ",A 

g Nem Nem " a -= "= , ~.- O'il • ..: ~_ 

27,5 371 444 ! 4,0 16 2 
13,5 182 309 

}3,3 
41 

}3 12,9 174 305 43 
9,5 128 241 

}2,5 
47 }4 8,9 120 233 49 

8,7 118 218 I ~ I 7,8 105 213 I 51 
8,1 I 109 210 481 
7,6 103 196 2.0 .. ! 5 
4,9 66 182 64 1 5,2 70 181 61 ' 
41 55 152 

)1,5 ~ I), 2,1 28 143 
1,9 26 140 

81
1 2,3 31 140 73, 

1) Nicht durch Abrundung aus der nebenstehenden Saule, sondern der Ein· 
heitlichkeit halber aua Tabelle S. 82 gewonnen. 
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148 Analysen von Fischmuskel. 

Nem im Gramm . 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

Analysenzahl .. , 0 7 70 31 
% der Analysen. 0 5 47 21 

. I • Summe 

141141 9 1 1 1 148 
9! 9 6 1 1 1 , ' 

Die hoheren Werte stammen von den fUr den Tisch des Menschen 
bevorzugten, fetten Fischen. 

Der FluBaal mit 4,44 Nem im Gramm, die durch einen Fettgehalt 
von fast 30% bedingt sind, steht obenan, dann folgt der Lachs oder 
Salm. Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen mageren und ge
futtertem Karpfen. Man sieht daraus, daB das FeU auch bei den Fi
schen nicht als ein bei einzelnen Fischgattungen notwendiger Bestand
teil des Muskels, sondern als akzessorischer Bestandteil, als Ausdruck 
der Anhaufung von Reservesubstanzen, aufzufassen ist. 

I ~ ~ I In 100 g a al 8 819 8 "8 "::l ;" Frischer Muske! von mageren 

(8 
Protein 

I 

Fett 
Z .. Zo._§ 

~~ I Isumme 
"d;'" 19~'r=z;:I,.!ld 

Fischen <l" I"" I""" g I Nem g I Nem Nem '" 8 ,.~:.: §A 
il'l.- 11"1 • ..: !:d''': 

I 
, 

I I I 
Rochen. 

'1
85 

19,5 117 I 0,9 12 126 93 ! 

I 
1 

Grundling · 86 16,7 100 I 1,9 26 126 80 
Meerasche 

· I 95 18,3 110 , 1,2 16 I 126 87 
FluBbarsch · 82 18,9 ll3 I. 0,7 

I 

9 

I 
122 93 

Stor 90 18,1 109 ! 0,9 12 121 1,25 90 8 
Scholle. 83 16,5 99 I 1,5 

! 
20 

I 
119 83 

Hecht 79 18,4 llO 0,5 I 7 117 94 
Lachsforelle . 89 17,5 105 0,7 

I 
9 114 92 

Plotze 92 16,4 98 1,1 15 113 87 
Merlan, schwarz . 94 17,8 107 0,4 I 5 112 96 
Schleie . 96 17,5 105 0,4 I 5 110 96 
Stint. 91 15,7 94 I 1,0 14 108 87 I 

Schellfisch · .80 16,9. 101 0,3 4 105 96 
9 Merlan, gemein · I 93 16,2 97 0,5 7 104 1,00 

93 
Kabeljau (Dorsch) . · : 81 16,0 96 0,3 4 100 96 
Seezunge i 84 14,6 88 0,5 7 95 93 
Flunder ; 87 14,0 84 0,7 9 93 90 

Sehr gleichmaBige Werte ergeben die mageren Fische. Wahrend 
bei den fetten Fischen der Fettgehalt mindestens 2, meistens 5-10% 
betragt, sinkt er hier unter 1% herab. Die fur die Massenversorgung 
wichtigen Seefische: Schellfisch, Dorsch und Flunder, gehOren zu den 
magersten Fischen mit 1/2% Fettgehalt und werden in frischem Zu-
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stande mit 1,0 Nem pro Gramm berechnet, wahrend der Hering wegen 
seines hohen Fettgehaltes den doppelten Wert aufweist. 

In bezug auf den EiweiBwert rechne ich aile mit 3,3 Nem im Gramm 
bewerteten Fische mit 3 EiweiBdekanem; bei Bewertung mit 2,5 rechne 
ich 4, bei 2,0 Nem 5 Dekanem EiweiB, bei 1,5 Nem 7 Dekanem, bei 1,25 
8 und bei 1,00 9 Dekanem. Ich rechne auch hier immer den geringeren 
EiweiBwert an. 

Innereien, Blut und andere Schlachtabfalle. 

Die auf Abb.15, S. 62 registrierten Analysen verteilen sich, nach dem 
Nemwert angeordnet, auf die einzelnen Tiergattungen und Organe 
folgendermaBen: 

N em wert von Innereien (63 Analysen). 
~ 

S Tiergattungen Innereien 
S ~ 

1 1 ]1 .::: 
1 

I 
<l " 

1 1 

,::l 

1 
" 

1 

... 
1 "' 

1 1 
1 " z~ '" ~ " :!Z '" " " '" " ... .!:'! ,::l S = ~ '" 

... OJ = ... 
Pi 

1 I !I 1 
~ = " '" 

,.Q 

1 
~ :il = I s 

.§ ~ ,.Q '0 '" ~ '" '" " > N ::oi ~ ... '" rn rn 
----

-I- I I- I 5 
I - - - - - I - - - - 1 

4,5 

-1-- - - - - - - - - - - 1- -

4 
I - - - - - - - -1- - - - - - -

3,5 
I - 3 - - 2 2 21 I - 1 - - - 6 

3 

51-2 - 2 - - I - - ..... - - - 5 
2,5 

3 1 4 2 - 2 - 3 - -- 8 1 - - 12 
2 

6 3 3 5 2 5 - 2 2 3 10 4 2 I 24 
1,5 

41 3 2 2 i 3 2 2 - 2 - 5 3 - - 14 
1 

I 
I - - - - - - -I 1 - - - - - I 

0,5 
I i ! 

Zwischen den Tiergattungen ist in bezug auf den Nemwert der 
Organe kein einheitlicher Unterschied zu sehen, ebensowenig herrscht 
bei jenen Organen, iiber welche zahlreiche Untersuchungen vorliegen, 
Einheitlichkeit. Gerade nur die Lunge gibt bei 8 Untersuchungen ein 
recht gleichmiiBiges Verhalten, wahrend z. B. das Herz£leisch ganz ahn
liche groBe Differenzen zeigt wie das Muskel£leisch der Extremitaten. 
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Das Bl u t ist chemisch einem iettarmen Muskel sehr ahnlich. 

Verschiedene Blutarten (21 Analysen) Wasser Protein Fett Kohlehydr. Asche 

Konig I, S.35 80,8 18,1 0,2 0,03 0,85 
Muskelfleisch v. Hecht Konig I S. 79 79,6 18,4 0,5 0,96 
Blut von Mastochsen (12 Analysen) 

Konig II, S. 35 . 77,3 20,9 1,0 0,82 

Es schwankt in seiner Zusammensetzung - da der akzessorische 
Bestandteil, das Fett, hier nicht aufgespeichert wird -, viel weniger 
als der Muskel. Die Trockensubstanz liegt zwischen 16 und 24 Prozent. 

Trockensubstanz von 100 g Blut in den von Ko nig (1, S. 35).gesammeltenAnalysen: 

Trocken· 
substanz Rind Kalb 

I 
Schaf Pferd Gefiiigel Diverse 

I Summe 
(Analysen· 

% zahl) 

24 4 4 
23 4 1 5 
22 1 1 2 
21 4 2 6 
20 2 1 1 5 
19 1 1 
18 3 1 2 6 
17 1 1 2 
16 1 1 2 

Der Aschengehalt ist ein wenig niedriger als 1m Muskel. 

Pro mille Asche in der frischen Substanz. 7 8 9 10 11 
Analysenzahl. 5 10 9 3 1 

Prozent Asche in der Trockensubstanz. 3 4 5 6 7 
Analysenzahl 5 13 7 1 1 

FUr die schematische Zusammensetzung des Blutes und seinen Nahr
wert lehne ich mich an die Mittelzahl zwischen den Analysen verschie
dener Blutarten und den des Mastochsenblutes und nehme an: 

Wasser 
Gramm in 100 g 78,8 
Nem in 100 g 

Protein 
20,0 

120,0 

Fett Kohlehyd. Asche 
0,4 0,0 0,8 
5,4 

Trockensubstanz 21,2 
Summe . . . . 125,4 

Daraus ergibt sich als runder Wert 1,25 Nem im Gramm, Hekto
nemgewicht 80 g; als Durchschnittswert der Trockensubstanz 125,4 : 21,2 
= 5,9 und als EiweiBverhaltnis 120 : 125,4 = 96; nach unten abgerun
deter EiweiBwert 9 Dekanem im Hektonem. 
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Zur Beurteilung der einzelnen Organe benutze ich die von Konig 
arithmetisch zusammengezogenen Durchschilittszahlen. 

I ! In 100 g .§ Eiweill 

I ~ ~j , 
Innereien '" S I. Kohle- I § § § S s II.§ S 

@d ,"d~, SoW,ohm""', I~! 1~1-~tt ~ ~1i11 i ~ i W 
Lunge. -30 -ll~:2 91 2,5 34 0,6 4 129 1,25 70 7 

6 

7. 
3 
6 
9 
2 
4 
3 
2 
o 
5 
8 

Milz. 33 17,8 107 4,2 57 1,0 6 164) 
Leber 34 19,9 119 3,7 50 3,3 20 169 
Him 27 9,0 54 8,6 116 - - 170 1,5 
Niere 32 18,4 110 4,5 61 0,4 2 171 
Bries (Thymus). 28 28,0 168 0,4 5: - - 173 
Euter (milcharm) . 36 10,7 64 13,4 181i 1,6 10 245} 
Herz 31 17,6 106 10,1 136 0,3 2 244 2,5 
Zunge . 29 15,7 94 17,6 237 0,1 1 332 3,3 
Knochen . 37 15,5 93 170 280 - - 373 3,3 
Knochenmark 38 3,2 19 89,911212 - - 123112,0 

KalbsfiiBe . 39 23,0 138 11,31 152 - - 226930 }2,5 
Schweineschwarte(ausgekocht) 140 35,3 212 3,8\ 51 - -
Grieben (trocken). . : 44 58,3 350 25,0 338 1 - 1- 688 6,7 

65 
70 
32 
64 
97 
26 
44 
28 
25 
42 
48 
80 
51 ! 5 

Einen etwas hoheren Nahrwert als das Blut hat die Lunge. Ich 
rechne sie wie das magerste Fleisch, mit 1,25 Nem im Gramm. Milz, 
Leber, Hirn, Niere und Broschen (Bries) weisen ahnliche Werle auf, 
die ich mit 1,5 zusammenfasse. Euter, milcharm, und Herz wird mit 
2,5 angenommen (milchreicher Euter kann uber 4,0 Nem im Gramm 
enthalten). 

Der Wert des Knochens mit 3,3 ist durch den hohen Fettgehalt 
bedingt (17%), der aber erst bei Zerkleinerung fur den GenuB zum 
V orschein kommt. Wenn wir das Knochenmark herausnehmen, so be
rechnen wir dieses Gewebe wie Fettgewebe mit 12 Nem. Die Knorpel
gallerte der "KalbsfuBe" mit anhaftendem Fett ist ebenso wie die aus
gekochte Schweineschwarte mit 2,5 eingestellt. Die nach dem Aus
schmelzen des Fettes ubrigbleibenden Fettgrieben sind mit 6,7 Nem 
zu bemessen. 

In bezug auf den EiweiBwert laBt sich in dieser Kategorie keine 
einheitliche Regel aufstellen wie beim Muskel. Das Hirn fallt durch 
einen geringen EiweiBgehalt auf (9% Protein in der frischen Substanz). 
Das B r i e s (Broschen, Kalbsmilch) ist im Gegensatze dazu durch 
einen auBerordentlich hohen EiweiBgehalt, den hochsten absoluten 
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Gehalt, der sich bei allen Untersuchungen frischer tierischer Substanz 
ergab, ausgezeichnet. Beide Angaben verdienen eine Nachpriifung an 
groBerem MateriaP). 1ch habe die EiweiBwerte hier aus dem EiweiBver
Mltnis (EiweiBnem : Gesamtnem) abgerundet, wahrend ich frUher die 
Rechnung durch Multiplikation des im Hektonem enthaltenen Gramm 
EiweiB anstellte; dadurch ergeben sich eiI!ige Abweichungen von den 
friiher im 1. Teile mitgeteilten Zahlen. Die jetzige Rechnung ergibt 
geringere Fehler, ist aber auch noch nicht ideal - wie ja die gesamte 
EiweiBbewertung einer einheitlichen Neubearbeitung bediirftig ist. 

Bewertung ganzer Fische. 

Aile bisherigen Untersuchungen bezogen sich auf das Fischfleisch, 
also den ausge16sten Fischmuskel. Wenn man kleinere Fische fiir die 
Kiiche einkauft, geschieht dies aber nicht im ausgelosten Zustande, 
wie beim Kauf von Fleisch, sondern man kauft den ganzen Fisch. Beim 
Putzen und Ausnehmen fallt ein betrachtlicher Anteil weg, der aller
dings nach den lokalen Gebrauchen verschieden groB ist. 

Nach den Untersuchungen Weigel ts (Allgem Fischerei -Zeitung 
1896,21, 135; Konig I, S. 56) bleibt von 1 kg Einkaufsgewicnt nur 
345-654 g Fleisch, rund ungefahr die Halfte ubrig. 

I Fleisch I Protein I Fett I Summe I EiweiB-
In 1000 g Einkaufsgewicht I g ~~~~_ ~em J g Nem Nem h:~~iS 
~c~i~ng --- -~9;-r no 660 14,4 ~1=9=4=="=1 =8=5=4~~7=7 
Stockfisch . 654 I 134 804 0,7 9 813 99 
Lachs . 606 120 720 1,7 I 23 743 97 
Hering, griin . 
Bachforelle 
Kabeljau. 
Hecht. 
Schellfisch . 
Schleie. 
Karpfen . 

530 
504 
447 
481 
403 
342 
345 i 

94 563 9,8 132 695 81 
93 558 1,9 26 584 96 
93 557 1,2 16 573 97 
85 510 2,3 31 541 94 
85 510 1,5 20 530 96 
61 365 2,3 31 396 9~ 

59 354 2,8 38 392 90 

Zu denselben Schlussen kommt man nach den Untersuchungen 
von At w ate r 2), deren Resultate auf folgender Tabelle zusammen
gestellt sind. 

1) Die Konigschen Zahlen beruhen hier nur auf je einer Untersuchung. Die 
iiber Kalbshirn (Konig I, S. 19) stammt aus der Versuchstation Miinster, die 
iiber Kalbsbroschen von dem sehr unzuverlassigen Men e. 

2) Amer. chern. Journ.1887, IX; KonigI, S.57. 
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EBbarer Anteil von Fischen. 

(A twater, American Chern. Journal 1887 [Konig I, S.57].) 

Ganze Fische 
In 1000 g Ein-I 
kanfsgewicht 

ellbar g 
==='====== 

I Fische ohne I OhneKopf,Hant 
Eingeweide i nnd Eingeweide 
_____ I~ ____ -

AnzaW der untersuchten Fischgattungen: 

950 1 (Salm) 
900 
850 1 (Star) 
800 1 
750 1 
700 2 
650 2 1 
600 2 1 
550 11 
500 8 5 
450 11 4 
400 5 
350 5 

Mit'Ausnahme von 2 Fischen (Oncorhynchus chonica, kalifornischer 
Salm und Acipenser sturio, Stor) ist von den ganzen Fischen nur ein 
Anteil von 35-65 Prozent eBbar; d. h. nach amerikanischen Sitten wird 
rund die Halite als nicht eBbar weggeworfen. Die Eingeweide machen 
davon 5-lO% aus. Wenn Kopf, Raut und Eingeweide vorher entfernt 
waren, so sind 65-80% als eBbar erklart. 

Wir konnen also beim Einkauf ganzer Fische rund mit 50% des 
vollen Gewichtes als eBbarem Anteil rechnen. Der Nemwert richtet 
sich nach der Sorte. 

Nemwert von Muscheln, Krustentieren und Schildkroten. 

Von der groBen Zahl verschiedenartiger Seetiere, die keine Fische 
silld, werden nur wenige Gattungen gegessen: Hummer, Auster, Mies
und Klaffmuschel sind davon die wichtigsten. Daran schlieBen sich die 
Schildkroten und Krebse. 1ch habe nach den Analysen, die Konig 
(I, S.67-70) anfuhrt, eine ungefahre Bestimmung des Nahrwertes 
gemacht. (Siehe Tabelle S. 77.) 

Der eBb are Ant e i 1 ist durchweg sehr wasserig; die Trocken
substanz betragt nur 14-20% davon; sie enthalt zum groBten Teile 
Protein, nur wenig Fett (0,4-1,8%) und Extraktstof£e (0,2-3,6%). 
Der Nemwert tur lOO g eBbare Substanz betragt 87-126 Nem; ich 
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nehme als rundes Mittel fur alie ka.ltblutigen Tiere, die nieht Fische 
sind, 1 Nero im Gramm an, mithin das Hektonem mit 100 g. 

Der Wert von 1 g Trockensubstanz schwankt zwischen 5,8 und 
6,3 Nem; als Mittel ist 6 Nem anzunehmen; eine Priifung odes Fett
gehaltes ist uberflussig; der Aschengehalt ist nur bei eingesalzenen 
Schalentieren zu bestimmen. 

I Hummer! Klaff· I Mies· I Sc~!ld. I FluBkrebs I muschel muschel krote 
Auster 

Autor ° 0 0 0 0 0 ° I A tw a terlA t wa terlA twa t erlA twa te r Konig uolAtwater 
Krausch 

Analysenzahl ° ° I 5 4 1 1 1 34 

In 1000 g der el.lbaren Anteile. 
Wasser g 818 859 842 799 873 
Trockensubstdnz g 182 141 158 202 127 
Protein g 145 82 87 198 133 60 
Fett g 18 10 11 5 4 12 
Asche ° g 17 26 19 12 20 
Extraktstoffe g 6 23 41 2 36 
6 Protein nl 870 496 522 1188 798 360 
13,5 Fett 

! 
242 135 148 72 49 162 nl 

6 Extraktstoffe n 36 138 246 13 216 
Nemwert von 1 kg eE· 

baren Anteil . .n 1148 869 916 1260 860 738 
Nem : Trockens. .n 6,3 6,1 5,8 6,2 5,8 
6 Protein: Nem .% 76 57 57 94 93 49 
runder EiweiBwert 8 6 6 9 9 5 

In 1000 g des ganzen Tieres. 
EEbarer Anteil ° .% 39,8 56,41 50,7 24,0 I 12,3 17,7 

(Atwater) I 
EBb. Ant. X Nemwert 457 490 I 465 I 302 

I 
106 130 

! 

Nem in 1000 g I 
v 12501 '--v--

RunderNemwertv.lkg n 400 100 
Hektonem hat g ° 250 I 400 ! 1000 

Der EiweiBanteil schwankt zwischen 49 und 76 Prozent des Nem
wertes. Wichtig ist die Bestimmung des eBbaren Anteiles, wenn 
wir g a n z eSc hal en tie r e (Austern, Krebse) zur Begutach
tung erhalten. Schale und sonstige Abfalle machen hier auBer
ordentlich viel aus; der eBbare Anteil betragt wohl bei der Klaff
musche136%, bei der Auster aber nur 17,7% des ganzen Gewichtes. 
Aus der Multiplikatioll von Nemwert des eBbaren Anteiles und Pro· 
zentsatz des eBbaren Anteiles ergibt sich der Nemwert des ganzen 
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Tieres. Er betragt fur 100 g FluBkrebs nur 10,6 Nem, fur 100 g Klaff
muschel 49 Nem. 

Da hier naturgemaB sehr groBe Schwankungen vorkommen, rechne 
ich einen groben Durchschnitt, und zwar runde ich ihn nach unten ab: 
Hummer, Klaffmuschel und Miesmuschel werden als ganze Tiere mit 
40 Nem in 100 g, oder 0,4 Nem in 1 g berechnet, die Schildkrote mit 
0,25, Krebse und Austern mit 0,1 Nem im Gramm. Das Hektonem
gewicht ist dementsprechend bei den ersten 3 Tieren 250, bei der Schild
krote 400, bei FluBkrebsen und Austern 1 kg. 

Bestimmung des Nemwertes von Blut, magerem Fleisch 
und von Magerfischen aus der Trockensubstanz. 

BI u t. 1ch habe fruher (Seite 73) aus den Durchschnittszahlen fur 
das Blut die Formel Nw = 5,9 T abgeleitet. 

Die Erprobung dieser Formel an den extremen und Durchschnitts
analysen wird ihre Brauchbarkeit beweisen. Die Fehler sind sehr 
gering. 

I 
.; 

'" :::; I :; E; I ~ " " ... :::; " 'il " 13 
Blut nach Fonnel Nw = 5,9 T " ! .>: ~ ... ~~'I oS 

~ '" I 
0 

iii >0 13 13>0 -" 
iii "" 0 " '" ... ;SO rn I z~ ! "'" I E-< ~ 

Konig I, I 
I 

, 
I I Fettarmstes Blut, Ziege 

S. 35, Nr. 14 . 15,26 0,09 16,04 92
1 

1 93 95 + 2 
Fettreichst. Blut Shorthorn K i:i n i g I, 

116i 33 S.35, Nr.2 19.94 2,47 23,12 149 137 -12 
Durchschnittl. Blut verschied. Tiere 

Konig I, S. 35 . 18,12 0,18 19,18 109 2 III 113 + 2 
Durchschnittliches Blut, MaQtochsen 

Konig I, S.35 20,87 1°,97 22,661 125 131138 1341-4 

Mag e r fie i s c h. Ahnlich wie das Blut verhalt sich Fleisch von 
solchen Tieren, welche in fettlosem Zustande fur die Kuche verwendet 
werden, das ist Wild- und Pferdefleisch. Die Berechtigung der Formel 
Nw = 6 T ergibt sich unmittelbar aus dem Vergleiche des prozenti
schen Gehaltes an Asche und Fett. Wenn der Prozentgehalt ein 
ungefahr gleicher ist, so ist der Nahrwert der Summe von Fett 
und Asche rund 6 Nem pro Gramm, also ebensoviel, wie der 
Nahrwert eines Gramms EiweiB odeI' Kohlehydrat: Ein Gramm 
Fett hat den Nahrwert von 13,5, ein Gramm Asche hat keinen Nahr
wert; die Kombination von 1 g Fett + 1 g Asche ergibt 2 g vom Nahr-



79 

wert 13,5: 2 = 6,75. Genau gerechnet gleicht sich del' Nahrwert von 
1 g Fett mit 1,25 g Asche aus, denn dann ergibt sich 13,5 : Summe 
(1 + 1,25) =6. Magerfleisch wird demnach mit 6 Nem im 
Gramm Trockensubstanz angenommen. 

Fettarmes Fleisch. 
Fehler der Formel Nw = 6 T 

Pferdefleisch (Konig I, S. 29, 
Nr.I-6) 

Hase (S.40) 

Reh (S.40) 
Taube (S. 42) 
Krammetsvogel (S.42) . 

in 100 g 
Fett Asche 

g g 

1,1 1,0 
1,2 1,0 
0,5 1,0 
1,7 1,0 
1,1 1,0 
0,9 1,0 
1,2 1,1 
1,1 1,3 
1,9 1,1 
1,0 1,5 
1,8 1,5 

I Nemwert INemwert ansi Fehler 
I des Fettes der Forme! bei 
! n 6 (F + A) 100 g Nem 

14,8 
I 

12,6 -2,2 
16,2 13,2 -3,0 
6,8 9,0 +2,2 

23,0 16,2 -6,8 
14,9 12,6 

, 
--2,3 

12,2 1l,4 -0,8 
16,2 13,8 -2,4 
14,8 14,4 -0,4 
25,7 18,0 -7,7 
13,5 15,0 + 1,5 
24,3 19,2 -5,1 

Die Fehler dieser Formel sind unbedeutend; da der durchschnittliche 
Nemwert von 100 g 125 Nem betragt, erreicht der Fehler kaum 5%. 

Die Formel kann nicht auf das Fleisch von Tieren angewendet wer
den, welche Fett ansetzen (Huhner, Enten usw.); sie gilt fur das ge
wohnliche Pferdefleisch - wohlgenahrte Pferde werden ja nur ganz 
ausnahmsweise geschlachtet. In diesem Fane ist die allgemeine Fleisch
formel anzuwenden. 

Mus k e I von f e t tar men F i s c hen. Die allgemeine Formel 
Nw = 13,5 T -1,57 ergibt bei fettarmen Fischen bedeutende Fehler. 
Hier ist es vorzuziehen, eine Formel zu suchen, bei welcher der Fett
gehalt mit einer Durchschnittszahl fixiert wird. Wenn wir eine Formel 
finden, die sich auf die Trockensubstanz stutzt, haben wir den weiteren 
Vorteil, daB wir damit nicht bloB frischen, sondern auch konservier
ten Fisch beurteilen k6nnen, was gerade bei den fettarmen Fischen 
wichtig ist, da sie vielfach in konserviertem Zustande auf den Markt 
kommen. 

Urn eine vom Austrocknungsgrade und auch vom Aschengehalte 
unabhangige Formel zu erreichen, mussen wir die durchschnittliche 
Masse von Fett und Asche in ihrem Verhaltnisse zum Protein erfassen. 

Bei 18 Analysen von magerem, frischem Fischmuskel (von Hecht, Schellfisch 
und Dorsch) wurde der Aschegehalt durch den Proteingehalt dividiert. 
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Verhii.ltnis von Fett und Asche zum Proteingehalt bei mageren 
Fischen: 

Fischgattung 
(Konig I, S.46) 

Hecht .... .. 

Gemeiner Schellfisch 

Kabeljau ..... 

Atwater 
Kostytscheff 

Konig 
Payen 

Atwater 

" 
" 
" 
" 
" 

Almen 
Atwater 

" 
" 
" 

I W:igelt I 
IKostytscheff, 

0 0 

79,7 18,7 0,58 
80,7 17,8 0,33 
81,0 17,1 0,34 
83,0 15,1 0,38 
80,1 18,5 0,17 
81,8 16,5 0,14 
82,2 16,3 0,32 
81,4 17,2 0,35 
81,9 17,1 0,11 
80,6 18,6 0,36 
83,0 15,4 0,20 
83,1 15,4 0,28 
82,5 15,9 0,40 
80,1 18,2 0,30 
83,0 I 15,7 0,31 I 

81,6 
I 

16,7 

I 
0,50 

80,6 18,8 0,37 
81,0 17,8 

1 
0,07 

Danach betragt das Fett rund 2 % des Proteins: 
Fett betrii.gt Prozente des Proteins ° 1 

Analysenzahl 1 4 

und die Asche betragt rund 8 % des Proteins: 
Asche betrii.gt Prozente des Proteins 6 7 8 

Analysenzahl 6 4 4 

Nun ergeben sich folgende Gleichungen: 

0 100 

1,03 31 
1,18 19 
1,64 20 
1,61 25 
1,15 9,2 
1,57 8,5 
1,18 20 
1,02 20 
1,15 6,4 
1,19 19 
1,44 13 
1,25 18 
1,25 25 
1,40 16 
0,99 20 
1,20 30 

1,57 I 20 
I,ll 3,9 

2 3 
9 4 

9 
1 

10 
2 

00 

55 
66 
96 

106 
62 
95 
73 
59 
67 
64 
94 
81 
78 
77 
63 
72 
83 
12 

11 
1 

T = P + F + A = P + rh P + rl-o P = tHP P=t-HT. 

Nemwert aus dem Protein: 
Nw = 6 P + 13,5 F = 6 P + 13,5 rh P = 6,27 P . 

Nemwert aus der Trockensubstanz: 

Nw = Hi P = tH· -H% T = -Hi T = 5,7 T . 
Die zweite Rechnung wird aua Trockenaubatanz minus Asche durchgefuhrt: 

T-A 
P = T - A - F = 50 F 51 F. = T - A F = ~ 

Nw = 6 (T - A) + 7,5 F (allgemeine Formel), der Fettwert wird eingesetzt: 

Nw = 6 (T-A) + 7,5 T~A = T-A(6 + ~n = 6,14 (T-A). 

Der Nemwert mageren Fischfleisches ist mithin gleich 5,7 Trocken
substanz und auch 6,14, rund 6,1 Trockensubstanz minus Asche. Wir 
wollen die Fehlergrenzen dieser Formeln an einer Reihe extremer und 
mittlerer Analysen studieren. 
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1 Formel Nw = 5,7 T bei ungesalzenen Magerfischen. 

Magerer, frischer Fischmuskel 

In 100 g I 01 

~ I ~ I ~ 1 ~ i ! 
; 'I £ I ~ i ~ 1 c 

! Ii g gig Nem 

::s 
" 13 ~ s 
"'. " "" rn 

N:mlNem 

GriiBter Fett- u. kleinster I I I 
Wassergehalt (Hecht, 
S.46, Nr.25, 2) .... 177,4119,9,0,79' 1,6 

GriiBter Wassergeh. (Hecht, , I 

I ! I : 

119 ill1 1 I 1 ! 130 122,6: 1291 -1 

I I I 
S. 46, Nr. 25, 3) . . . . 183,9 14,8 0,15 1,1 

Kleinster Fettgehalt (Schell-
fisch, S. 46, Nr. 28, 7). . 181,9 17,1 0,11 1,2 

:Mittel (Hecht, S. 46, Nr. 25) 1 798 18,3 0,47 1,0 

891 2 91 116,1 92: +1 

102. I! 103 18,1 103 0 
110 I 6 i 116 120,2' Wi -1 

Mittel (Schellfisch, S. 46, 
Nr.28) . 81,5 16,9! 0,26 1,3 101 4 ,105 18,5 106 +1 

Mittel (Dorsch [Kabeljau], 
S. 46, Nr. 29) 

Stockfisch (getrockneter 
81,6 16,7 0,30 

Schellfisch, S. 49, Nr. 9, 1) 1 13,7 79,9: 1,2 

1,3 100' 4 1104 18,4 105 i +1 

'ii I I 
6,9 : 479 I 16 ! 495 86,3, 491 ~ -4 

2. Formel Nw = 6,1 (T-A) bei gesalzenen Magerfisc hen. 

I[ £ ~ Ii 13 ~j "'1 ~ ;; i I ~ I £ lO~ § ~$ t!- ~ 
In 100 g 

Magere, frische Fischmuskel 
r::: I J-4 ,~ ~ I rn E:!;3 E-i ~ ~ 

~=~~=,g,,==,=, ~~"==~'==hcd~~;:;N;;;em~'Fl~;;:e;;';Illc:-IN~_ e~m _~ __ E:~ N{)IIl 

Gr~-;t-er-S~lzg-ehalt (20% I I I---~~ I, 
Kochsalz) (Laberdan 
S.49, Nr. 77,3) . . . 51,7 124,0 0,24 24,1 144 I 3' 147 i 48,3 24,2 1471 ° 

Hoh. Wassergeh. (Schetl· I 1 I 
fisch gerauchert, S. 47, I 'I 
Nr.78, 1) ..... 72,8 23,41°,17 3,6 140 2 142 27,2 23,61,1441+ 2 

Stockfisch, gesalz., Mit-
tel (S. 49) . . . . . 117,2 72,4

1
1 2,47 8,4' 434 33 467: 82,8 74,4: 454 1-13 

Laberdan(gesalz.Kabel-' , 8 171 1149,5'1127,4: 167!- 4 
jau) Mittel (S. 49) 50,5127,1 ,0,36 i 22,1 163 

Zusammenfassung. 

Der Nemwert HiBt sich aus der Trockensubstanz nach folgenden 
Formeln berechnen: 
1) Mag e rf lei s c h (Muskelfleisch von konstant fettarmen Warm

bliitern wie Pferd, Wild) sowie eBbarer Anteil von Muscheln und 
Krustentieren Nw = 6,0 T. 

Y. Pirquet, System der Erniihrllng. II. 6 



82 -

2) Blut Nw=5,9T. 
3) Mag e rf i s c h, un g e sal zen (Muskel von Schellfisch, Kabljau und 

Hecht) Nw = 5,7 T . 
4) Magerfisch, gesalzen Nw = 6,1 (T-A). 

Tabelle zur Berechnung von Fettgehalt, Nemwert und 
EiweiBwert aus der Trockensubstanz bei frischem Fisch

fleisch und Innereien. 

in 100 Gramm i I Eiweill I rezi- Gewicht Eiweif.l Deka-I I Nemwert I Nem in 1 g proker eines 
Trocken- Nemwert von Eiweill I Wert Hektonems Nem in nemin 
substanz des Fettes (Fettwert+ 112,8) 100 Nem 1100Nem 

! 

I I 
I 100 

I 
19 0 98,3 1,0 1,00 I 100 10 

20 
I 

0 112,8 1,1\125 882 
} 80 

I 100 10 
I 

! t 21 

I 

13,5 I 126,3 1,3f ' 788 89 9 i 
22 27,0 139,8 I ',4) 714 

) 
81 8 

23 40,5 153,3 I 1,5 1,5 611 66,7 74 } I 7 I 

24 I 54,0 166,8 I 1,7 598 68 I 

25 I 67,5 180,3 I 

"') 
552 

) 
63 

I) 
I 

6 
26 81,0 193,8 I 

1,9 20 516 58 

27 94,5 207,3 2,1 ' I 482 
50 

54 

28 108,0 220,8 i 2,2 ! 452 51 I 29 111,5 
I 2,') 429 48 

5 
234,3 

I 30 135,0 247,8 2,5 25 403 46 
31 148,5 261,3 2,6 ' 381 

40 
43 

32 162,0 274,8 I 2,7 363 41 

33 175,5 288,3 I 
2,9 347 39 4 

34 189,0 301,8 3,0 331 37 

35 202,5 315,3 3,2 
3,3 

317 
30 

36 
36 216,0 328,8 3,3 304 34 
37 229,5 342,3 3,4 293 33 

38 243,0 355,8 3,6 280 32 

39 256,5 369,3 3,7 270 31 

40 270,0 382,8 3,8 260 

I 

30 
3 

41 283,5 396,3 4,0 
4,0 

251 
25 

29 

42 297,0 409,8 4,1 244 28 I 

43 310,5 423,3 4,2 236 27 I 

44 324,0 436,8 4,4 

I 
229 26 

45 337,5 450,3 4,5 221 25 

46 351,0 463,8 4,6 216 24 

I} 
47 364,5 477,3 4,8 5,0 

209 
20 

24 

48 378,0 490,8 4,9 203 23 2 

49 I 390,5 504,3 5,0 198 22 

50 I 405,0 517,8 5,2 193 I 22 
I 



Der Nemwert von Wiirsten, Fleisch- und Fisch -Dauerwaren. 

Die Regeln, welche aus den Analysen des frischen Fleisches gezogen 
sind, konnen nicht auf Fleisch angewendet werden, dem durch Braten, 
Trocknen, Pokeln Wasser entzogen ist. Das Gesetz der Zunahme des 
Fettes zu l/S auf Kosten des EiweiBes und zu 4/S auf Kosten des Wassers 
gilt nur fur den frischen tierischen Muskel. Wenn wir nach derselben Regel 
getrocknetes Fleisch berechnen wiirden, so wiirden wir den Fettgehalt und 
damit den Nemwert zu hoch einschatzen, abgesehen von den ubrigen 
chemischen Veranderungen, die bei diesen Prozessen vor sich gehen. 

So wird z. B. durch das Pokeln EiweiB entzogen. Polencke (Arbeiten aus 
dem Kais. Gesundheitsamt 1891, S.471, bei Kon ig I, S. 32) fand, daB nach drei. 
wochigem Pokeln 7,8% des EiweiBes durch die Lauge entzogen waren, nach 
sechsmonatigem Pokeln 13,8%. 

Noch weniger gelten die Gesetze des frischen Fleisches fur die Wurst
waren, bei denen in willkurlicher Weise Fett und auch pflanzliche 
Kohlehydrate beigemengt werden, und deren Wassergehalt ein au13er
ordentlich verschiedener ist. 

Die Wiirste (Konig I, S.75 und 1460) enthalten zwischen 14,8 und 67% 
Wasser: 

Prozent Wasser. 10 20 30 40 50 60 70% 
Analysenzahl 

Salami 8 8 1 1 
Zervelatwurst 3 6 2 
Mettwurst 1 5 1 
Diverse Wiirste 1 6 4 13 10 3 
Alle.Analysen 12 21 12 15 10 3 

Fast ebenso groBe Schwankungen zeigt der Fettgehalt: 

Prozent Fett . . 0 10 20 30 40 50 60 70% 

Salami. 
Zervelat . 
Mettwurst 
Diverse 5 10 

Alle Analysen I 5 II 

Analysenzahl 
6 6 
2 5 
4 :3 

12 10 

24 24 

3 
3 

I 1 

7 1 

6* 
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Durch hohen Wassergehalt und gering en Fettgehalt Bcheiden sich Blutwurst 
und billige Leberwurst von den besseren "Fleischwiirsten". 

Auch im Aschengehalt besteht keine Ubereinstimmung: 

Prozent Asche . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Analysenzahl. . . . .. 3 8 14 11 11 15 6 3 2 

Das praparierte Fleisch ist in seinem Wassergehalt sehr verschieden, 
wenn auch in den einzelnen Gruppen einige RegelmaBigkeit herrscht: 
getrocknetes Fleisch enthiilt ungefahr 10, gerauchertes und gesalzenes 40, 
Biichsenfleisch 60% Wasser. 

Prozent Wasser . . . . . . . . . . 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 
Getrocknetes Fleisch (Konig, S. 71) : 5 7 1 1 1 1 1 
Geraucherte u. gesalzene Fleischwaren 

(Konig, S. 72). . . . . . . . . 
In Biichsen eingelegt (S. 73) 

2 1 411 
6 21 23 3 

Der Fettgehalt schwankt, je nach dem zur Konservierung benutzten 
Muskelstiicke zwischen 0,18 und 36,5%. In dieser Gruppe ist auch der 
Aschengehalt sehr schwankend: er kann 0,2, aber auch 21 % betragen. 

Bei Fleischdauerwaren und Wiirsten konnen wir also keine verein
fachte Bestimmung aus einer einzelnen Untersuchungsart anwenden, 
sondern miissen Trockensubstanz, Fett und Asche ermitteln, um den 
Nemwert zu erhalten. 

Die Formel, welche auch den Kohlehydratzusatz der Wiirste mit 
einbegreift, lautet: Nw = 6 (Protein + Kohlehydrate) + 13,5 Fett. 

Die Summe von Protein und Kohlehydraten wird aus der Trocken
substanz durch Abzug von Fett und Asche ermittelt: 

T=P+K+F+A P+K=T-F-A 

Setzen wir diesen Wert in die friihere Gleichung ein: 

Nw = 6 (T-F-A) + 13,5 F = 6 (T-A) + 7,5 F 

Ganz Ahnliches ist iiber die konservierten Fische zu sagen. Der 
Wassergehalt ist je nach der Art der Zubereitung auBerordentlich 
verschieden. 

Prozent Wasser . 10 20 30 40 50 60 70 80 
Getrocknete Fische 6 4 1 1 1 1 
Gesalzen und gerauchert .•. 2 12 12 5 1 
Gerauchert und eingelegt. 2 9 3 1 
Summe Analysenzahl. 6 4 3 15 22 8 2 

Getrocknete Fische haben ungefahr 20, gesalzene 50, eingelegte 
60% Wassergehalt. 
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Der Fettgeha1t schwankt je nach der Art des Fisches zwischen 0,17 
(Schellfisch) und28% (Makrele), wird bei Sardinen oder Thunfisch durch 
Zugabe von 01 erhoht. 

Der Aschengehalt ist bei einfach geraucherten gratenarmen Fischen 
gering (Kieler Sprotten 0,46%), kann aber durch Zugabe von Kochsa1z 
bis zu 24% erhOht werden (Laberdan, eingesalzener Kabeljau). 

Zusammenfassung: 

Der Nemwert von Wursten, F1eisch- und Fischdauerwaren 
muD aus Trockensubstanz, Fett und Asche nach der Formel bestimmt 
werden: Nw = 6 (T - A) + 7,5 F 

Dauerwaren aus :M:agerfleisch und Magerfisch gehen nach den fruher 
(S. 82) gegebenen Forme1n. 



Der Nemwert von Fettgewebe. 

Nach den Untersuchungen von Sch ulze und Reinecke (Landw. 
Versuchsstationen 9, 97 u. Konig I, S. 38) schwankt der Fettgehalt des 
Fettgewebes (aus der Nierengegend, dem Gekrose, der Haut, dem 
Hodensack) zwischen 79 und 98%. 

Den hochsten Wert erreichte die innere Bauchwand eines englischen Schweines, 
die niederen Werte von 79 und 84% fanden sich im Hautfett. In einem FaIle 
(Brustfett eines Ochsen) wurde bloB ein Fettgehalt von 64,3% gefunden: 

Das Fettgewebe enthalt auBer dem Fett hauptsachlich Wasser und 
daneben eine geringe Menge "Membran", die sich beim Sieden als 
Grieben oder Grammeln abscheidet. 

Die prozentische Menge der Membran betrug: 
o 1 2 3 4 5% 

Analysenzahl: 9 10 3 1 2 
Membran im Betrage von 3-5% fand sich im Hautfettgewebe. 

Die "Membran" besteht zum groBten Tell aus EiweiB', daneben 
aus Asche. Gronau (Konig I, S. 38) fand im Fettgewebe 0,25-1,0% 
Asche. Wir konnen die Membran rund mit 1 % des Fettgewebes, 
den EiweiBgehalt mit 1/2% annehmen. Dann ist der Nemwert der 
Membranen in 100 g Fettgewebe mit nur 3 Nem zu berechnen; eine 
Zahl, die wir neben dem hohen Fettwerte ffir die Nemrechnung ver
nachlassigen konnen. 

Der Wassergehalt ist es, welcher auf den Nemwert des Fettes 
einen groBeren EinfluB haben kann. Er betrug: 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13% 
Analysenzahl: 1 4 3 2 5 2 2 1 1 
auBerdem in je einem FaIle 16, 18, 20 und 30%. 

Um eine genaue Bewertung des Fettes zu erreichen, werden wir 
also wieder die Trockensubstanz zu bestirnmen haben, indem wir 
das Fettgewebe bis zum volligen Verschwinden des Wassers erhitzen. 
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Der Nemwert ist dann aus der Gewichtsdifferenz zwischen dem ganzen 
und dem ausgekochten Fettzu bestimmen, und zwarnachden Gleichungen: 

Nemwert = 13,5 Fett + 3 Fett = Trockens.-1. 
Nemwert = 13,5 (Trockens.-1) + 3 = 13,5T-IO,5. 

FUr mittleres Fettgewebe k6nnen wir den Wassergehalt mit 10 %, 
die Membran mit 1% annehmen; wir erhalten dann als Nemwert 
13,~ x89 + 3 = 1204,5 oder rund 12 Nem fUr 1 g Fettgewebe, den
selben Nemwert wie fUr Butter. 

Um die Korrektur -10,5 aus der Formel zu eliminieren, stellen 
wir fUr den mittleren Trockensubstanzgehalt von 90% die Gleichung 
auf (90-1) : 90 = 13,4 : 13,5. Wir erhalten dadurch eine brauch
bare Vereinfachung: Nw = 13,4T. Fur mittleres Fettgewebe mit 90% 
Trockensubstanz erhalten wir Nw = 90 X 13,4 = 12,06 oder wieder 
rund 12 Nem im Gramm. 

Die ausgelassenen, grieben- und salzfreien Fette und Ole habe ich 
fruher mit dem allgemeinen Werte von 13,3 Nem im Gramm und 
einem Hektonemgewichte von 7,5 g angenommen. Bei der Trocken
substanzbestimmung werden sie mit Nw = 13,5 T berechnet. Wenn 
sie vollkommen wasserfrei sind, k6nnen sie den maximalen Wert von 
13,5 Nem in 1 g erreichen, was einem Hektonemgewicht von 7,4 g ent
spricht. 

Die tierischen Fette in ausgelassenem Zustande enthalten nur Spuren 
von Asche (bis 0,1 %), von Protein (0,1-0,8%) und wenig Wasser 
(0,1-2,0%). 

In 1000 g 
Nw= I KOnig I, S.28 T Nw 

Wasser I Protein I Fett 1 Asche 
13,5F+6P 

1 

T 

Rindstalg, gut ....... 
I 

0,7 
I 0,1 "I 99,1 I 0,1 

1 
1341 I 99,31 13,5 

" 
schlecht ...... I 2,0 0,8 972 I 0,1 1317

1 

98,0 I 13,43 
Schweineschmalz 1. Sorte . 

! 
0,1 

1 

0,1 1 99,8 I Sp. 

1 

1348 99,91 13,5 

" 
II. Sorte ...... 1,3 0,4 98,3 i Sp. 1329 98,7 13,47 

Der Nemwert schwankt zwischen 13,2 und 13,5, und wird durch
schnittlich mit 13,3 angenommen. 

Der Nemwert der'l'rockensubstanz ist nahe an 13,5, und wird mit 
dieser Zahl angenommen. 

Wenn das Fett mit Salz versetzt ist, so gilt die Formel: 

Nw = 13,5 (T -A) . 
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Zusam menfassung. 

Der Nemwert tierischen Fettgewebes wird durch Aus
sieden des Wassers bestimmt und nach der Formel 

Nw = 13,4T 
berechnet. 

Mi ttleres Fettgewebe kann rund mit 12 Nem im Gramm 
angenommen werden, Hektonemgewicht 8,5 g. 

Der Nemwert von ausgelassenen, grieben- und salz
freien Fetten und Olen geh t nach der Formel 

Nw= 13,5T . 

Reine Fette und Ole werden rund mit 13,3 Nem 1m 
Gramm angenommen, Hektonemgewicht 7,5 g. 



Nemwert ganzer Schlachttiere. 

Der Nemwert ganzer Schlachttiere nach dem Lebendgewichte 
ist aus den Untersuchungen von Lawes und GilbE'rt (Konig I, S. 1) 
zu ermessen, und zwar habe ich das Maximum der zu gewinnenden 
Nahrwerte aus den kompletten chemischen Analysen berechnet, indem 
ich das Fett mit 13,5, das EiweiB mit 6 Nem multiplizierte. 

Davon fallen aber die Schlachtabfalle ab: ich zog darum eine zweite 
Summe aus Muskel£leisch und Fettgewebe, also aus dem reinen Schlacht
gewicht nach Wegfall von Eingeweide, Fett und Knochen. Dal; Fleisch 
wurde mit dem Durchschnittswert von 2,5 Nem im Gramm, das Fett 
mit 12 Nem im Gramm angenommen. Diese Summe entspricht der 
Verwertung von Schlachttieren ffir den menschlichen GenuB vor dem 
Kriege: unter den heutigen Verhaltnissen wird sich die Verwertung 
der maximalen Summe der Nahrwerte nahern. 

Kn im kg 
Nemwert I Prozent des Leben~~e~ichtes 

Zusammensetzung , -- -I I' + ! ~~..c:::: Q} :t5 
ganzerSchlachttierenachLawes I ~ :::: .g ~ .~ i: ~ ~ ~ 

und Gilbert I.~ ~ :a" ~ ~.. ~ ~ 

Schlachtabfitlle 
betrag. Prozent 

: ~ I C) ~ r-.t go 1'""1'"'-' 
I I rJJ ~'f""'I 

==================~i==~'==~==~==~oo=~~==~~==~==~==== 

Rind: I I I 1- I 
fettes Kalb i 15 1 15 ! 62 46 11 2,93 2,47 38 

halbfetter Och8 :.11 1175 I 19 II 65 48 13 3,58 2,76 35 
fetter Och8 30 66 40 26 4,95 4,12 34 

Schaf: I 
fettes Lamm . 12 

mageres Schaf '.11148 
halbfettes Schaf 
fettes Schaf 12 
sehr fettes Schaf 11 

Schwein: 

29 60 
19 55 
24 54 
36 58 
46 63 

37 
38 
38 
30 
28 

24 
15 
18 
32 
41 

mageres 
fettes 

14 23 
• I 11 42 

74 48 20 
83 37 39 

4,63 
3,64 
4,08 
5,57 
6,86 

3,80 40 
2,75 45 

3,11 I 46 
4,59 42 
5,62 37 

3,94 3,60 
6,33 5,60 

26 
17 

16 
23 
17 

18 
25 
24 
18 
18 

9 
12 

Das Fettgewebe kann ("sehr fettes Schaf") bis zu 41 % des Gesamt
gewichtes ausmachen, und die chemische Fettbestimmung zeigt, daB 
die Ausbeute an Fett (aus Fettgewebe, Muskeln, Knochenmark usw.) 
bis zu 46% betragen kann, wahrend ein sogenanntes fettes Kalb nur 
11 % Fettgewebe enthielt, weniger als ein mageresSchwein. Das Schwein 
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hatte den geringsten Abgang an Schlachtabfallen (17-26%), wahrend 
diese bei Schafen bis zu 47 Gewichtsprozent betrugen. 

Der Unterschied zwischen dem vollen Nahrwert und dem Nahrwert 
der ffir den Menschen verwendeten Teile . ergibt sich aus der unten 
stehenden Tabelle. 

Beim mageren Schaf fielen 25 % der Nahrwerte als Schlachtabgange 
fort, beim mageren Schwein nur 9 %. 

Der durchschnittliche Nemwert eines Kilogramms Lebendgewicht 
·stellte sich am hOchsten bei dem "sehr fetten Schaf" mit 6,86 Kn. In 
dem Nemwert des Schlachtgewichts kam dem Schafe das fette Schwein 
fast gleich: 5,60 gegen 5,62 Kn pro Kilogramm. Ala letztes in der Reihe 
stand das Kalb mit einem Gesamtnemwert von 2,93 und einem Nemwert 
nach Abzug der Abfal1e von 2,47. 

Die runden Schatzungen, welche wir ffir das Lebendgewicht der 
Schlachttiere annehmen konnen, habe ich zwischen der im Frieden ub
lichen Verwertung und dem maximalen Werte gezogen. Bei fetten 
Schweinen und Schafen konnen wir auf 5 Kn pro Kilogramm rechnen, 
bei fetten Ochsen und Lammern auf 4 Kn, bei mageren Schweinen 
und halbfetten Ochsen auf 3 Kn; bei Kalbern endlich nur auf 2,5 Kn. 

Nemwert +' ... .. 
" " A Eiweill I B Fleisch 

VerhiUtnis '0 ~ 

+ Fett- B:A § S 
+ Fett gewebe .. ~ 

I 
, 

I 
Sehr fettes Schaf . 6,86 I 5,62 82 

}5 
Fettes Schwein 6,33 5,60 88 
Fettes Schaf 5,57 4,59 82 
Fetter Ochs . 4,95 4,12 83 

}4 Fettes Lamm 4,63 3,80 82 
Halbfettes Schaf. 4,08 3,11 76 
Mageres Schwein . 3,94 3,60 91 

13 
Mageres Schaf . 

I 

3,64 2,75 75 
Halbfetter Ochs 3,58 2,76 77 

12,5 Fettes Kalb . 2,93 2,47 84 

Zusammenfassung. 

Der Nemwert ganzer Schlachttiere richtet sich nach der 
Art des Tieres und nach dem Ausmastungsgrade. Kalber 
konnen mit 2,5 Kn pro Kilogramm, magere Schafe und 
Schweine mit 3,0, fette Ochsen und Lammer mit 4; fette 
Schafe und Schweine mit 5,0 Kn pro Kilogramm Lebend· 
gewicht eingeschatzt werden. 



Allgemeine Formeln fiir tierische Produkte. 

Der Brennwert der tierischen Produkte hangt von ihrem Gehalte an 
EiweiB und Fett ab; in der Milch und ihren Derivaten kommt noch Milch
zucker vor, in der Leber, in geringer Menge im Muskel auch Glykogen. 

Ich nehme das EiweiB und die stickstofffreien Extraktstoffe durch
wegs mit der Einheitszahl 6 Nem im Gramm an (4 Calorien mit 97,5% 
Ausnutzung), das Fett mit 13,5 Neill im Gramm (9,3 Calorien und 
97% Ausnutzung). 

Ohne Brennwert sind Wasser und Salze. 
Die allgemeinste Formel des Nahrwertes lautet: 

Nw = 6,(Protein + Extraktstoffe) + 13,5 Fett. 

Da zwischen Protein und Extraktstoffen kein wesentlicher Unter
schied ·im Brennwerte vorliegt, werden sie zusammen behandelt und 
auf ihre Menge wird durchwegs aus der Trockensubstanz geschlossen: 

T = Protein + Extraktstoffe + Fett + Asche. 
Protein + Extraktstoffe = T - F - A . 

Der Nahrwert hat nach Einsetzung dieser Gleich~g die Formel: 

Nw = 6 (T - F - A) + 13,5 F = 6 (T - A) + 13,5 F - 6 F 
Nw = 6 (T - A) + 7,5 F . 

In allen Fallen, in denim der Aschengehalt durch kiinstlichen Zusatz 
von unbestimmten Kochsalzmengen erhoht ist, muB die ganze Formel 
berechnet, also Trockensubstanz, Fett und Asche bestimmt werden. 
In den Fallen aber, wo kein Zusatz erfolgt ist, konnen wir uns die Be
stimmung des Aschengehaltes ersparen, wenn wir ihn zu Trocken
substanz und Fett in eine Relation bringen. 

Wir haben gesehen, daB das Fett ein akzessorischer Bestandteil 
ist; wir werden deshalb die Relation zu der fettfreien Trockensubstanz 
T - F herzustellen haben. 

Zunachst wurde das Fleisch von Warmbliitern .auf diese Ver
haltniszahl untersucht, und zwar nach den Durchschnitten der chemi
schen Analysen, die Konig II, S. 1467 bringt. Fett und Asche sind 
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direkt entnommen, T (Trockensubstanz) = 100 minus Wasser; die dritte 
Saule ist T - F, Trockensubstanz minus FeU. Die letzten beiden Saulen 
ergeben das Verhaltnis A : (T - F) zuerst genau, und dann auf Pro

zente abgerundet: Gramm Asche auf 100 g fettfreie Trockensubstanz. 
Das magere Fleisch zeigt einen hi:iheren Aschengehalt als das Fett, die 
Variationen sind aber nicht sehr bedeutend. Den kleinsten Aschen
gehalt zeigt die fettfreie Trockensubstanz des Rindfleisches IV. Klasse 
mit 4,02, den gri:iBten die des mageren Schaffleisches mit 6,6. 

Auf Prozente abgeteilt, ergibt sich: 

.Aschengehalt der fettfreien Trockensubstanz % 4 5 6 7 
Zahl der .Analysenmittel . 4 16 4 1 

Beim frischen Fleisch betragt mithin die Asche rund 5 % der feU
freien Trockensubstanz. 

Konig II, s. 1467 

Rindfleisch: fett 
mittelfett 
mager 

I. Kl. 
II. 

III. " 
IV. " 

Kalbfleisch: I. KI. 

Ziegenfleisch: 

II. 

III. " 
IV. " 
ganz mager 

Schaffleisch: I. Kl. 
II. 

III. " 
fett 
mager 

Schweinefleisch: I. Kl. 

Pferdefleisch: 

II. 
III. 
IV. " 
fett 

43,8 
28,5 
24,5 
34,0 
39,0 
44,3 
37,9 

29,0 
30,0 
31,0 
26,4 
22,2 

25,0 
7,4 
2,8 

13,5 
20,0 
27,0 
15,5 

8,0 
9,0 

10,5 
5,5 
1,0 

26,2 i 4,3 

44,8 
49,0 
41,5 
47,7 
24,0 

42,6 
48,5 
47,5 
54,7 
52,5 
27,5 

25,8 

27,0 
33,6 
24,1 
29,8 

5,8 

24,0 
32,6 
30,6 
41,3 
37,3 

6,3 

2,5 

I 
Trocken.1 
substanz II Asche 
-Fett 

18,8 
21,1 
21,7 
20,5 
19,0 
17,3 
22,4 

21,0 
21,0 
20,5 
20,9 
21,2 

21,9 

17,8 
15,4 
17,4 
17,9 
18,2 

18,6 
15,9 
16,9 
13,4 
15,2 
21,2 

23,3 

0,8 
1,0 
1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 

1,1 
1,0 
1,0 
1,1 

1,2 

1,3 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,2 

1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
1,1 

1,0 

A: (T-F) 

genau I rund 

4,25 

4.73 
5,52 
4,87 
4,74 
4,62 
4,02 

5,00 
4,76 
4,88 
5,26 
5,67 

5,72 

4,79 
5,84 
5,17 
5,04 
6,60 

4 
5 
6 
5 

5 
5 
4 

5 
5 

5 
5 
6 

6 

5 

6 
5 

5 
7 

5,10 5 

5,04 5 
4,14 4 
5,23 5 
4,60 5 
5,20 , 5 

4,29 4 
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Das Muskelfleisch von Fischen (Konig II, S. 1469) wurde in 
der gleichen Weise bearbeitet. Die Variationen sind hier groBer, ins
besondere hoben sich hier 3 Analysen heraus, bei denen das Verhaltnis 
13, 14 und 17% betrug. Ich vermute, daB diese Analysen durch Koch
salzgehalt unrichtig geworden sind. 

Aschengehalt der fettfreien Trocken-
substanz . ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Zahl der Analysenmittel. .. . 1 1 5 10 7 2 3 - - - 1 1 - - 1 

Die groBte Zahl der Analysen falit auf die Zahl 6. 

Konig II, S. 1469 

Lachsj. 
FluBaal . 
Mlleraal. 

.. Hering 
Gl 

.::I Stromling 
~ WeiBfisch 
~ l\Iakrele. 
Gl Heilbutte .., 
~ Alse .. 
~ Maifisch 

Gl 

Karpfen, gefiittert 

" mager 
Brasse 
Hecht ., 
Se hellfisch . 
Kabeljau 
FluBbarsch 
Scholle 
Seezunge 
Rochen . 

~ Griindling. 
.~ Flunder .. 
~{ Forelle .. 
~ Lachsforelle 
: Stor 
;S Stint . 

PlOtze 
Merlan 

I " schwarz 
Meerasche ... 

lSchleie . . . . 
Steinbutte. . . 

-1-- T~ocken- 1-
substanz 

35,0 
41,8 
27,1 
24,9 
25,6 
27,2 
29,2 
24,8 
29,6 
36,1 
26,5 
22,1 

i 21,3 
20,4 
18,5 
17,6 
20,5 
19,2 
17,3 
22,3 
21,0 
16,0 
22,5 
19,5 
21,1 
18,5 
19,5 
19,3 
19,9 
20,7 
20,0 
22,4 

Fett 

13,5 
27,5 

7,8 
7,6 
4,9 
8,1 
8,9 
5,2 
9,5 

12,9 
8,7 
1,9 
4,1 
0,5 
0,3 
0,3 
0,7 
1,5 
0,5 
0,9 
1,9 
0,7 
2,1 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
0,5 
0,4 
1,2 
0,4 
2,3 

I Trocke~-I 
I substanz Asche 

-Fett 

21,5 
14,3 
19,3 
17,3 
10,7 
19,1 
20,3 
19,6 
20,1 
23,2 
17,8 
20,2 
17,2 
19,9 
18,2 
17,3 
19,8 
17,7 
16,8 
21,4 
19,1 
15,3 
20,4 
18,8 
20,2 
17,5 
18,4 
18,8 
19,5 
19,5 
19,6 
20,1 

1,2 
0,9 
1,0 
1,6 
1,5 
3,3 
1,9 
1,1 
1,4 
1,3 
1,2 
1,3 
1,0 
1,0 
1,3 
1,3 
1,3 
1,0 
1,4 
1,1 
2,4 
1,3 
1,2 
0,8 
1,4 
0,8 
1,2 
1,4 
1,0 
1,1 
1,7 
0,7 

A: (T-F) 

genau I~~ 

5,59 
6,30 
5,20 
9,24 
14,0 
17,2 
9,40 
5,62 
6,94 
5,60 
6,73 
6,47 
5,82 
5,04 
7,14 
7,50 
6,57 
5,66 
6,32 
5,16 
12,6 
8,50 
5,90 
4,25 
6,96 
4,57 
6,53 
7,44 
5,13 
5,64 
8,17 
3,48 

5 
6 
5 

9 
14 
17 
9 
6 
7 
6 
7 

6 
6 
5 
7 
8 
7 
6 
6 
5 

l3 
9 
6 
4 
7 
5 
7 
7 
5 
5 
8 
3 
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Sehr gleichmaBige'Zahlen ergeben die Analysen von Vogeleiern; 
als Mittel erscheint 7%. 

Aschengehalt der fettfreien Trockensubstanz % 6 
Zahl der Analysenmittel. . . . . . . . .. 3 

Konig II, S. 1476. I TrOCken-1 
substanz I TrOCken-1 

Fett substanz Asche 
-Fett 

Eier 
Haushuhn 26,3 12,0 14,3 1,1 
Ente. 29,2 15,0 14,2 1,1 
Gans. 30,5 14,4 16,1 1,0 
Truthuhn. 26,3 11,2 15,1 0,9 
Perlhuhn 27,2 12,0 15,2 0,9 
Regenpfeifer 25,6 11,7 13,9 1,0 
Kiebitz . 25,6 . 11,7 13,9 1,0 
EiweiB, trocken 88,3 0,3 88,0 6,2 

7 
3 

8 
3 

7,68 
7,72 
6,21 
5,95 
5,93 
7,20 
7,20 
7,04 

8 
8 
6 
6 
6 
7 
7 
7 

I Elgelb, trocken .' . . i 94,1 I 51,5 I 42,6 3,5 I 8,21 I 8 

Bei den Milcharten sehen wir eine sehr niedere Aschenzahl bei 
der Frauenmilch (3%), eine hohe bei der Kuhmilch (8%); der Kuh
milch ahnlich verhalten sich Ziege, Schaf und andere Wiederkauer, 
wahrend Stute, Esel und Maultier in der Mitte stehen. Die Zahl 15 
bei der Kaninchenmilch diirfte auf einem Untersuchungsfehler beruhen. 

A3chengehaIt der fettfreien Trockens. % 3 4 5 6 7 8 9 10 _. 15 
Zahl der Analysenmittel. . . . . . 1 - 1 3 2 4 1 3 1 

Konig .II, S. 1476 

Milch: 
Fraue'nmilch 
Kuhmilch. 
Ziege _ 

Schaf 
Billiel 
Zebu. 
Kamel 
Lama 
Renntier 
Stute: . 
Esel 
Maultier 
Kaninchen 
ElefaIit _ 
Hund 
Schwein 

i TrOCken-1 
I substanz 
I -----

I 12,4 
I 12,7 

13,1 
16,4 
17,8 
13,9 
12,9 
13,4 
32,8 
9,4 
9,9 

10,8 
30,5 

I 

31,9 
23,0 
16,0 

Fett 

3,7 
3,7 
4,1 
6,2 
7,5 
4,8 
2,9 
3,2 

17,1 
1,1 
1,4 
1,9 

10,5 
20,6 
9,3 
4,6 

I TrOCken-1 
substanz 
-Fett 

8,7 
9,0 
9,0 

10,2 
10,3 
9,1 

10,0 
10,2 
15,7 
8,3 
8,5 
8,9 

20,0 
11,3 

I 
13,7 
11,4 

Asche I 

0,3 
0,7 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
1,5 
0,4 
0,5 
0,5 
2,6 
0,7 I 
0,9 I 
1,1 I 

I 

A 
T-]' 

3,35 
7,78 
10,0 
8,83 
7,76 
7,67 
7,00 
7,84 
9,53 
4,82 
5,88 
5,62 
15,0 
6,18 
6,57 
9,65 

I Rund 

3 
8 

10 
9 
8 
8 
7 
8 

10 
5 
6 
6 

15 

I 

6 
7 

10 
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Die Innereien und Schlachtabfalle ergeben, soweit sie Muskel ent
halten, ein ahnliches Bild wie Fleisch, sonst aber bieten sie die groBten 
Abweichungen. 

A 
T-F 

3% 
5% 
6% 
8% 

Knorpel (KalbsfiiI3e). Euter, milchreich. 
Blut, Thymus, Herz. 
Zunge, Niere, Leber. 
Milz, milcharmes Euter. 

10% 
ll% 
13% 

Fettgrieben. 
Lunge. 
Hirn. 

Konig II, S. 1467 

Blut .. 
Kalbshirn . 
Kalbsmilch (Thymus). 
Zunge. 
Lunge. 
Herz 
Niere . 
Milz .. 
Leber. 
Euter, milchreich. 

milcharm . 
Knochen 
Knochenmark 
Knorpe1 (Ka1bsfiiI3e) 
Schweineschwarte. 
Fettgewebe 
Rindsta1g . 
Schweineschmalz . 
Grieben . 

I
, Trocken- I 

substanz i 

19,2 
19,0 
30,0 
34,4 
20,1 
28,9 
24,5 
24,5 
28,5 
60,5 
25,6 
75,0 
95,3 
36,2 
48,3 
88,1 
98,7 
99,3 
90,5 

Fett 

0,2 
8,6 
0,4 

17,6 
2,5 

10,1 
4,5 
4,2 
3,7 

27,9 
13,4 
17,0 
89,9 
U,3 
38 

85,4 
98,2 
99,0 
25,0 

I Trocken- I 
I substanz : 

- Fett I 

19,0 I 

~~:: III 

16,8 
17,6 
18,8 
20,0 
20,3 
24,8 
42,7 
12,2 
58,0 

5,4 
24,9 
44,5 
2,7 
0,5 
0,3 

65,5 

Asche 

0,9 
1,4 
1,6 
1,0 
1,9 

1,0 
1,2 
1,6 
1,6 
1,1 
1,0 

42,5 
2,3 
b,8 
9,2 
0,4 
0,1 

6,7 

i A:(T-F) 

.. 1 

genau II rund 
% % 

4,73 5 
1,33 13 
5,46 5 
5,96 6 

10,8 i 11 
5,31 5 
6,0 6 
7,86 8 
6,45 6 
2,57 3 
8,20 8 

73,2 73 
42,6 43 

3,23 3 
20,7 20 
14,8 15 
20,0 20 

o 
10,2 10 

Wenn wir vom Knochen absehen, der selbstverstandlich groBe 
Aschenmengen (73 %) enthalt, sowie von den Abfallen, die nur geringe 
Mengen fettfreier Trockensubstanz enthalten (Knochenmark, Fett
gewebe) oder die durch Auskochen verandert sind (Rindstalg, Schweine
schwarte), so bildet 8% wieder die ungefahre Mittelzahl. 

Wir erhalten somit folgende Verhaltniszahlen fur die wichtigsten 
Gruppen. Der Aschengehalt betragt Prozent der fettfreien Trocken
substanz: 
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3,35 Frauenmilch. 

5 Fleisch von Warmblutern, Blut" Herz. 
6 Fischfleisch, Zunge, Niere, Leber. 
8 Eier, Kuhmilch, Innereien und Milch im allgemeinen. 

Wir haben nun die gewonnenen Verhaltniszahlen in die Formel des 
N emwertes einzusetzen: 

Nw = 6 (T-F-A) + !3,5 F. 

Die Asche A wird ausgedruckt in Prozenten a von T - A der fett
freien Trockensu bstanz : 

NW=6{T-F-1~0 (T-F)} + 13,5F 

= 6 T . 100 - a + 13 - F _ 6 F 100 - a 
100 ,;) 100 . 

Fur Kuhmilch, Eier usw. haben wir die Prozentzahl a = 8 fest
gestellt; wir setzen das j etzt in den N emwert ein: 

N = 6 X 92. T + 13 5 F _ 6 X 92 F 
w 100 ' 100 

= 5,52T + 13,5F-5,52F 

=5,52T+7,98F. 

Abgerundet auf eine Dezimale ergibt dies die Gleichung: 

Nw = 5,5 T + 8 F . 

In analoger Weise wird der Nemwert gewonnen fur die ubrigen 
Prozentsatze: 

6% (Fischmuskel): 
5% (Fleisch): 
3,35% (Frauenmilch): 

Nw = 5,6T + 7,9F 
Nw = 5,7 T + 7,8 F 
Nw = 5,8T + 7,7F. 

Di.e Berechnung kann aber auch ohne Rucksicht auf diese feinere 
Abstufung mit der erstgenannten Formel, die 8 % Aschengehalt ent
spricht, durchgefuhrt werden. Der Nemwert der tierischen Nahrungs
stoffe, welche einen geringeren Aschengehalt haben als 8 % der fett
freien Trockensubstanz werden dadurch etwas zu niedrig bewertet; 
aber selbst bei der Frauenmilch betragt der Fehler nicht mehr als 3% 
des Gesamtwertes. 
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Frauenmilch, Mittel. 
·1 8,391 3,74 1 12,4 50 51 101 68 30 981-3i 3 

Konig II, S.1477. 

.[ Kuhmilch, Mittel. 8,33 3,68i 12,7 50 50 100 70 29 991-1 1 
Konig II, 13.1477. I 

Ochsenfleisch, fettestes 10,9 55,1 67,5 66 746 812 371 432 8031-9 1 
Konig I, S.2,7. 

1301-5 Kuhfleisch, magerstes 20,7 0,8 22,5 124 11 135 124 6 4 
Konig I, S.5,8. 1 

Schweinsleber. 18,6 8,3 28,8 112 112 224 158 66 224 0 0 
Ko nig I, S. 29, 1. 

Fischfl., fettestes (Aal) 13,2 32,9 47,2 79 444 523 260 263 523 0 0 
Konig I, :5.44,5. 

Fischfleisch, magerstes 17,1 0,1 18,1 102 1 103 99 1 100 -3 3 
Konig I, S. 46, :!8. 

Milch, fetteste (Rund) 10,8 17,1 28,3 65 230 295 156 137 293 -2 1 
Konig I, S. 281, 38. 

Milch,. magerste (Stute) 7,7 0,1 8,5 46 1 48 47 1 48 0 0 
K on ig I, S.273, 11. I I 

I 

Stockfisch, trocken . .[79,9 [ 1.2 86,2 476 [ 16[492 [475[ 10 485 -71 1 
K 0 n i g I, S. 49, 69. I 

I 

Zusammenfassung: 

Fur aIle gut verdaulichen tierischen Produkte kann der Niihrwert 
aus der Bestimmung von Trockensubstanz, Fett und Asche nach der 
Formel ermittelt werden: 

Nw ==:' 6 (T - A) + 7,5 F. 

Die Aschenbestimmung kann bei allen tierischen Produkten ent
fallen, die nicht mit Kochsalz versetzt sind. 

Wenn die tierischen Produkte nicht unter Salzzusatz hergestellt 
wurden, kann die Aschenbestimmung entfallen. Es gilt dann als all
gemeine Formel: 

N'Y = 5,5 T + 8 F • 

Diese rechnet mit einem durchschnittlichen Verhaltnis des naturlichen 
Aschengehaltes zur Trockensubstanz wie 8 : 100. Bei Frauenmilch, die 
weniger Asche enthalt, ist die Formel Nw = 5,8 T + 7,7 F anzuwenden, 
beim Muskelfleisch von Warmblutern die Formel Nw = 5,7 T + 7,8 F 
und beim Fischmuskel die Formel Nw = 5,6 T + 7,9 F. 

Y. Pi r que t, System der Ernlihrung. II. 7 



Vber den Nahrungswert der Karloffel und seine Bestimmung 
aus der Trockensubstanz. 

In den beiden letzten Kapiteln wurden Berechnungsu.rten angegeben, 
um aus der Trockensubstanz auf den Nahrungswert zu schlieBen.· Diese 
Berechnung ist bei Fleisch und Milch einigermaBen verwickelt '. weil 
der Nahrwert von dem Prozentverhaltnis dreier Gruppen abhangt: 
von der wertlosen Gruppe Wasser und Salze; von der Gruppe Kohle
hydrate und EiweiB, welche den einfachen Brennwert, und vom Fett, 
welches mehr als den doppelten Brenn wert hat. 

Bei Fleisch und Milch gelang es, durch die Aufstellung von kon
stanten Verhaltniszahlen zwischen Fett und Nichtfett, aus der Trocken
substanz den Nlihrwert zu erschlieBen. 

Einfacher liegen die Dinge bei den. wichtigsten vegetabilischen 
Nahrungsmitteln, weil hier das Fett keine Rolle spielt, so daB eine der 
drei Gruppen in der Rechnung vemachlassigt werden kann. 

Bei den fettarmen Vegetabilien kann, weil das Verhliltnis Fett zu 
Nichtfett irrelevant ist, eine Beziehung zwischen Nlihrwert und 
Trockensubstanz direkt ermittelt werden. 

Unter den am besten erforschten Nahrungsmitteln wahlte ich zu
nachst die Kartoffel ffir die Bestimmung des Nahrwertes aus der Trocken
substanz. Bier liegen .die Untersuchungen Kellners an Rindem, 
Pferden und Schweinen vor, welche uns nicht nur fiber die chemischen 
Bestandteile und dieVerdaulichkeit jedes einzelnen chemischen Be
standteils orientieren, sondem auch, im Starkewert, die praktische 
Wirksamkeit des Nahrungsmittels in: der Fettproduktion nachweisen. 

In den Kellnerschen Versuchen haben wir das Muster einer idealen 
Nahrungsmitteluntersuchung vor uns: 1. die Bestimmung der chemischen 
Einzelbestandteile, der Rohnahrstoffe; 2. die .Bestimmung des tat
sachlich verdauten Teiles der chemischen Einzelnahrstoffe und 3. den 
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Tierversuch, der zeigt, wie diese Nahrstoffe im Organismus verwendet 
werden; wieviel Fett sie, als Zulage zu einem Grundfutter gegeben, 
zur Aufspeicherung bringen. 

Wir wollen nun jede einzelne dieser Untersuchungsmethoden er
ortern, urn zu einer Dbersicht zu gelangen, in welcher Weise wir bei 
der Beurteilung der menschlichen Nahrungsmittel am besten vor
gehen sollen. 

Tabelle Seite 100 gibt die chemischen "Rohnahrstoffe" in Gramm bei 
Untersuchung von 1000 g Kartoffelsubstanz 1). Die 10 Kartoffelsorten 
sind nach dem erstgenannten chemischen Bestandteil, nach dem Ge
halte an Wasser geordnet: die wasserreichste Sorte mit 830 pro Mille 
Wasser kommt zuerst, dann folgen mittlere Kartoffeln mit 750 pro Mille 
Wassergehalt, wasserarme mit 740 pro Mille. Es folgen 2 Sorten ge
sauerte Karto£feln, dann noch eine frische Sorte mit 680 g Wasser in 
1000, als "sehr wasserarme". Unter diesen Wassergehalt kommt man 
nur bei starkeren Prozeduren "gefroren, und gedampft": 665 pro Mille; 
"gefroren" 616 pro Mille. Endlich getrocknete Karto£feln, die auf 
120 pro Mille Wassergehalt durch Erwarmung gebracht sind und PreB
karto£feln mit derselben geringen Wassermenge. 

Das Protein (Saule c) ergibt 15-25 g auf 1000 g, nur bei den trocke
nen Sorten mehr; das Fett spielt eine noch geringere Rolle (Saule d), 
auch Rohfaser (Saule g) und Asche (Saule h) machen nicht viel aus. 
Der Hauptwert der Kartoffel liegt in den stickstofffreien Extrakt
stoffen,-in der Kartoffelstarke (Saule I). Sie beginnen mit 139 pro Mille 
bei der wasserreichsten und steigen auf 800 bei den PreBkartoffeln. 

In Saule i ist die Summe aus den Rohnahrstoffen gezogen, wobei 
Rohprotein, Rohfaser und Extraktsto£fe einfach, das Fett 2,2$ fach 
gezahlt wird. So ist z. B. die Summe der ersten Linie 16 Protein 
+ 139 Extr. + 2,25 Fett + 6 Rohfaser = 163. 

Die nachsten Saulen betreffen die tatsachlich verdauten Nahrstoffe. 
Kellner hat auf Grund fortlaufender Stuhluntersuchungen jenen An
teil chemischer Einzelstoffe bestimmt, der sich als Differenz zwischen 
Nahrung und Stuhl ergab. Von Fett und Rohfaser (Saule k und n) ist 
fast nichts verdaut worden, etwa die Halite der geringen Protein
mengen (Saule j), wahrend von den Extraktstoffen(m) nur wenig im 
Stuhle unverdaut abgegangen ist. 

Die wasserreiche erste Sorte hat als Summe der Rohnahrstoffe 163 
gezeigt; davon sind 134 in den Verdauungskanal aufgenommen worden, 

') Kellner, Ernahrung der landwirtschaftlichenlNutztiere. Berlin, S.608. 

7* 
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29 im StuhIe abgegangen. Bei den PreBkartoffeln sind von 863 Roh
nahrstoHen 770 resorbiert worden. 

Saule 0 gibt die Summe aus den verdauten Nahrstoffen. 
1m Gegelll~atze zu diesen beiden Rechnungsarten, weiche sich auf 

Summen chemischer Teilzahlen aufbauen, steht die dritte, der Starke
wert. Ohne Riicksicht auf die Menge und BeschaHenheit der Nahr
stoffe zeigt der Tierversuch direkt, weichen praktischen Erfolg das 
Nahrungsmittel gehabt hat. 

Der Starkewert (Saule p) wird nun mit der Summe der verdauten 
Nahrstoffe verglichen (Saule v, Starkewert dividiert durch verdaute 
Nahrstoffe); wir sehen hier, wie schon das Ergebnis der genauen chemi
schen Analysen mit dem praktischen Produktionswert iibereinstimmt: 
Bei den meisten Sorten stimmen die beiden Zahlen auf 5 Prozent genau, 
nur bei den Sorten "gesauert" und "gefroren und gesauert" ist das 
praktische Ergebnis 9-10 Prozent geringer, als aus den Nahrstoff
werten errechnet war. 

Nehmen wir den Starkewert als absolut Ietzte Instanz an, als die 
genaueste Methode, deren wir in der Nahrungsmitteluntersuchung 
fahig sind, so konnen wir sagen, daB wir bei den Kartoffeln mit Rilfe 
der chemischen Untersuchung der verdauten NahrstoHe auf eine Ge
nauigkeit von zirka 5 Prozent rechnen konnen, daB der groBte Fehler 
10 Prozent betragt. 

Aber die Ermittelung der verdauten Nahrstoffe beim Menschen er
fordert einen gewaltigen Apparat: sie setzt nicht nur eine genaue chemi
sche Untersuchung des Stuhles voraus, sondern, was noch schwieriger 
durchzufiihren ist, die Raltung des Menschen bei einseitiger, womoglich 
alleiniger Kartoffelkost. Sehen wir zu, ob wir nicht mit der einfachen 
chemischen Bestimmung der aufgenommenen Nahrstoffe oder mit der 
Bestimmung der Trockensubstanz auskommen. Die Saule u zeigt das 
Verhaltnis zwischen Starkewert und der Summe der Rohnahrstoffe. Es 
schwankt zwischen 69 und 89 oder wie 100: 129; der Fehler, der bei 
der Berechnung des Starkewertes aus den. Rohnahrstoffen eintritt, kann 
also ein ziemlich bedeutender sein. 

In der Saule' 8 (Starkewert: Trockensubstanz) ist die Schwankung 
67: 87 oder wie 100: 138; der Fehler ist also nicht wesentlich groBer 
als bei dem Verhaltnis Starkewert zu RohnahrstoHen. 

Untersuchen wir nun, worauf das Verhaltnis zwischen Trockensub
stanz, Rohnahrstoffen, verdaulichen Nahrstoffen und Starkewert be
ruht (Saule q-x). Die Rohnahrstoffe sind fast identisch mit der Trocken-
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substanz: der Unterschied beruht nur auf der Asche und der hoheren 
Bewertung, die das Fett in den Rohniihrstoffen erfahrt. Die Trocken
substanz ist gleich Protein + Fett + Extraktstoffe + Rohfaser + Asche) 
Die Rohnahrstoffe sind: Protein + 2,25 Fett + Extraktstof£e + Roh~ 
faser; Rohnahrstof£e sind also gleich Trockensubstanz minus Asche 
plus 1,25 Fett. Der Aschengehalt ist gering, der Fettgehalt minimal, so 
daB keine Dberkompensation der Asche eintritt. Die Rohnahrstof£e 
sind um 2-4 Prozent weniger als die Trockensubstanz (q). Zwischen 
Rohnahrstof£en und verdauten Nahrstoffen zeigt sich der Verlust im 
Stuhle. Saule t zeigt das prozentuelle Verhaltnis, das zwischen 89 und 
77 schwankt, und Saule w den Wert 100 - t, wie viel Prozent der 
Rohnahrstoffe im Stuhle abgehen. Die beiden gesauerten Kartoffel
sorten zeigen den groBten Abgang (21 und 23%), die PreBkartoffeln 
den geringsten (11%), die fibrigen sind ziemlich gleich mit 14 bis 
18 Prozent. 

Ein weiterer Abgang geschieht zwischen verdauten Nahrstoffen und 
Starkewert. Dieser Verlust ist durch die Arbeitsleistung zu erklaren, 
welche mit dem Kauen der Nahrung verbunden ist. In dieser Rubrik 
machen sich auch Fehler bemerkbar, welche wir in der physiologischen 
Bewertung der verdauten Nahrstof£e begehen. Wir sehen in Rubrik v 

und x, daB der Abgang bei den.PreBkartoffeln 0, bei den getrockneten 1 
ist und um so groBer, aus einer je groBeren Menge von Wasser die Nahr
stof£e herausgekaut werden miissen. Dieser Verlust geht aber nicht 
fiber 5 Prozent. Dagegen zeigen die 2 Rubriken mit gesauerten Kar
toffeln einen Abgang von 9 und 10 Prozent. 

Dazu sind zwei Erklarungen moglich. Ein Teil der "Extraktstoffe", 
die wir der Bequemlichkeit wegen alle ala "Kohlenhydrate" bewerten, 
kann minderwertig sein. Wir bewerten die ganzen Extraktstof£e, weil sic 
in ihrem kalorischen Werte gewohnlich zwischen 4,18 (Starke) und 
3,72 (Monosaccharide) schwanken, mit dem Durchschnittswert von 
4 Calorien im Gramm (Rubner). Wenn aber organische Sauren einen 
Teil der Extraktstof£e ausmachen, wird diese Rechnung stark fehler
haft, denn es hat z. B. die Apfelsaure nur 1,745 Calorien, die Oxal
saure gar nul' 0,571 Calorien im Gramm. 

Zweitens kann der Fehler dadurch entstehen, daB Nahrungsmittel 
innerhalb des Darmkanales Umsetzungen erfahren, die ihren physio
logischen Wert andern. Hier, bei den sauren Kartoffeln, diirfte es sich 
um einen Fehler der ersten Art handeln, welcher etwa 5 Prozent der 
verdauten Nahrstof£e in der Fettproduktion nicht zutage treten laBt. 
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Die Rechnung, die wir fiir die menschliche Ernahrung anstellen, 
hat sich nicht so sehr auf den Starkewert, als auf die verdaulichen Nahr
stoffe zu stutzen: Wir verwenden verhaltnisma.6ig wenig Kraft a nf 
das Kauen, da wir die Nahrungsmittel vorher durch die Kuche in eine 
leicht zerkleinerbare Form uberfiihren. Der Starkewert dient uns hicr 
nur als Kontrolle fur die Richtigkeit und die Fehlergrenze der chemischcn 
Deduktion. 

Die Frage, die un8 hier wieder, wie bei Fleisch und Milch beschiif
tigt, ist: k6nnen wir durch eine einfache Rechnung eine 
einigerma.6en verla.61iche Schatzung des Nahrwertcs 
d er Kartoffeln erlangen? Als Ausgangspunkt empfiehlt sich die.· 
Trockensubstanz, als Endpunkt die Summe der verdauten Nahrstoffe, 
da uns der Abgang von Kraft bei der Kauarbeit nicht interessiert. 

Ausniitzung der 
Kartoffel 

Rind: 
frisch. 
getrocknet . 

Plerd: 
frisch. 

Schweiu: 
frisch. 
trocken, Flocken 
tr., Scheiben und 

Schnitzel 
tr., gepreJ.\t 

Mensch: 
Salat . 
Brei 

Zahl d. Verdauungskoefllzienten von 

., g Substanz fro Extrst. • Autor 
= 11l organische Protein stickstoff· Rohfaser 

] ! ~I~I~ ~I~I~ ~I~I~ ~I~I~ 
I I I 1 

7 i30 72 88 96 23 51 888290 99 - -1- Kellner S.617 

1 i 2 -187 -1'- 96 81-

I 1 -193 - 88 99 9 -" S.621 
! I 

7 13 91 94 96 57 76 88 97 98 99 28 55 83 " S.621 

. : ,:18.:: .. I" :: 71 .. : ., 67 1:: 80 
1 2 -194 -1- 27 - - 98 - -85,-

!, I, I ' 1 Konig II 8.243 

11111-191'-1-168 - - 92 -1-1-1- Rubner 11- 951-1- 80 - - OOi-,-I-!- Constantinidi 

Wir werden also die Relation der verdauten Nahrstoffe zur Trockell
substanz im Auge fassen mussen. Sie schwankt zwischen 74 und 87 
(Saule r) und ergibt einen Durchschnitt von 80,8. Wenn wir die Trocken
substanz mit 80,8 Prozent multiplizieren, erhalten wir ungefahr die 
Summe der verdauten Nahrstoffe. 

Ein Gramm verdauter Nahrstoffe ist mit 4 Calorien = 6 Nem zu 
rechnen; der Wert des Grammes Trockensubstanz der Kartoffel be
triige dann nach den Tierversuchen 6 X 80,8% = 4,85 Nem. 
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Die Verwertung beim Menschen ist aber eine hohere als in dies en 
Versuchen, die zur Haifte vom Rinde stammen. Die organische Sub
stanz sehen wir in den Versuchen von Rubner mit einem Verdauungs
koeffizienten von 91, bei Konstantinidi, der die Kartoffel in Brei
form gegeben hat, soga: von 95 1). Nach der Berechnung Konigs haben 
Kartoffeln mit einem Wassergehalt von 74,9 einen Gehalt von 945 Roh
calorien und von 885 Reincalorien in 1000 g, was einem Nemwert von 
1,33 Nem in 1 g Karto££el und von 5,29 Nem in 1 g Trockensubstanz 
entspricht. 

K 0 n i g s Berechnung geht von den Durchschnittswerten der chemischen 
Einzelbestandteile aus; er multipliziert jeden Faktor mit dem Ausnutzungs
koeffizienten, der wieder auf dem Durchschnittswege aus den in der Literatuf 
publizierten Ausnutzungsversuchen gewonnen ist. Der gesamte Bestand· und 
der ausnutzbare Anteil wird mit den -Faktoren fiir Fett, EiweiB unn Kohlen-
hydrate multipliziert, um die "Rohcalorien" und die "reinen Calorien" zu erhalten. 

Aus dem Mittelwert von 239 Analysen berechnet K 0 n i g folgende Nahr-
stoffwerte pro 1000 g: 

Wasser Stickstoff- Fett Rohlen· Asche substanz hydrate Rohfaser 

A Rohnahrstoffe. 74,93 1,99 0,15 20,86 0,98 1,09 
B Calorien im Gramm. 4,834 9,3 4,0 
C Rohcalorien (A X B) 9,6 1,4 83,4 
D Ausnutzungskoeffizient 

(Ko ni g I, S. 215) . 78,0 97,5 95,8 
E Ausnutzbare Nahrstoffe 

(A XD). 1,55 0,15 19,95 
F Reincalorien (E X B) 7,50 1,4 79,8 

Ich nehme einen Wert, der zwischen den Kellnerschen Versuchen 
(4,85) und der Konigschen Rechnung (5,29) liegt, indem ich fiir die 
Verwertung beim Menschen die Trockensubstanz mit 83 Prozent ver
dauten Nahrstoffen von einem Nahrungswerte von 6 Nem im Gramm 
einsetze. 6 XO,83 =5,0. Der Wert von einem Gramm Trockensubstanz 
der Karto££el entspticht dem Werte von 5 Nem, von 5 g Milch. 

Dieser Wert ist auf der Tabelle eingesetzt (Saule z) und mit dem aus 
den verdauten Nahrungssto££en berechneten Nemwert (Saule y) ver
glichen. Die wasserreichsten Arlen zeigen nach den tatsachlich verdauten 
Nahrungsstoffen 0,8 Nem im Gramm, der Nahrwert der PreBkartoffeln 
betragt mehr als das Funffache: 4,62 Nem im Gramm. Die Berechnung 
aus der Trockensubstanz schlieBt sich ganz eng an die Berechnung aua 
den verdauten Nahrungsstoffen an. Der Fehler (Saule za) ist gering. 

1) Die schonen Versuche von Hindhede ergeben einen noch hoheren 
Koeffizienten. 
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Schematische Zusammensetzung der Kartoffel. 

Nach den obigen Ausfiihrungen gilt folgende (halbschematische) 
Berechnung des Nuhrwertes der Kartoffel: 

Rohlen- Roh- Summe in 
Was_er Protein Fett hydrate faser Asche IOOg Rar-

toffeln 

A Rohnahrstoffe . 75,0 2,0 0 21,0 1,0 1,0 23,0 
B Calorien im Gramm 4,1 9,3 4 
C Rohcalorien (A X B) 8,0 0 84,0 92,2 Cal 
D Ausniitzungskoeff. . 66 90 93 0 
E Ausniitzbare Nahr-

stoffe (A X D) . 1,4 19,53 20,93 g 
F Reincalorien (B X E) 5,45 78,12 83,57 CaL 
G Nem im g (BXDXl,5) 4,0 12,6 5,6 
H Nem (F X 1,5) 8,18 117,18 125,36 Nem 
I Nem abgerundet. 8,0 117,0 125,0 Nem 

KIn 100 g Trockensubstanz 8 Protein 84 Kohlenh. 
L Nem abgerundet (GxK) 32 " 468 " 

500 Nem in 400 g Kartoffel 

in 1 g Trockensubstanz . . 5 Nem in 4 g Kartoffel 

]'ehlergrenzen der Berechnung. 

Nach den Werten (G) sind drei extreme Fane unter den von Konig 
gesammelten Analysen berechnet: 

Wasser 
Protein 
Fett . 
Extraktstoff(' 
Rohfaser .. 
Asche .... 
Summa Nem 
Trockensu bstanz 

Protein .. . 
Fett ... . 
Extraktstoffe 
Rohfaser .. 
Asche •... 
Summa Nem 

Nr. 118, Nr.71, 
wasserreichst Mittel fettreichst 

fettarm rohfaserreichst 
g n g n g n 

in 1000 g friseher Substanz: 

849 749 707 
5 20 20 80 20 80 

0,4 5 1,5 19 8,0 101 
128 720 209 1170 230 1290 
10 10 24 
8 11 11 

745 1269 1471 
151 251 293 

in 1000 g Trockensubstanz: 

33 132 80 320 68 272 
3 38 6 76 27 341 

847 4720 832 4650 782 4360 
63 40 82 
53 44 37 

4890 5046 4973 

Nr.29, 
wasserarmst 
aRchenreichst 

g n 

683 
24 96 

2,8 35 
266 1490 

9 
16 

1621 
317 

76 304 
9 113 

838 4680 
28 
49 

5097 
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Es sind dies die Analysen, welche das meiste (Nr. US) und das 
wenigste (Nr. 29) Wasser, und das meiste Fett (Nr. 7l) ergeben haben. 
Nr. U8 ist gleichzeitig eine der fettarmsten, Nr. 71 die rohfaserreichste 
und Nr.29 die aschenreichste Analyse. Es sind oben die Gramm der 
einzelnen chemischen Substanzen verzeichnet, welche in 1000 g frischer 
Substanz enthalten sind; daneben der Nemwert. 

Unten ist die Summe der Trockensubstanz und die Menge der ein
zelnen Bestandteile in 1000 g Trockensubstanz berechnet. In der fri
schen Substanz schwaLkt der Wassergehalt von 683--849 pro Mille, das 
Protein von 4--24, das Fett von 0,4--8,0, die Rohfaser von 9-24 und 
die Asche von 8-16; die Summe des Nemwertes von 745-1621. Durch 
die Berechnung des Nemwertes auf die Trockensubstanz werden diese 
Variationen auf einen ganz geringen Grad reduziert: die Summe der 
Nemwerte fur 1000 g Trockensubstanz schwankt zwischen 4880 und 
5097 Nem. Die Berechnung des Nemwertes aus der Trockensubstanz 
nach meiner Formel 1 g T = 5 Nem wfirde ffir die 4 Sorten ergeben: 
(Nemwert von 1 g frischer Substanz) 

0,755 1,255 1,465 1,585 

wahrend die Bewertung nach den einzelnen chemischen Bestandteilen 

ergibt: 0,745 1,269 1,471 1,621 

Der Fehler meiner Berechnung ist: 

+ 0,010 - 0,014 - 0,006 -0,036 

Meine Berechnung ergibt also, selbst bei extremen Fallen, Fehler von 
1 bis 4 Prozent. Die Genauigkeit ist mithin eine vollkommen zufrieden
stellende. 

Variationen im Nahrungswert der Kartoffel. 

So gleichmaBig der Nahrungswert der Trockensubstanz der Kartoffel 
ist, so verschieden ist der Gehalt an Trockensubstanz. An den extremen 
Fallen wurde schon gezeigt, daB er zwischen 151 und 317 pro Mille, 
also um mehl' als 100 Prozent schwanken kann. 

lch habe samtliche 239 Analysen, die Konig zusammengefaBt hat, 
nach dem Wassergehalte geordnet: 

«16 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 { wa~~~:;::alt 
1111 ! 9 [ 3 : 9 : 21 14: 24 ; 35 39 i 24 : 15 i 20 10 i 81411 I-Ill Analysenzahl 

Danach ist, unter Umdrehung auf den Trockensubstanzgehalt, die 
Abb. 16 (auf Seite 107) gezeichnet: die Ordinate stellt die Anzahl der 
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Analysen dar, die auf jedes Prozent Trockensubstanz fallen, die Ab
szisse die Trockensubstanz und gleichzeitig den Nahrungswert nach der 
Formel Nw (Nemwert) = 5 T. Wir sehen, daB sehr viele Analysen 
in die Nahe des Mittelwertes von 1,25 Nem pro Gramm frischer Sub
stanz fallen: 122 von 239, oder mehr als die Halite, zeigen eine 
Trockensubstanz zwischen 23 und 27 Prozent. Nur wenige Analysen 
fallen tiber die Werte 20 bis 30 Troekensubstanz hinaus. 

'10 15 
Zah/der 
Ilna(y3en 

35 

30 

25 

zo 

15 

10 

Prozenf Troakensubsfanz 
20 25 30 0 

/\ 
/ \ 
/ \ /0 °'10 

! \ 
I 0\ 

1 0,\ 
5 

0/ 
° !neinem a75 

o~ 

GrammNem' 
1,0 1,25 ~5 

Trocken3ub.sfanz In der Karroftl 

35 

!75 

Abb. 16. Variation des Nemwertes und der Trockensubstanz der 
Kartoffel (239 Analysen). 

Besonders fiir den Einkauf werden wir bei Einsehatzung der Kar
toffel den Wert an Trockensubstanz berueksichtigen. Wenn wir z. B. 
fur die durehsehnittliehe Ware von 25 Prozent Troekensubstanz 25 Heller 
fur das Kilogramm zahlen, werden wir naeh Bestimmung der Troeken
substanz wasserreiehe Kartoffeln von 18 Prozent Troekensubstanz nur 
mit 18 Heller bezahlen - oder mit anderen Worten, wir kaufen die 
wasserfreien Kartoffeln, die Troekensubstanz der Kartoffel mit 100 Heller 
pro Kilogramm. Damit ist aueh eine Relation zum Einkaufe von ge
troekneten und PreBkartoffeln gegeben. 

Den durehsehnittliehen Nahrungswert von getroekneten KartoffeiI?
und PreBkartoffeln nehme ieh naeh den Befunden von Kellner (Ta
belle S. 100) mit 4,5 Nem im Gramm, Hektonemgewicht 22 g an; der 
EiweiBwert ist wie bei den ganzen Kartoffeln mit 0,5 Dekanem im 
Hektonem (System der Ernahrung I, S. 118) anzusetzen. 
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Kartoffelahnliehe Knollengewaehse. 

Analog den Karto££eln sind einige starkehaltige Wurzelgewaehse 
zu beurteiIen, wie Topinambur, Batate und Staehys. leh bereehne sie 
mit demselben Ausnutzungskoeffizienten wie Karto££eln: 

Batate Topinambur Stachr« 
Analysenzahl . 45 37 6 
Konig I, Seite . 733 731 735 

Nemwertimg g n g n g n 

in 1000 g frischer Substanz: 
Wasser 0 717 791 786 
Protein 4,0 16 84 19 76 27 108 
Fett 12,6 5 63 2 25 1 13 
Extraktstoffe 5,6 241 1350 164 920 166 930 
Rohfaser 10 13 7 
Asche. 12 12 12 
Summa Nem 1497 1021 1051 
Trockensubstanz . 283 209 214 

in 1000 g Trockensubstanz: 
Protein . 56 224 90 360 128 512 
Fett 18 226 10 126 5 63 
Extraktstoffe 852 4770 785 4390 978 4350 
Rohfaser 35 62 33 
Asche 42 57 56 
Summa Nem 5220 4876 4925 

Die Schwankungen in den Mittelwerten sind also sehr bedeutend 
in bezug auf den Nemgehalt der frischen Substanz. Wahrend Topinambur 
und Stachys nur wenig uber 1 Nem im Gramm Durchschnittswert 
haben, liegt die Batate nahe an 1,5 Nem im Gramm. 

Dagegen zeigt sich im Nemwerte der Trockensubstanz nur ein ge
ringer Unterschied: sie variiert zwischen 4,9 und 5,2 Nem im Gramm. 
Wir k6nnen also unbedenklich wieder das Mittel annehmen, zu dem 
wir bei der Kartoffel gelangt sind: 

5 Nem fUr das Gramm Trockensubstanz. 

Eine Bestimmung aus der Trockensubstanz ist besonders bei der Batate 
empfehlenswert, da sie in ihrem Wassergehalte auBerordentlich variabel 
ist: sie wechselt von 58-86 Prozent Wassergehalt, somit schwankt ihre 
Trockensubstanz zwischen 14 und 42 Prozent, der Nahrwert zwischen 
0,7 und 2,1 Nem im Gramm. Die Tierversuche Kell ners (mit Topinam
bur) bestatigen meine Berechnung. Als Verhaltnis der verdauten Nahr
stoffe zur Trockensubstanz erscheint hier 17: 20,4 oder 83,3: lOO, was 
einer Bewertung von genau 5 Nem fur das Gramm entspricht. 
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Ausfiihrung der Un ters uch ung. 

Von der zu untersuchenden Kartoffelpartie werden einige Kartoffeln 
in sehr diinne Scheiben zerschnitten und davon eine gr6Bere Zahl von 
Stiickchen aus verschiedenen Teilen der Kartoffel (Mark, Rinde) ab
geschnitten, im Gesamtgewichte von 10 g. Diese Proben werden im 
Trockenschrank auf Schalchen bei einer Temperatur von 100° ge
trocknet, da:on nochmals gewogen. Die zweite Wiigung nach 4 Stunden 
ergibt die Trockensubstanz. Die Berechnung des Nahrungswertes und 
des Hektonemgewichtes kann nach folgender Tabelle geschehen: 

Tabelle zur Ablesung des Nahrungswertes nach der 
Trockensubstanz der Kartoffel, 

Trockensubstanz Nemwert von 1 g Hektonemgewicht 
in 10 g abgerundet abgeruudet g 

1,5 
751 1"1 1,6 80 75 125 133 

1,7 85 lI8 

1,8 

00\ 111\ 
1,9 95 105 
2,0 100 100 100 100 
2,1 105 95 
2,2 110 91 

2,3 

115\ 87\ 
2,4 120 83 
~,5 125 125 80 80 
2,6 130 77 
2,7 135 74 

2,8 

lID] 71] 2,9 145 69 
3,0 150 150 : 67 
3,1 155 
3,2 160 62 

Zusammenfassung: 

Kartoffeln schwanken im Niihrwert bedeutend. Aus-
schlaggebend fiir den Niihrwert ist die Trockensubstanz. 
Ein Gramm Trockensubstanz ist mit 5 N em zu berechnen. 

In gleicher Weise sind einige verwandte Wurzelge
wachse zu heurteilen. 



Berechnung des Nemwertes 
von Gemiise, Obst und Getranken aus der Trockensubstanz. 

Ruben. 

Die Ruben gehoren drei botanischen Gruppen an: Beta, Brassica 
und Daucus. Die Beta vulgaris, Futterrube, Runkelriibe wird zur 
Viehfutterung verwendet, ihre Abart Beta conditiva ist die fur den 
menschlichen Tisch bestimmte rote Rube; die wichtigste, auf einen 
hohen Zuckergehalt geziichtete Abart ist die Beta altissima, Zucker
rube. 

Die Familie Brassica zerfalit in Brassica rapa, die wei.Be Rube 
oder Wasserrube, auch Stoppelriibe, Turnips genannt, und in Brassica 
napus esculenta, Kohlrilbe, Wrucke; zur selben Familie gehoren als 
Gartengewachse Brassica rapa teltoviensis, das Teltower Rubchen und 
Brassica oleracea caulorapa, der Kohlrabi, von dem auGer den Knol
len auch die Stengel gegessen werden. 

Die dritte Familie Daucus wird als Daucus carota, Mohrriibe, Karotte, 
gelbe Rube, Speisemohre angebaut. 

Als Grundlage fur den Nahrwert der Ruben haben wir zahlreiche, 
von Konig gesammelte chemische Untersuchungen, dann calorime
trische Bestimmungen von Rub 11 e r und vollstandige Ausnutzungs
versuche von Kellner. 

Das Ergebnis der chemischen Untersuchungen enthalt die folgende 
Tabelle (Anzahl der Analysen, Durchschnittszahlen' der chemischen 
Stoffe und pro Millezahl derselben innerhalb der Trockensubstanz 
Seite 111 unten). 

Der Wassergehalt ist am Mchsten bei der Wasserriibe, am 'ge
ringsten bei der Zuckerriibe, -deren Trockensubstanz im Konigschen 
Mittel 187 pro Mille betragt, walirend die Wasserriibe 93 Trockensubstanz 
hat. Charakteristisch ist allerdings dieser Unterschied nicht, denn die 
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Zuckerriibe schwankt zwischen 120 und 252 pro Mille, die Wasserriibe 
zwischen 46 und 146 pro Mille. Auf 100 g Trockensubstanz kommt sehr 
wenig Fett (0,5-2,2%) ziemlich gleichviel Asche, Rohfaser und Stick
stoffsubstanz (von der nur ein Teil EiweiB ist). 2/3 bis 3/4 der Trocken
substanz sind stickstofffreie Extraktstofie, vornehmlich Zucker. 

Zusammensetzung und kalorischer Wert der Ruben nach Konig. 

I~ ~ ~ in 1000 g frischer Substanz in 1000 g Trockensubstanz 

:a ~:§ I 1 1 'I I I IRoh·iRein. 'I I 1 1 1 ROh'l Rein-
0_ I~!!~o W. Pro F.Extr. Rf' l A. I Tr. cal.: cal. _ Pro ,F. Extr. RI. A. cal. cal. 

ZUCk~~iib~llo 1571813-111211 [' 152 12 10 1871768[6351 671 5! ~13 64 53 4100 3400 
Mohrriibe 65 j 868 12 3 91 17 10 132 480 4081 89 23 685 128 76 3640 3090 
Runkelriibei 331 188011311 I 86 9 10 12014461388 105 1 8 719 75 83 3710 3230 
Kohlriibe 1103 188911412:. 74 114, 8 III i 379134511251181663 123 7213410 3110 
Wasserrube; 72 907! 11 : 2! 61 I 11; 8 93 i 320 I 290 120 j 22! 649 118 86: 3440 3110 

Bei diesen groBen Schwankungen im Wassergehalt ist es nicht verwunderlich, 
daB Rubner1 ) aus seinen anscheinend nur auf je einer Analyse beruhenden Unter
suchungen andere Resultate erbalt als die Durchschnittswerte Konigs (Mohrriibe 
Trockensubstanz 8,52 gegen 13,2 Konigs usw.). Was aber bedauerlich ist, ist die 
vollstandige Verschiedenheit in der Bezeichnung der kalorischen Zusammenfassung. 
Rub ner rechnet folgendermaBen: er trocknet ein und verbrennt dann die Trocken
substanz im Calorimeter. Er erhalt pro 100 g Substanz zwischen 376 und 401 groBe 
Calorien. 

Kalori scher Wert der R ii b en nac h R u bner. 

Kohlriibe 
Mohrriibe . 
Rote Rube 
Teltower Rubchen . 

1 
Verbren- 1 Abzug fiir 1 Abzug fiir I 

nungswarme Protein Nichtproteinl 

I 396,3 
376,1 
379,1 
401,2 

4,1 
11,3 
5,0 

10,2 

20,8 
55,3 
31,4 
52,3 

Nutzbare 
Calorien 

3714 
3095 
3427 
3387 

Davon macht er nun Abzuge fUr jene Warmemengen, welche yom EiweiB 
ungenutzt abgehen: FUr jedes Gramm gefundenen Stickstoffs, soweit er auf echtes 
EiweiB zu beziehen ist, 7,82 Calorien; fUr das NichteiweiB - nach einer mir un
verstandlichen Begrundung - 33,1 Calorien. Diese Abzuge betragen zusammen 
36-66 Calorien fUr 100 g. Die Differenz bezeichnet Rubner als nutzbare Ver
brennungswarme oder Reincalorien. 

Konig geht einen anderen Weg. Er multipliziert die einzeInen chemischen 
Stoffe mit ihrem kalorischen Aquivalent, aber schon unter Berucksichtigung der 
physiologischen Ausnutzung, denn er verwendet fUr Proteinkorper nicht die volle 

1) Rubner, Dber Nahrwert einiger wichtiger Gemusearten. Berlin 1916, 
Hirschwald. 
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Zahl 5,71, sondern zieht den Harnstoff ab; das gibt pro Gramm Stickstoff 30,2 
oder pro Gramm Protein 4,83 Calorien. Zweitens bringt er die Rohfaser nicht in 
Rechnung, offenbar unter der Voraussetzung, daB sie vom Menschen nicht in 
nennenswerter Weise ausgenutzt wird. Die Summe dieser schon auf die Aus
nutzung beim Menschen Riicksicht nehmenden Calorien nennt nun Konig Roh
calorien. Unter Reincalorien versteht er die kalorische Addition der ausnutzbaren 
Nahrstoffe; also der Rohnahrstoffe nach Abzug der durchschnittlich im Stuhle 
abfallenden ~teile. "Reincalorien" bei Rubner und bei Konig sind mithin 
verschiedene Dinge. 

Fiir das Gramm Trockensubstanz der Konigschen Durchschnittswerte habe 
ich nach der Methode Konigs die Rohcalorien berechnet. Sie entsprechen 
(mit Zugabe der Rohfaser) ungefii.hr den nutzbaren Calorien Rubners. Trotz
dem finden wir auch hier Abweichungen: 

1m Gramm Trockensubstanz der Mohrriibe Konig 3,64, Rubner 3,10 Calorien, 
1m Gramm Trockensubstanz der Kohlriibe Konig 3,41, Rubner 3,71 Calorien. 

Immerhin sind die Zahlen einigermaBen ii.hnlich: Konig bewegt sich zwischen 
3,41 und 4,1 Calorien, Rubner zwischen 3,1 und 3,7 Calorien. Die Ca:Iorien der 
ausgenutzten Nii.hrstoffe - also nach Abrechnung der im Stuhl ausgeschiedenen 
Anteile - bewegen sich bei Konig zwischen 3,1 und 3,4; bei Rubner waren naoh 
seiner Angabe (So 19) "im Durchsohnitt mogen 12-15% der Calorien in Verlust 
gehen" die ausgenutzten Calorien (mit einer Ausnutzung von 86%) mit 2,7 bis 3,2 
zu bern essen. 

Die Schwierigkeit fur die Bewertung der Ruben liegt hauptsacblich 
darin, daB uber ihre Ausnutzung durch den Menschen keine exakteIi 
Versuche vorliegen. 

Verdauliohkeit der Riiben. Tierversuche von Kellner. (S.621.) 

'" Organ. Subst. Rohprotein Fett Extrakt Rohfaser ..<:: 
" '" ·1 ~ I M '1 ~ 1M 

'<i ~ 1 ~ I M ~ 1M Versuchstier ., 
~ .. 

~ :S :Fl ~ :S :Fl " '" .. '" - '" .. > ::!! :a :a :a ~ :a 
I 

Runkelriiben 22 80 87 96 44 70 89 - 91 95 100 0 37 43 Rind 
Zuokerriiben 30 81 92 100 34 72 100 - 90 97 100 0 34 100 
Turnips. 10 78 87 96 57 73 90 - 88 92 97 0 51 100 
Steckriiben 2 97 62 - 99 (100) 

Kohlriiben 2 91 80 84 95 74 
Mohrriiben I 87 99 94 - Pferd 
Runkelriiben, 

gedampft. 2 90 58 - 96 88 Schwein 
roh .. 2 89 56 97 73 

Zuckerriiben 
gedii.mpft 21 95 52 - 97 100 
getrooknet 2 88 26 - 96 80 
getrooknet 
u.gedii.mpft 2 88 11 -I 97 83 
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Konig hat diese ganze Gruppe der groBeren Ruben ohne weitere 
Begriindung mit den Ausnutzungszahlen der Kartoffel multipliziert. 

Sie stimmen mit den von Kellner bei Rind, Pferd und Schwein 
gefundenen Ausnutzungswerten recht gut uberein, besonders in der 
Hauptsache, den stickstof{freien Extraktstoffen, welche Konig mit 
96 annimmt. Fur Rohprotein hat sich bei den groBen Versuchsreihen 
(52 Versuchen mit Runkel-, Zuckerriiben und Turnips) ein Ver
dauungskoeffizient von 70-73 ergeben; Konig nimmt die Zahl 70. 
Seine Fettzahl ist irrelevant (60), da das Fett keine Rolle spielt. Die 
Rohfaser, die er gar nicht berechnet, hat auch im Tierversuch die 
graBten Variationen ergeben (0-100 Ausnutzungskoeffizient); der 
Fehler der volligen Vernachlassigung der Rohfaser fur den Menschen 
ist jedenfalls nicht bedeutend. 

Jetzt kommt aber noch eine wichtige Frage: 1st der physiologische 
Wert der Ruben gleichbedeutend mit der kalorischen Wertigkeit? 
Der physiologische Wert, der sich im Ansatze von Fett auBert,der 
Produktionswert, den Kellner in dem Vergleich mit Starke ausdruckt, 
ist bei Kartoffeln nicht wesentlich unter dem kalorischen Werte, bei 
den Ruben aber besteht ein ganz bedeutender Unterschied. 1ch bringe, 
urn diese Frage zu beleuchten, die ganze Berechnung uber die Tier
versuche K e 11 n e r s. 

Die Saulen a biB g der Tabelle S. 114 geben die einzelnen chemiBchen Be
standteile des Rohstoffes an. Der Wassergehalt (a) iBt am groBten bei der 
Stoppelriibe, am kleinsten bei der Zuckerriibe; der Proteingehalt (c) schwankt 
zwischen 9 und 23 pro Mille, der Rohfasergehalt (f) zwischen 7 und 22 Promille, 
die Asche zwischen 7 und 14 pro Mille (g). 

Saule h umfaBt die Summe der Rohnahrstoffe, wobei Protein, Extrakt und 
Rohfaser einfach, Fett 2,25fach gezahlt sind. 

Die Saulen i biB mgeben die tatsachlich verdauten Einzelbestandteile, ndie Summe 
dieser verdauten Nahrstoffe wieder, mit Fett X 2,25, die iibrigen einfach gezahlt. 

Nach dieser Summe folgt (0) der experimentell ermittelte Starkewert. 
Die Saulen p biB r geben nun das VerhaltniB zwischen Trockensubstanz und 

den anderen Summen. Die Differenz des VerhaItnisses Rohnahrstoffe: Trocken
substanz ist eine geringe (die Rohnahrstoffe betragen durchschnittlich 93,3% 
der Trockensubstanz); ungefahr 80% der Trockensubstanz (78,9) kann als ver
dauIicher Nahrstoff geIten. Der Starkewert von 100 Trockensubstanz betragt 
jedoch durchschnittIich nur 56,3. 

Der groBe Sprung Iiegt also zwischen verdauten Nahrstoffen und Starkewert 
(SauIe r); bei den erstcn vier Arten betragt er nur 20%, bei den iibrigen aber unge
fiihr 30%. 

W oher kommt dieser geringe Produktionswert, und gilt er auch fur 
den Menschen? Aus den Tafeln Kellners ist zu ersehen, daB aller 

v. Pirquet, System der Ernahrung. 11. 8 
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Zucker (auch in Melasse, 
Milch) bei den Wieder
kauern einen bedeuten
den Produktionsausfall 
zeigt. Kellner bringt 
diesen Aus£all mit der 
Zersetzung zusammen, 
welche der Zucker bei 
den Wiederkauern er
leidet. P£erde niitzen 
den Zucker besser aus. 
Die IdentifizieI ung aller 
Kohlenhydrate mit der 
Zif£er 4,0 Calorien 1m 
Gramm, wie wir sie nach 
Rubner annehmen, ist 
wohl nicht ganz gerecht
£ertigt, da die Verbren
nungswarme der Starke 
4,18, die des Zuckers 
3,95 betragt; die starke 
Differenz der nutzba
ren Energie von 3,761 
(Starke) und 3,576 
(Zucker), die Kell ner 
auf Grund der Versuche 
an Wiederkauern an
nimmt, diirfte aber fiir 
den Menschen auch nicht 
zutreffen, noch weniger 
der starke Unterschied 
im Produktionswert von 
58,4 (Starke) zu 45,2 
(Rohrzucker), da die 
Methangarung bei uns 
sicher nicht so hoch ist. 

piese Frage bedarf 
noch eines eingehenden 
Studiums fur Mensch, 
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Pferd und Schwein. lch halte mich fur den Menschen nicht an de1'l. 
Starkewert, sondern an den kalorischen Wert der verdalilichen Nahr
stoffe in Anlehnung an die Auffassungen Konigs und an die Ergeb
nisse Kellners in bezug auf die Verdauungskoeffizienten. 

Zusammenfassend konnen wir sagen, daB fur die Ruben der Zu
sammenhang zwischen der· Menge der verdauten Nahrstoife und dero 
Produktionswerte am Tiere experimentell sichergestellt ist. Von 1 kg 
Turnips wurden verdaut (Kellner) 8 g Protein, 54 g Extraktstoffe, 
4g Rohfaser; in Summe 66g; von Zuckerrfiben 9g Protein, 203g Extrakt
stoffe und 5 g Rohfaser; in Summ,e 217 g. Das Kilogramm Turnips be
wirkte durchschnittlich einen Fettansatz von 12 g, das Kilogramm 
Zuckerrfiben von 39,5 g; das Verhaltnis 12 : 39,5 ist identisch mit 
66 : 217, den Summen der verdauten Nahrstoffe. 

Dieser Produktionswert ist aber fur die zuckerhaltige Rube nicht so hoch 
wie z. B. fur die starkehaltigen Kartoffeln. Ruben und Kartoffeln lassen 
"ich nicht einfach in der Summe ihrer verdauten Nahrstoffe vergleichen. 

FUr den Menschen ist weder die Verdaulichkeit der Ruben, noch 
der Produktionswert ermittelt; die einzige gesicherte Grundlage unserer 
Rechnung sind die chemischen Einzelzahlen, welche von Konig zu
sammengetragen worden sind. 

Angesichts der groBen Lucken, die also in diesem Kapitel bestehen, 
werden wir nicht berechtigt sein, Zahlen bis in die dritte Dezimale zu 
fixieren, sondern wir werden fur die ganze Gruppe einen runden Wert 
annehmen, der uns in der Nemrechnung bequem ist. 

Die Reincalorie aus I g Trockensubstanz haben wir bei Konig zwi
schen 3,1 und 3,4, bei Rubner zwischen 2,7 und 3,2 schwanken sehen; 
wenn wir die Zahl4 (als Calorienzahl der Rohnahrstoffe) mit dem durch
schnittlichen Quotienten 78,9 zwischen Trockensubstanz und verdauten 
Nahrstoffen Kell ners (aus Saule q) multiplizieren, erhalten wir 3,16; ich 
nehme eine niedrige Mittelzahl von 3,0 Calorien pro Gramm Trockensub
stanz an; das sind drei reine, physiologisch verwertbare Calorien, da der 
Abzug fur Urin und Stuhl schon gemacht ist. Eine solche reine Calorie 
ubersetze ich mit 1,5 Nem; 1 g Trockensubstanz daher mit 4,5 Nem. 

Die Trockensubstanz in den Ruben wird daher mit einem 
Werte von 4,5 Nem im Gramm angenommen. 

Anderweitige Gemuse. 

FUr die zahlreichen Arten anderweitiger Wurzel- und Blattgemuse 
liegen wohl viele chemische Untersuchungen, aber k.eine entsprechenden 

8* 
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Ausnutzungsversuche vor - denn die Riibenblatter lind Stengel, sowie 
die verschiedenen Arten von Griinfutter, die Kellner untersucht hat, 
konnen wir nicht mit den vom Menschen genossenen Gemiisebestand
teileD. identifizieren. 

Rub ner ermittelte VerbreIinungswarme und nutzba.re Calorien in 1000 g 
Trockensubstanz: Direkte Rubners Reincalorlen bel 

Blaukohl .. 
Blattspinat (22% Asche) . 
Gi1inkohl 
Meerrettich . 
Rosenkohl . 

Verbrennungs. "Nutzbare Ausnutzung 
wirme . Calorien" von 86% 
4114 3660 3150 
366'0 
436'0 
369'0 
4336 

2975 
363'0 
3385 
32'08 

2555 
3115 
29'03 
2760 

Schwarzwurz 3847 3109 2675 
Wirsing 3667 2845 2445 

Wir erhalten unter Annahme einer durchschnittlichen Ausnutzung 
der organischen Substanz mit 86% Zahlen (dritte Saule der Tabelle) 
zwischen 2,Ound 3,2 Calorien pro Gramm Trockensubstanz . 

.g", ... c='" "'. .g .. ~~ r=~ 
01 • 

Gemlise ' 0", .... :; Gemlise .... ;g 
'~§ ~.~ .~E:: "'= 

~= "Eo< c=" <== <='" 
Calorienwert d. Trocken· 0'" .~.o= Calorlenwert d. Trocken- "= '§ e.I .~.>I 

~ .... <=., sg .0= .... ;:::0 s~ substanz 8,2 bis 2,7 ~~ 
Ol .... substanz 2,7 bis 2,0 " ~~ 

Ol .... 0<= 0.9 Z~ 0<= 0.9 Z~ E::'~ ~.~ 

PerlzwiebelknolleIi. 298 962 
3,23 1' 

Kiirbis 97 264 2,71 ) 
Knoblauchknollen 353 1124 3,19 Lauch-Porree-Blatt. 92 250 2,71 
Gartenerbsen, griin 223 676 3,'03 Zuckerhutsalat . 74 201 271 
BlaBr. Zwiebelknoll. 135 413 3,05 Schnittlauch 18'0 491 2,73 
SeUerle 159 470 2,95 Rettich 131 356 2,71 
Melone 85 25'0 2,95 Tomate 66 177 2,69 
Pastinake 193 566 2,91 ,4,5 Lauch-Porree-Knoll. 124 334 2,69 
Winterkohl. 200 58'0 2,9'0 Artischocken-
Butterkohl . 130 376 2,89 Schuppen 204 551 ~,72 
Kleine SpeiseIllohre 112 324 2,89 Radieschen 67 179 2,66 I 
Schwarzwurzel . 196 562 2,86 Nesselsalat . 176 468 2,66 ,4,'0 

Schnittbohne . 113 324 2,86 J Lowenzahnsidat. 145 386 2,66 
Grfine Puffbohne . 159 454 2,86 Z)Viebelblii.tter· . 118 312 2,63 
Feldsalat. 66 187 2,83 ) Endiviensalat. 59 155 2,63 
Rhabarber. 55 156 2,82 Gurke .. 46 119 2,59 
Blumenkohl 91 258 2,83 Spinat 108 278 2,56 
Einmachrotriibe 119 336 2,82 Romischer Salat 75 193 2,56 
Teltower Riibchen. 181 511 2,82 ~ Wegebreitsalat 186 478 2,56 
Rosenkohl . 144 4'03 2,8'0 1 4,0 Kopfsalat 57 146 2,56 
Rotkraut. 99 271 2,73 Portulak 74 185 2,50 J 
Savoyer Kohl .. 129 357 2,76 Spargel .' 63 156 2,48 

}3,5 Artischock. -Bluten- WeiBkraut . 
991 244 2,46 

bOden. 135 373
1
2,76 J GansefuBsala t 192 4'06 2,11 l 

Kohlrabi. 141 387[2,73 Steckrubenstengel 71 142 2,'0'0 /3,'0 
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Konig hat auf Grund von zwei Ausnutzungsversuchen Rubners 
(mit Wirsing und Mohren) und zwei von Weiske (mit Mohren, SeHeric 
und Kohl) die ganze Gruppe der Gemuse mit den Ausnutzungskoef£i
zienten 72 (Protein), 60 (Fett) , 84 (Extraktstoffe) multipliziert, also 
z. B. fUr die zarten, kleinen, gelben Ruben und fur die Teltower Rub
chen eine schlechtere Ausnutzung angenommen als fur die Runkelrube. 
lch kann nichts Besseres an die Stelle seiner Zahlen setzen und begnuge 
mich, eine Liste der von ihm angefuhrten Gemuse und der Calorien
zahl zu geben, welche auf, 1 g TroQkensubstanz entfallt (siehe Tabelle 
S. 116 unten) 

lch vergleiche nun die Veranschlagungen Rub n e r s mit den aUs 
K 0 n i g berechneten Zahlen. In heiden Fallen sind die kalorischen 
Werte nach Wegfall von Kot und Urin gewahlt (riline Calorien Konigs). 

Obere Linie: Calorien in 1 g Trockensubstanz. 
Untere Linien: Anzahl der Gemusesorten. 

(Konig) 
(Rubner) 

Summe: 

2,0 2,1 
1 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 
1 267101142 1 

III III 2 

3 7 8 II 12 5 2 3 

3,3 
1 

1 

Mit Ausnahme von zwei Sorten (GansefuBsalat und Steckruben
stengel) liegen alle Gemuse zwischen den Werten von 2,4 und 3,3 Ca
lorien im Gramm Trockensubstanz, die meisten FaIle zwischen 2,5 
und 2,9, mit der Mitte bei 2,7. Wenn wir das in die Nemrechnung uber
setzen (1 Reincalorie = 1,5 Nem), so liegen die meisten FaIle zwischen 
3,75 und 4,35, mit der Mitte hei 4,05. lch nehme daher als Durch
schnitt 4 Nem pro Gramm Trockensubstanz der Gemuse an. 
Voraussetzung ist bei den Blattgemusen, daB nur die unverholzten 
Stengel und Blattrispen eingerechnet werden, denn fi'tr einen bedeu
tenden Anteil an groben Bestandteilen (Ganse£uBsalat, Steckruben
stengel) gilt die Rechnung nicht mehr. 

Pilze (Schwamme). 

Auf Grund einiger Versuche von Saltet, Uffelmann, Morner, 
Strohmer, Mendel nimmt Konig als Ausnutzungskoeffizienten fur 
Pilze: Protein 70, Fett 60, Kohlenhydrate 80. Aus seinen 14 Calorien
angaben habe ich den Nahrwert auf 1 g Trockensubstanz umgerechnet. 

Fast alle besseren Pilze haben 2,6 bis 2,8 Reincalorien im Gramm 
Trockensuhstanz; ich nehme als mittlere Zahl 2,67 oder 4 Nem an: 
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Die Speisepilze werden mit 4 Nem In elnem Gramm 
Trockensubstanz berechnet. Nur die Truffel machen mit 
3 Nem eine Ausnahme. 

In 100 g Sub- In I g 
stanz Trocken •. 

Steinpilz, frisch .. , I 12,91 36,9 55 2,86 t} 
" trocken .... 87,2 249,5 374 2,85 4,5 

Champignon, frisch 10,3 29,1 44 2,83 
" trocken.... 88,a 249,0 373 2,81' 

Eierschwamm .• •. 8,6 24,0 3G 2,8 
Speisemorchel,frisch 10,0 27,9 340 2,79 >4,0 

.. trocken •.• , 81,0 226,9 42 2,79 ' 
N elkenschwindling . 16,6 46,2 69 2,79 
Speiselorchel, frisch 10,5 29,3 44 2,781 

.. trocken.... 83,6 233,1 350, 2,78 , ' 

lIn 100 g S. ub- In 1 g 
stanz Trockeni. 

I ~j ·~te .~ 1'13 c:1 0 0 Q;) 0 Q) 

1 .... 0 ';;i "" I ~ z 
IO~ u ~ 
i 1 

Gelber Hirschschw. I 78,6 215,3 324 2,76 
Spitzmorchel . . . .. 10,0 27,1 41 2,71 
Riesen~taubling . . '113,0 3l,6 52 2.66 
Leberp!lz .... : . '115,0 39,3 59 2,61 4,0 
Stoppelschwamm . " 7,3 18,0 29 2,6 
Butterpilz. . . . ... 7,4 19,2 29 2,59 
Schafeuter .... " 8,4 20,2 30 2,4 } 
Reizker ...... " 11,2 24,6 3'1 2,2 3,5 
Triiffel, frisch . . .. 22,9 49,5 7± 2,16 } 

.. trocken . .. 95,6 205,5 308 2,15 3,0 

Bei den Pilzen ist die Rechnung nach der Trockensubstanz ungleich 
praktischer als die Rechnung nachDurchschnittswerten, weil diese 
bei den verschiedenen Pilzarten ganz auBerordentlich schwanken, und 
weil der Trocknungszustand, in dem die Pilze derselben Art gekauft 
werden. ein sehr verschiedener ist. 

Obst und Obstpraparate. 

Das frische Obst hat durch die Mannigfaltigkeit der Kerne, dann 
der Rohfaser in den Hiillen keinen einheitlichen Nahrwert in seiner 
Trockensubstanz: 
------------- ------_._--

grollte 1 kleinste 1 mittlere Mittel 

Frisches Obst: 
Zahl der Reine 11 g Trockensub-
Analysen Trockensubstanz in Calorien stanz hat 

1000 g (K 0 nig I) ,(K on igII) Calorien i Nem 

I 
Weintrauben . 20 281 151 209 702 3,45 

1)5.0 Apfel 55 268 110 156 517 3,30 
Erdbeeren . 74 196 86 130 419 3,22 
Feigen. 44 

, 
400 120 211 658 3,1l I 

II Reineclauden . 5 179 549 3,05 
Birnen. 42 203 115 162 491 3,04 I j4,5 
Apfelsinen . ca. 83 157 464 2,95 

I 

Stachelbeeren . 34 187 119 144 407 2,83 

i1 Mirabellen 3 193 534 2,78 
Mispeln 6 369 241 253 I 673 2,66 

1('° Kirschen. 22 264 ll5 194 512 2,64 
Johannisbeeren . 8 166 126 157 406 2,54 
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grollte Ikleinste Imittlere Mittel 

Frisches Obst: 
Zahl der Reine \ 1 g Trockensub-
Analysen Trockensubstanz in Oalorien stanz hat 

1000 g (Konig I) (KonigI!) Oalorien I Nem 

Aprikosen . 21 I 256 I 110 I 158 I 386 I 2,43 I 
Citronen. ca. 80 174 414 2,38 
Brombeeren 2 146 345 2,36 

3,5 
Pfirsiche. 10 215 109 180 426 2,36 
Preiselbeeren . 2 104 245 2,35 
Pflaumen 33 350 112 214 574 2,21 
Himbeeren. 8 150 

I 
313 2,09 }3,0 

Heidelbeeren . 5 191 317 1,66 }2,5 

Nach den Verbrennungswerten Rubnershaben Apfel 3,72 Calorien, bzw. 
mit einem 14proz. Abzug, 3,19 Calorien, was ganz gut den Berechnungen aus 
Konig entspricht. 

1 g Trockensubstanz schwankt also im Werte zwischen 1,66 Calorien 
bei den Heidelbeeren und 3,45 bei den Weintrauben. Dem entspricht 
die Wertdifferenz von 2,5 bis 5 Nem pro Gramm Trockensubstanz. 

Durch die einfache Bestimmung der Trockensubstanz ohne AblOsung 
der Kerne und Schalen ist beim Obst nichts Wesentliches erreicht. Sie 
ist kaum genauer als die Schatzung der ganzen Friichte nach den 
Durchschnittswerten. 

Dagegen ist der Nahrwert vonSekundarproduktendes Obstes (Frucht
saften, Marmeladen, Geltles usw.), der als Durchschnittswert gar nicht 
abzuschatzen ist, sehr gut aus der Trockensubstanz zu entnehmen. 

Zahl grollte I kleinstelmittlere Mittel 
Natlirliche der Reine \ 1 g Trockensub-

Fruchtsiifte Analy- Trockensubstanz Calorlen stanz hat 
sen in lOOOg (Konig!) (KonigII) Calorlen I Nem 

Citronen I ? I 104 I 400 384 1 5,8 
Birnen . 43 203 93 158 607 383 
Apfelsinen ? 129 494 381 
Kirschen . 29 267 117 193 739 381 
Apfel 353 226 107 152 578 380 5,7 
Stachelbeeren 4 102 388 380 
Preiselbeeren 8 161 119 141 537 380 
Heidelbeeren 3 106 400 378 
Johannisbeer. 54 216 61 140 526 375 5,6 
Erdbeeren. 2 I 99 81 90 321 i 357 5,5 

Die natiirlichen Fruchtsafte sind wohl in ihrem Gehalte an 
Trockensubstanz sehr verschieden (93 bis 267 Promille, oder wie 1 : 3), 
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die Zusammensetzung der Trockensubstanz .istaberso ahnlich, daB der 
kalorische Wert der Trockensubstanz nur zwischen 3,75 und 3,84 variiert. 

Einzig der Erdbeersaft falit mit 3,57 aus der Reihe. Die Zahlen 
Konigs beruhen bier aber nur auf zwei Analysen, so daB wir diese Zahl 
vemachlassigen konnen. 

AhnlichverhaltensichdieMarmeladen;dieNummeml-6variieren 
zwischen 3,85 und 3,66 Calorien im Gramm Trockensubstanz; fiir die letz
ten Nummem 8-11 habe ich die Originaladalysen nicht finden konnen, 
versehe sie daher mit einem Fragezeichen. Nummer 7, Pflaumenmus, ist 
fiir Osterreich wichtig, weil Powidel eine der gebrauchlichsten Obstmar
meladen ist (mit 3,36 Calorien oder 5 Nem im Gramm Trockensubstanz). 

I Z hI d I Mittlere I Werte: 11 g Trockensub-
Marmeladen A a I er Trocken- Reine stanz iJ,at 

__ ~__ na ysen substanz Calorien Calorien I Nem 

Johannis beer 3 I 639 245 I 385 5,8 
Himbeer . 5 698 264 i 379 

)5.7 Erdbeer 2 695 263 378 
Tuttifrutti 2 683 259 378 
Pflaumen I 598 224 375 5,6 
Apfel .. I 621 228 366 

I 
5,5 

Pflaumenmus (Powidel) I 451 152 336 5,0 
Ananas 739 240 326 4,9 
Apfelsinen 675 208 308 4,6 
Bimen •. 615 186 301 

}4,5 Brombeer 654 196 299 

Volistandig einheitlich sind die Obstpraparate, die Konig unter 
dem Namen Gelee zusammenfaBt. 

Fruchtgelees Trocken- Calorien stanz hat I I 1
1 g Trockensub-

substanz Calorlen I Nem 

Heidelbeer 638 249 391 l Apfel 607 237 390 
Erdbeer 570 222 390 

r,9 Johannisbeer 585 228 390 
Pfirsich 700 274 390 
Ananas. 803 313 388 

}5,8 I 

Brombeer 596 i 282 I 388 , 

Mit den Gelees, welche stark eingedickte Fruchtsafte darstellen 
(Trockensubstanz 57-80%), nahern wiruns dem Honig, dem Sirup 
und dem reinen Zucker. 
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Der Wert ist hier fast ausschlie.Blieh yom Gehalt der 8u bstanzan Zucker 
abhangig, denKonigmiteinem kalorischen Wert von 4,0 und einemAus
nutzungskoeffizienten von 98, also mit 3,92 Reinoalorien in 1 g beziffert. 

Der Wassergehalt in dieser Gruppe variiert von 0,06 (reiner' Ruben
zucker) bis zu 19,7 (Capillarsirup) und 33,6 (Dattelhonig1)). Naeh 
der Troekensubstanz geordnet, lautet diese Gruppe: 

I \. 11 g Trockensub-
Zucker und Honigarten Trocken- Reme stanz hat 

substanz Calorien I Calorlen I N em 

Riibenzucker _ 999 I 392 
1 

392 5,9 
Rohrzucker. 978 I 380 388 5,8 
Tiirkischer Honig 920 I 360 391 5,9 

I 
Starkezl,lcker 837 

I 
326 391 5,9 

Tannenhonig . 825 I 322 389 5,8 
Bliitenhonig 810 316 389 5,8 
Honigtauhonig 808 320 395 5,9 
Kunsthonig . 808 316 391 5,9 
Capillarsirup 803 314 391 5,9 
Rohrzuckerhonig 786 308 392 

1 5,9 
Dattelhonig 1) . 664 255 383 5,7 

Zusammenfassung: 

leh nehme daher als Werte der Troekensubstanz an: 
Zuckerlosungen und Honig _ . '. 5,9 Nem 
Fruchtsafte und Fruchtgelees. 5,7 " 
Marmelade . _ .. __ . ___ ..... " 5,0 " 

Ganzes Obst (Durchsehnittswert) ... 4,0 " 
Wer eine genauere Bestimmung vorzieht, mag sich an die fur die ein
zelnen Substanzen ermittelten Zahlen halten. 

Vergorene Fruehtsafte und andere alkoholisehe Getranke. 

In den ersten Abhandlungen habe ich die alkoholischen Getranke 
vollkommen beiseite geiassen, weil ich sie bei Kindem als Nahrmittel 
nicht anwende, und weil die Frage der Nahrkraft des Alkohols noch nicht 
geklart ist. Zweifellos ist es, daB der Alkohol im Korper fast vollstandig 
ve;rbrannt wird; ob aber sein Verbrennungsgefalle zum Treiben unserer 
lebenswichtigen .Muhlrader verwendet werden kann, ist zweifelhaft. FUr 
das Wachstum ist er jedenfalls unbrauchbar. lch driicke vorlaufig die 
aus Alkohol bestehenden Calorien gar nicht im Nemsystem aus, sondem 
beriieksichtige nur die in den alkohoUsehen Getranken vorkommenden 

1) Der Dattelhonig gehort nur dem Namen nach zur Honiggruppe. Es ist, 
ein zuckerhaltiges Ausschwitzungsprodukt, wie der Ahornzucker. 
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Nahrwerte. Diese Nahrwerte liegen anscheinend nicht im Alkhool, son
dem im Extrakt, denn der Schnapstrinker bleibt trotz des hohen Ca
lorienreichtums seines extraktfreien Lieblingsgetrankes mager, wahrend 
der Biertrinker, der neben dem Alkohol viel Extrakt zu sich nimmt, 
fett wird. Das Bier ist ja eigentlich eine MalzlOsung, die durch Alkohol, 
Kohlensaure und Hopfen schmackhaft gemacht wird. Diese Ingredienzien 
tauschen unser Appetitzentrum und bewirken, daB wir von dem Nah
rungsmittel viel mehr aufnehmen konnen, als wir zu unseren Verbrennun
gen benotigen. Der VberschuB kommt in Form von Fett zum Ansatz. 

Bier. 

Die Untersuchung des Bieres auf seine Nahrstofie eclolgt durch 
Abdampfen. Es entweichen Kohlensaure, Alkohol und Wasser; der 
Extrakt bleibt zUrUck, welcher neben Maltose, Gummi und Dextrin 
etwas Stickstoffsubstanz, Glycerin und Asche enthalt. 

Den kalorischen Wert des Extraktes nimmt Konig - nach Abzug der Asche
einheitlich mit 4 Calorien im Gramm an. (Er rechnet Maltose mit 3,947, Dextrin 
mit 4,112 Calorien, die Stickstoffsubstanz ist verschiedenartig zusammenge
setzt, er rechnet sie mit 4,0.) Er addiert dazu dieCalorien ausAlkohol mit 7,183 
Calorien pro Gramm. Seine Zahlen - Durchschnitte aus sehr zahlreichen Un
tersuchungen - sind im folgenden nach der Menge des Extraktes geordnet. In 
der vierten Saule sind die von Konig zusammengezahlten Calorien verzeichnet, 
sie enthalten den Alkohol und entsprechen dem wahren Verbrennungswerte im 
Of en. Daneben (Saule g) die Calorien des alkoholfreien Erlraktes. 

a I b I c I die I f I g h i k I m 

in 1000 g 0:1" ,.;" "".", .- ....: 0"": """' . .... -= SS -= os - .. .... .0 Malzextrakte und Biere Extrakt I 0 I ~ I Calorien 
.~ -a " .. .S E "6 

~~ .!l x 0:1" ,.c:: ,.c:: ~f"1 s.ti 
0 ... 

·1 ~ 1 M 
~ 1;l mit ohne s.ti 1;0" 

~ ~ ~ :;: -< Alkoh.IAlkoh. 
.... ~.§ " M "M "" 0 .... zl"1 :.;1"1 ='" ,.c:: 

Malzextrakt . 760 795 8241- 15 - 3120 13,91 100 4,6 
}4,0 Mumme. 453 552 659 30 9 2384 2172 3,94 92 3,2 

25 

Malzbier 62 117 204 37 3 726 452 3,86 62 0,68 0,67 150 
Bock,Doppel,Marzen 41 83 134 46 3 656 320 3,86 49 0,48 
Porter 53 80 146 52[4 674 304 3,79 45 0,46 
Reisbier 63 69 74 37 2 531 268 3,87 50 0,4 
Exportbier · 44 65 87 43 2 559 252 3,86 45 0,38 
Maisbier .1 451 65 80 35 3 495 248 3,81 50 0,38 0,33 300 
Ale · I 401 60 136153 3 605 228 3,80 38 0,35 
Lagerbier . 

• ! 45 1
55 68 37 2 I 475 212 3,85 45 10,32 

WeiJ3bier . · 26 53 105 28 1 I 406 208 3,93 51 0,31 
I 

0,31 Winterbier 
20

1

53 
34. 2 ' 447 204 3,83 46 

Obergahriges 25 37 49 29 2 I 348 140 3,79 40 0,22 
}0,2 KwaB II 33 75 16 2 I 236 132 3,76 56 0,19 500 

• I 



123 

Bei den meisten Bieren ist der kalorische Wert des Extraktes ungefahr 

gleich der Halfte des gesamten Verbrennungswertes. Bei den Malzbieren 
mach~ der Alkohol nur ein Drittel aus, bei der Mumme tritt er ganz zurUck. 

Die absolute Menge des Extraktes ist bei der Mumme tiber 50, bei 
den Malzbieren 6-20, bei den starken Doppelbieren (Bock, Marzen) 8, 
bei den leichten Bieren nur 2-5 %. 

Variationen der Biere im Extraktgehalt (nach K 0 n i g I): 
Zahl der 

Prozent Extrakt. . . . . .. 2 3 4 5 6 7 8 9 Analysen 

Bayrische Biere S. 1101-1103. 1 45 43 15 104 
B6hmische Biere S. 1114-1117 8 42 31 12 2 96 
Exportbiere S. 1118 . . . . . 7 38 64 30 11 150 

Das bOhmische Bier zeigte unter 96 Analysen 73 Werte zwischen 4 und 
6% Extrakt, das bayrische unter 104 Analyt<en die meisten zwischen 5 und 
7%, die Exportbiere weisen die hochsten Werte zwischen 6 und 7% auf. 

Die Malzbiere, die fUr die Ernahrung in Betracht kommen, zeigen 
sehr groBe Schwankungen, von 6,2% bis 20,4%. 

Wenn wir einigermaBen sic her gehen wollen, konnen wi-r uns nicht 
auf Durchschnittswerte verlassen, urn so mehr, als wahrend des Krieges 
die Gehaltszahlen des Bieres wesentlich gesunken sind, sondern werden 
von Fall zu Fall urteilen und dazu eine moglichst einfache Unter
suchungsmethode anwenden. Der Extrakt ist dazu sehr geeignet; UIll uns 
die Veraschllng zu ersparen, werden wir ermitteln, wieviel Calorien auf 
1 g Gesamtextrakt kommen. (Saule h der Tabelle S. 122.) Entsprechend 
den geringen Schwankungen des Aschengehaltes ist die Zahl sehr ein
heitlich; sie schwankt zwischen 3,76 Calorien und 3,94 Calorien pro 
Gramm Gesamtextrakt. Als Mittel nehme ich 3,87 Cal. = 5,8 Nem. 

Mit der Mittelzahl fUr aIle Biersorten, dem Wert von 5,8 Nem pro Gramm 
Extrakt, erhalte ich als Nemwel't fUr die frische Substanz: 4,6 Nem fiir den 
Malzextrakt (4,4-4,78), 3,2 fiir Mumme, 0,68 fiir Malzbier (Saule k). Hier ist eine 
genaue Bestimmung del' Sorte notwcndig, denn je nach dem Extraktgehalt variiert 
das Malzbier zwischen 0,36 und 1,18 Nem im Gramm. Die Doppelbiere, wie Bock 
odeI' Marzen, variieren zwischen 0,24 und 0,78 Nem im Gramm oder 240 und 780 
Nem im Liter (Liter und Kilogramm Bier gleichgerechnet). Von dem ersteren ist 
1 Hektonem in 418 g oder 4/10 1 enthalten, bei den letzteren schon in 128 g Bier oder 
l/s1. Beim Lagerbier hat das Liter 260-395, durchschnittlich 320 Nem; beim 
WeiBbier sind die Schwankungen 151-610 Nem im Liter, das durchschnittliche 
WeiBbier hat 310 Nem. 

Das diinnc obergarige Bier schwankt zwischen 145 und 284 Nem im Liter, 
der Durchschnitt betragt 215 Nem im Liter. 

Wenn eine Untersuchung des Extraktes nicht ausftihrbar ist, sind 
wir genotigt, eine runde Schatzung zu machen, die sich ungefahr nach 
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den Mittelwerlen richtet. Malzextrakt und dickflussige Munune 
werden mit. 4 Nem im Gramm eingeschatzt (Saule 1). Ein Hektonem 
(Saule m) ist schon in 25 g enthalten. Das Malz bier wird mit 0,67 Nem 
gewertet, 1 Hektonem hat 125 g.Alie besseren Biere werden rund mit 
0,33 Nem im Gramm Qewerlet, so daB 300 g, 3 Deziliter, 1 Hektonem 
darstellen. Die ganz dunnen Biere endlich zahlen 0,2 Nem. Ein hal
bes Liter wird als Hektonem gerechnet. 

Von den in Osterreich g~trunkenen Bieren ist "Lager" mit 6,33, 
also einem Hektonemgewichte von 300 g, "Abzug" und das Pilsner
bier, Bowie die sonstigen leichten bohmischen Biere mit 0,25 Nem im 
Gramm (Hektonem 400 g) zu werlen. Die Kriegsbiere durftenwohl 
hOchstens in die Kategorie 0,2 Nem im Gramm (Hektonem 500 g) fallen. 

2. Wein undBranntwein. 

Bei den herben Weinen liegen die Analysenzahlen sehr nahe 
beisammen; der Alkohol variiert zwischen 6,3 und 9,5%, der Extrakt 
zwischen 1,9 und 2,9%. Der Extrakt hat nicht dieselbe Zusammen-

- 1 In 1 Liter (Durchschnittszahlen) 

Deutsche Tischweine,- Gramm 1 Calorien 1 Nem 

~ ______ , __ _ _~~e~}~O_hol~~rakt_l~sc~~IE:~:~~(E~t~~~t 
WeiB: 

Rhein und Main ! 

Mosel und Saar. 1 

Nahe und Glan.1 
Pfalz ..... 

Rheinhessen ..1' 
BergstraBe . 

Franken. :.1' 
Odenwald 
Lothringen . 
Wiirttemberg. 
Baden. 
ElsaB . 

Rot: 
Ahrtal. 
Rhein und Main 
Rheinhessen 
Baden. 
ElsaB . 
Bordeaux 
Wiirttemberg. 
Lothringen. 

890 
903 
896 

892 
904 
894 
908 
896 
914 
914 
913 
916 

876 
879 
886 
899 
904 
894 
907 
917 

i I I I 

SI I' 29 ! 2 I 675 91,6 
74 23 2 602 71,2 
82 23 2 660 71,2 
85 
74 
84 
70 
83 
65 
66 
68 
64 

95 
93 
88 

,76 
72 
82 
71 
63 

23 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 

29 
28 
26 
25 
24 
24 
22 
21 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

682 
598 
676 
571 
660 
531 
533 
546 
530 

770 
752 
710 
619 
598 
660 
576 
512 

71,2 
67,8 
67,8 
67,8 
64,4 
64,4 
61,0 
61,0 
57,8 

91,6 
I I 88,0 

78,0 
74,6 
71,2 
71,2 
64,4 
64,4 

145 
115 
ll5 
ll5 
llO 
llO 
llO 
105 
105 
100 
100 
95 

145 
140 
130 
125 
120 
120 
110 
105 
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setzung wie beim Bier. Er besteht vornehmlich aus Glycerin, Wein- oder 
Apfelsaure und Dextrin; Konig rechnet den Extrakt mitdurchschnittlich 
je 1/3 dieser Stof£e (mit 4,317, 1,845 und 4,112 Calorien) und kommt 
dadurch zu 3,39 Calorien fur das Gramm aschenfreien Extraktes. 

Die gesamte Verbrennungswarme schwankt zwischen 530 und 770 
Calorien, unter denen aber die aus dem Extrakt stammenden Ca
lorien nicht 50 wie beim Bier, sondern nur 10-14% ausmachen. 58-92 
Extrakt-Calorien sind in 100 Gramm herben Weines enthalten, gegen 
200 Extrakt-Calorien in derselben Menge leichten Bieres. 

Die s ii Ben Wei n e sind in ihren Extraktwerten sehr verschieden. 
Tokaier hat, als "herb", 35 pro Mille Extrakt, als "Essenz" 312 pro Mille. 
Trockener Schaumwein hat 24, suBer 129 pro Mille Extrakt. 

Noch mehr variieren die Branntweine je nach dem Zuckerzusatz. 
Die naturlichen Destillate ("Trinkbranntwein") hinterlassen fast gar 
keinen Extrakt, Rum und Kognak haben 5 pro Mille, dagegen konnen 
die Likore fast 500 pro Mille erreichen. 

Die kalorische Bewertung des Extraktes erfolgt bei Konig (I, S. 1496) 
nach dem vorwiegendsten Bestandteile desselben, nach dem Zucker, der 
als Glucose plus Fructose mit 3,75 Calorien pro Gramm gezahlt wird. Der 
hohere Wert der Dextrine gleicht sich mit dem geringeren der Sauren aus. 

Wenn wir den kalorischen Wert der ganzen Trockensubstanz (nach 
Konigs Bewertung) berechnen, kommen wir bei den herben Weinen 

I " , "'" '='",h"'''li,h osterr. und ungar. 
Zahl -----. ---~-

Tischweine der Ana- AlkOhOli Extrakt I Nem 
lysen (Extrakt 

=--==--:--=-===--:.-=--,-:-
! I g . g xu) 

Rot: 

Herzegowina 72 83 27,2 136 
Istrien 7 84 26,8 134 
Ungarn . 47 92 26,2 131 
N iederosterreich 14 87 25,6 128 
Tirol III III 21,6 108 

WeiB: 

Ungarn . 91 90 24,5 123 
[strien 5 89 24,0 120 
Herzegowina 45 90 23,8 119 
Niederosterreich 32 79 22,0 no 
Steiermark 9 84 21,4 107 
Tirol 39 III 18,8 94 
}Iahrcn. 9 73 18,4 92 
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auf 3,05 bis 3,15 Calorien pro Gramm; Apfelwein ergibt 3,04, die 
RuBen Weine liegen iiber 3,47; die Likore erreichen 3,75. 

leh nehJ'I\e vorlaufig als rundes Mittel fur den Extrakt 
aller Weine und Likore den Wert von 3,3 Calorien im Gramm 
an und ubersetze diesen Wert mit 5 Nem; der Alkohol wird 
nieht gereehnet. 

Die deutschen trockenen Tischweine haben bei 0,3-9,5% Alkohol eine Ex
traktmenge von 19-29 g im Liter, wobei die roten nur unwesentlich mehr haben. 
Der kalorische Gehalt (Alkohol + Extrakt) liegt zwischen 512 und 770 Calorien 
im Liter; der kalorische Wert des Extraktes allein zwischen 61 und 92 Calorien. 

Der Nemwert der Weine, 1 g Extrakt = 5 Nem gerechnet, betragt bei den 
Rotweinen zwischen 95 und 145 Nem im Liter (siehe Tabelle S. 124). 

Die osterreichischen und ungarischen Tischweine verhalten sich ganz ahnlich. 

In 1 Liter Gramm I Calorien 0::; S~ '« oj .:::~ S." .... ~ .<:: .-
Likiire, ",,-0 

0", '" x e-:= 
"" "" - .... """ " -0 "''''' C!l~ " " .tarke und sUBe Weine, " 
~ " ~.<:: ~ " 0>< e :; rund 0::; .. ., .<:: '" .<:: '" 0 '" .- "I"< £~ Branntwein 

., 0 ~ " 
,,~ " " .- "" ""- "" -'" ~ >< 

., 
>< - ~ .5 e >< ~ ;;: I"< «: ~«: I"< '" ,,~ ~ ::l 

I ,; ~ z l::q 14 

Pfefferminzlikor 
I 

240 1483 0,7 3955 1800 45 12,42 }20 I . !-
50 I 

Kummellikor . - 248 320 0,6 3277 1194 36 
116 ' I Ruster Ausbruch 644 96 261 3 1651 970 59 ':3' I Malaga. 653 126 221 4 1717 810 47 I,ll 10 

i 
100 

Malvasier. 696 127 177 3 1565 653 42 0,89 ' 
Muskat. 716 128 156 2 1499 577 39 0,78 
Schaumwein, suB 776 95 129 2 1160 476 41 0,65 
Tokaier Ausbruch . 761 112 127 3 1271 465 37 0,64 
Wermutwein . 783 101 126 2 1192 464 39 0,63 
Rheinische Auslese. 818 86 97 I 2 969 355 37 0,49 

0,4 250 
Johannisbeerwein, suB 793 112 95 2 1173 348 30 0,48 
Portwein . 756 162 83 2 1463 306 21 0,42 
Pfalzer Aw.slese 850 76 74 3 816 266 33 0,17 
Marsala 810 116 64 4 1059 225 21 0,32 j 

Achaier 892 144 54 3 1224 191 16 0,27 

\0,' 
Madeira 803 144 52 3 1223. 184 15 0,26 
Birnenwein . 909 50 41 3 489 142 29 0,21 500 
Sherry . 799 161 41 5 1291 135 10 0,21 

, 

Tokaier, herb 841 124 35 2 1013 124 12 0,18 I 
Apfelwein 924 47 29 3 429 97 23 

0,14 1) 
I 

Schaumwein, trocken 872 104 24 1 831 86 10 0,12 0,1 
11000 

J ohannis beerw., herb 877 101 23 2 801 79 10 0,12, , 
I 

I I 

Rum. - v~l;~·1 5,5 I - 3876 I 28 0,7 0,031l 
Kognak - 561 I 5,3 I - 3499 20 0,6 0,03 1 00 I 

-
Sliwowitz. - 486 0,83 i - 2970 3 0,1 0,00 if ' 
Trinkbranntwein - 450 0,65 - 2746 2 0,1 0,00, i 
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Die Extraktmenge schwankt zwischen 18,4 und 27,2 g im Liter, der entsprechende 
Nemwert bei Rotweinen zwischen 108 und 138, bei WeiBweinen zwischen 92 und 
123 (Analysen Konigs S. 1256-1277). (Siehe Tabelle S. 125.) 

Starke Weine, siiBe Weine, Branntwein und Likore habe ich auf vor
stehender Tabelle vereinigt. 

Hier schwankt der Alkohol sehr erheblich, ebenso der Extraktgehalt. lch habe 
die Einteilung nach der HektonemgroBe gemacht, die auf der Rechnung I g Ex
trakt = 5 Nem basiert ist. (Tabelle S. 126.) 

Die Einteilung nach dem vorlaufigen Nemwerte ist folgende: 
1. Reiner Branntwein, Sliwowitz, Kognak, Rum - ohne Nemwert -. 
2. AIle herben Tischweine, trockener Schaumwein, 4.pfelwein, herber 

Johannisbeerwein - im Liter 18-29 g Extrakt -, Hektonem 11. 
3. Starke Weine, wie Sherry, Madeira - im Liter 30-59 g Extrakt -, 

Hektonem 1/2 1. 
4. SuBe Weine, wie Auslese, Ausbruch, suBer Schaumwein - im Liter 

60-139 g Extrakt -, Hektonem 1/41. 
5. Sehr suBe Weine - im Liter 140-299 g Extrakt -, Hektonem 1/10 1. 
G. Likore - im Liter uber 300 g Extrakt -, Hektonem 1/20 1. 

Zusammenfassung. 

Die ganze, hier behandelte Gruppe von Nahrungsmitteln hat das 
Gemeinsame, daB der Wassergehalt eine groBe, das EiweiB eine ge
ringe und das Fett eine minimaleRolle spielt. Der Nahrwert ist im 
wesentlichen von verschiedenen Zuckerarten bedingt. Dies wurde an 
sich die Beurteilung des Nahrwertes nach der Trockensubstanz sehr er
leichtern, wenn nicht - wie bei den Fruchten - die wechselnde Menge 
und die sehr ungleichartige Beschaffenheit der Rohfaser die Beurteilung 
erschweren wiirde. Eine zweite Schwierigkeit liegt in den Garungspro
dukten, dem AIkohol und den organischen Sauren. Eine dritte in der 
noch nicht ganz geklarten Depression der physiologischen Wirkung der 
Zuckerarten selbst, deren Produktionswert im Tierversuch hinter dem 
kalorischen Werte stark zuriickbleibt. Aus allen diesen Griinden sehe ich 
die hier gegebenen Formeln nur als vorlaufige an, welche nach genauerem 
Studium der einzelnen Nahrungsmittel noch revidiert werden mussen. 

Ais Werte fiir die Trockensu bstanz dieser Gruppe nehme ich an: 

Losungen von Zucker und Honig 5,9 Nem im Gramm 
Malzextrakt, Bierextrakt . 5,8 

" " " 
Fruchtsafte, Fruc h tgelees 5,7 

" " " 
Marmeladen, Weinextrakt 5,0 

" " " 
Ruben. 4,5 

" " " 
Sonstige Gemiise, Pilze, ganzes Obst. 4,0 



Vber den Nemwert von Pflanzensamen, Mehl, Brot und 
Teigwaren. 

Unter den Pflanzensamen werden in der menschlichen Ernahrung 
am meisten die Getreidekorner verwendet, nachdem sie durch die 
Muhle zu Mehl zerkleinert worden sind. Die Samen der Hulsen
fruchte werden gewohnlich unzerkleinert durch Kochen verdaulich 
gemacht, die Samenkerne der Niisse, Mandeln usw.ohne Vorbereitung 
gegessen. Ich beginne mit der letzten Gruppe,die wegen ihres Fett
reichtums zu den sog. "Olsamen" gezahlt wird. 

Olsamen. 

Wahrend Gemftse, Friichte und Getreidesamen im wesentlichen aus 
gleichwertigen Grundstoffen bestehen, ist bei der Gruppe der Olsamen 
~in bedeutender Teil des Nahrwertes in der konzentrierten Fettform 
aufgespeichert, ahnlich, wie wir as bei den tierischen Produkten ge
sehen haben. 

Allgemein bekannt sind die fetthaltigen Samen der einheimischen 
Pflanzen: Haselnull, Walnull, sulle Mandeln, Bucheckern und Mohn, 
von auslandischen CocosnuB, Paranull, ErdnuB, dann die Kakao
bohne und ihre Derivate. 

Zu den olgebenden Samen zahlen auBerdem noch eine Reihe von 
Samen, die vom Menschen nichtals Frucht genossen werden, wie 
Leinsamen, Rapssamen (Kohlsaat), Leindottersamen, Sonnenblumen
samen, Hanfsamen, Saatmadie, Sesam-, Niger-, Baumwollsamen, 
Ricinussamen u. a., endlich die Olivenfrucht, aus der das Oliven- oder 
Provencerol, sowie, als mindere Sorte, das Baumol gewonnen wird. 

Konig hat fur die wichtigsten Olsamen 'die Berechnung der aus
nutzbaren Nahrstoffe durchgefUhrt, wobei er (II, Seite 1460) Stick
stoffsubstanz mit 60% Ausnutzung, die Kohlenhydrate mit 84,5% und 
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das Fett mit 90% berechnet. Ausnutzungsversuche fiihrt er nur fur 

Kakao an. 

Ausnutzungsquotienten fUr Kakao (Konig II, S. 244). 

H. We igmann (K. I, S. 244) . 
H. Cohn ..... 

Sorte I 

" II 
" III 

Forster & Bruns 20 g Kakao 

60 g " 

StickstolI 
41,5 
47,3 
41,1 
45,2 
-41,6 
83,9! 
77,4 

Fett Kohlenhydrate 
94,5 100 
95,4 
96,2 69,7 
97,2 70,1 
96,7 66,1 
93,9 

Die Stickstoffsubstanz zeigt die schlechteste Verdaulichkeit, das 
Fett eine sehr gute; bezuglich del' Kohlenhydrate sind die Resultate 
sehr verschieden. 

Wie Konig auf .die Ausnutzungswerte fur die ubrigen Olsamen 

kommt, ist nicht ersichtlich. Es hat keinen Zweck, von seinen Zahlell 

abzugehen, da ich keine begriindeteren Ausnutzungskoeffizienten zur 
Verfiigung habe. Die Tierversuche Kellners mit Olfriichtell (S. 618) 
ergeben folgende Ausnutzungskoeffizienten: 

Versuche Protein }'ett Extraktstoffe (an Rindern) 
Leinsamen . 7 91 (81-100) 86 (78-90) 55 (39-81) 
Baumwol1samen, roh 2 68 87 50 

geriistet 2 47 72 51 

Also auch im Tierversuch finden sich sehr bedeutende Schwallkun
gen bei den Extraktstoffen. Aus den Tabellen Kellllers berechnete 
ich die AusnJltzung von 11 verschiedenen Sorten von Olfriichten fur 
Protein mit 68-95 %, fur Fett mit 86-95 % und fur die Extraktstoffe 
mit 50-92%. Das Fett ergibt auch hier am regelmaBigsten eine gute 
Ausnutzung. Jedenfalls ist dieses Kapitel einer griindlichen Bearbei
tung bedurftig, die allerdings fur den Menschen von keiner besonderen 
Bedeutung ist, da die Olfriichte nul' selten einen bedeutenden Auteil 
an del' menschlichen Ernahrung haben. 

Die Gruppe des Kakaos wurde, da Ko nig hier die Berechnung del' Reincalorien 
nicht selbst durchgefiihrt hat, nach seinen Zahlen berechnet. 

Fiir Fett wurde die Calorienzahl 9,3 mal Ausnutzung 90 = 8,37 Calorien 
pro Gramm eingesetzt, fiir Stickstoffsubstanz 4,834 X Ausnutzung 70 = 3,39; 
fiir Starke und stickstofffreie Extraktstoffe 4,0 X Ausnutzung 84,5 = 3,38, fUr 
Zucker (bei del' Schokolade) 4,0 X AUsllutzung 98 = 3,92. 

v. Pirquet. System der Erniihrung. 11. 9 
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Es ergeben sich reine Calorien in 100 Gramm 

Kakao, ungeschiilt Kakao, geschalt Kakaopulver Schokolade 

aus Fett 381 420 236 186 
Stickstoffsubstanz 48 48 69 21 
Starke 20 30 53 16 
Extrakt.stoffe 58 47 60 22 
Zucker 210 

Summe, reine Calorien 507 545 418 455 
Nem = r. Cal. X 1,5 . 761 818 627 683 

Betrachten wir die Olsamen nach dem Nemwerte, so erhalten 
wir sehr hohe Zahlen (Tabelle S. 131, Saule g) wegen des geringen Wasser
gehaltes und des hohen Fettgehaites. HaselnuB, ParanuB und CocosnuB 
haben mehr als 9 Nem im Gramm, Mandeln und WalnuB uber 8 Nem. 
Auf 1 g Trockensubstanz entfallen bei den ersten Sorten 10 Nem, 
bei den ubrigen 7-9 Nem (Saule h). Eine Ei)1heitlichkeit ist nicht 
vorhanden. Der Grund der Verschiedenheit ist in der wechselnden 
Fettmenge gelegen, die von 67% (CocosnuB) bis zu 32% (Bucheckern) 
schwankt. Die einfache Bestimmung der Trockensubstanz konnte nur 
dann einen Wert haben, wenn, wie beim Fleisch, das Fett sich auf 
Kosten des Wassers einlagerte. Das ist aber nicht der Fall. Das Fett 
tritt an die Stelle stickstofffreier Extraktstoffe, anscheinend ohne Ge
setzmaBigkeit. 

Wenn wir uber eine durchschnittsmaBige Beurteilung nach der 
Sorte (z. B. 1 g HaselnuB = 9 Nem) hinausgehen wollen, wird uns die 
Bestimmung der Trockensubstanz nicht viel niitzen, sondern wir mussen 
eine Fettbestimmung anschlieBen. Dann ergibt sich eine einfache 
Rechnung, welche die weitere chemische Analyse erspart. 

Ich habe bei den einzelnen Olsamen die Reincalorien des Fettes 
von den gesamten Reincalorien abgezogen und durch die Gramme von 
Trockensubstanz minus Fett dividiert. Diese Division ergibt einen 
Wert von 2,50 bis 3,04, im Mittel 2,775 reine Calorien fur ein Gramm 
fettfreie Trockensubstanz. Das ist so viel wie 4,17 Nem. Der Wert 
von 1 g Fett ist 9,3 X 90% = 8,37 Calorien oder 12,56 Nem. Ich runde 
die erstere Zahl auf 4,2, die letztere auf 12,5 ab und erhalte nun 

Nemwert = 4,2 (Trockensubstanz - Fett) + 12,5 Fett 
= 4,2 T - 4,2 F + 12,5 F = 4,2 T + 8,3 F. 

Nach dieser Form&! ist die Saule h berechnet. Saule i gibt den Fehler 
dieser Rechnung gegenuber der Konigschen Bestimmung aus allen ein-
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zelnen chemischen Substanzen. Del' Fehler ist sehr gering, und gegenuber 

den Unsicherheiten des Ausnutzungskoeffizienten zu vernachlassigen. 

Olsalllell 

CocosnuB . 
ParanuB 
HaselnuB . 
WalnuB, 11lfttrocken 
Mandeln, suB 
Kakao, gcschiilt . 
ErdnllB, enthUlst 
Kakao, lIngeschiilt . 
Mohnsamen . 
BlIcheckern, entschiilt 
Schokolade 
KakaoplllYer 

a I b 

... 

! I ! 
I 

58 I 670 633 949! G70 1005' 951 I + 2 

59 677 633 949' 670 ' 1005 955 I + 6 I 
71 626 607 911 653 i 980 907 i - 4 ,)9,0 

72 : 585 590 885 I 636 953 877' - 8 
I 

63 '532 562 843' 600 900 834 I - 9 I 
56 • 501 545 818; 578 865 802 I - 16' 
75 445 518 I 777 I 559 838 1 756 I __ 21/ 8,0 
79 ; 456 507 I 761 I 550 825 764 --'- 3 

11,0 

12.5 

82 i 408 • 471 ' 707 I 515 773 I 723 --L 16) 
98 ! 318 438: 657; 485 728! 641 - Hil 16 M 

16 ! 222 455 i 681; 4G1 G91 682 -+- I 'f ,1,15,0 
3.5 I 283 • 418 ! 627 I 443 GG.'i i G3l -L 4 

.Fur Schokolade gilt ein anderer Faktor, cia sie eine groBe Menge 

reinen Zucker enthaIt, del' fast vollstandig ausgenutzt wird. In 762 
fett.freier Trockensubstanz sind 269 Calorien enthalten; auf 1 g kommen 

nicht 4,2, sondeI'll 5,28 Nem. Die Formel ergiht hier: 

N emwert = 3,3 (T - F) + 12,5 F = 3,3 Trockensubstanz + 7,2 Fett. 

ruh hatte fruher (1. Teil S. 19) Schokolade und Kakaopulver mit 
Zucker in eine Gruppo vereinigt und zu 6 Nem im Gramm bewertet; 
diese Zusammenfassung ist abel' angesichts des Fettgehaltes von Kakao 
und Schokolade nicht richtig: ich setze darum die beiden letzteren 

nach den durchschnittlichen Nemwerten von 6,81 und 6,27 mit dem 
gemeinsamen Mittelwert von 6,67, und einem Hektonemgewicht yon 
15 g an. 

H i.il sen fr ii c h t e. 

Die Samoll del' Hii.lsenfruchte bieten keine Schwierigkeiten in bezug 

auf die Berechnung del' Trockensubstanz, da in diesel' das FeU einen 

konstanten Gehalt von rund 2% ausmacht. 
Dagegen kann ich hier nicht ohne Kritik die Werte an Reincalorien 

nach Konig zum Ausgangspunkte del' Rechnung nehmen. Diesel' 

Wert (Erbsen 2710 Reincalorien gegen 3409 Rohcalorien odeI' 21 % 
Defizit) ist auffallend niedrig und findet seine Erklarung durch die 

g* 



132 

niedrigen Ausnutzungskoeffizienten, welche Konig fUr die Hiilsen· 
ftiichte gewahlt hat. (II, S. 251, Hiilsenfriichte mit Schale, Stickstof£J 
substanz 70,0, Fett 30,0, Kohlenhydrat 84,5). Der niedrige Koeffizient 
fiir Kohlenhydrate gibt den Aussehlag; er stammt von einer Mittelzahl, 
die Konig aus mehreren Versuehen gezogen hat. Arithmetische Mittel
zahlen haben, wie ich schon beim Fleische ausfiihrte, den Naehteil, 
daB sie durch jede einzelne stark abweichende Teilzahl bedeutenc;I be
ein£luBt werden. leh ziehe es vor, Mittelzahlen geometriseh aus dem 
Blickfelde herauszusuchen. Konig hat sieh hier von 2 Versuchen 
Prausnitz' beeinflussen lassen, von denen er selbst den einen be
mangelt. 

Auch der andere Versuch - 500 g weiBe Bohnen iiber Nacht 
eingeweieht (mit Mehl und Schmalz zu einer Suppe als einzige 
Nahrung verarbeitet, Konig S. 245) --'- .diirfte nicht den normalen 
mensehlichen Kiichengewohnheiten entsprochen haben, da er ganz 
verschieaen von den Resultaten Rubners und Malafattis veriauft. 

Ausnutzung der Hiilsenfriichte. 

Protein , I 
Mensch, Rubner, Zeitschr. f.Biol.l880 

Erbsen (viel) . 72 
Erbsen (wenig) . 82 

Malafatti, Wiener Akademie 
d. Wissenschaften 1889 

Erbsen (aHein) . 86 
Erbsen (mit Butter). 85 

Pra us ni tz, Ztschr. f.Biol.l890 
reife weiBe Bohnen . 70 
frische griine Bohnen . 49 

Rind, Kellner, S. 618 
30 Versuche Ackerbohnen 87 (77 -100) 
4 Versuche Erbsen. 86 (83-90) 

Pferd, Kellner, S. 621 
5 Versuche Ackerbohnen 86 

Schwein, Kellner, S. 72 
11 Versuche Erbsenschrot '1 90 (84-95) 
4 Versuche Bohnenschrot. 84 (80-88) 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fett _~lKo~e~~_l'drate 
- -- - ------

25 93 
36 96 

O! 96 
91 96 

82 
91 85 

83 (56-100) 191 (82-100) 
65 (55~75) I 93 (93-94) 

13 94 

49 (29-69) i 96 (95-98) 
41 (30-52) I 91 

Fiir eine gute Verdaulichkeit spreehen aueh die Versuche Kellners, 
besonders die mit Erbsenschrot bei Schweinen, welche der menschlichen 
Verdauung am meisten entsprechen; das Durchschnittsergebnis war 
hier Protein 90, Fett 49~ Kohlenhydrate 96 (95~98). 
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lch habe - nach graphischer Aufzeichnung aller Versuche - als 
lVIittelzahlen gewahlt: Protein 85, Fett 50, Kohlenhydrate 93 und stelle 
damit die Rechnung an. Auf Tabelle Seite 134 gebe ich die voll
standige Aufstellung, um zn zeigen, wie umsHindlich eine solche 
Rechnung aus den chemise hen Bestandteilen gegenwartig ist. Trotz 
dieser Umstandlichkeit ist sie nichts weniger als genau, da die 
Faktoren, mit denen wir die mit auBerster Akkuratesse gewonnenen 
chemise hen Mittelzahlen multiplizieren, ziemlich willkurlich gewahlt 
sind. Das zeigt der Vergleich der Ergebnisse mit den Konigschen 
Faktoren 3,95, 4,11, 4,1 Nem im Gramm Hulsenfruchte (Zeile r), mit 
den von mir gewahlten Faktoren 4,31, 4,47, 4,43 (Zeile s). Fur die Be
rechnung aus der Trockensubstanz ergeben sich nach Konig (Zeile u) 
die Zahlen 4,58, 4,63, 4,68 also rund 4,5; nach meiner Berechnung aber 
4,98, 5,04, 5,03, als deren Mittelzahl 5,0 angenommen werden kann. 

Chemische Stoffe in den Hulsenfruchten nach Kellner. 

Ackerbohnen Erhsen I Linsen 
1------1- ~ ___ , __ I. ___ '__ __ 

.C~e~. i Ro~n. jVerdant Chern. ROhn.iVerdantl Chern. ! Rohn. IVerda~t 
- -

Wasser I 143 ! 1 j -
I 

140 I -
I 

I 194 
I 

Protein 254 254 I 221 225 255 255 I 219 
Fett 15 34 112 (27)1 16 36 i10 (23)1 19 43 :12(27) 
Extraktstoffe 485 485 441 I 537 537 ' 499 522 I 522 485 
Rohfaser I I 

25 71 71 I 41 54 54 34 34 18 
Asche. 82 i 28 80 
Summe 857 844 no 860 852 i 741 860 854 749 

Da ich abel' in del' ganzen Berechnung del' pfianzlichen Nahrstoffe 
auf den K 0 n i g schen Ausnutzungskoeffizienten fuBe, will ich auch bei 
den Hulsenfruchten yorlaufig nicht davon abgehen, und nehme, ent
sprechend del' Konigschen Zahl, 4,5 Nem fUr das Gramm Trocken
substanz, nur 4 Nem fur das Gramm lufttrockene Substanz an. Spater 
wird die ganze Bewertung der Pflanzensamen revidiert werden miissen. 

Die Schwankungen im Wassergehalte sind nicht sehr erheblich. 
Sie betragen maximal (Konig l, S. 574--586) bei Erbsen 65-221 pro 
Mille, bei Bohnen 79-199, bei Linsen 100-154. Erbsen mit maxi
malem Wassergehalte wurden mit (1,0 - 0,221) 4,5 = 3,5 l\em 
und die trockensten Erbsen mit (1-0,065) 4,5 = 4,2 Nem einzu
schatzen sein. 

Die Leguminosenmehle werden durchweg in der Weise gewonnen 
(Konig II, S.817), daB man die Korner mit Wasser durchfeuchtet, 
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Bereehnung des N em wertes del' Hiilsenfriich te. 

In 100 g Erbsen Bohnen Linsen 
----- ---~- -- - --

a) Protein, chem. l\Iittelwert 23,4 23,7 25,9 
b) verdaul. Protein, Konig (a X 70) 16,31) 16,6 18,2 
c) verdaul. Protein, Pirquet (a X 85). 19,9 20,1 22,0 
d) Reincalorien, Konig (b X 4,83) 79 80 88 
e) Reincalorien, Pirquet (c X 4,1) 82 83 90 
f) Fett, chem. Mittelwert g 1,9 2,0 1,9 
g) verdaul. Fett, Konig (f X 30). 0,6 0,6 0,6 
h) verdaul. Fett, Pirquet (f X 50) 1,0 1,0 1,0 
i) Reincalorien, Konig (g X 9,3). 6 6 6 
j) Reincalorien, Pirquet (h X 9,3) . 9 9 9 

k) Kohlenhydrate, chem. Mittelwert. 52,7 55,6 52,8 
1) verdaul. Kohlenh., Konig (k X 842) . 44,52) I 47,0 44,7 

m) verdaul. Kohlenh., Pirquet (k X 93) 49,0 f 51,6 49,0 
n) Reincalorien, Konig (l X 4,0) . 178 188 179 
0) Reincalorien, Pirquet (m X 4,0). 196 206 196 
p) Summe, Reincalorien, Konig (d + i + 11) .! 2633 ) 274 273 
q) Summe, Reincalorien, Pirquet e+j+o).' 287 298 295 
r) Nem nach Summe, Konig (p X (1,5) .. 395 

, 
411 410 

s) Nem nach Summe, Pirquet (q X 1,5) 431 447 443 
t) Trockensubstanz. , 86,2 88,8 87,7 
u) Nem nach Summe Konig: Trockens. (r: t)! 458 463 468 
v) Nem nach Summe Pi l' que t: Trocken8. (8: t) 498 504 503 

entschliJt, darrt und erst naeh dem Darren vermahlt. Nul' so HiBt sich 
das meist z1the Mehlkorn in feines Mehl uberfiihren. Konig reehnet 
die Ausnutzung (S. 251) mit 84,5 (Protein), 40 (Fett), 95,0 (Kohlen
hydrate). leh habe -:- bei del' Geringfiigigkeit del' Vnterschiede -
keinen Grund, von seiner Rechnung abzugehen und entnehme den 
Wert del' Troekensubstanz aus Konigs Reincalorien (Konig II, 8.1481): 

Reine Calorien Nern Trockensubst. Nern 
Trockensubst. 

Bohnenmehl . 3267 4901 8943 5,46 

Erbsenmehl 3289 4934 8872 5,55 
Linsenmehl 3277 4916 8904 5,51 

Ais Mittelwert fiir die Troekensubstanz del' Leguminosenmehle kann 
5,5 Nem im Gramm gelten. 

1) Konig rechnet 169,8. 
2) Konig rechnet 458,5. 
3) Konig sumlniert 271,0. 
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Getreide, Mehl und Brot. 

Die Beurteilung von Getreidemehl bietet wenig Schwierigkeiten in 
bezug auf Wasser- und Fettgehalt, jedoch umsomehr in bezug auf 
den Rohfasergehalt. 

Chemische Bestandteile der Getreidesamen in pro Millen 
und ihre Schwankungen. 

Weizen 

Konig I, Seite .... 461 
Analysenzahl. . . . . . 9~ 

'Vasser 

Protein . 

Fett 

]

1 Mit;e1. . 
· , Extreme. 

! Differenz. 

]

1 Mittel. . 

· I' Extreme . 
Differenz. 

/

1" Mittel .. 
I Extreme. 

· ! Differenz. . I 

Diff. X 2,25 • 

--134l 

60-168 
128 

120 
74-203 

127 

19 
11-38 

27 
61 

687 
]
' Mittel. . 

Extraktstoffe I, Extreme . 
! Differenz. 

. i 606-751 
145 

Rohfaser I
i,. Mittel. . 
I Extreme. 

· i Differenz. 
I Diff. X 2. 

Asche. . I Extreme . ]
, Mittel. . .! 

I Differenz. 

23 
4-47 

43 
86 

18 
8-36 

28 

Roggen 

474 
185 

Gerste 

509 
510 

Hafer 

532 
347 

Mais 

548 
154 

129 - 130 I 128 I 133 

69-187 45-216) 46-185147-212 
118 171 1 139 ! 165 

120 97 i 103 I 96 
73-158 67-158 I 63-182 56-144 

85 91! 119 88 

17 20 53 51 
12-30 1 8-38 18-121 17-120 

18 30 103 103 
41 68 232 232 

694 I 685 
607-733:602-768 

126 166 

22 44 
10-62 15-96 

52 81 
104 162 

22 25 
12-42 16-46 

30 30 

597 680 
430-641 521-738 

211 

100 
44-263 

219 
438 

30 
17-82 

65 

217 

27 
10-76 

66 
132 

15 
5-39 

34 

Die Tabelle zeigt den Gehalt der Getreidesamen an den verschiedellen 
Dhemischen Bestandteilen. Die Zahl der diesel' Tabelle zugrnllde liegellden, von 
Konig (1, S. 461-548) gesammelten Analysen ist eine sehr groBe. Sie betragt 
allein Iiir das Weizenkorn 948, bei den anderen Getreidearten 154-510. Der 
Wassergehalt der lufttrockenen Getreidekorner ist im Mittel ein sehr gleichmaBiger: 
er betragt rnnd 130 g in 1000 g, also 13%, die Mittelzahlell schwallkell nur zwischen 
128 und 134 pro Mille, die extremen Befunde zwischen 45-216 pro l\fille. 

GroBer sind die Differcllzell beim Protein, das in den Mittelzahlen zwischen 
96 (Mais) und 130 (Weizen) variiert, in den Extremell zwischen 56 (Mais) und 
203 (Weizen). 

Der Fettgehalt ist bei Weizell. Roggen und Gerste gering (17-20%0)' bei 
Mais und Hafer hOher (51-53%0)' Die Extreme schwallkell zwischen 8 (Gerste) 
und 121 (Hafer). 
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Die stickstofffreien Extraktstoffe geben wieder ein gleichmaBigeres Bild: Hafer 
hat am wenigsten (597), die iibrigen Mittelliegen alle nahe aneinander (an 690%0)' 
Extreme Schwallkungen liegen zwischen 430 (Hafer) und 768 (Gerste). 

Die Rohfaser zeigt geringe Werte bei Weizen, Roggen und Mais (22-27%0)' 
hahere bei der. Gerste (44), die hachsten bei Hafer (100): die extremen Schwan
kungen sind auBerordentlich hoch: sie gehen von 4 (Weizen) bis 263 (Hafer). 

Die Asche endlich verlauft ahnlich, aber nicht so schwankend, wie die Roh
faser: Hafer hat die meiste (30), Mais die wenigste (15), die Extreme schwanken 
zwischen 5 (Mais) und 87 (Hafer). 

Bei jeder einzelnen Rubrik ist die Differenz zwischen den Extremen durch 
Subtraktion berechnet. Um die Einwirkung der Schwankungen auf den Nahrwert 
festzustellen, ist dann noch die Differenz baim Fett mit der Zahl 2,25 multipli
ziert, sowie bei der Rohfaser (nach einem Gedankengange, der in einer spateren 
Arbeit. ausfiihrlich erortert werden solI) durch 2. Diese Zahlen werden nun auf 
einen mittleren Trockensubstanzgehalt (869) bezogen und ferner mit Vergleichs
zahlen iiber die Kartoffel vervollstandigt. Sie ergeben die folgende Tabelle. 

EinfluB der Va.riation der chemischen Bestand teile auf den N em-
wert in Prozenten der mittleren Trockensubstanz. 

I ' ! 

i Welzen I Roggen : 

I , i 

! 

asser '.' . 15 14 
ett (x 2,25) . 7 5 ; 

W 
F 
Ro 
A 

hfaser (x 2) I 
sche .... I 

10 12 
3 3 

Gerste 

20 I 
8 

19 ! 
3 

I All. G"'!d. 'a69) 1 ....... 1 
Hafer Mais I (Trocken-

Mittel- I Extreme substanz 
zahlen Zahlen = 251) 

I 
I 16 16 1 20 , 67 

27 27 9 29 
j 

9 
50 

I 
15 19 ! 60 I 25 

i , 

7 4 9 9 i 6 

Wahrend bei der Kartoffel Schwankungen im Wassergehalte Differenzen 
des Nahrwertes von 67% bedingen konnen (s. Tabelle rechts oben), ist bei den 
Getreidesamen die groBte Differenz, die durch Verschiedenheit des Wassergehaltes 
bedingt sein kann, nur 20% (Gerste). Protein und Extraktstoffe sind nicht be
rechnet, weil sie sich gegenseitig erganzen und das Uberwiegen des einen keinen 
wesentlichen EinfluB auf den Brenruitoffgehalt bedingt. 

Die groBten, durch das Fett bedingten Differenzen finden sich bei Hafer und 
Mais. Hier kann, durch Schwankungen des Fettgehaltes, eine Differenz von 27% 
des Nahrwertes resultieren. Noch mehr macht del' wechselnde Rohfasergehalt 
aus: bei Weizen, Roggen, Gerste und Mais bedingt er zwar nur Differenzen von 
10-19%, beim Hafer aber 50%, und bei den extremen Fallen verschiedener 
Getreidesamen sogar 60%. 

Die Differenzen im Aschengehalte machen nur wenig aus: in den extremsten 
Fiillen 9% des Nahrwertes. 

Wir sehen also, daB, wahrend bei BeurteiIung del' Kartoffel der Wassergehalt 
die groBte Rolle spielt, bei den Getreidesamen in erster Linie dem Verhalten del' 
Rohfaser Aufmerksamkeit geschenkt werden muB, in zweiter Linie dem Fettgehalt 
underst in dritter Linie dem Wassergehalt. Eine auf diese Prinzipien gegrfuldete 
Untersuchungsart der Getreidesamen ist noch nicht ausgearbeitet, und ioh balte 
mich deshalb im folgenden vorlaufig an die bisher iibliche Art der Berechnung. 
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Die Schwierigkeit liegt hier im Ausnutzungskoeffizienten: So11en 
wir bei Mehl und Backwaren (Konig II, S. 233-241) die Ausnutzungs
koeffizienten nach dem Zustande nehmen, in dem sich das Nahrungs
mittel eben befindet oder nach dem Zustande, in welchen es eine ver
niinftige Kiiche iiberfiihren kann? 

Wir sind dieser Schwierigkeit schon bei den Bohnen begegnet. 
Konig hat beim Ausnutzungskoeffizienten der ganzen Bohnen die 
UIivo11standige' Zubereitung von Prausnitz als Grundlage genommen; 
wahrend es wahrscheinlich ist, daB, wenn wir die Bohnen gut verkochen 
und sorgfaltig kauen, wir eine Verdaulichkeit erzielen, welche der der 
feingemahlenen Bohnen gleichkommt. Sollen wir hier die Getreide-
korner mit einem Werte einsetzen, wie er sich ergeben wiirde, wenn 
wir ohne Vorbereitung die ganzen Korner in den.- Mund nehmen; oder 
sollen wir auch hier voraussetzen, daB die Kiiche und der Mund eine 
moglichste Zerkleinerung vornehmen wird? 

a b d e g 

Mehle ' I Nem 
i Trocken·; in 100 g 

nach Konig II Wasser Fett Rohfaser Reine N em I substanz I Trocken-
Calorien i d x 1,5 100 _ a I substanz 

I 
I I e:f 

___ I __ 
-- ----~~----

I 
Weizenmehl, feinst . 126 II 3 344 516 874 590 
Weizenmehl, grob 126 16 9 325 488 874 i 556 
WeizengrieB . 131 2 6 324 486 869 i 560 
Roggenmehl . 126 14 14 320 480 874 549 
Gerste, geschiilt . 63 27 16 329 494 937 526 
GerstengrieBmehl. 141 24 9 312 468 859 545 
Hafer, geschiilt 128 75 14 318 477 872 547 
Hafergrutze 97 59 19 335 ! 503 903 554 
Hafermehl. 78 68 10 341 512 i 922 555 
Maismehl . 130 31 14 336 504 870 578 
MaisgrieB . 110 10 4 334 501 890 562 
Buchweizenmehl . 138 15 7 323 484 862 562 
Hirse, geschiilt 118 . 43 3 318 477 882 540 
Reis, geschalt . 126 5 5 330 495 874 566 

Ich rechne Getreidekorner - da sie doch niemals direkt verspeist 
werden - so, als wenn sie der Miihle zugefiihrt wiirden, und wenn 
dabei 20% des Nahrwertes (fiir den menschlichen GenuB) an Kleie, 
Verstaubung l).sw. verlorengingen. Da ich das Mehl mit 5 Nem im 
Gramm rechne, so kommt auf das Getreide 4 Nem im Gramm. 
; Konig (II, S.251 u.1460) nimmt fiir jede Mehlgattung andere Aus
nutzungskoeffizienten an; ich habe keinen Grund, von ihnen abzugehen; 
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da sie als Endprodukte ziemlich ahnliche Zahlen liefern, ziehe ich diese zu 
der einheitlichen Zahl5 Nem im Gramm der lufttrockenen (also rund 13% 
Wasser enthaltenden) Substanz des Mehles zusammen. (S. System der 
Ernahrung S. 18.) 

Der Wert der Trockensubstanz verdient eine genauere Berechnung 
und Unterscheidung. 

Brote 
nach Konig IT 

Weizenbrot, feineres 
" groberes 

" 
Graham 

Roggenbrot, feines 
KommiBbrot . 
Pumpernickel 

Weizen-Roggenbrot . 
Maisbrot • 
Mais 1/, Roggen 3/, Brot 
Mais If 4 Weizen 3/4 Brot 
Haferbrot . 
Gerstenbrot 

a 

Wasser 

337 
373 
411 
397 
389 
422 
385 
438 
404 
372 
474 
498 

b c 

, Reine Cal. Nem 

253 
234 
208 
220 
214 
194 
224 
209 
218 
232 
179 
170 

b x 1,5 

379 
351 
312 
330 
321 
291 
336 
314 
327 
348 
269 
255 

T--d -

I 
Trocken
substanz 
100- a 

663 
627 
589 
603 
611 

578 
615 
542 
596 
628 
526 
502 

e 

Nern 
in 100 g 
Trocken
substanz 

c:d 

572 
559 
530 
547 
525 
503 
546 
579 
548 
554 
510 
507 

N em im Gramm 'l'rockensu bstanz. 
urn D,8 

5,90 Weizenmehl, fein 
5,79 Maisbrot 
5,78 Maismehl 
5,72 Weizenbrot, fein 

urn 5,5 

5,66 Reis, geschalt 
5,62 MaisgrieB 
5,62 Buchweizenmehl 
5,60 WeizengrieB 
5,59 Weizenbrot, grob 
5,26 Weizenmehl, grob 
5,55 Hafermehl 
5,54 Hafergriitze 
5,54 Weizen-Maisbrot 
5,49 Roggenmehl 
5,48 Roggen-Maisbrot 
5,47 Roggenbrot, fein 
5,47 Hafer, geschiilt 
5,46 Weizen-Roggenbrot 
5,45 GerstengrieBmehl 

urn 5,2 

5,40 Hirse, geschalt 
5,30 Grahambrot 
5,26 Gerste geschiilt 
5,25 KommiBbrot 
5,10 Haferbrot 
5,07 Gerstenbrot 
5,03 Pumpernickel 

Wir konnen also vermahlenes Getreide und Brot im allgemeinen 
mit 5,5 Nem im Gramm Trockensubstanz annehmen; wenn man Unter-
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schiede machen will, so wird man Reis, Mais- und feines Weizenmehl 
hOher bewerten (mit 5,8), die grobsten Sorten niedriger (mit 5,2). 

Wichtig ist die Beurteilung des Nemwertes aus der Trockensubstallz 
besonders fur das Brot, weil dieses je nach der Frische sehr stark in 
seinem Wassergehalte variiert. 

Die Analysen (Konig I, S. 674-676) zeigen folgenden Trockensub
stanzgehalt: 

80 75 70 65 60 55 50 45 Prozent 
Weizenbrot 4 11 10 13 4 1 l A~IY'oo. Roggenbrot . 3 7 2 12 6 7 
KommiBbrot. 1 I 12 3 I 

zahl 

Summe. 3 12 14 34 22 12 1 Analysen 

Frisches Brot hatte in 34 von 98 Analysen einen Trockensubstanz
gehalt zwischen 60 und 65%; aber es schwankte zwischen 79 und 
46,3%, also beinahe um das Doppelte. Bei Bewertung mit 5,5 Nem 
im Gramm schwankt der Wert des frischen Brotes zwischen 2,55 und 
4,35 Nem im Gramm. 

Diese Verschiedenheit gilt fur frisches Brot; noch viel starker werden 
die Unterschiede, wenn wir in Betracht ziehen, daB wir unter Umstanden 
Brot in allen Stadien der Austrocknung zu beurteilen haben. Wenn 
der Wassergehalt durch Austrocknung auf 10% herabriickt, steigt der 
Nemwert auf 90 X 5,5 = 4,95; er erreicht dann den Wert des MehleR 
und des Zwiebacks. 

Die schematische Bewertung des Brotes ist danach folgende: 

Brotsorte 
i Kem im Gra~m! Trocke.nsubst. INemim Gram~1 ~ektone~· . 

Trocken- I des frlschen II frischen Brotes frisch en Brotes 
, substanz 'I Brotes (ProZ')j _. ______ I_~at Gramm 

==~= -. --- --I 

feines Brot 
mittleres Brot 
grobes Brot . 

5,8 
5,5 
5,2 

69 
60 
58 

4,0 
3,3 
3,0 

25 
30 
33 

Uber den Gehalt an Trockensubstanz des Brotes hat B. Fischer umfang
reiche Untersuchungen angestellt (Jahresbericht des chemisehen Untersuchungs
amtes del' Stadt Breslau 1889-1893. Konig, I S.697). 

Das Graubrot zeigte folgende Schwankungen: 
Minimum Mittel i\Iaxitllum 

35 Proben 1889/90 . 56,12 61,24 66,21 
24 1890/91 . 56,18 61,60 65,85 
20 1891/92 . 54,71 61,37 65,04 
37 1892/93 . 58,16 61,83 65,86 
28 1893/94 . 58,20 61,50 64.90 
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Auf meiner Klinik wurden in den letzten l\:Ionaten durch Laborant J. Srnk a· 
von dem jetzt iiblichen Kriegs·Misch-Brote 75 Brotuntersuchungen gemacht. 

38 Untersuchungen betrafen "frisches" Brot ca. 18 St. nach dem Backen. 
37 Untersuchungen betrafen "altes" Brot ca. 40 St. nach dem Backen. 

Trockensubstanz % 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
frisches Brot. 4 8 I~ 3 2 2 2 3 1 
altes Brot. . . . 1 4 10 10 3 2 1 1 2 3 

Eine Untersuchung ergab bloB 41% Trockensubstanz; dieses Brot hatte im. 
Eisschrank gelegen und war schon auBerlich als sehr feucht zu erkennen.· 

Nach der Tabelle S. 141 ware das Brot Fischers in allen Mittelzahlen mit 
336 Nem in 1000 g zu bewerten gewesen, also. mit dem als Durchschnitt an
genommenen Hektonemgewicht von 30 g; die Extreme 54,71 bis 66,21 wiirden. 
eine Schwankung im Nemwerte von 303 bis 363 bedeuten. 

Die Brote meiner KIinik fallen zum groBten Teile auf die Zahlen 60 bis 
62 Trockensubstanz, das "alte", das heiBt etwa 11/2 Tage nach dem Backen 
untersuchte Brot ist ungefahr um 2% reicher an Trockensubstanz als das 
"frische" Brot. 

Mit Ausnahme des feuchten Brotes liegen aile iibrigen Werte zwischen 58-
und 70% Trockensubstanz, was einem Hektonemgewicht von 31 bis 26 g ent
sprechen wiirde. Da diese Zahlen sichnicht wesentlich vom Mittel entiernen, 
ist fUr meinen Betrieb die standige Untersuchung des Brotes iiberfliissig. 

Zwieback ist Brot, das durch den zweiten Backproze13 syste
matisch getrocknet ist. Der Wassergehalt ist manchmal bis auf 1-2tyo
herabgesetzt, in der Regel betragt er ungefabr 10%. Beim feinen Zwie
baok, Biskuit, Keks ist der Nahrwert durch Fettzusatz erhOht, die
gewohnlichen Zwiebacke verhalten sich aber wie die entsprechenden 
Mehle. 

Zwiebacke (nach Konig II) 

Weizenzwieback, gewohnlich .... . 
feiner ....... . 

" feinst (Biskuit, Keks) 
Roggenzwieback ... 
Haferzwieback (Keks) 
Gerstenzwieback. . 

.. 
I :.! ! I ~ ~ I ~~ ~ " ~ S Q) ~ SocP ~ 

'" '" '" 0Q3 ~ I '" 
~~ 4.>o,!::d;.;o 

: " ;;, p:j';il Z g.! Z~ g~ 
I ~ 0: ~::s d'-t:::s 

H aJ .... E-lcn 

I 95 261346 5191905 573 
I 

93 I 441 362 543 907 600 
I 75 91 396 594 925 641 
1115 11 316 474 885 535 
I 349 I 524 900 584 I 100 1104 

. I 124 11 285 ! 428 I 876 488 

Gewohnlichen, ohne Zusatz hergestellten Zwieback werde ich also 
wieder mit 5 Nem im Gramm Substanz und 5,5 Nem im Gramm Trocken
substanz bewerten konnen; bei Zwieback mit Zusat.zen ist die Bewer
tung ohne Fettprobe unsicher. 
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'fa belle zur Bewertung von Mehl, Brot, Zwieback und Teig'wal'en 
nach der Trockensubstanz. 

i ~1:~ Feine Ware __ ~~te~",~r~ 
Wert bei mittlerem i~'~:=: N,em I Kilo- !,.3 s "" Nem ", Kilo- is S "" 

Wassergehalt 1 0 " <=l Jll I nem ''''' ,,+' In nem i"" ,,+' 
JH _~ ~ 100 g I hat gl~t:_~_100 g I hat g !~ >=,g 

--------~-.- ---T-50'2'9oT345-i'34 -2751-353 36 

51 296 1338 I 34 281 i 356 36 
52 302 331 I 33 286 I 350 35 
53 307! 325 33 292 I 343 34 
54 313' 3191 32 297 I 337 34 
55 319 i 313 31 303 I 331 33 

i 56 325 i 308 I 31 308 I, 324 32 
57 331 I 302 ,30 314, 318 32 

g-robes Brot ... -. 58 336 I 297 '30 319 i 313 31 
59 342' 292 29 325; 308 31 

mittleres Brot. . .. 60 348 287 29 330 303 30 
61 354 283 28 336 298 30 
62 359 279 28 341 293 29 
63 365 274 27 347 288 29 
64 :m 269 27 3521' 284 28 

I 65 377 265 27 358 280 28 
'66 383 261 26 363 276 2tl 

67 388 258 26 369 I 271 27 
68 394 254 25 374 267 27 

feines Brot ..... I 69 400 250 25 380 264 26 

Mehl ........ . 
trockne Teigwaren . 
Zwieback ..... . 

70 406 246 25 385 260 26 
71 411 243 24 391 I 256 26 
72 417 240 24 396 I 253 I 25 
73 423 236 24 401 i 250 25 
74 429, 233 23 407 I 246 25 
75 435 230 23 413 242 24 
76 440 227 23 418, 239 24 
77 446' 224 22 424; 236 24 
78 452 221 22 429 233 23 
79 458 219 22 435 230 23 

I 80 464 216 22 440 227 23 
'81 470 213 21 446 225 23 

82 475 210 21 451 222 22 
83 481 208 21 457 219 22 
84 486 206 21 462 217 22 
85 492 203 20 468 214 21 
86 498 201 20 473 212 21 
87 503 199 20 479 209 21 
88 509 197 20 484 207 21 
89 515 194 19 490 204 20 
90 521 192 19 495 202 20 
91 527 190 19 501 200 20 
92 533 188 19 506 198 20 
93 538 186 19 512 196 20 
94 544 184 18 517 194 19 
95 550 182 18 523 192 19 
96 556 180 18 528 190 19 
97 562 178 18 534 188 19 
98 568 176 18 539 186 19 
99 574 174 17 545 184 18 

100 580 172 17 550 182 18 

Grobe Ware 

Nem I Kilo-IS 8 OL 
In i nem ~ ~~ 

lOOg i ha.!..!( :Il ".c 
---T-
260 I 385 
265 , 377 
271 ' 370 
276 363 
281 356 
286 349 
291 342 
297 336 
302 330 
307 325 

39 
38 
37 
36 
36 
35 
34 
34 
33 
33 

312 320 32 
318 315 32 
323 310 31 
328 305 31 
333 300 30 
339 295 30 
344 291 29 
349 287 29 
354 283 28 
359 27928 
364 275 28 
369 271 27 
375 267 27 
380 263 26 
385 260 26 
390 256 
395 253 
400 250 
406 246 
411 ' 243 
416 240 
421 237 
426 234 
431 232 
437 229 
442 226 
447 223 
452 221 
457 219 
463 216 

26 
25 
25 
25 
24 
24 
24-
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 

468 214 21 
473 211 21 
478 209 21 
483 207 21 
489 204 20 
494 202 20 
499 '200 20 
504 198 20 
509 196 20 
514 194 19 
320 192 19 
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Beispiel der Benutzung der Tabelle: 100 g frisches WeiBbrot wiegt nach der 
Aust:r;ocknung im Trockenschranke 68 g. Diese Zahl wird in der ersten Saule 
links aufgesucht. Daneben steht, in der zweiten Saule, der Nemwert dieser 
Trockensubstanz: 394 Nem. Die nachste Zahl 254 gibt das Kilonemgewicht 
an: in 267 g frischen Brotes die~er Sorte ist ein Kilonem enthalten. Die weitere 
Zahl 25 ist das abgerundete Hektonemgewicht; die Hektonemschnitten dieser 
Brotsorte sind mit je 25 g zu bemessen. 

Kindermehle. 

Da man friiher glaubte, daB der Speichel in den ersten Lebensmonaten 
wenig diastatisches Ferment enthalte, schloB man, daB kleine Kinder 
Starke schlecht verdauen konnen, und empfahl'deshalb die Dextrini
sierung des Mehles. Dabei wird die Starke durch Hydrolyse in die 
einfachen Zuckerarten iibergefiihrt. Je weiter der ProzeB vorgeschritten 
ist, desto loslicher ist das Meh!. Das hat auch den praktischen Vorteil, 
daB es beim Kochen nicht quillt und kleisterartig wird, sondern fliissig 
bleibt und durch den Sauger getrunken werden kann. 

Die Hydrolyse wird bei der Kindermehlfabrikation in verschiedener 
Weise durchgefiihrt. Li e big beniitzte dazu das diastatische Ferment 
des MaIzes, indem er Mehl und Malz bei 35 0 zusammenbrachte. Die 
iiblichste Art ist die Zubereitung eines Teiges aus dem Mehl. Der Teig 
wird in diinne Scheiben geknetet und bei 200 0 gerostet. Wenn man 
zur Anfeuchtung des Teiges verdiinnte Sauren benutzt, geniigt schon 
eine Temperatur von 125 0 zur Dextrinisierung. Ganze Korner von 
Getreide und Hiilsenfriichten werden prapariert, indem man sie auf
weicht, unter 2 Atm. Druck in Wasserdampf kocht und dann darrt.' 

Die Verschiedenheiten der Kindermehle beruhen auf der Art und 
Intensitat des Dextrinisierungsprozesses, auf der angewandten Mehl
gattung (Weizen, Hafer, Gerste, Leguminosen) und besonders auf den 
Zusatzen (Milch, Eier, Zucker, Salze). Das bekannteste Kindermehl, 
Nestle, wird aus bei 50 0 eingedickter Milch und der feingemahlenen 
Kruste eines bei U5° gerosteten Weizenbrotes unter Zusatz von Zucker 
hergestellt. 

Die Bewertung der Kindermehle habe ich nach Konig vol1zogen, welcher 
(II, S. 1460 und 1479) die StickstoffsubstallZ mit einer Ausnutzung von 85%, 
Fett mit 90%, Iosliche Kohlehydrate mit 98%, unlosliche mit 90% berechnet. 
1 g Stickstoffsubstanz hat danach 4,834 X 0,85 X 1,5 = 6,16 Nemwert, 1 g Fett 
9,3 X 0,9 X 1,5 = 12,6, 1 g Dextrin 4 X 0,98 X 1,5 = 5,9, 1 g Starke 4 X 0,9 
X 1,5 = 5,4; Zahlen, welche wohl anfechtbar sind, an deren Stelle ich aber keine 
begrtindeteren set zen konnte. 
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Nach den ausgedehnten Untersuchungen Konigs habeich auf unten
stehender Tabelle die von ihm berechnete Zahl reiner Calorien registriert, 
daneben die Umrechnung in Nem. Unter den zahlreichen Kindermehlen 
- von denen die meisten nur Eintagsfliegen waren - sind 2 Typen 
zu unterscheiden. Die einen mit einem Nemwert von rund 5,5 Nem im 
Gramm - Typus: Nestiemehi-, die anderen mit 5,0 Nem im Gramm 
- Typus: Kufeke. Der fiber das Mehi hinausgehende hohe Nemwert 
stammt vom Fettgehalt (nachste Saule der Tabelle), der meist durch 
Zusatz von Milch erreicht wird. 

-

Konig II I Kl C 1 ' IN' I F tt ' I TrOCken-1 Nem Selte 1479 " a orlen em 1m e In substanz Trockensub~tanz 
Nummer 1m Gramm Gramm 100 g in 100 g genau I rund 

--

I 
I 

I 

I 

Straetmann 382 3849 5,75 8,5 93,1 
I 

6,21 

)6,2 Ehrhom. 394 3849 I 5,75 8,3 93,6 I 6,17 
Heinroth I 380 -3841 I 5,71 I 5,6 94,3 I 6,11 
Gerber I 372 

i 
I 95,0 I 3851 5,78 4,6 6,08 il Stollwerk I 401 3767 5,66 I 7,0 93,1 6,08 

! 
Anglo-SwiB 373 3773 5,60 

~ 
6,0 93,5 6,05 I Lehr 391 3751 5,63 7,0 93,3 6,03 

Grob 384 3629 5,45 5,5 90,5 6,03 
Timpe, 378 3709 5,57 5,5 92,7 6,00 
Disque 396 3785 5,68 5,2 94,4 5,99 
Gerber I 387 3725 5,63 'I 5,6 93,3 5,99 , 

Klopfer I 
399 3675 5,51 2,7 92,2 5,99 

I i }6,() Frerichs 383 3742 5,62 6,0 93,6 
I 

5,97 i ! 
Oetli I 

376 3703 5,56 5,2 93,1 5,97 
Giffey , I 374 3758 5,64 4,3 94,6 5,95 

i I 

Muffler 377 I 3742 5,63 5,8 94,4 5,95 
Faust .. 375 

( 
3705 5,62 4,6 93,5 5,95 

Theinhardt I 388 3774 5,66 5,2 95,3 5,94 

j 
I I 

Nestle 371 , 3713 5,56 4,5 ! 94,6 5,94 
I 

Herzig 392 3655 5,48 4,1 I 92,6 5,93 
Stelzer 379 I 3668 5,50 4,2 93,0 5,91 
Wiener 400 I 3755 5,63 4,4 : 96,2 5,87 ), .. Rogge. 395 i 3657 5,48 4,7 93,2 5,86 
Pfeifer 393 I 3544 5,33 5,2 i 90,4 5,86 ! 
~ademann . 389 3625 5,45 5,6 I 94,5 5,79 
Punzmann . 398 I 3555 5,34 i 0,2 95,0 5,61 

),., Kufeke. 386 
i 

3376 5,06 I 1,7 91,6 5,52 
Wahl 385 3317 4,96 ! 1,3 89,9 5,52 
Aichler I 397 ! 3198 4,79 I 1,3 88,0 5,44 

Die drei Ietzten Saulen geben die Wertberechnung der Trocken
substanz: Trockensubstanz %, Nemwert von 1 g Trockensubstanz genau 
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und rund. Einige, ubrigens obsolete, Kindermehle haben wir mit einem 
Nw ~ 6,2 T anzusetzen, die meisten, darunter Nestle, Klopfer, Muffler 
und Theinhardt mit Nw = 6 T; wogegen Rademann mit 5,8, Kufeke 
nur mit Nw = 5,5 T zu wert en ist. Zwei extreme, iibrigens vollig un
bekannte Kindermehle (Eprecht und Hempel) habe ich in der Tabelle 
ausgelassen. 

Kindermehle haben einen Nemwert zwischen 4,79 und 
5,78 Nem im Gramm; der Nemwert der Trockensubstanz 
variiert zwischen 5,44 und 6,21. 

Wir unterscheiden zwei Typen: 
1. A ufgeschlossene Mehle ohne Milchzusatz (Typus K u

ieke) mit 5 Nem im Gramm, Hektonem 20 g; Wert der 
Trockensubstanz 5,5 Nem. 

2. Mehle mit Zusatzvon Milchfett (Typus Nestle) 
5,5 Nem im Gramm, Hektonem 18 g, Wert der Trocken
substanz 6 Nem. 

Zusammenfassung. 

Die Pflanzensamen lassen sich in drei Gruppen einteilen: 
1. Samen mit hohem Fettgehalte, wie CocosnuB, WalnuB, Hasel

nuB, Mandeln, Kaka.obohnen usw. 
2. Bamen mit hohem Eiweillgehalt: Hulsenfruchte (El'bsen, Bohnen, 

Linsen). 
3. Getreidesamen: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, 

Hirse, sowie Mais und Reis. 
Bei den fettreichen Bamen genugt nicht die einfache Bestimmung 

der Trockensubstanz, sondern dkse muB durch eine Fettbestimmung 
erganzt werden. Die Formel lautet: 

Nemwert (Nw) = 12,5 Fett + 4,2 fettfreie Trockensubstanz. 

FUr die Schokolade, die aus Kakaomehl unter Zusatz von Zucker 
hergestellt wird, gilt die Formel Nw = 12,5 Fett + 5,3 fettfreie Trocken
substanz. FUr aIle ubrigen Bestandteile dieser Gruppen genugt die 
Bestimmung der Trockensubstanz, soweit es sich nicht um Anteile 
mit hohem Rphfasergehalt handelt - fur welche eine bessere Wert
bemessung noch in Ausarbeitung ist. 

4,5 Nem im Gramm hat die Trockensubstanz von ganzen Hulsen
fruchten (Erbsen, Bohnen, Linsen). 

5,2 Nem die Trockensubstanz von grobem kleiehaltigen Mehl 
und daraus bereitetem Brot. 
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5,5 Nem: Trockensubstanz von Mehl im allgemeinen (Hulsen
friichtemehi, mittlerem Getreidemehl, fettarmem Kindermehl 
[Typus Kufeke]), mittlerem Brot und sonstigen Teigwaren, so
weit sie ohne Zusatze von Fett oder Milch hergestellt wird. 

5,8 Nem: Trockensubstanz von feinem Mehl, feinem Brot, 
feinen Teigwaren (Makkaroni usw.). 

6,0 Nem: Trockensubstanz von fetthaltigem Kindermehl (Typus 
Nestle). 

Eine Tabelle erlaubt die direkte Ablesung des Nemwertes und des 
Hektonemgewichtes. Die Bestimmung der Trockensubstanz geschieht 
in der in den friiheren Kapiteln beschriebenen Weise. 

Nachtrag: Sauerkraut. Nach Konig (Mittel aus 5 Analysen Konig II, 
S. 807) betragt die Trockensubstanz durchschnittlich 8,59%. Der entsprechende 
kalorischeWert ist (Konig II, S. 1489) 164 reine Kalorien, oder 246 Nem; 
auf 1 g Trockensubstanz fallen 2,86 oder rund 3 Nem. 

Nw=3 T. 
Der Durchschnittswert von 0,33 Nem per Gramm frischer Substanz beruht 

auf Konigs Nahrwerttafel (Nr. 94). 

v. Pirquet, System der Ernlihrung. II. 10 



Zusammenfassung der Formeln. 

1. Aus Trockensubstanz T, Fett F und Asche A. Nw bezeichnet den Nem. 
wert von 1 g Substanz. 

Nw = 6 (T - A) + 7,5 F Allgemeine Formel fiir tierische Produkte S. 68; 
bei Milch S. 22, Kase S. 41, MoIke S. 45, Wiirsten 
S.85. 

2. Aus Trockensubsta.nz und Fett. 
a) Mit einer Korrektur: 

Nw = 6 T + 7,5 F - 0,02 Frauenmilch S. 23. 
6T + 7,5F-O,04 
6 T + 7,5 F - 0,1 
6T + 7,5 F-O,3 

b) Ohne Korrektur: 

Kuhmilch S. 23, fettarme Buttermilch S. 39. 
ungesalzener Kiise S. 41. 
mittelmaBig gesalzener Kase S. 43. 

Nw = 4,2 T + 8,3 F Olsamen (CocosnuJl, ParanuJl, HaselnuJl, WalnuJl, 
Mandeln, ErdnuJl, Mohnsamen, Bucheckern) S.130. 

5,2 T + 7,2 F Schokolade S. 131. 
5,5 T + 8 F ungesalzene tierische Produkte mit ca. 8% Asche; 

allgem. Formel, speziell fiir Kuhmilch und Eier. 
5,6 T + 7,9 F ungesalzene tierische Produkte mit ca. 6% Asche; 

speziell ffir FischmuskeL 
5,7 T + 7,8 F ungesalzene tierische Produkte mit ca. 5% Asche; 

speziell fiir Muskelfleisch des Warmbliiters. 
5,8 T + 7,7 F ungesalzene tierische Produkte mit ca. 3,5% Asche; 

speziell ·fijr Frauenmilch S. 96. 

3. Aus Trockensubstanz und Asche. 
a) Mit einer Korrektrir: 

Nw = 13,5 (T - A) - 0,625 Milch S. 25. 
13,5 (T - A) - 0,1 stark gesalzene Butter und Margarine S. 32. 

b) Ohne Korrektur: 
Nw= 13,5 (T-A) gesalzenes ausgelassenes Fett S. 87. 

13,4 (T - A) gesalzene Butter und Margarine S. 32, 35. 
6,1 (T - A) magerer gesalzener Fischmuskel S. 30. 

4. Aus Fett mit einer Korrektur: 
Nw = 13,5 F + 0,5 Milch S. 24, Rahm, Maiermilch, Buttermilch S. 37. 

5. Aus Tro0kensubstanz. 
a) Mit Korrektur: 

Nw = 15,4 T - 2,22 frisches Muskelfleisch des Warmbliiters S. 52. 
13,5 T - 1,57 frischer Fischmuskel S. 61, Innereien S. 63. 
13,5 T - 0,72 Kuhmilch S. 25, Rahm. Magermilch, ButtermilchS. 37. 



Nw = 13,5 T - 0,67 
13,5 T-O,3 
13,5T-0,1 
11 T-O,4-

b) Ohne Korrektur: 
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Frauenmilch S.25. 
gesalzene Butter S. 31. 
ungesa17.ene Butter S. 31. 
Milch, allgemeine Formel K 26. 

Nw =~ 13,5 T Fette und Ole S. 58. 
13,4 T Fettgewe be S. 58. 
6,0 T Magerfleisch S. 79; fetthaItiges Kindermehl S. 144. 
5,9 '\' Blut S. 73, Zuckerlosungen, Sirup, Honig S. 121. 
5,8 T Molken S.45, Bierextrakt, Malzextrakt S. 122; feines 

Mehl und Brot S.138; Reis S.138; Hafer geschalt S.I38. 
5,7 T Fruchtsafte S. 119; Fruchtgelees S. 120; magerer Fisch

muskel S. 80. 
5,5 T mittelfeines Mehl S. 138; mittelfeines Brot S. 138; 

Hiilsenfriichtemehl S. 134; fettarmes Kindermehl S. 144. 
5,2 T grobes Mehl und Brot, Gerstengraupen S. 138. 
5,0 T Kartoffel S. 105; Batate, Topinambur, Stachys S. 108; 

MarmeladenS.120; Weint,rauben, Apfel, ErdbeerenS. ll8; 
Weinextrakt S. 124. 

4,5 T HiHsenfriichte S. 133; Riiben S. 115; Zwiebelknollen, 
Gartenerbsen, Sellerie, Melone, Pastinake, feinerer Kohl. 
kleine Mahre, Schwarzwurzel, Schnittbohne, Puffbohne 
r-;. 116; Feigen, Reineclauden, Birnen, Apfelsinen, Stein
pilz S. 118. 

4,0 T Gemiise, Obst und Pilze im allgemeinen S. 117, 121; 
Feldsalat, Rhabarber, Blumenkohl, Rotkraut, groberer 
Kohl, Kohlrabi, Artisehocken, Kiirbis, Porree, Zuckerhut, 
r-;chnittlauch, Rettich, Tomate, Salatblatter, Zwiebel
blatter, Gurke, Spinat, Portulak S. 116; Stachelbeeren, 
Mirabellen, Mispeln, Kirschen, groBe Pflaumen, Johannis
beeren S. U8; Speisemorchel und -lorchel, Stoppel
schwamm, Hirschschwamm, Ri~senstaubling, Butter
pilz, Champignon, Eierschwamm, Nelkenschwindling, 
Leberpilz S. lI8. 

3,5 T Spargel,WeiBkraut S.116; Aprikosen, Citronen, Brombeeren, 
Pfirsiche, PreiBelbeeren, kleine Pflaumen S. U9; Schaf
euterpilz, Reizger S. 118. 

3,0 T GansefuBsalat, Steckriibenstengel S. 116; Himbeeren S. 119, 
Sauerkraut S. 145, Triiffel S. lI8. 

2,5 T Heidelbeeren S. 119 .. 

Die tierischen Produkte sind berechnet nach den chemischen Analysen der 
Kanigschen Sammlung und der Bewertung Protein und Kohlehydrate = 6 Nem, 
Fett = 13,5 Nem, die pflanzlichen Produkte nach den Konigschen AnalYl'len 
und Ausniitzungskoeffizienten. Reine Calorie = 1,5 Nem. Bei Kartoffel und 
Riiben sind auch die Kellnerschen Daten mit 1 g wasserfreier Starke = 6 Nem 
mit in Betracht gezogen. 

10* 



Ernabrnllgsstndien beilll N enge bOrellen. 
Von 

Professor Dr. B. Schick, 
1. Assistent der Universitlltskinderklinik in Wien. 

Einleitung. 

In einer vorangegangenen Arbeit habe ieh mieh mit der Frage be
sehaftigt, ob die physiologisehe Gewiehtsabnahme des Neugeborenen 
eine unterdriiekbare Erseheinung ist und was deren Ursache sei. leh 
kam zu dem Sehlusse, daB sie die Folge der ungenu.genden Flussigkeits
bzw. Nahrungszufuhr ist, da sie sieh dureh entspreehend erh6hte 
Nahrungszufuhr vermeiden laBt. Dabei konnte festgestellt werden, 
daB die Darmfunktionen beim Neugeborenen, soweit Frauenmileh in 
Betraeht kommt, entspreehend entwiekelt sind. Als Hauptursaehe der 
geringen Nahrungsaufnahme des Neugeborenen in den ersten Tagen, 
kommt die ungenugende Bplstsekretion, die sieh aber dureh Ersatz der 
Muttermilch dureh Fraueninileh spaterer Woehenbetttage leieht beheben 
laBt, dann aber vor allem die Unbeholfenheit des Neugeborenen beim 
Saugen an der Brust in Betracht. Aueh der Saugling muB das 
Saugen erst erlernen. Meine Auffassung geht dahin, daB der Neu
geborene,. bis zum Moment der Geburt gew6hnt, seine samtlichen Bedurl
nisse auf dem Wege der NabelgefaBe zu erledigen, in den ersten 24 bis 
48 Stunden seines Lebens sozusagen noch immer erwartet, daB die 
Nahrung beim Nabel hineinrinnt, ein Schlaraffendasein, dessen 
Ende dem Neugeborenen erst allmahlich zum BewuBtsein 
kommt. Die Ruhe und das Schlafen des Neugeborenen ist 
Fortdauer des intrauterinen Zustandes und nicht Ermu
d ungssymptom dureh die Vorgange bei der Geburt. Die Mutter 
ist ermattet, erseh6pft, sie hat stundenlang aktiv arbeiten mussen, das 
Kind verhalt sich beim Geburtsvorgang vollstandig passiv. 

Wahrend dieser, auf Unterdruekung der physiologisehen K6rper
gewichtsabnahme abzielenden Versuche, die uns in 12 Fallen meist 
v611ig gelang, liaben wir auch der Nahrungszufuhr der anderen Neu
geborenen mehr Beaehtung geschenkt und parallel mit anderen Unter-
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sHchern bestatigen konnen, daB die Neugeborenen den von der Natur 

gegebenen und der Wissenschaft sanktionierten Hungerzustand, wenn 

er sich in gewissen, maBigen Grenzen halt, relativ gut vertragen, ins
besondere, wenn wenigstens der Flussigkeitsbedarf nieht ganz ver

nachlassigt wird. Man sah es den Kindem bei kurzer Dauer des Zu
standes auBerlich nicht an, daB sie von diesem Vorgange gesehadigt 
waren. Es ist aber zu betonen, daB die Natur die Nahrungs

zu fuhr in den ersten Tagen innerhalb weiter Grenzen von 0 

bis zu betrachtlichen Mengen pendeln laBt und so doch 

nkennen bBt, daB sie es nicht gar so er'nst gemeint habe, 
den Neugeborenen gar keine Nahrung zu geben. Das Pflege
personal berichtete, daB die Mehrzahl der Kinder bei Sperrung der 

Flussigkeits- nnd Nahrungszufnhr sich durch lebhaftes Schreien, 
namentlieh vom 2. Lebenstage ab, bemerkbar machte, eine Tatsache, 
die ja auch strenge Autoren dazu veranlaBt hat, Zufnhr indifferenter 
Flussigkeit (Tee + Saccharin) zu gestatten. 

Die erste Frage, die ieh mir vorlegte, war: was zeigt der Neugeborene, 

wenn er langere Zeit weder indifferente Flussigkeit noch flussige Nah
rung bekommt, wenn er also h ungert und d urstet? Begreiflicherweise 
habe ich es nieht gewagt, diese Frage experimentell zu lOsen. Der Zu

fall hat uns einige Fane zugefuhrt, Kinder, die auf den anderen Stationen 

der Frauenklinik gepflegt wurden, ohne daB eine Bestimmung der 
aufgenommenen Nahrungsmengen gemacht wurde. Man legte das 
Kind an, die Mutter war der Ansicht, daB das Kind Nahrung bekomme, 
da das Kind an der Brust saugte, und so ging das eine Weile fort, bis 
das sehlechte Befinden des Kindes oder andere auffallige Symptome, 
die wir weiter unten anfuhren werden, Veranlassung zum Einschreiten 
gab en. Es ist in den wenigen Fallen, die uns zur Verfugung stehen, nicht 
ausgeschlossen, daB etwas Nahrung aus der Brust aufgenommen wurde, 
es kann sich aher sicherlich nur um minimale Quuntitaten handeln. 

Fall I: G. J. (Knabe). Wegen Stuhlverstopfung zugewiesen. Korpergewiehts
abmihme bis zum 6. Lebenstag um 960 g (= 28% des Korpergewiehts) pro die 
also urn 190 g von 3500 auf 2540 g. Pat. erhiilt Frauenmileh 12 X 30 (= ea. 10% 
des Geburtsgewiehts), daneben etwas Tee. Die Korpergewiehtskurve biegt sofort 
um. Pat. hat am naehsten Tage 2 etwas fliissige und sehleimige Stiihle (sog. Dber· 
gangsstuhl), am zweiten Tage nur einen, am dritten Tage 2 Stiihle von gleieher 
Besehaffenheit. 

Fall II: Z. (Madehen). Wegen Fieber am 3 Lebenstage zugewiesen. 
Korpergewieht von 3200 auf 2650 g abgesunken (= - 550 g in 2 Tagen, pro die 
= 225 g). Temp. 38,5°. Kla"~j,,che ~ympt,ome des Hungers und Durstes: Ein-
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gesunkener Bauch, spitze Nase, scharfe Nasolabialfalte, miBmutiges Aussehen, ein
gesunkene Fontanelle. Augen etwas tiefliegend. Lippen trocken, die Raut runzlig, 
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sogar an der Vulva. Kind ist auBer
ordentlich miide. Stimme schwach, 
schreit fast gar nicht mehr. Aceton
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Abb. 17. G. iFa\l I.} Abb. 18. Z. (Fall II.) 

milch und trinkt bis zur niichsten Gewicbtsbestimmung weitere 170 g Frauenmilch. 
Scbon nach 24 Stunden siebt das Gesicbt etwas voller aus, der Bauch ist nicht 

mehr so eingesunken, die Nase voller, breiter, nicbt mebr so spitz. In den folgenden 
Tagen siebt Pat. schon ausgezElicbnet aus. Die Stiihle,. die in den ersten 2 Tagen 
der Nahrungszufuhr nocb fliissigschleimig waren, werden am 3. Tage normal 
(ein Stubl taglich). Temperatur fallt sofort nach der Fliissigkeits- bzw. Nahrungs
zufuhr auf normale Werte abo Die Menge der zugefiihrten Nahrung (Frauenmilch) 
bewegte sich urn 10% des Geburtsgewichtes. DaB die Mutter keine nenneRswerte 
Brustdriisensekretion hatte, zeigt die Tatsache, daB das Kind am 5. und 7. Tag 
angelegt einmal 10 und einmal 25 g trank. 

1) Stuhlbezeichnung nach Pirquet (siehe S. 284): 

Vokal I Wassergehalt I Stuhl 

~;=Tftbe~im~ =C_1-1Iii88ig. 

I reichlich i diinnbreilg 
a 'I mittel I brelig 

vermindert geformt 
"gering I trocken 

Erbrochenes 

1Iii88ig 
geronnen 

Beimengungen: bl BIut, s Schleim. - Sonstige BezeIchnungen belm Stuhl: g guter Geruch, 
h hell, d dunkel, II! Meconium. - Beim Erbrochenen: " relchlich, tC wenig, p pressend, f 1Iiessend, 
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Ganz analoges Verhalten zeigt: 
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FallIV; B. (Knabe). Mutter30 jahrig,erst. 
gebarend; angeblich reichlich Milch, was sich 
al8 Tauschung erwies. Geburtsgewicht 2950 g. 
Am 5. Lebenstage zugewiesen. Gesichtsziige 
wie von einem Atrophiker. Spitze Nase. Bauch 
eingesunken. Temperat. 39,1°. Acetongeruch. 
Korpergewicht 2350. Abnahme urn 600 g in 
4 Tagen{= 150 g pro die). Meconiumartiger 
Stuhl. Sofort Nahrungszufuhr (Frauenmilch, 
24stiindige Mengen, ca. 10% des Geburtsge. 
wichtes). Schon am nachsten Tage fieberfrei. 
Aussehen viel frischer, Wangen nicht mehr 
eingefallen. Zwei etwas fliissigschleimige 
Stiihle, am 7. Tag ein solcher Stuhl. 

Nahrong 

Sftihle: 

meng: 220 320 320 

m is es es 
Abb. 19. B. (FalL IY.) 

Beim Fane Matz, Knabe, 9./1.-15./1. 
1915, betrug die Abnahme 440 gin 3 Tagen 
von 3100 auf 2660 (14 % des Korpergewichts, 
pro die 145 g, bei Frauenmilchzufuhr circa 

3900 

10% sofort Zunahme), beimFalle Wucha, 
Knabe (l./IlI. bis 7.jIll.I915) bis zum 7. Le
benstage Abnahme um 660 g (von 3800 auf 3650 

2840 g), pro die also no g. Bei beiden Kin-
dern die eben geschilderten Symptome, be
sonders im letzteren FaIle deutlich ausge
sprochen (Hungerbauch, eingesunkene Fon
tanelle, Pat. zeigt an der Innenseite des lin
ken Unterschenkels Hautabschiirfungen). 
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Die Haupterscheinungen des Symptomenkomplexes dar vollstandig 
gesperrten Fliissigkeits- und Nahrungszufuhr waren Mattigkeit bis zur 
Schlafsucht gesteigert, dabei Trinkschwache des Kindes, spitze, kiihle 
Nase, statt der normalen, etwas plumpen Neugeborenennase, was 
namentlich bei Knaben auffallt, verlallenes Gesicht, scharf ausgepragte 
Nasolabial£alte, eingesunkene Fontanelle (Schadelkollaps), Stuhlver
stopfung, geringe oder fehlende Hamsekretion, Acetongeruch aus dem 
Munde, intensiver Korpergewichtsabfall mid endlich Fiebersteigerung. 

DaB diese Symptome atiologisch mit der Sperrung der Nahrungs
und Fliissigkeitszufuhr in Zusammenhang zu bringen waren, zeigt die 
prompte Wirkung der Nahrungszufuhr. Innerhalb 24 Stunden war das 
klinische Bild entweder verschwunden oder schon ganz verwischt, das 
Fieber zur normalen Temperatur herabgesunken, das Korpergewicht 
in Zunahme. Relativ geringe Nahrungszufuhr, die erst ungefahr dem 
Minimum entsprach, also sonst nur Korpergewichtsstillstand erzielt, 
erzielte hier Zunahme; wie ein Schwamm sog der ausgetrocknete Orga" 
nismus die Fliissigkeit auf. Stuhl stellte sich ein, zuerst mit den Charak
teren des tlbergangsstiihle. Die Nah,rungszufuhr erwies sich also ein 
ausgezeichnetes Mittel zur Stuhlerzielung; wahrend die vorher wieder
holt angewendeten Klistiere entweder erlolglos waren oder h6chstens 
etwas meconiumartigen Stuhl zum Vorschein brachten. 

Dieser durchaus nicht neue Symptomenkomplex kann schon durch 
~loBe Fliissigkeitszufuhr in Form' von Tee + Saccharin wesentlich mo
difiziert, bzw. verdec kt werden, wenn nicht die reine Fliissigkeits, 
zufuhr ohne Nahrungsbestandteile zu lange fortgesetzt Wird, ein Beweis 
dafiir, daB ein Teil der eben genannten Symptome Durst- und nicht 
Hungersymptom ist. 

Bei entsprechender Fliissigkeitszufuhr fehlen, ",-i.e wir noch spater 
ausfuhrlich erortem werden, starke Korpergewichtsabnahme und damit 
die iibrigen Zeichen des akuten Wasserverlustes (Schadelkollaps, spitze 
Nase, hypokratisches Gesicht, Hungerbauch). Die Hamsekretion ist im 
Gange, sogar reichlich, das Kind sieht frisch aus, ist lebhaft, schreit bei 
langer dauemder Nahrungskarenz vie!. Auch Fiebersteigerungen fehlen, 
es bleiben von den friiher genannten Symptomen nur der Aceton
geruch aus dem Munde und die Hungerstiihle, dunkle meconiumartige 
Stiihle, die mit Sicherheit di:m Mangel der Nahrungszufuhr erkennen 
lassen. Die AhnIichkeit dieses ;S:ungerstuhles mit dem' Meconium ist 
keine Zufalligkeit, sondem schr gut zu verstehen; das Meconium ist 
ja nichts anderes als der Stuhl eines ohne Nahrung funktionierenden 
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also leer gehenden Darmes, der statt abgesetzt. Zll werden, sich in den 
mitersten Darmabschnitten anhauft. Bei entsprechender Flussigkeits
zufuhr fehlt die Stuhlverstopfung und ist ersetzt durch diese scheinbar 
protrahierte Ausscheidung des Meconiums, ich sage scheinbar, weil eine 
wesentliche Verz6gerung der Meconiumausscheidung nicht 
vorhanden ist und nur durch den H ungerstuhl vorgetauscht ist. 

Wir k6nnen also in den ersten Tagen der Neugeborenenperiode den 
reinen Hunger wohl von den Erscheinungen der Kombination von 
Hunger und Durst unterscheiden und erkennen als reines Hunger
symptom den Acetongeruch und die meconiumartigen dunklen Hunger
stuhle, wahrend Hunger und Durst neben Acetongeruch auch aIle an
deren oben erwiihnten, t.eils positiven, teils negativen Symptome ergibt. 

Das Symptom der Temperatursteigerung, das von J aco bi u. a. 
und neuerlich von v. ReuB, Heller, Langstein beschriebene "tran
sitorische" Fieber der Neugeborenen ist meines Erachtens ein 
reines Durstfieber im Sinne Mullers. Haben schon v. ReuBund 
Heller, sowie Langstein auf die entfiebernde Wirkung von Flussig
keits- bzw. Nahrungszufuhr hingewiesen, wobei sie noch an andere 
unterstutzende Momente bei der Entstehung des Fiebers dachten, so 
m6chte ich doch darauf hinweisen, daB ich im Verlauf vorliegender 
Untersuchungen, bei denen ich auf die Zufuhr entsprechender 
Flussigkeit bzw. Nahrung achtend, Durst ausschlieBen 
konnte, durch Monate hindurch ca. 400 Neugeborene die ersten 6 bis 
9 Tage zweimal taglich messen lieB, kein einziges Mal, wenn nicht 
bekannte Griinde, wie Pneumonie usw. vorhanden waren, Tempe
ratursteigerungen nachweisen konnte. Es gibt nach meinen 
Beo bachtungen kein transitorisches Fieber bei genugender 
Flussigkeitszufuhr; ich werde noch im weiteren nachweisen k6nnen, 
daB selbst bei Zufuhr von Zuckerlosungen als erste und fureinige Zeit 
ausschlieBliche N ahrung keine Fiebersteigerung von mir beobachtet wurde. 

Schon gelegentlich meiner Untersuchungen uber die physiologische 
K6rpergewichtsabnahme des Neugeborenen ergab sich die Notwendig
keit fur die Zufuhr der Frauenmilch in den ersten Lebenstagen quanti
tative Grundlagen eines zweckmaBigen Vorgehens festzusetzen. Diesel' 
Mangel einer entsprechenden quantitativen Vorschrift wurde noch 
unangenehmer, als ich meinenArbeitsplan dahin erweiterte, vergleichende 
Untersuchungen dariiber durchzufuhren, wie sich der Neugeborene in 
seinen ersten Lebenstagen bei verschiedener Art der Erniihrung, bzw_ 
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bei verschiedener Einleitung und Unterstutzung der naturlichen Er
nahrung verhalt; die Fragestellung lautete klarer: wie verhalt sich 
der Neugeborene bei Zufuhr von Tee + Saccharin, von Zuckerlosung, 
von Kuhmilchzuckermischungen, endlich von Frauenmilch als erster 
Nahrung bis zum Eintritt genugender Brustdrusensekretion 1 Dabei 
-ergab sich die Moglichkeit, l~nger fortgesetzte alleinige Flussigkeits
zufuhr oder Zufuhr von Zuckerlosung usw. in ihrem EinfluB auf den 
Neugeborenen zu st,udieren. 

Um hier gleichmaBige Versuchsbedingungen zu schaffen, war mit 
dem ublichen Vorgehen in der Ernahrung der ersten Lebenstage nichts 
zu erreichen. Schatzungsweise etwas Tee, etwas Zuckerlosung, etwas 
Frauenmilch zu geben, diese Vorschrift kann nicht zu vergleichenden 
Untersuchungen herangezogen werden, ebenso nicht die Vorschrift, 
am ersten Tage nichts, am zweiten Tage zweimal, am dritten Tage 
3-4 mal etwas Flussigkeit zu geben. Die schematische Angabe Finkel
steins, daB man zufrieden sein konne, wenn ein Neugeborener nach 
der Formel: Anzah! der Tage - 1 X 7 bis zum Ende der ersten Woche 
trinkt, ist ebenso wie die erwahnten anderen schematischen Vorschriften 
fur allgemeine Zwecke ganz gut zu verwenden. Aber diese Vorschriften 
unterwerfen sich sozusagen dem Willen des Kindes und sanktionieten 
den vorhandenen Zustand ohne EinfluBnahme. Bei dem wechselvollen 
Verhalten dieses Willens wtirde man vergleichende Untersuchungen 
nur in sehr geringem Umfange durchfuhren konnen, denn diese sche
matischen Vorschriften nehmen auf Gewicht und GroBe des Kindes 
keine Rucksicht, und man weiB, daB z. B. gerade groBe und schwere 
Kinder in bezug auf spontane Nahrungsaufnahme nicht nur relativ, 
sondern auch absolut viel zu wunschen ubrig lassen. Man konnte nur 
nachtraglich die tatsachlich aufgenommene Nahrung in Beziehung zu 
-einem Ernahrungsprinzip bringen, wiirde aber dann nur langsam ent
sprechende Erfahrung gewinnen. 

Es schien mir viel rationeller, zur Bearbeitung der genannten Fragen 
den umgekehrten Weg zu gehen, d. h. dem Neugeborenen nach einem 
bestimmten Ernahrungsprinzip die Nahrungs- oder Flussigkeitszufuhr 
in analoger Weise vorzuschreiben, wie wir es seit jeher fur den altern 
Saugling zu tun gewohIit sind. Es war naheliegend, als quantitative 
Grundlage diejenige des alteren Sauglings zu ubernehmen. Weiterhin 
war der Gedanke physiologisch berechtigt, dahin zu streben, daB der 
NeugeborenE! moglichst bald in die Lage kommt, das Mi ni mum seines 
Nahrungsbedarfes zu decken und vergleichsweise zu sehen, wie sich 
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das Neugeborene verhalt, wenn man ihm, unter Beibehaltung des Hunger
zustandes, sobald als moglich wenigstens das Minimum an Fliissigkeit 
zur Verfugung stellt. 

Denn wenn del' Neugeborene bei mangelnder Korrektur del' vor
handenen Verhaltnisse schon hungern muB odeI' darf, insofern er maBige 
Hungerzustande in den meisten Fallen ohne deutlich erkennbaren 
Schaden vertragt, so solI del' Neugeborene wenigstens nicht 
Durst leiden; nicht nul' deswegen, weil uns die Physiologie lehrt, 
daB Hunger schlechter ertragen wird und fruher zum Tode fiihrt, wenn 
gleichzeitig keine Flussigkeit gegeben wird und nicht nur deswegen, 
weil es experimentell erwiesen ist, daB junge Tiere Hunger und Durst 
schlechter vertragen als altere und um so schlechter, je junger sie sind, 
sondeI'll wegen del' klinisch einwandfreien direkten Beobachtung del' 
gesteigert schadlichen Wirkung beider Komponenten bei vereinigter 
Wirkung (siehe die oben angefuhrten Beispiele). 

Schon in meiner Arbeit uber die physiologische Korpergewichts
abnahme des Neugeborenen habe ich nachweisen konnen, daB es bei sofort 
nach del' Geburt einsetzender Ernahrung des Kindes bei Zufuhr von 10% 
des Geburtsgewichtes als Tagesmenge Frauenmilch gelingen kann, 
die physiologische Korpergewichtsabnahme zu verhindeI'll, und daB bei 
weiterer Steigerung diesel' Menge bis zu 15 % des Korpergewichtes schon 
Korpergewichtszunahme erfolgt. lch habe betont, daB die vollige Unter
druckung del' physiologischen Korpergewichtsabnahme auf Schwierig
keiten stoBt und sicherlich nicht notig ist und daB es genugt, unser Be
streben dahin zu richten, starke und lang dauernde Kol'pel'gewichts
abnahmen, die durch geringe Nahrungs- odeI' Flussigkeitszufuhr be
dingt sind, zu verhindern. Die erwahnten Schwierigkeiten beziehen sich 
auf die Muhe und Arbeit, die es erfordert, dem bei diesel' Manipulation 
sich sehr ungeschickt benehmenden Neugeborenen die Menge von 10% 
des Korpergewichtes, namentlich in den ersten 24 Stunden nach del' 
Geburt, einzufloBen und besonders, wenn es sich um groBe, schwere Kinder 
handelt, wo groBe Flussigkeitsmengen in Betracht kommen; weiter 
abel' darauf, daB die meisten Kinder bei derartig forcierter Nahrungs
zufuhr stark erbrechen. Dieses Symptom beunruhigt uns wohl heute gar 
nicht mehr, weil wir dasselbe als physiologisch ansehen und nicht als 
Symptom einer Erkrankung des Magens deuten (siehe spater). 

Gleichgultig, welche Nahrung odeI' Flussigkeit man verabreicht, 
jedenfalls besteht das Erbrechen und fuhrt dazu, daB ein groBerer odeI' 
kleinerer Teil del' Nahrung odeI' Flussigkeit fiir den Organismus verloren-



156 

geht, also gewissermaBen iiberfliissigerweise dem Organismus zugefiihrt 
wird. Diese Empfindlichkeit des Magens auf Dehnung durch ]1iIlung 
zeigt sich begreiflicherweise besonders in den ersten 24-48 Stunden. 

lch setzte daher anflimgs als Ernahrungsvorscbrift fest, daB die 
Neugeborenen nur am ersten Tage unter dem Minimum ihrer Tages
menge gehalten werden und 5 % ihres Korpergewichtes als Tagesmenge 
erhalten sollen, und daB womoglich am zweiten, langstens am dritten 
Lebenstage die Nahrungs~ bzw. Fliissigkeitsmenge das Minimum des 
supponierten Bedarfes = 10% des Korpergewichtes erreichen soIL 
Bei dieser Nahrungszufuhr war zu erwarten, daB das Korpergewicht 
am 3. Tage resp. 4. Tage seinen Tiefpunkt erreicht. In den folgenden 
Tagenwurde staffeliormig zum supponierten Optimum der Nahrungs
resp. Fliissigkeitsmenge angestiegen. Dieses Optimum durfte, soweit 
Nahrung in Betracbt kommt, nicht iiberschritten werden, dariiber 
hinaus hochstens anfangs Te~ mit Saccharin, spater diinne ZuckerlOsung 
gegeben werden. Selbstverstandlich wurden die Kinder meist 6 Stunden 
nach der Geburt an die Brust angelegt und das Anlegen an dre Brust in 
der Folgezeit regelmaBig durchgefiihrt, und nur der iiber die aufgenom
mene Brustmilchmenge zur vorgeschriebenen Fliissigkeitsmenge fehlende 
Anteil wurde entweder durch Fliissigkeit (Tee + Saccharin) oder durch 
Zuckerlosung bzw. Frauenmilch oder Kuhmilchmischung usw. erga,nzt. 

Wahrend diese Ernahrungsversuche im Gange waren, war die Aus
arbeitung des neuen v. Pirq uetschen Systems der Ernahrung des 
Menschen soweit gediehen, daB es von Interesse war, dieses Prinzip auch 
bei der Ernahrung des Neugeborenen als Grundlage zu studieren. 
Dieses Prinzip der Ernahrung geht von der Idee aus, nicht die GroBe der 
auBeren Oberflache des Korpers, sondern die GroBe der resorbierenden 
Flache des Darmes in Beziehung zur aufgenommenen Nahrung zu 
bringen. Von der GroBe dieser Flache und der auf dieser zur Resorption 
gelangenden Nahrungsmenge wird die Leistungsfahigkeit des Organis
mus abhangig sein, soweit diese eine von der Nahrung abhangige Funk
tion ist. v. Pirq uet hat nachweisen konnen, daB die GroBe der resor
bierenden Darmflache wahrenddes ganzen Lebens in einem leieht zu 
berechnenden Verhaltnis zur Sitzhohe des Menschen steht. Der Flachen
inhaltder resorbierenden Darmflache entspricht dem Quadrate der 
Sitzhohe. Das· Ma xi mum der Nahrungsmenge, die innerhalb von 
24 Stundert durch diese Darmflache zur Resorption gelangen kann, 
betragt in Milch oder Milchwert (Nem) ausgedriickt, soviel Kubik~ 
zentimeter oder Gramm Milch (Nem), als dem Werte des Quadrates 
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der Sitzhohe entspricht (10 Dezinem Siqua). Man kann sich diese Nah
Tungsmenge auch so vorstellen, daB die Milchmenge die Darmflache 
1 em hoch bedeckt. Die zur Leistung der Innenarbeit allein notige 
Nahrungsmenge, das Minimum, bei dem das Korpergewicht des 
Sauglings weder zu noch abnimmt, betragt 3/10 dieser Menge (3 De
zinem Siqua), und zwischen Minimum und Maximum (10 DecinemSiqua) 
schwanken die optimalen Werte, je nachdem, was fiiI" Arbeit der Organis .. 
lJ1US zu leisten hat. Es zeigt sich, daB das Maximum nur bei schwerster 
Arbeit des Erwachsenen und bei Ammen, oder allenfalls bei Mast
kuren· erreicht wird, daB im Sauglingsaltersolche Nahrungsmengen 
weder notig sind, noch auch bei spontaner Nahrungsaufnahme an der 
Brust erreicht werden. Der Saugling braucht bei seiner, namentlich 
in den Anfangsmonaten geringen Muskeltatigkeit zur Deckung des 
Wachstums und Anlegung von Reservestoffen durchschnittlich iiber 
die zur Erhaltung notwendige Nahrungsmenge von 3 Dezinem Siqua 
noch weitere 2 Dezinem Siqua, zusammen 5 Dezinem Siqua. 

Bei normalgewichtigen Sauglingender ersten Monate deckt sich 
ungefahr die Rohe des nach der SitzhOhe berechneten Minimum 
(3 Dezinem Siqua) mit dem nach dem Korpergewichte berechneten 
Minimum von 10 % (des Korpergewichtes) oder derjenigen Nahrungs
menge, die der aus dem Gewichte berechneten resorbierenden Darm
flache entspricht (3 Dezinem Geliqua) nach v. Pirq uet (Geliqua 

= (V' lO Ge)2, und ebenso das Optimum (5 Dezinem Geliqua). Bei 
Differenzen des Gewichtes, die ja meist nach abwarts zu beobachten 
sind, gehen die Werte auseinander. Dies fiihrt auch beim Neugeborenen, 
der in der Regel mit deutlichem Untergewicht (bezogen auf die Sitz-

• 
hahe) zur Welt kommt, zu einer mehr oder weniger groBen Differenz 
beider Minima, und zwar liegt das nach der Sitzhohe berechnete Mini
mum hoher als der Wert 10% des Korpergewichtes und um so groBer 
ist die Differenz, je magerer und daher leichter der Neugeborene im 
Verhaltnis zu seiner SitzhOhe ist. 

leh habe zu vergleichenden Studien auf den klinischen Tafeln und 
bei den Berechnungen des Nahrungsbedarfes beide Methoden beriick
sichtigt und als optimale Nahrungsmenge, a~o als Grenze der zuzu
fiihrenden Nahrungsmenge im weiteren Verlaufe der Untersuchungen 
5/10 Siqua gewahlt. Nur beiFestsetzung der minimalen Nahrungsmenge 
begniigte ich mich wegen der groBeren Schwierigkeit der Nahrungs
zufuhr in den ersten Lebenstagen vielfach mit dem Erreichen der 
Menge von lO % des Korpergewichtes am 3. Lebenstage, bei dem er-
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wahnten staffelformigen Anstieg der Nahrungsmittelzufuhr wurde 
meist am 4., langstens 5. Tage 3 Dezinem Siqua, also das nach der Sitz
bOhe ermittelte Minimum erreicht. Fur die Beurteilung des Systems 
v. Pirq uets war dadurch keine Erschwerung gegeben, da ja das Ver
haltnis der aufgenommenen Nahrung zu der aus der Sitzhohe berech
neten Darmflache (Siqua) jederzeit nachtraglich zur Berechnung gelangen 
konnte und auch gelangte. Dieser Versuchsanordnung kann theoretisch 
billigerweise kein Vorwurf gemacht werden, da hochstens die Frage 
berechtigt ist, ob es physiologisch richtig ist, dem Neugeborenen schon 
am 3. Lebenstage das Minimum, zum mindesten der Flussigkeit auch 
dann aufzudrangen, wenn er es selbst nicht verlangt, und etwas Ana
loges gilt von der erhohten Nahrungszufuhr der spateren Lebenstage. 
lch kann jedenfalls auf die Tatsache hinweisen, daB es genugend Neu
geborene gibt, die diese Nahrungsmenge spontan aus der Brust aufnehmen 
und sich dabei ausgezeichnet fuhlen, es kann also nicht als unnaturlich 
bezeichnet werden, wenn man dieses letztere Verhalten der N atur als 
das zweckmaBigere ansieht und es nachzuahmen sucht. Auch von einer 
Gefahr einer Dberernalirung kann man nicht sprechen, solange man die 
Qantitat der aufgenommenen Elussigkeit resp. Nahrung iiber das 
Optimum nicht ansteigen laBt. Es kann zwischen der funktionellen 
Wertigkeit des Darmes am 4. bis 9. Tag und den folgenden Tagen kein 
solch fundamentaler Unterschied bestehen, daB man nicht schon zwischen 
4. und 9. Lebenstag die zur Entwicklung des Neugeborenen notigen 
Nahrungsmengen, also diejenigen Nahrungsmengen zufiihren soIl, die 
zwischen Minimum und Optimum liegen. lch erinnere nur diesbezuglich, 
wie schon in meiner vorangegangenen Mitteilung, an das Vorgehen bei 

• der Friihgeburt. Die Bedenken beziiglich der bis zum Optimum ge-
steigerten Fliissigkeitszufuhr (Tee + Saccharin) diirften wohl weniger 
in Frage kommen, ebenso dUrften sich auch keine solchen erheben 
bezuglich der Zufiitterung von Frauenmilch. Eher diirfte sich etwas 
Kopfschiitteln erheben, wenn dieses Verfahren auch auf die Zufuhr von 
Kuhmilch mit Zuckerlosung oder auf die Zufuhr hochprozentiger Zucker
li:isungen ausgedehnt wird, welch letztere ja in den letzten Jahren 
besonders in MiBkredit gekommen sind. Diese Bedenken durfen aber 
nieht so weit gehen, von Ernahrungsversuchen in dieser Richtung iiber
haupt abzusehen und das Ergebnis del' Ernahrungsversuche hat die 
Berechtigung meines Vorgehens bewiesen. 

Was die aus den Ernahrungsversuehen zu ziehenden Schliisse an
belangt, so bin ich mir des Mangels bewuBt, daB es nur moglich war, die 
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Kinder nur durch kurze Zeit zu beobachten (Maximum 9-10 Tage), 
daB also das weitere S( bicksal des Kindes meist nicht verfolgt werden 
konnte. Weiter hat mir ala Kriterium des Enderfolges neben dem Verhal
ten des Korpergewichtes und der Stiihle das Allgemeinbefinden des Kin
des, seine Lebhaftigkeit gegolten, gewiB ein subjektives Kriterium, dessen 
Wert aber nicht gering eingeschatzt werden darf.Das, was durch die 
Subjektivitat des Kriteriums in Frage gestellt sein konnte, wird meiner 
Uberzeugung nach durch die Menge der Beobachtungen aufgewogen. 

Meine Untersuchungen dieser Reihe lassen sich in 4 Hauptgruppen 
einteilen: 

I. Erganzung der N ahrungszufuhr durch abgespritzte Frauenmilch. 
II. Erganzung der Nahrungszufuhr durch Tee + Saccharin. 

III. Erganzung der Nahrungszufuhr durch Rohrzuckerlosung von 
gleichem kalorischem Wert wie die Frauenmilch (Rohrzucker
gleichnahrung 17% Rohrzuckergehalt) (Rog). 

IV. Erganzung der Nahrungszufuhr durch Kuhmilch und 17% Rohr
zuckerlosung zu gleichen Teilen (Kuhrog). 

In den Gruppen II-IVergab sich mehrmals Gelegenheit, die sonst 
als Zusatz .gegebene Nahrung allein zu verabreichen und ihren EinfluB 
auf den Neugeborenen zu beobachten. 

I. Gruppe. 

Erganzung der Nahrungszufuhr durch Frauenmilch. 
(184 Bestimmungen bei 153 Kindem.) 

Ich beginne mit dieser Gruppe, weil die Resultate am leichtesten 
zu uberblicken sind, und auch deswegen, weil hier keine wesentlich 
neuen Tatsachen zu berichten sind. Die zugefutterte Frauenmilch 
stammte aus den spateren Tagen des Wochenbettes, vornehmlich der 
zweiten Woche evtI. den letzten Tagen der ersten Woche. Ihre Zusammen
setzung war sicherlich zeitweisen Schwankungen unterworfen. Die 
Ergebnisse sind jedoch so einheitlich, daB die Schwankungen fur das 
Endresultat ohne Bedeutung sind. 

Wir finden im groBen und ganzen zwischen dem Verhalten 
des Neugeborenen gegenuber der Frauenmilch und dem des 
alteren Sauglings keinen prinzipiellen Unterschied. Damit 
ist schon gesagt, daB wir zu erwarten haben, daB der Neugeborene bei 
ungeniigender Zufuhr von Frauenmilch abnimmt, die Ab
nahme dauert sq lange an, bis die Zufuhr eine bestimmte 
durchschnittlich gut zu berechnende Menge erreicht hat. 
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Der Korpergewichtsabfall ist bei ungeniigender Zufuhr von Frauell

milch noch immer weniger steil, als bei vollstandiger Sperre von Fliissig
keits- und Nahrungszufuhr. 

Abb. 21. Schire. 

In den ZWeI ersten Beispielen sehen wir nach Erreichen des Tief
punktes einen fast horizontalen, nur ganz leicht ansteigenden VerIanf 
der Korpergewichtslinie. Wir werden nicht fehlgehen in der Annahme, 
daB die an den spateren Lebenstagen (vom 4. Tage ab) gegebene'n. 
Fratlenmilchmengen ungefahr dem Bedarf der Kinder zur Bestreitnng 
der taglichen Ausgaben entsprechen. 

In den folgenden 3 Fallen wurde entsprechend den in der Einleitung 
erwahnten Richtlinien, der Bedarf des Kindes an Nahrung rascher zu 
·erreichen gesucht und iiberdies wurde an den folgenden Tagen die Zu
fuhr bis zum supponierten Optimum der Nahrungsmenge gesteigert. 
Wir sehen eine viel kiirzere und auch in der kurzen Strecke vom 2. Tag 
ab mildere, allenfalls fehlende Korpergewichtsabnahme und hierauf 
einen verschieden raschen Anstieg. Es steht dies in Vbereinstimmung 
mit den Beobachtungen meiner schon erwahnten Veroffentlichung 
iiber die Moglichkeit, die Korpergewichtsabnahme der ersten Lebenstage 
durch entsprechende Nahrungszufuhr ganz zu unterdriicken. 

Die Menge der zuge£iitterten Frauenmilch betrug beim 

am 1. Tage 
Fall W. (Abb. 23) 50 g 
Fall P. (Abb. 24) 50 " 
:Fall S. (Abb. 25) 75 " 

2. Tage 
215 g 

140 " 
200 " 

3. Tage 

109 
145 " 

4. Tage 

-g 
.120 " 

5. Tage 

-g 
130 " 
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lch kann schon hier dem Einwand begegnen, daB die fruhzeitige 
forcierte Nahrungszufuhr ungunstigen EinfluB hatte auf die spatere 

spontane Aufnahme der Frauen - 1. 3. ,j. 7. 9. 1'ag. 

milch durch aktives Saugen an 
der Brust. Gerade die ersten Bei
spiele zeigen, daB das Stillen durch 
die Mutter ausgezeichnet vor sich 
ging. Mit dem Anstieg der eigenen 
Sekretion der mutterlichen Brust
druse entfiel ohne jede St6rung die 
Notwendigkeit der Zufutterung. 
Beim zweiten Fane ist zur Er
reichung entsprechender N ahrungs
mengen noch langer erhebliche Zu
futterung notwendig und trotzdem 
trinkt das Kind vom 6. Lebenstage 
ohne Vorkehrungen die gewunsch
te Menge freiwillig aus der mutter
lichen Brustdruse. Geradeso wie 
in der ersten Arbeit kann ich hier 

3300 1-+--+- +--+--+-+-*-+-1 

wiederholen, daB das Befinden der 
Kinder ein ausgezeichnetes war, 1. 

Abb. 23. W. Pr.·Nr. 170, S. 226. 

3. I;. 7. 9 Tuq. 

ich konnte im Gegensatz zu theo
retischen Bedenken beobachten, 28001-+-+-+-+-+-+-+-1'+--1 
daB die Kinder durch genugende 
Nahrungszufuhr gekraftigt, schnel
ler und besser an der Mutterbrust 
saugen lernten, da sie nich t fur 2700 

das Lernen des Sa ugens das 
Lehrgeld des Hungers zahlen 
m uBten. Aus den weiteren zahl-
reichen Beobachtungen konnten 
wir die Richtigkeit dieser Au££as
sung immer wieder bestatigt finden. 

~4--+~~+--r-1-

War bei der Mutter, wie Epstein mit treffenden Worten sagt, der 
Stillwille vorhanden, so wurde durch unser Vorgehen dieser Wille 
sicherlich nur unterstutzt. 

Einen Beweis fur die Unschadlichkeit und uberdies fur den Vor
teil der forcierten Ernahrung sehe ich in folgenden zwei Beobach-

V. Pi r que t, System der Erniihrung. II. 11 
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,...1_ . ..,..-~3_·--r_r5_. -,----,_i·--._TO_. ---,Tag tungen an frilhgeborenen ZwiJ
lingen. Rier vorfugen wir durch 
die Liebenswurdigkeit des Herrn 
Primarius Moll nicht nur uber 
den Verlauf der ersten Lebens
tage, sondern uber Dauerbeobach
tungen, da die Kinder vo~ del' 

2600 ~-+---;-+---+-r-+---+--;-+--1 eugeborenenstation der Frauen
klinik in die Reichsa,nstalt iiber
steUt wurden . Beide Kinder tmn
ken unter unserer Beobachtung 
an der Mutterbrust gar nichts, 
es mul3te alIeS'" in zweistiindigen 
Pausen gefiittert werden. Erste 
Mahlzeit 4 Stunden nach der Ge
bnrt. 

10% 

Abb. 20. S. Pr.-Xr. 151 , S: 26. 

1. 2. 
Gewicht. . . 1290 1310 
Trinkmengen . 
Stiihle. . . . 

50 120 
m 

Stuber 1. Pl'. Nr. 1916/243, 357, 
~. 2:35. d' Kpg. 1290 g. Sitzbiibe 25. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 
1290 1280 1260 1250 1260 1250 
120 120 160 180 180 

2es 2es 2es 2 es 2es 
Erbreehen. . 2 rif ri wi 

Zweistiindliche Fiitterung. Abnahme um 40 g bis zum 6. Tage, dann Still. 
stand. Durchschnittliche tagliehe Trinkmenge 143 g. 

Ungestiirte Zunahme bis zum 5. Monat. Gewieht mit 5 Monaten 3800 g. 
Entlassungsgewicht mit 8 Monaten 4000 g. (Katarrhalische Erkrankung im 
5. und 6. Monat fiihrte zu langdauerndem Stillstand.) 

Stuber 2. c! Kpg. 1225 g. Sitzhiihe 25. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 

Gewicht . 1210 1250 1230 1200 1180 1180 1180 1180 
Nahrung. 50 110 120 120 150 175 175 
Stiihle. m m m es 3 es es 
Erbrechen. rif rif 3 rif 5 wi 

Zweistiindliche Fiitterung. Abnahme um 35 g bis zum 5. Tage, dann Still
stand. Durchschnittliche tagliche Trinkmenge 131 g. Fast ungestorte Zunahme. 
Gewicht mit 5 Monaten 3500 g. Entlassungsgewicht mit 8 Monaten 4270 g. 

Wir waren selbstverstandlich zufrieden, daB es uns gelang, in den 

ersten Tagen Korpergewichtsstillstand zu erzielen. Die Nahrungsmengen 
erreichten kaum diejenige Menge, die dem Minimum nach dem Sitz
hohequadrat entspricht, also nicht ganz 3 Dezinem Siqua. Nach 
dem Gewichte berechnet, standen die Trinkmengen etwas tiber 10%. 
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Es liegt mir fern zu glauben, daB die forcierte Zufuhr von Frauen
milch eine Panazee fur aIle Fruhgeburten ist, auch uns sind eine Anzahl 
von FrUhgeburten trotz entsprechender Ernahrung nach 24-72 Stunden 
Lebensdauer gestorben. Sie sind eben trotz entsprechender 
Nahrungszufuhr gestorben. Aber bei einer groBen Reihe recht 
schwachlicher Kinder um 2 kg Geburtsgewicht hat sich zur Zeit 
dieser Versuchsperiode die Zufutterung von Frauenmilch sehr gut be
wahrt. Der gute Erfolg des sofortigen Zusetzens der ausgiebigen, we
nigstens das Minimum deckenden Ernahrung bei Fruhgeburten veranlaBt 
mich zu sagen, daB meiner Meinung nach durch ungenugende Nahrungs
zufuhr in den ersten 24-48 Stunden direkt die Lebensaussichten 
der FrUhgeburt gefahrdet werden. lch wurde jedenfalls die Vermei
dung wesentlicher Korpergewichtsabnahmen bei Fru)l
geburten und untergewichtigen, schwachlichen Neugebore
nen durch moglichst fruhzeitige und nach erwahnten Grundsatzen 
dosierte Frauenmilch warmstens zur Nachahmung emp
fehlen. Die Bedeutung energischer Nahrungszufuhr bei debilen Frfth
geburten betonten auch Langstei-n und Rottl}. 

Bei dieser forcierten Ernahrung der 2 FrUhgeburten war ein Symptom, 
das auch bei den Patallelversuchen bei anderen Kindern immer wieder 
zur Beobachtung kam, deutlich vorhanden, das Erbrechen. Das eine 
Kind erbrach bis inkl. zum 2., das andere bis inkl. zum 3. Tag. 1-3 mal 
reichlich £lussig, also bald nach der Nahrungsaufnahme, am folgenden 
3. bzw. 4. Lebenstage wurde nur mehr wenig erbrochen. Und dann 
horte das Er breche n ohne thera pe u tisches V orgehen s po ntan 
auf. Auch ohne Forcierung der Nahrungs-und Flussigkeitszufuhr sieht 
man namentlich am 1. und 2. Lebenstage Erbrechen, bei manchen 
Neugeborenen noch vor jeglicher Nahrungszufuhr. Das Erbrochene 
besteht teils aus Schleim, manchmal aus braunlichen Massen - ver
andertes Blut, Substanzen, die das Kind wahrend des Geburtsvorganges 
verschluckt hat (v. ReuB). Dieses letztere, in seiner Atiologie klare 
Erbrechen bedarf keiner naheren Besprechung. Die Tatsache des 
Erbrechens an den folgenden Lebenstagen mit oder ohne forcierte 
]'lussigkeits- oder Nahrungszufuhr mochte ich schon bei dieser Gruppe I 
erortern. Gegen dieses Erbrechen verwendeten wir (es geschieht dies 
sicherlich auch an anderen Orten) noch vor -Einleitung unserer 
Ernahrungsstudien, vielfach die Magenspulung mit gutem Erfolge. 
Da das Erbrechen auch ohne forcierte Nahrungszufuhr haufig vorkommt, 
kann nicht letztere allein daran schuld sein. Es schutzt auch die 

1) Diese Zeitschrift 1913, Bd. 5, S. 134. 

11* 
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geringe Nahrungs- oder Fliissigkeitszufuhr nicht mit Sicherheit vor Er
brechen. lch hatte auch vorher schon beobachtet, daB manche Neu
geborenen trotz ausgiebiger, wiederholter Magenspiilung und Ersatz 
der Brustmilchnahrungdurch geringe Tee-Saccharinmengen weiter 
erbrechen, bis nach einigen Tagen das Symptom von selbst verschwand. 
lch lieB auf Grundlage dieser Beobachtungen und Dberlegungen das 
Symptom weiterhin therapeutisch vollkommen unbeachtet, fiitterte 
ruhig Frauenmilch bzw. die anderen Zusatzfliissigkeiten in vorgeschrie
bener Menge zu und konnte sehen, daB die Unterlassung der Magen~ 
spiilung keine Anderung beziiglich d~s Andauerns des Erbrechens zur 
Folge hatte. Das Erbrechen sistierte entweder unvermittelt am 3. oder 
4. Tage oder lieB in seiner Intensitat etwas langsamer nacho Damit 
war die Magenspiilung in ihrem Werte herabgesetzt. 

lch fasse das Symptom des Erbrechens beim Neugeborenen (ab
gesehen von dem Erbrechen nach verschlucktem miitterlichen Blut 
oder Schleim, Fruchtwasser) als eine physiologische Ersche inung 
und nicht als Symptom einer Verdauungsstorung auf. Es ist 
daher nicht mit Nahrungs- oder Fliissigkeitsentziehung - resp. Ein
schrankung - zu behandeln. lch erklare mir das Erbrechen als Folge 
von durch die ersten Fiillungen des Magens reflektorisch bedingten viel
leicht antiperistaltischen Kontraktio~en der Magenm uskulatur; 
Der Magen muB erst gedehnt und daran gewohnt werden, groBeren Inhalt 
zu beherbergen. 1st diese Gewohnung durch wiederholte~ entsprechende 
Fiillung eingetreten, dann verschwindet die Empfindlichkeit des Magens. 
Die entsprechende Fiillung des Magens ist daher ein gutes Mittel gegen 
das Erbrechen; ich habe Grund zur Auffassung, daB die angstliche 
Beachtung und Behandlung dieses initialen Erbrechens und konse
quente Herabsetzung der Nahrungs- und Flussigkeitszufuhr in manchen 
Fallen zur Folge haben kann, daB die Empfindlichkeit des Magens 
gegen Fiillung, statt abgestumpft zu werden, nur erst recht erhalten 
und sogar erhi:iht wird. Bei sorgsam klein gewahlter Fliissigkeitsmenge 
wird die sonst rasch vOriibergehende Dberempfindlichkeit stabilisiert, 
der Reflex gebahnt und ich halte es fiir moglich, daB auf solche Weise 
bei nervosen Kindern ein Pylorospasmus geziichtet werden kann. 
Geradeso wie die bei der natiirlichen Fiitterung erfolgende Dehnung des 
Magens aUmahlich zum Verschwinden des S:rnptoms fiihrt, kann sicher
lich auch die Magenspiilung auf rein mechanischem Weg der Dehnung 
einen gewissen giinstigen EinfluB. auf die Abkurzung des Symptoms des 
Erbrechens hab~n. lch mochte daher der Magenspiilung nicht jeglichen 
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Wert absprechen, im Gegenteil, die rasch erfolgende und starkere Ausdeh
nung des Magens mag in einzelnen Fallen von Nutzen sein. Ich wieder
hole aber, daB auch die Nichtbeachtung des Symptoms bei ent~prechen
der Flussigkeits- resp. Nahrungszufuhr ebenfalls zum Ziele fuhrt. 

Der einzige, praktisch bei der kurzen Dauer des Symptoms meist 
nicht in Betracht kommende Nachteil des Erbrechens liegt in dem MOe 
mente des effektiven Verlustes an Nahrung resp. Flussigkeit. Bei reich
lichem Erbrechen kann die Menge des Erbrochenen jedesmal 20-40 g 
betragen. Ein Teil davon stammt aus der Nahrung, der andere Teil ist 
Sekret des Magens. Wenn das Erbrechen langere Zeit anhalt und sehr 
reichlich ist, kann dieser Verlust an Substanz zahlenmaBig in Betracht 
kommen. Er gibt fur die vereinzelt vorkommenden Unstimmigkeiten 
in der Berechnung des Nahrungsbedarfes eine naturliche Erklarung. 

Ich habe, anschlieBend an diese Gruppe, die Frage zu erortern, wie 
hoch der Bedarf des Neugeborenen an Frauenmilch ist; wobei 
unter Bedarf das Minimum an Nahrung verstanden wird, 
das zur Erhaltung des Korpergewichtes notwendig ist. Ich 
habe mir all die Einwande, die einer derartigen Berechnung gemacht 
werden konnen, schon selbst gemacht, ich glaube aber aus den Re
sultaten nachweisen zu konnen, daB diese Berechnung trotz aller theo
retischen Einwande moglich ist. 

In den am Sehlnsse folgenden Tabellen sind die Bcstimmungen bei den ein
zelnen Kindern eingetragen. In der ersten Zeit habe ieh vielfaeh die Periode del' 
Abnahme und Periode del' Zunahme noeh getrennt bzw. die Bereehnung del' auf
genommenen Nahrung vom Tiefpunkt del' Korpergewiehtslinie vorgenommen. Dies 
hat sieh spriter vielfaeh als tiberfltissig erwiesen; die Methodik hat den Naehteil, 
daB bei steil sinkendem Korpergewiehtsabfall dureh das Uberwiegen des reinen 
Wasserverlustes die naehtriigliehe Bereehnung des Nahrungsbedarfes zu hohe Werte 
ergab und umgek~hrt in del' Periode der Zunahme durehUberwiegen des Wasser
ansatzes zu niedrige Werte. Das Fortiassen des ersten allenfalls zweiten Tages 
bringt denselben Fehier mit sieh, den wil' eben erwiihnt haben: Die Zahien des 
Bedarfes werden etwas zu klein. 

Die Bedeutung der einzelnen Rubriken ist bis auf die Rubriken: N ad usiq ua, 
Zudusiqua, Besi, sowie Nadugeliqua, Zudugeliqua, Bege klar. Die 
nahere Erkliirung und Begriindung der Ausdriieke findet sich in den Arbeiten 
v. Pirq uets S. 261, 268. Die ersten drei Ausdriicke beziehensich auf das Verhiiltnis 
der Nahrung (Na) zum Sitzhoheqlladrat (der Erniihrllngsfliiche) (= Na: Si2) bzw. 
del' Zunahme zu diesem (Zu: Si2 ). Besi ist der nach der Formel von v. Pirq uet 

( . Nadusiqua) errechnete Bedarf Bedarf Besl = ~100-~Z--d--' -- . Die zweite Gruppe be+ u uSlqua 
richtet iiber das Verhaltnis der aufgenommenen Nahrung zu der aus dem Gewichte 
berechneten Erniihrungsflache (= Nahrung : 10 Gewichti ), und del' Zunahme zur 
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Ernahrungsflache (Zunahme : 10 Gewichti ) und iiber den daraus berechpeten Bedarf 

(B NadUgpliQUa) 1) D' Auf 11 d B riff B . ege = 100 Z.I l' . Ie ste ung et" eg e eSI undBege ist + uuugp.lqua 
eine willkiirliche, sie geben aber brauchbare, der Wahrheit naheliegende Werte fiir 
den Bedarf. Beg e um 30 Centimen pro cm2 Darmflache (aus dem Gewich t berechnet) 
entspricht bei.normalgewichtigen jiingeren Sauglingen ungefahr 10% des Korper
gewichts. Besi (der Bedarf nach der SitzhOhe berechnet) betragt dann ebenfalls 30 
(30 Centinem oder drei Dezinem Siqua). Bei einer SitzhOhe von 31,6, einem gleich
bleibenden Gewichte von 3160 ist bei taglicher Zufuhr von 316 ccm Frauenmilch 
Besi und Bege gleich und ihr Wert betragt 31,6 Centinem. In diesem Falle ent
spricht die Menge der zugefiihrten Frauenmilch 10% des Korpergewichtes. 

Samtliche komplizierte Rec1mungen wurden mittels' R e c hen 3 chi e b e r s 
durchgefiihrt. 

Betrachten wir die Tabelle iiber das Verhaltnis von Nahrung sowie Zunahme zur 
aus dem Gewicht lerech~eten Ernahrungsfliiche und den, daraus resultierenden 
Hedarf. Bei unserem Vorgehen ist der Wert Nadugeliqua niemals unter 10 Cen
tinem Geliqua gesunken, in der Mehrzahl der Falle schwankt er zwischen 20 und 
50, die groBte Zahl der Falle kommt in die Gruppe 30-39 Nadugeliqua. Die 
Gesamtzahl der Werte betragt 184. Davon entfallen auf die Gruppe 

S "2' 10-19 17 = 9% 
... ~ 

S ~.S' 20-29 46 = 25% 
~ Ql 30-39 80 = 42% .... ., 0 
d s ~ 40-49 35 = 19% 
~ <.> ~ 50-59 5 = a% 
8~ v p.. q:: 60---G9 = 0,5<}o 

Summe 184 Ernahrungsperioden. 

Aus der Zusammenstellung der Zu- und Ahnahmen in den erwahnten 
Gruppen ergiht sich folge~des: 

Nadugeliqua hei Frauenmilch 
(Nahrungsmenge, bezogen auf die aus dem Gewicht bereehnete Ernahrungsfliiehe). 

Gewichts
zunahme 

+r~' ! 70-79 
~ 60--69 
~ 50-59 

~ 140-49 
~ 30-39 
S 20-29 

..d 10-10 oj 

~ 
::l 0- 9 ~ 

I Centinem Nadugeliqua 

10-19 I 20-29 I 30-39 1 40-49 1 110- 59 

- - 1 -
- - - 1 
- 1 2 -
- 3 6 1 

1 16 11 1 
2 12 11 3 
2 10 5 1 

I 
8 18 2 1 
4 4 2 -

1) Abkiirzungen: Einfaehes Gewicht= Gi, zehnfaches Gewicht= Ge, 
3 (3--) yIO Gewicht= 10 Gewichtlinear~Geli, flO Gewicht 2= 10 Gewi"Chtt= Geliqua. 



167 

Nadugeliqua bei Frauenmilch 

Gewichts· Centinem NadugeJiqua 
abnahme I 

I 
10-19 20-29 30-39 40-49 I 5?-59 

1- 9 3 3 I 
10-19 5 4 I 

ro 20-29 6 
;:l 

3 i 1 
0" 30-39 3 1 
~ 40-49 3 I tJJ I ;:l 
""d 50-59 3 
;:l 

N 60-69 3 
\:l 70-79 1 1 <ll 

S 80-89 4 ,.<:l 

~ 90-99 1 
,J::l 

100-109 i ~ 2 
l 20 1 

I l' 17 ! 
39 77 I 42 8 

Summe. . .. I alle _ i 

I 

17+ 67+ • 4~+ I alle+ I . 
22- 10-I 

Bei Nadugeliqua unter 23 Centinem erfolgte stets Abnahme, bei 
Nadugeliqua tiber 39 kamen Abnahmen kaum mehr zur Beobachtung. 
Bei Werten zwischen 20-29 sind 22 Werte negativ, 17 positiv, d. h. es 
tiberwiegen noch etwas die Abnahmen. Bei Nadugeliqua zwischen 30 
und 39 tiberwiegen weitaus die Zunahmen, von 77 Bestimmungen fallen 
nur 10 auf Abnahmen und diese bewegen sich in geringen Werten, 
wahrend 67 Bestimmungen zum Teil reichliche Zunahmen ergeben. Wir 
konnen erwarten, daB N adugeliqua um 30 Centinem dem Bedarf des Neuge
borenen zur Deckung des Minimums entspricht. Nach den oben erwahnten 
Berechnungen ist dies ungefahr gleichzusetzen 10 % des Korperge
wichtes. Dies ergibt sich auch aus der Zusammenstellung der Begewerte : 

Bege (Bedarf nach dem Korpergewicht) 
15-19 4 4 = 2% 

ro 20-24 211 83 = 450/ 
.~ 25-29 62 J /0 

Ql \ o 30-34 53 . 73 = 400/ 
S 35-39 201 /0 

.S 40--44 65} 11 = 6% 
..., 45-49 
T~ '-" 50-59 3 3 = 2% 

60 und dariiber 10 10 = 5% 
Summe 184 
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Die Zahlen schwanken vorwiegend zwischen 25 und 33, von 184 Bestim
mungen fallen 99 = 54% in diese Breite, 25 Bestimmungen = 18% unter 
diese Breite, der Rest verteilt sich auf h6here Werte. Wir k6nnen also 
Werte, die etwa um 30 Centinem pro cm2 Darmfiache (Geliqua) schwanken, 
ganz gut als ungefahres DurchschnittsmaB fur den Wert Bege annehmen. 

DaB die Werte in Wirklichkeit etwas niedtiger sind als 30, ist auf 
die eingangs erwahnte Berechnungsmethodik zuruckzufuhren, daB ich 
Zu- und Abnahmeperiode getrennt zur Berechnung heranzog. 

Wir haben also auf einemneuen Wege die empirisch gewonnene Tat
sache, daB das Minimum der 24stundigen Nahrungsmenge ungefahr 10% 
des K6rpergewichtes betragt, bestatigt gefunden. Diese Ubereinstim
mung der beiden Befunde spricht auch fur die Berechtigung, die 
Nahrungsmenge nach dem neuen Berechnungsmodus vorzunehmen. 

Die analogen Bestimmungen der Werte nach der aus der Sitzh6he be
rechneten resorbierenden Flache des Darmes ergeben folgendes Resultat : 

Nadusiqua-Zudusiqua bei Frauenmilch.1 ) 

I 
Centinem Nadusiqua 

0-9 [10-19.[ 20-29[30-39 [ 40-49[50-59 

+ 60-701 

'" S 50-59 
~ 40-49 
" 30-39 N .. 20-29 50 
1il 1O~19 
" '" 0- 9 " N 

f 0- 91 
I 10-19 

~ .. 20-291 

.§ 30-39 
] 49--49, 
""1 50-59: 
.. I 
.~ 60-'-69

1 

" 70-79 '" , 
" I " l80-891 

90-99, 
I 

Summe 

-
-
-

I -

1 -

I 
1 
1 

I -
- 3 
- 3 
- 4 

1 6 
- 2 

1 2 
- 2 

3 
I 1 I 

I 
2-[ 

2+1 
26-1 

2 I 28 I 

- - 1 -
- 2 I -

1 13 3 -

13 17 3 -

7 16 3 1 
15 12 1 -

13 4 2 -

6 I -
I 

i 11 
I 

1 
3 , 2 

! 
1 1 i 

1 I - I 

! 

'- -
, 

- , -
1 

- I -, 

i , 

49+: 64+1 14+1 1+ 
22-j 4c-1 

1 

71 
I 68 ! 14 I I I I 

1) Nahrungsmenge und Gewichtszunahme bezogen auf die aus der Sitzhiihe 
berechnete ErniihrungsfUiche. 
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N ad usiq ua (Na~~~ng) un ter 17 ergibt stets A b nah me, ii ber 33 

fast keine Abnahme. Bei Nadusiqua zwischen 20 und 29 be£inden 
sich bei einer Gesamtzahl von 71 Bestimmungen 22 mal Abnahme und 
49 mal Zunahme, bei Nadusiqua zwischen 30 und 39 sind nur 4 negative 
Befunde zu verzeichnen, wahrend die restlichen 64 Bestimmungen Zu
nahme ergeben .. Es sind bei dieser Art von Berechnung schon bei 
Werten zwischen 20 und 29 Zunahmen haufig zu verzeichnen, so daB 
wir erwarten konnen, daB die minimalen Werte zwischen 25 und 30 Nadu
siqua zu Iiegen kommen. 

Ahnliche Resultate ergibt die Zusammenstellung der Besiwerte: 

Besi (Bedarf nach der SitzhOhe) bei 

15-19 
20-24 

'" ::; 25-29 0" 
W 30-34 
S 35-39 
<J) 

.S 40-44 .., 
.: 45-49 <J) 

u 50-59 
60 und dariiber 

Summe 

Frauenmilch 184 Bestimmungen 

14 14 = 8% 

~n 118 = 64% 

3!} 35 = 19% 

~} 12 = 7% 

1 
4 

184 

1 = 0,5% 
4 = 2,0% 

In anderer Zusammensetzung ergeben sich folgende Zahlen: 

Besi 

'" 15-19 14 ::; 
0" 20-23 36 if.) 

S 24-28 74 
<J) 29-32 36 .S ..., 33-40 9 .: 
" tiber 40 15 u 

Summe 184 

Das Maximum der Besiwerte liegt zwischen 24 und 28. 74 Be
stimmungen = 40% gehOren hierher. 

Untereinander ahnliche Prozentzahlen ergeben die Gruppen vor und 
nach der eben genannten Hauptgruppe. In die Gruppe.20-23 und 
29.,-32 fallen je 36 Bestimmungen = ca. 20%. 

Durch meine Berechnuugsart (Weglassen der ersten Korpergewichts
abnahme) sind die Besiwerte in Wirklichkeit zu niedrig. Sie durften 
um 30 (= 3 Dezinem Siqua) nach v. Pirq uet liegen. Also auch hier 
entsprechen die errechneten Werte der Empirie. Weitere Erklarung fur 
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die Niedrigkeit des Besiwertes fur den Neugeborenen im Verhaltnis 
zu den spateren Lebenstagen kann im h6heren kalorischen Wert der 
ColostralmiIch gelegen sein. Dberdies sind K6rpergewichtsstiIlstand 
und K6rpergewichtszunahme beim Neugeborenen mehr als in spateren 
Lebensjahren durch Wasserretention bedingt. Daneben durften auch die 
geringe Muskeltatigkeit, die groBe Schlafdauer und die damit gegebene 
geringere Arbeitsleistung den Nahrungsverbrauch gering gestalten. 

TI. Gruppe. 

Erganzung der Nahrungszufuhr (Frauenmilch) d ~rch Flussig
keit ohne Nahrwert (Tee + Saccharin). 169 FaIle. 

Als nahrwertfreie Flussigkeit wurde statt Wasser Tee genommen, 
da diese Art der Zufutterung der jetzt ublichen entspricht. Das Yolk 
hat noch immer einen ebenso mystischen wie unberechtigten Glauben 
an eine besondere Wirkung des Tees und bevorzugt daher diese Art 
von Flussigkeitszufuhr. 

In den einleitenden Ausfuhrungen haben wir einige Beobachtungen 
uber das katastrophale Verhalten des Neugeborenen bei v6lliger Sperrung 
von Flussigkeits- und Nahrungszufuhr gebracht. Bei reichlicher Zu
fuhr von FrauenmiIch, wie in der ersten Gruppe, war es wohl nicht 
wunderbar, daB von irgendwelchen klinischen Symptomen eines Un
behagens nichts zu bemerken war, denn hier war sowohl fur Flussig
keits- als auch fur Nahrungszufuhr gesorgt. Es muBte daher von 
besonderem Interesse sein, zu studieren, wie sich der Neugeborene 
bei langer dauernder aIleiniger oder fast aIleiniger Flussigkeitszufuhr 
verhalt. Freilich durften wir es nicht wagen, experimenteIl die Karenz 
von Nahrung uber eine gewisse kurze Zeit hinaus auszudehnen. 
Obwohl die Rucksichtnahme auf die aIlgemein ubliche Verurteilung 
des Neugeborenen zu Hunger in den ersten Lebenstagen Freiheit 
genug lieB, haben wir doch nicht den Mut gehabt, uber 5 oder 6 Tage 
hinaus Tee mit Saccharin zu geben. Wir k6nnen schon hier hinzusetzen, 
daB wir genau das Allgemeinbefinden des Kindes beobachteten und 
keinerlei Anzeichen irgend auffaIliger Art zu verzeichnen hatten; 
wir waren sogar uberrascht, wie geringfugig bei oberflachlicher Be
trachtung die Symptome der Nahrungssperre waren, so daB wir wohl 
begreifen, daB man diese Symptome nicht achtend mit dem allgemeinen 
Aussehen eines wenigstens mit Flussigkeit versorgten Neugeborenen 
auBerlich zufrieden sein kann. 
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Ich lasse einige typische Beispiele folgen: Fall P. Abb. 26. 
Es gelang uns erst am 4. Lebenstage 10% des Korpergewichtes an 

Fliissigkeit zuzufiihren. Das Korpergewicht war an den vorangehenden 
Tagen bei geringerer Fliissigkeitszufuhr in den ersten 2 Tagen deutlich 
abgefallen, am 3. Tage sogar 
etwas angestiegen, ein Anstieg, 
dessen Nichtigkeit in den nach
sten 48 Stunden deutlich zu
tage tritt. Das Kind verliert bei 
reichlicher Fliissigkeitszufuhr 
iiber 200 g, so daB der Gesamt
gewichtsverlust wohl lange 
nicht so steil und nicht sointen
siv wie bei absoluter Karenz 
von Nahrung und Fliissigkeit 
ausfallt, aber immerhin 270 g 
betragt. Am 6. Tage steigern 
wir die Fliissigkeitszufuhr, wo
bei etwas Zunahme erfolgt, die 
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Abb. 2G. P . Pr.-"r. 13l/191G, S. 232. 

aber am nachsten Tage, trotz Einschaltung von 175 g Frauenmilch, 
verloren geht. Die geringep. Frauenmilchmengen, die an den nachsten 
Tagen zugelegt werden, sind, trotz Erganzung durch Fliissigkeit nicht 
imstande, Gewichtszunahme zu erzielen. Erst die am letzten Tage ge
gebene groBe Fliissigkeitserganzung treibt das Korpergewicht etwas in 
die Hohe. Bemerkenswert ist die Fortdauer des meconium
artigen Hungerstuhles bis zum 8. Lebenstage. In diesem FaIle 
ist auch an 3 Tagen Fehlen der Stuhlentleerung zu konstatieren. In 
der Regel ist dieser Mangel nicht vorhanden. Erbrechen war nur an 
2 Tagen zu verzeichnen. A uffallend sind die niedrigen Korper
temperaturen der ersten Tage, sie halten sich meist unter 
360, erst bei Frauenmilchzufuhr hebt sich die Temperatur 
auf Werte bis 36,5. Es ist daran zu denken, daB diese Untertem
peraturen nicht bloB auf den bekannten mangelhaften Warmeregulie
rungsvorgang zuriickzufiihren sind, sondern auf die mangelnde Zufuhr 
von Brennstoff in der Nahrung. Ahnlich verhalten sich die Falle R. 
(Abb. 27), G. (Abb. 28) und Sch. (Abb. 29). 

DasAllgemeinbefinden des Kindes war auBerlich un
gestort ·gut. 1m Prinzip voIlkommen analog verhalten sich aIle 
iibrigen FaIle dieser Gruppe. 1m eben genannten FaIle haben wir 
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auf den Eintritt des klinisch wahrnehmbaren Acetongeruch nicht 
geachtet. 

Bei Fall N. (Abb. 30), der bis zum 5. Lebenstag bei reiner Tee
Saccharinzufuhr gehalten wurde, sehen wir maBigen Korpergewichtsc 

5. 

Abb. 2i. It. Pr.·Nr. 11.lIol65, ;:;.229. Au u. :!lS. A ugust e G. 

verlust ganz allmahlich und fast gleichmaBig auftreten, trotzdem die 
Flussigkeitszufuhr etwas uber 10% des Korpergewichtes betrug. Freilich 
war in den ersten Tagen das Erbrechen recht intensiv, so daB immerhin 
damit zu rechnen ist, daB die Abnahme zum Teil durch zu geringe 
Flussigkeitszufuhr bedingt sein mag. 

7. 

3'100 1--1--1--1\--+-+--1--1-+--+--1 

3300 1--l--If--I--l!i<:""".j--:>tt,.....-1F--I---"f--l 
3250 1---+-~--t--l--t--+--f=3---±:::=:I 

Wir konstatierten schon am 2. Lebenstag intensiven Acetongeruch 
der Exspirationsluft, am 3. und 4. Tage war er ungemein intensiv, 
ebenso am 5. Tag nachmittags. Dabei immer frisches Aussehen des 
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Kindes. Am 5. Tag setzte die Brustdriisensekretion bei der Mutter 
ein. Die erste Brustmahlzeit bekam das Kind gegen 4 Uhr morgens. 
Um 4 Uhr nachmittags, nachdem noch um 12 Uhr ein sparlicher Hunger
stuhl abgesetzt worden war, erschien der erste Milchstuhl. 

Am 6. Lebenstage nach Zufuhr von ca. 200 ccm Frauen
milch war der Acetongeruch n ur mehr undeutlich, nach 
weiteren 24 Stunden war derselbe vollig geschwunden. 

In den meisten ubrigen Fallen dieser extremen Gruppe wurde der 
Acetongeruch erst am 3., allenfalls am 4. Hungertage intensiv und 
klinisch als sicheres Hungersymptom verwertbar. 

BeiFallK. (Ab b. 31) ist hervorzuheben, daB es uns durch Verabreichung 
von Flussigkeit in der Menge von 10% des Korpergewichtes in den 
ersten 4 mal 24 Stunden gelang das Korper-
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7. gewicht einigermaBen aufrechtzuerhalten. 
Die geringen Milchmengen von 10 g, die am 
4. Tagegetrunken wurden, spieltenkeineRol
Ie. Trotz Fortdauer entsprechender Flussig
keitszufuhr, die wir am 6. Tage noch weiter 
auf das nach der SitzhOhe berechnete Mini
mum (= 3 Dezinem Siqua) hinauftrieben 
(ca. 15% des Korpergewichtes), sinkt auch 
am 6. Lebenstage das Korpergewicht abo 
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daB es nur durch kurze Zeit moglich sein Abb. 31. K. Pr.·Sr. 19/6 3US, S.237. 

durfte, durch einfache Flussigkeitszufuhr 
das K6rpergewicht zu erhalten. Aber auch dieser Erfolg, wenn man von 
einem solchen sprechen dad, ist minderwertig, er ist nicht gleichzu
setzen einem wirklichen Korpergewichtsstillstand; er entspricht nicht 
dem Stillstande des Korpergewichtes bei Zufuhr Z. B. von Frauenmilch. 
Er ist eine optische Tauschung, wie der intensive Acetongeruch beweist, 
und in Wirklichkeit ein Hungerzustand, gemildert durch 
Nichtentziehung des Wassers. Diese Milderung des Schicksals 
des Neugeborenen ist der einzige Vorteil der Wasserzufuhr und er zeigt 
sich in dem relativ frischen Zustande des Kindes. Dieser ist eben auch 
abhangig vom Wassergehalt des Unterhautzellgewebes und fur diesen 
ist durch die Flussigkeitszufuhrgesorgt. In der Not trinkt das Ge
webe wenigstens Wasser und hilft sich vorubergehend damit weiter. 
Auf die Dauer geht dies, wie der weitere Verlauf der Korpergewichts
linie zeigt, aber nicht. Das Kind wird matter, das Korpergewicht sinkt, 
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wenn auch nicht stiirmisch, aber doch allmahlich weiter ab und auch 
die weitere Steigerung der Fliissigkeitszufuhr niitzt nichts. 

Von Czerny ist der Gedanke ausgesprochen worden, ob es denn 
nicht moglich ware, daB der menschliche Neugeborene, ahnlich wie der 
Pflanzensamen, mit Reservevorraten auf die Welt komme und imstande 
ware, nur durch Aufnahme von Fliissigkeit wenigstens einige Zeit sich 
fortzuentwickeln, also Gewebe aufzubauen und zu wachsen. Schon 
die bisherigen Beobachtungen scheinen mir gegen die Moglichkeit einer 
derartigen Eigenschaft des Menschen zu sprechen. Der neugeborene 
Mensch ist ebennicht so wie eine j unge Pflanze, er m uB nicht 
n ur mit Wasser, sondern auch mit Nahrung versehen werden, 
dann kann er wachsen und gedeihen. Mit Fliissigkeitszu£uhr 
allein kann er kurze Zeit das Leben £risten, aber es ist ebennur ein Fristen 
und keine Entwicklung. 

Dieses Verhalten des Neugeborenen gegeniiber alleiniger Fliissigkeits
zufuhr entspricht im iibrigen eigentlich voIlkommen dem, was wir aus 
der Physiologie des Menschen sonst und speziell aus der Physiologie 
des gesunden alteren Sauglings kennen. Wir verfiigen selbst iiber 
Beobachtungen bei alteren ges u nden Sauglingen (siehe v. Pirq uet), 
bei denen Nahrungsentziehung bei entsprechender Fliissigkeitszufuhr 
nich t zu Korpergewichtsabfall fiihrte, wenn diese Nahrungsentziehung 
nur 24 Stunden dauerte. .Dabei war weder Erbrechen noch vermehrte 
Stuhlentleerung vorhanden. Die Nahrungsentziehung erfolgte wegen 
maBiger Appetitlosigkeit. Es ist dieses Verhalten ein anderes als bei 
magendarmkranken Sauglingen, deren Korpergewichtsabfall bei Nah
rungsentziehung auch unter Zufuhr von Fliissigkeit vor sich geht. Ob 
dies nur durch vermehrte Stuhlentleerung oder Erbrechen oder auch 
durch vermehrte Fliissigkeitsabgabe durch Niere usw. bedingt ist; will 
ich hier nicht erortern. 

Der neugeborene Mensch, der mit gesundem Magendarm
kanal zur Welt kommt, verhalt sich wie der altere gesunde 
Saugling; er hat diesbeziiglich keine A usnahmestell ung. 

lch glaube, daB es schon moglich ist aus dem Verhalten der bisher 
geschilderten FaIle die eben erwahnten Konsequenzen zu ziehen. Sucht 
man nach weiteren Beweisen, so finden sich dieselben in groBer Anzahl 
unter den iibrigen Fallen dieser "Tee - Saccharingruppe". Es ist 
klar, daB unter den zahlreichen Fallen der Gruppe eine groBere Anzahl 
sich vorfindet, bei der die Tee-Saccharinzufuhr gering blieb und sich 
auf wenige Tage erstreckte, Kinder, deren Miitter rasch iiber ent-
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sprechende Milchsekretion verfiigten. Diese FaIle sind in der gemeimlamen 
Tabelle verzeichnet. FUr die Beurteilung der Wirkung der Tee-Saccharin

zufuhr sind sie nur in dem Sinne zu verwerten, als aus ihrem Verhalten 

hervorgeht, daB sie sich von Fallen reiner Frauenmilchdarreichung 
nicht unterscheiden. Diese geringfiigigen Erganzungen der Nahrungs
zufuhr durch Zusatz von Fliissigkeit bleiben klinisch ohne erkennbaren 

EinfluB. lch gehe deshalb auch nicht naher auf diese Falle ein. 
Es ist nach unseren bisherigen Erorterungen zu erwarten, daB bei 

etwas verzogert eintretender, dann aber bald reichlicher Milchsekretion 
die anfanglich zugefiihrte groBe Menge von Tee-Saccharin imstande ist, 
den Gewichtsverlust der ersten Lebenstage abzuschwachen~ lch lasse 
hier aus vielen Fallen der ersten Gruppe nur ein Beispiel folgen. 

K.M. 2. Kind. Geburtstag 14. X.19J6 2 Uhrnaehm. P.Nr.1916/414, S.236. 
Geburtsgewieht 3740 g. SitzhOhe = 35,5 em. Optimum = 630 n, Minimum=420 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 
Gewieht abends 3740 3740 3650 3590 3600 3590 3600 3630 3660 3690 
Tee-Saeeh .. 30 170 280 270 200 50 30 70 50 
Brust. 25 70 180 320 530 540 580 610 
Fliissigkeit 30 195 350 450 520 580 570 650 660 
Stuhl . 3m ? 2mes ? es 2es 2es 2es 
Erbreehen re 2ri wi 

In einzelnen Fallen ist diese Abschwachung so groB, daB Korpergewichts
linien resultierten, die fast oder gar keine "physiologische Korper
gewichtsabnahme" mehr aufwiesen, also Korpergewichtslinien, wie ich 
solche in meiner mehrfach erwahnten Arbeit iiber die Vermeidbarkeit 
der "physiologischen Korpergewiehtsabnahme" veroffentlichen konnte. 

Die Falle der zweiten Gruppe: fast voIIiges oder volliges Fehlen 
des Korpergewichtsverlustes in den ersten Tagen, betre££en 10 Kinder. 
Einige Beispiele lasse ich· folgen. Das Optimum entspricht immer 
5 Dezinem (50 Centinem) das Minimum 3 Decinem (30 Centinem) Siqua. 

H. M. 3. Kind. Geburtstag 18. IX. ]916 IMO Uhr vorm. P.-Nr.364/16, S.234. 
GeburtsgeWieht 2670 g, SitzhOhe = 33,5 em, Optimum = 560 n, Minimum = 375 n. 
Erste Mahlzeit um 4 Uhr naehmittags. 

1. 2. S. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 
Gewieht . . . 2670 2630 2650 2650 2630 2660 2660 2700 
Tee + Saeeh. 90 210 70 170 80 60 50 
Brust 20 260 220 360 425 480 
Fliissigkeit . 90 230 330 3\10 440 485 530 
Stiihle . 2m 2m mes 2es 6es 2es es, a 
Erbreehen ri ri 

Die Korpergewiehtsabnahme betrug im ganzen 20 g. Die durehsehnittlieh zu· 
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gefiihrte Brustmilohmenge betrug taglioh376 g, die der Tee-Saooharinlosung 116 g, 
die Gesamtfliissigkeit taglioh durohsohnittlioh 492 g. ,Am 3. Lebenstage sohon 
reiohliohe Brustdriisensekretion, fast 10% des Korpergewiohtes betragend. 

F. St. 1. Kind. Geburtstag 15. IX. 1916 1/,12Uhrmittags. P.-Nr. 374/16, S.236. 
Geburtsgewioht 3660 g, SitzhOhe 36 om, Optimum = 650 n, Minimum = 430 n. 
Erste Mahlzeit um 4 Uhr naohmittags. 

1. 2. B. 4. 
Gewioht . . . 3660 3660 3630 3610 
Tee + Saooh. 90 155 no 40 
Brust . . 55 230 380 
Fliissigkeit . 90 210 340 420 

5. 
3650 

30 
580 
610 

6. 
3680 

660 
660 

7. 
3690 

710 

710 
Stiihle. . . 2m m 3m 2es 3ges 2esges 3ges 
Erbreohen . ri rip rip 

8. Tag 
3640 

Auoh hier geringe Abnahme bei einem Kinde mit hohem Geimrtsgewioht. 
Am 3. Tage erhalt das Kind aus der Brust sohon 230 g Frauenmilch, die mit Tee
Saooharin erganzt werden. 

N. F. 4. Kind. Geburtstag 17. IX. 1916 1/,8 Uhrabends. P.-Nr.378/16, S.236. 
Geburtsgewioht 2400 g. SitzhOhe = 33,5 om. Optimum = 360 n, Minimum = 375 n. 

Gewioht ... 
Tee + Saooh. 
Brust .. 
Fliissigkeit 
Stiihle . . 

1. 2. S. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 
2400 2400 2410 2460 2490 2530 2600 2700 
170 160 70 20 
50 120 320 450 540 570 560 

220 280 390 470 540 570 560 
3m 2m es 3ges 4es 6es 3es 1 is 4es 

Erbreohen rip, wi 
In diesem FaIle hat das Korpergewicht nicht abgenommen. Schon am ersten 

Tage trinkt das Kind 50 g, am 2. Tage 120 g und am 3. Tage 320 g an der Brust. 
Dementspreohend erscheinen sohon am 2. Tage Milchstiihle. Dabei nur am 1. Tage 
etwas Erbrechen. 

1m fOlgenden FaIle J. J. gelang es, bei niedriger Fliissigkeitsmenge in den ersten 
48 Stunden ebenfalls das Korpergewicht aufrechtzuerhalten, vielleioht weil Er
brechen vollig fehIte und in den zweiten 24 Stunden kein Stuhl abging. 

J. J. 1. Kind. P.-Nr. 1915/123, S. 231. Geburtstag 4. XII. abends. Geburts
gewioht 3040 g. SitzhOhe 32,5 cm. Optimum = 530 n, Minimum 350. 

1. 2. S. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tag 
Gewioht . .. 3040 3040 3040 3040 3030 3080,3160 3180 3290 3400 3430 
Tee + Saooh. 60 235 205 80 40 40 
Brust . . 10 210 300 410 530 560 595 520 
Fliissigkeit . . 60 245 205 290 340 450 530 560 595 520 
Stuhl . . . . m 2m esgres 2 eS 2 es 1 es ges es es 

Kein Erbreohen. 
Am 4. Tage erhiilt das Kind an der Brust 210 g, am 5. Tag schon fast das Mini

mum. Nooh am 3. Tage meconiumartiger HungerstuhL 

S. E. 4. Kind. P.-Nr.1916/361, S.236. Geburtstag 17. IX. 1916 9 Uhr abends. 
Geburtsgewicht 3150 g. SitzhOhe = 34,5 . cm. Optimum = 595 n, Minimum = 
395 n. Erste Mahlzeit um 3 Uhr friih (18. IX.). 
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I. (!lUX.) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tag 

Gewicht 3150 3110 3130 3140 3160 3140 3150 3210 3300 
Tee + Sacch. 175 170 180 180 130 220 40 100 
Brust. 10 50 140 300 400 340 480 490 
.Flussigkeit 185 220 320 480 530 560 520 590 
Stuhl . 3m m es es 3 es 3es 2es 4es 
Erbrechen .ri, rip rip WI re wi 

Der Gewichtsverlauf ist im wesentlichen dadurch bedingt, daB die 
ausschlieBliche Zufuhr von Tee-Saccharin nur auf die ersten Stunden 
nach der Geburt beschrankt bleibt und daB sehr bald wenigstens ein Teil 
der Nahrung aus Colostralmilch bestand. Die Milchmengen erreichten 
bald ausgiebige Werte, sodaB die Zufuhr von Tee-Saccharin nur eine 
erganzende Rolle spielte. Nur im FaIle J. bleibt bei Flussigkeitszufuhr 
sogar etwas unter 10% des Korpergewichtes dieses stehen und zeigt 
bei in diesem Fall rasch ansteigender Milchsekretion starke Zunahme. 

1m FaIle S. E. ist die Beobachtung hervorzuheben, daB trotz Stei
gerung der Tee-Saccharinzufuhr betrachtlich uber das Minimum, der 
Gewichtsverlauf doch sich abhangig zeigt von der GroBe des Anteiles, 
den die Frauenmilch an der Flussigkeitszufuhr hat. Erst als die Menge 
der zugefuhrten Frauenmilch sich uber das Minimum (3 Decinem Siqua) 
erhebt, setzt der Korpergewichtsanstieg deutlich ein. 

Dieses Verhalten fuhrt uns zu einer neuen zweiten Gruppe von 
Fallen, bei denen die von der Mutter gelieferten Brustmilchmengen 
durch die ganze Zeit unserer Beobachtung tief unter dem Minimum 
blieben und die Tee-Saccharinzufuhr die Erganzung der Flussigkeits
:wfuhr ungefahr bis zum Minimum (nach der Sitzhohe berechnet 
= 3 Decinem Siqua) besorgte. In diesen :Fallen handelt es sich also 
um protrahierte reichliche Zufuhr von Tee-Saccharin; die durchschnitt
lich zugefuhrte tagliche Tee -Saccharinmenge war meist wesentlich 
groBer als die der Brustmilch. 

Wir konstatieren in den meisten Fallen einen eigentumlich flachen 
VerIauf der Korpergewichtslinie mit geringerer oder groBerer Senkung. 
Die Dauer der Aufrechterhaltung des Korpergewichtes uber 48-72 Stun
den hangt von dem Anteil der Frauenmilch an der Flussigkeitszufuhr abo 
Es uberwiegt aber im allgemeinen doch auch hier, ahnlich wie in der 
Gruppe "ausschlieBliche Tee-Saccharinzufuhr", die Tendenz zur Abnahme. 

Die Minderwertigkeit der nahrwertfreien Flussigkeit 
fur den Korpergewichtsansatz kommt also deutlich zum 
Vorschein. Wollte man aber doch .noch daran zweifeln, obwohl ja 
daran schon, physiologisch betrachtet, nicht zu zweifeln ist, so wird 

V. Pi r que t. System der Ernahrung. II. 12 
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sicherlich jedes Hindernis fur die Anriahme dieser Tatsache aus dem 
Wege geschafft, wenn man die Resultate unserer 4. Gruppe dieser Tee
Saccharin-Untersuchungsreihe betrachtet. Wir fuhren Tee-Saccharin 
in groBen Mengen zu; erganzen moglichst bald die Flussigkeitsmenge 
bis zum sup-ponierten Optimum (5 Decinem Siqua) und trotzdem richtet 
sich der Verlauf des K6rpergewichtes nicht danach. Solange die Frauen
milchmenge das Minimum nicht uberschreitet, bleibt die Korpergewichts
linie kleben. Was wir durch die ungemein reichliche Flussigkeitszufuhr 
erzielen, ist im besten FaIle nach anfanglich geringgradigem Abfall 
der K6rpergewichtsstillstand. Am klarsten zeigt dies die Beobach
tung bei dem folgenden Kinde St. L. 

St. L. 1. Kind. Geburtstag 13. X. 1916 5 Uhr fruh. P.-Nr. 1916/412, S. 237. 
Erste Mahlzeit urn 1/211 Uhr vorm. Geburtsgewieht 3090 g. SitzhOhe = 34 em. 
Optimum = 580 n, Minimum = 385 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 
Gewicht 3090 3050 2950 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 
Tee-Saech .. 105 270 290 350 390 455 480 405 280 
Brust. 20 60 100 65 80 210 270 
Fliissigkeit 105 270 310 410 490 520 560 615 550 
Stuhl . 2m 3m m es es 2es 
Erbreehen wi, ri 2ri ri, wi rif rif 

Trotz bis zum Optimum gesteigerter Fliissigkeitszufuhr ist es nur eben mog
lieh, das Korpergewicht zu erhalten. Meeoniumartiger Stuhl bis zum 4. Lebens
tag. Aueh dann noeh spiirliehe Stuhle. Starker Aeetongeruch bis zum 
8. Lebenstag. Das Kind fuhlt sieh eigentumlieh kuhl an. Starkes Er. 
breehen in den ersten Tagen. 

Die Beispiele fur diese Gruppe sind so zahlreich, daB es unmoglich 
und auch unnotig ist, aIle ausffihrlich anzufuhren. 

Die Ausnahmen von dieser Regel seien hier einzeln angefuhrt. Bei 
B. L. nimmt das Korpergewicht vom Tiefpunkt des 6. Tages zu, trotz
dem die zugefuhrte Frauenmilchmenge unter dem Minimum bleibt. 

B. L. 1. Kind. P.-Nr. 1915/66, S. 229. Geburtstag 10. Xl. 1915 5 Uhr nachm. 
Geburtsgewieht 3730 g. Sitzhohe = 34,5 em. Optimum = 595 n, Minimum = 395n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 

Gewieht 3730 3690 3660 3580 3500 3450 3480 3600 
Tee-Saech .. 60 245 390 325 235 220 90 
Brust. 10 40 65 160 240 295 
Fliissigkeit 60 255 430 390 395 460 385 
Erbreehen rif wi wif rif 
Stuhl . m 2m 0 m 3 es es 0 

Fieberfrei. Cephalhiimatom miiBigen Grades. 
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Diese Menge wurde treppenformig erreicht. Bei Zufuhr von Tee
Saccharin bis zum Minimum nach der Sitzhohe (3 Decinem Siqua) fallt 
das in den ersten 48 Stunden fast vollig gehaltene Korpergewicht urn 
210 g in 3 Tagen abo Nach diesem starken Abfall fuhrt die unterdes 
angestiegene Frauenmilchzufuhr zur Korpergewichtszunahme. 

Ahnlich verhalt sich Fall A. Hier ist von Anfang an ein fur Tee
Saccharinzufuhr ungewohnlich tiefer Korpergewichtsabfall zu verzeich
nen, der auch nicht stillsteht, als am 4. Tage die Flussigkeitszufuhr 
uber das Minimum hinaus erhOht wurde. Erst die ungefahr gleichen 

A. J. 3. Kind. P.-Nr. 1915/119, S. 231. Geburtstag 12. XII. 1916 5 Uhr friih. 
Gewieht4100g. SitzhOhe = 34,5 em. Optimum = 595n, Minimum = 395n. Fieberfrei. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tag 
Gewieht 4100 4050 3950 3850 3770 3780 3780 3800 3900 
Tee-Saeeh .. 70 190 330 380 440 430 160 130 
Brust . . . 30 40 100 75 100 165 225 

Fliissigkeit 70 220 370 480 515 530 325 355 
Erbreehen rif ri, rif 
Stuhl . .. m 3m m ges 3gres 2gres 2es gres 

Noeh am 8. Tage (!!) starker Aeetongerueh. 

Flussigkeitszufuhren am 5. und 6. Tage lassen die Korpergewichtslinie 
in die Horizontale umbiegen. Am 7. und 8. Tage wird etwas mehr 
Frauenmilch mit wesentlich geringerer Flussigkeitserganzung zugefuhrt 
und dies fiihrt zur Hebung der Korpergewichtslinie. Bei diesem FaIle 
kann man an die Moglichkeit einer direkt ungunstigen Wirkung der groBen 
Flussigkeitszufuhr denken. Die geringere Belastung mit Flussigkeit 
bei gleichzeitiger Vermehrung der Nahrungsbestandteile ware nach 
diesem FaIle von gunstigem Einflusse. 

Der nachste Fall K. L. zeigt durch etwa 2 Tage bei Erganzung der 
Frauenmilch durch Tee bis fast zum Minimum Stillstand des Korper
gewichtes. Dann fallt das Korpergewicht am 3. Tage wenig, am 
4. Tage steller ab, dies trotz Zunahme der Flussigkeitszufuhr, wo
bei auch treppenformig die Milchzufuhr ansteigt. Am 5. und 6. Tage 
Anstieg des Korpergewichtes bei Stand der Fliissigkeitsmenge uber 
dem Minimum. Die Frauenmilchmenge ist noch etwas gestiegen, be
findet sich aber unter dem Minimum. Die Abweichung von der Regel 
ist so gering, daB auf eine nahere Erklarung nicht eingegangen zu 
werden braucht. 

12* 
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K. L. 1. Kind. P.-Nr. 1915/68, S.229. Geburtstag 12. XI. 1916 I Uhrriaehts. Ge
burtsgewieht 3180 g. SitzhOhe = 31,5 em. Optimum = 495 n, Minimum = 330 n. 

1. 2. 3. 4. O. 6. 7. Tag 

Gewieht 3180 3170 3190 3160 3040 3050 3100 
Tee-Saeeh .. 210 260 170 205 205 160 
Brust •. 20 105 165 195 205 
FI iissig kei t 210 280 275 370 400 365 
Erhreehen wif ri ri ri 
Stuhl • 3m 3m 2 m 2 gres m gres es 

Fieberfrei. 

Gleiehes gilt von den beiden Fallen S. und M. Hier kannte z. B. 
der hahere Niihrsto££gehalt der Milch zur Erklarung herangezogen 
werden, wenn nicht die Stuhlverstopfung im letzteren Falle (M.) eine 
Rolle spielt. 

S. A 1. Kind. P.-Nr. 1915/95, S. 230. Geburtstag 28. XI. 1/,1 Uhr morgens. 
Gewieht 3460 g. SitzhOhe = 35 em. Optimum = 610 n, Minimum = 410 n. 

1. 2. 3. 4. O. 6. 7. 8. Tag 

Gewieht 3460 3380 3330 3360 3380 3430 3460 3410 
Tee-Saech .. 170 280 270 215 65 
Brust. 35 130 205 335 370 360 
Fliissigkeit 170 315 400 420 400 370 360 
Erbrechen rif, ri rip,ri 
Stuhl . 5m 0 gres 3 gres es greB 2 gres 2 gres 

Fieberfrei. Auffallcnd dunkelgriine Stiihle. 

M. E. 5. Kind. P.-Nr. 1915/97, S. 230. Geburtstag 24. XI. 1 Uhr morgens. 
Gewieht 3300 g. SitzhOhe = 32,5 em. Optimum = 530 n, Minimum = 350 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 

Gewieht 3300 3280 3300 3220 3250 3290 3310 3400 
Tee-Saeeh .. 135 270 360 165 110 210 160 
Brust ... 50 185 360 295 315 

Fliissigkeit 135 270 410 350 470 505 475 
Erbreehen bl rip 3 ri 
Stuhl ... m 2es 

leh ziehe es vor, weitere Erklarungsversuehe zu unterlassen. leh 
kann nur darauf hinweisen, daB auch bei Frauenmilchzufuhr nicht 
jede Unstimmigkeit vollkommen erklart werden kann und kann gleich 

·einen einschHigigen Fall hier bringen. 
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Bei C. (Knabe) wurde durch Forcierung der Flussigkeitszufuhr 
das Korpergewicht vom 3. bis zum 6. Tage in: gleicher Hohe erhalten. 
Am 7. und 8. Tage erhOht sich die Brustmilchmenge auf das errechnete 
Minimum, wir fugen noch Tee-Saccharin hinzu. Das Korpergewicht 
sturzt, ohne daB Erbrechen oder Abfuhren vorhanden gewesen waren
die Stuhle waren voIlkommen normal -, urn 200 gab, urn dann am 
9. Tage bei Frauenmilchzufuhr uber dem Minimum etwas zuzunehmen. 
Man kann vielleicht sagen, in diesem FaIle wurde das kunstlich lange 
aufgespeicherte Wasser endlich als Ham, Exspirationsluft und SchweiB 
abgegeben. 

C. (Knabe). 6. Kind. P.-Nr. 1916/337, S. 234. Geburtstag 4. IV. 8 Uhr frUh. 
Gewieht 4850 g. SitzhOhe = 37,5 em. Lange 54 em. Optimum = 700 n, Mini
mum = 470n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. Tag 
Gewieht 4850 4880 4780 4760 4750 4750 4750 4610 4550 4590 
Tee-Saeeh .. 140 360 360 300 140 100 90 150 45 
Brust ... 45 130 310 350 470 440 550 
Fliissigkeit 140 360 405 430 450 450 560 590 595 
Erbreehen 2wi 3 wi 
Stuhl. .. m esm m es ges es 3 ges a. a. es 3a es ga, gil. 

Zum Schlusse muB ich noch eines Falles (W.) gedenken: Bei maBig 
reichlicher FlussigkeitsZllfuhr fast horizontaler Verlauf der Korper
gewichtslinie, zum SchluB sogar etwas Anstieg - Flussigkeitsmenge 
uber 3 Decinem Siqua, davon 2fa Frauenmilch, aber noch unter dem 
Minimum. Klinisch war am 1. Lebenstage auffallig, daB die Haut des 
Kindes faltigrunzelig war, an den Extremitaten schlaff herunterhing. 

W. H. 1. Kind. P.-Nr. 1915/91, S,230. Geburtstag 27. XI. 1915 4 Uhr friih. 
SitzhOhe = 32 em. Optimum = 510 n, Minimum = 340 n. Geburtsgewieht2830 g. 

Gewieht 
Tee-Saeeh .. 
Brust ... 
Fliissigkeit 
Erbreehen 
Stuhl. .. 

1. 2. 3 4. 5. II. 7. 8. Tag 
2830 2830 2810 2780 2800 2800 2890 2900 

150 155 130 160 125 100 120 
5 30 100 130 180 260 240 

160 185 230 290 305 360 360 
2 rif, bl trif 

gres mgres es 2es gres 

Am 6. Tage war der Turgor der Haut sehrschon. Ich glaube an
nehmen zu durfen, daB dieser Erfolg der Flussigkeitszufuhr zuzu
schreiben ist. Die Gewebe scheinen in diesem FaIle starkes Wasser
bedurfnis gehabt zu haben. Die Korpertemperatur, die vielleicht infolge 
der GroBe der faltigen Oberflache des Korpers in den ersten 4 Tagen 
meist unter 360 stand, erhob sich vom 5. Tage ab bei maBigen Milch-



182 

mengen auf normale Werle. Ahnliche Faile habe ich im Verlaufe der 
letzten 2 Jahre wiederholt beobachtet. Ich nenne solche Neugeborene 
"vertrocknete" Kinder. 

Da wir uns bisher auf einzelne Beispiele gestutzt haben, so k6nnte 
ynit Recht der Einwand gemacht werden, daB dies nur besonders aus
gesuchte Faile seien, daB daher die aus ihnen gewonnene Auffassung 
nicht verailgemeinert werden kann. Ich habe deshalb auch hier die 
Zusammenstellung ailer FaIle nach Zu- und Abnahme vorgenommen 
und nach dem schon fruher erwahnten Prinzip den Bedarf festzustellen 
getrachtet. Ich muBte dabei eine Zweiteilung der Berechnung durch
fuhren, da ja Flussigkeit und darin befindliche Nahrung bei dieser Gruppe 
nicht identisch sind. 

Es ergeben sich danach folgende Gruppen von Berechnungen: 
1. Nemmenge im Verhaltnis zur aus dem Gewicht berech

neten resorbierenden Darm£lache (YlOGe)2: Nadugeliqua. 
2. Flussigkeitsmenge im Verhaltnis zu derselben: Fluduge

liq ua. 
FUr beide Gruppen sind die Zu- und Abnahmen in das gleiche Ver

haltnis zu der aus dem Gewicht berechneten resorbierenden Darm"fiache 
gebracht (Zudugeliqua). 

3. Nemmenge im Verhaltnis zur aus der Sitzh6he (Siqua) 
berechnete n resor bierenden Darmflache: N ad usiq ua. 

4. Flussigkeitsmenge im Verhaltnis zu derselben: Fliidu
siq ua, und ebenfails fur beide Gruppen die Zu- und Abnahme im 
analogen Verhaltnis zur aus der Sitzh6he berechneten resorbierenden 
Darmflache (Zud usiqua). 

5. Bedarf berechnet aus Nadugeliqua und Zudugeliqua (Bege). 
6. Bedarf berechnet aus Fludugeliqua und Zudugeliqua (Flubege). 
7 .. Bedarf berechnet aus Nadusiqua und Zudusiqua (Besi). 
8. Bedarf berechnet aus Fludusiqua und Zudusiqua (Fliibesi). 
Das Ergebnis der Berechnungen in Gruppen zeigen die Tabellen. 

lch erinnere, daB bei einem Gewichte von 3150 g die Nemmenge von 315 
den Wert Nadugeliqua: 31,5 Centinem pro cm2 Darmtliiche (abgerundet 32) 
.ergibt und daB bei diesem Verhiiltnis der Wert von Nadugeliqua 10% des 
Ktirpergewichtes entspricht. Bei niedrigerem und htiherem Ktirpergewicht ver
schiebt sich das Verhiiltnis, so entspricht z. B. eine Nemmenge von 250 ccm 
Frauenmilch bei 2500 g Korpergewicht also 10% des Korpergewichtes einem Wert 
Nadugeliqua = 29. Bei einem Korpergewicht von 3500 g und Nemmenge von 
350 ccm FrauenmiIch also wieder 10% des Korpergewichtes erhalten wir alB 
Nadugeliquawert 33. 
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Tabelle: N ad ugeliq ua-Zud ugeliq ua. 

(Nahrungsmenge und Gewichtszunahme bezogen auf die nach dem Gewichte 
berechnete Ernahrungsflache). 

I 
Centinem N adugeliqua 

0-9 110-191 20-29130-39140-49150-09 

--70~ I ~- .~-.. 1·~'1·1 - I - I -

+ 
OIl p 

.S" 
a:: 
bll p 
'ti p 
N 

I 
<Il p 

.S" a:: 
bll p 
'ti 
P 

N 

60-69 
I 

50-59 
40-49 I 
30-39 I 

I 
20-29 
10-19 
0- 9 

1- 9 

I 10-19 
20-29 ! 

30-39 
! 

40-49 
i 

50-59 i 

~:;; I 
80-89 
90 99 

1100-110; 
- I 

Summe .... ! 

- -
- 1 
- -

- -
- 1 
- 1 

1 I -

! 3 -
! 5 9 
I 6 I 8 

2 
: 

6 
11 2 
7 -
4 1 
4 -

5 -

4 -

2 

1+] 
50-] 

51 32 

I 

- 1 - -
- 2 4 1 
2 3 2 1 
1 4 1 -
6 5 5 -
3 16 8 -

10 I 13 3 -

I 
8 I 7 I 2 

i I 
I 

8 

I 

3 
I 

1 
8 1 --

I 

3 - -
I - - -

! 
-

! - -
- I - -
- - -
- I - -

I - - -

2+ 

I 2 
I 

Die Gesamtzahl der Bestimmungen bei 169 Neugeborenen betragt 216. 

Bei einer in der zugefiihrten Tee-Saccharinfliissigkeit enthaltenen Nemmenge 
deren Nadugeliqua-Wert zwischen 0-9 Centinem schwankt, finden wir mit einer 
einzigen Ausnahme - bei der das Korpergewicht eben stillestand (Zunahme e, 
Zudugeliqua daher 0) - nur Abnahmen. DasMaximum der Abnahme liegt 
zwischen den Werten Zudugeliqua minus 40-60 (pro Tag). Bei einem Korper
gewicht von 3150 g entspricht diese Zahl der gleichen Zahl von Grammen. Auch 
bei den Werten Nadugeliqua 10-19 sind mit drei Ausnahmen nur Abnahmen 
zu verzeichnen, die Rohe der Abnahmen liegt zwischen - 10 und - 40 Zudu
geliqua. Bei den Werten Nadugeliqua 20-29 Centinem halten sich Anzahl der 
Zu- und Abnahmen ungefahr das Gleichgewicht. Die Mehrzahl der Zu- und Ab
n"ahmen findet sich in der Nahe des Nullpunktes. Erst bei den Werten Nadu
geliq~a zwischen 30 und 39 iiberwiegen deutlich die Zunahmen, von 55 Be
stimmungen ergeben 44 Zunahmen und nur mehr II Bestimmungen Abnahmen, und 
auch diese Abnahmen sind nur mehr geringfiigig. In den nachsten Werten ist eine 
weitere Erhohung der Zunahmen im Verhaltnis zu den Abnahmen zu verzeichnen. 

Vergleichen wir das Ergebnis dieser Tabelle mit der Tabelle 1. Nadugeliqua-:: 
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Zudugeliqua bei alleiniger Zufuhr von Frauenmilch, so find en wir interessanter
weise keinen in Betracht kommendcn Unterschied. Die Anzahl der 
FaIle in der Vergieichstabelle ist geringer und es fehlen die Werte Nadugeliqua 0-9. 
Bei Nadugeliqua Frauenmilch 10-19 fehIen iiberhaupt Zunahmen (GesamtzahI17). 

Centinem 
Nadugeliqua 20-29 32 14 + 18 -: also ungefahr Glcichgewicht. 

" 
30-39 59 51 + 8 -: es iiberwiegen weitaus die Zunahmen. 

40-49} 
50-59 35 aile +. " 

" 
In beiden Gruppen ii berwiegen bei dem Werte N adugeliqua30-39die 

Zunahmen. Wir konnen daher schon nach dieser Zusammenstellung erwarten, daB bei 
dem Werte um oder etwas unterhalb 30 Centinem Korpergewichtsstillstand eintritt. 

Betrachten wir nun in der Zusammenstellung: Nadusiqua - Zudusiqua bei 
Tee-Saccharinerganzung die Nemmenge. 

Nadusiqua, Zudusiqua. 
(Nahrungsmenge und Gewichtszunahme bezogen auf die aus der Sitzflache be

rechnete Erniihrungsflache). 

+ 60-69 cO 

" 50-59 0' .;; 

" 40-49 "" " 30-39 N 
<l 

20-29 '" 8 
~ 10-19 
<l 

" 0- 9 N 

1- 9 
10-19 

I 20-29 cO 

" 30-39 0' 
-.; 
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<l 

60-69 ., 
S 

..c:: 70-79 cO 
<l 

80-89 ..c:: 
"'I 

90-99 
100 

I 
Centinem Nadusiqua 

0-9 I 10-19 I 20-29 I 30-39 I 40-49 

-
-

-
-

-
-

1 

1 1 

8 I 

7 
6 
7 
9 
3 
3 
5 
1 
1 

1+ I 
51-

-
1 

-
1 
3 
1 
2 

5 
10 
9 
4 

-
-
-

1 
1 

I -
- I 
8+ I 

30-1 

1 
-
-

3 
7 
9 

13 

18 
10 
6 

-
-
-
-
-
-
- : 

- i 
33+ I 
34-

I 
2 
2 
4 
4 

16 
11 

3 
3 

-
-
-
-
-
-
--
- , 

- i 
40+ I 
6-

-
1 
5 

-
3 
2 
e 
1 

-
-
-

-
-. 
-

-
--
-
-
12+ 
1-

Summe .. ··1 52 I 38 67 I 46 I 13 

Bei Nadusiqua unter 10 haben wir mit Ausnahme des einen Falles mit 
Stillstand des Korpergewichtes nur Abnahrnen zu verzeichnen, bei Nadusiqua 
10-19 iiberwiegen die Abnahrnen noch deutlich, bei Nadusiqua 20-29 halten sich 
Ab- und Zunahmen gerade das Gleichgewicht, auch in der Intensitat der Zu- und 
Abnahmen findet sich ungefahr gleiches Pendeln urn den Nullpunkt. Erst bei 
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Nadusiqua 30-39 iiberwiegen weitaus die Zunahmen. Bei Nadusiqua 40-49 
sind mit einer Ausnahme stets Zunahmen zu beobachten gewesen. 

Der Vergleich mit der analogen Tafel Nadusiqua - Zudusiqua bei reiner 
Frauenmilchzufuhr ergibt ebenfalls keinen prinzipiellen Unterschied. 

Gruppe 9-10 
2-

--..
Summe 2 

N ad usiq ua (reine Frauenmilch). 
10-19 20-29 

2+ 24- 38+ 17-
~ ~ 

26 55 

30-39 
50+ 2-
~ 

52 

40-49 

8+ 
--..-

8 

Auch hier findet sich erst bei Nadusiqua 30-39 analoges Uberwiegen der 
Zunahmen. Wohl ist zu bemerken, daB schon bei den Werten 20-29 die Zunah
men iiberwiegen, wahrend bei der vorliegenden Tee-Saccharingruppe doch nur 
Gleichgewicht herrscht. 

Wir miissen also die Tatsache auch rechnerisch konstatie
ren, daB beziiglichZu- undAbnahme des Ki:irpergewichtes auf 
langere Dauer die Neugeborenen sich bei alleiniger Zufuhr 
von Fra uen milch gleich verhalten mit denj enigen N euge bore
nen, die ne ben dieser Frauenmilch in verschiedenen Qu anti
taten Tee- Saccharin erhalten. Der Tee-Saccharinzu satz
also die einfache nahrungsfreie Fliissigkeitszufuhr kommt 
nicht zur Geltung, aus schlaggebend bleibt, wieviel Frauen
milch neben Tee-Saccharin gegeben wurde. DerOrganismusdes 
Neugeborenen laBt sich durch Tee-Saccharin nicht betriigen, er weiB au~
gezeichnet zwischen Wasserzufuhr und N ahrungszufuhr zu unterscheiden. 

Diese indirekt durch Vergleich mit den Nadugeliqua- und Nadusiquawerten 
der Frauenmilchgruppe erschlossene Tatsache muB auch kenntlich werden, wenn 
wir die Tabellen iiber das Verhaltnis zwischen tiiglicher Fliissigkeitsmenge -
also Tee-Saccharin und Frauenmilch - zu der aus dem Gewichte berechneten 
Darmfiache prill en. 

(Fliissigkeitsmenge 
Fliidugeliqua - Zudugeliqua. 

und Gewichtszunahme bezogen auf die 
gewicht berechnete Ernahrur:gsfiache). 

Gewichts- Fliidugeliqua 

aus dem Korper-

I zunahme I 10-19 20-29 I SO-S9 I 40-49 50::-59 1~60-~9 
="'..::-:;:;;-':::C:_-=--::-::::- ~ .'=" ~l c- ,~ , 

TO i' I 

.~ 60-69 I 

y::=.~ 
2 5 2 
3 2 3 

~. 30-39 2 3 I 
~ 20-29 2 5 5 4 
~ 10-19 I I 16 10 
~ 0- 9 8 14 3 1 
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80-89 
90-99 

100-109 

Summe ..... 
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Fliidugeliqua - Zudugeliqua. 

I Fliidugeliqua 

10-19120-29130-':39140--49150-59160-69 

I I I I 
- - 8 11 2 -

I 
- 4 12 7 , 2 ! 1 

2 15 6 : - - -

- 2 7 2 - -

1 ,4 6 2 - -

1 3 3 ! - - -

- 3 2 - - -
2 1 1 -. - -

1 2 2 - - -
- 2 1 

I 
-

I 
- I -

1 - 1 - -
1 

-

I 4+1 21+ 47+1 23+ 1+ 

I 6-1 23- 58- 28- 4- 1-

6 I 27 I 79 75 I 27 I 2 

Die Gruppe 0-9 fehlt hier, da nach unserer Versuchsa~ordnung in jedem FaIle 
reichlich Fliissigkeit zugefiihrt wurde, auch die Gruppe Fliidugeliqua 10-19 ist 
dementsprechend klein ausgefallen, es sind im ganzen 6 Falle, die samtlich Ab
nahmen aufweisen. Auch in derGruppeFliidugeliqua20-29 haben wir fast lauter 
Abnahmen zu verzeichnen - eine Gruppe, bei der unter Berucksichtigung der 
Nemmenge Abnahmen und Zunahmen sich die Wage hielten. Erst bei Fliidu
geliqua 40-49 iiberwiegen die Zunahmen, wenn auch nicht so stark wie bei der 
analogen Gruppe der NadugeIiqua 30-39, und endlich bei einer Fliissigkeitszufuhr, 
deren Wert Fludugeliqua 50-59 ist, sehen wir erst fast lauter Zunahmen. Dabei 
ist noch zu beriicksichtigen, daB die auf der positiven Seite befindlichen Falle 
der Gruppe 20-29 fast alle und die zwischen 30-39 in ibrer Majoritat solcbc 
sind, bei denen die Tee-Saccharinerganzung geringfugig war, so daB Fliidugeliqua 
und Nadugeliqua fast identisch sind. 

1m Prinzip analoge Erwagungen ergeben sich bei der Priifung der Tabelle 
Fliidusiqua - Zudusiqua: 

Fliidusiqua- Zudusiqua bei Tee-Saccharin. 
(Fliissigkeitsmenge und Gewichtszunahme bezogen auf die aus der SitzhOhe be

rechnete ErnahrungsfHiche. 

Gewichts- Fliidusiqua 
zunahme 

10-19 120-29 130-39 140-49 1 50-59 160-69 

+ 60-69 ! 
I 

1 1 I cO 

50-59 I 
I 

'" I 1 3 .~ I 

'" 40-49 e 3 3 2 I 
'C 

I 
~ 30-39 1 6 2 
'" 8 5 " 20-29 1 I a 

I 
.c 10-19 2 13 15 I '" '" '" 0- 9 3 13 II I ". 
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Fludusiqua - Zudusiqua - (Tee-Saccharin). 

Oewichts· 'I Flildusiqua 

abnahme 10-19120-29130-39140--49150-59160-69 

10-19 
( 1- 91 

~ 20-29 I 
c< 
.§ 30-39 

~{40-49 
.-:l 50-59 
S 60-69 ..c: 
~ 70-79 .c 
"'1 80-89 

l90-100 

Summe ... i 

1 

1+1 
9-

10 I 

3 17 
6 18 

10 14 
3 5 
4 1 
5 2 
2 1 
3 
4 1 

1 

8+1 44+1 
40- 60-

48 I 104 I 

5 
6 

40+1 
11-

51 I 3 I 216 

Die Gruppe 0-9 fehlt wieder. In der Gruppe 10-19 sind fast lauter Ab
nahmen zu verzeichnen, der eine Fall mit Zunahme erhielt fast nur Frauen
milch. In der Gruppe 20-29 sind ebenfalls zum groBten Teil Abnahmen zu 
verzeichnen, auch hier sind die Falle mit starkeren Zunahmen solche, die nur 
unwesentliche Zufiitterung von Tee-Saccharin erhielten. Noch in der Gruppe 
Fliidusiqua 30-39 iiberwiegen die Abnahmen, wenn auch nicht mehr betrachtlich. 
Erst in der Gruppe Fliidusiqua 40-49 sehen wir ausgesprochenes Uberwiegen 
der zum Teil schon betrachtlichen Zunahmen. Die Abnahmen iibersteigen nicht 
den Wert von 19 Zudusiqua pro Tag (ca. 20 g bei 33 cm SitzhOhe). Wir sehen 
also bl)i beiden Tabellen(Fliidugeliqua undFliidusiqua} einheitlich eine Verschie
bung der Zahlen auf die nachsthohere Stufe, das Uberwiegen der Zunahmen 
statt zwischen den Werten 30-39 erst bei den Werten 40-49, die ungefahr gleiche 
Zahl von Ab- und Zunahmen bei den Werten 20-29 erst bei den Werten 30-39. 
Die Erhohung der Fliissigkeitswerte entspricht eben der zugefiitterten Tee-Sac
charinmenge. 

Man konnte nun aus diesen Tabellen leicht den falschen SchluB 
ziehen, daB durch reichlichen Zusatz von Tee-Saccharin, d. h. nahr
wertloser Flussigkeit, der Bedarf erhOht worden sei und daB man statt 
30-39 Nadugeliqua oder N:adusiqua, 40-49 Flussigkeit zufuhren 
musse, um dasselbe Resultat zu erzielen. Da es sich aber in beiden Ta
bellen um die gleichen Falle handelt, so bestatigen diese 2 Tabellen 
meine fruher ausgesprochene Ansicht, daB die Mehrzufuhr von 
nahrwertfreier Flussigkeit soweit Zunahme oder Abnahme 
als solche in Betracht kommt, nutzlos ist; der Organismus 
entledigt sich wieder dieses nutzlos zugefuhrten Wassers. Nochmals 
finden wir die Tatsache bestatigt, daB fur Zunahme und 
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Abnahme des. Korpergewichtes der .Gehalt der taglich zu
gefuhrten Flussigkeit an Frauenmilch maBgebend ist. 

Wenn dies der Fall ist, bleibt nur noch die Frage zu erortern, ob 
nicht die Zufuhr nahrwertfreier Flussigkeit wenigstens imstande ist, 
die lntensitat der Zu- und Abnahme in dem Sinne zu modifizieren, 
daB sie die Zunahme verstarkt und die Abnahme vermindert. Was die 
Flussigkeitszufuhr da zu leisten imstande ist, will ich versuchen aus den 
Ergebnissen der Bedarfrechnung abzuleiten. lch habe darauf hinge
wiesen, daB langdauernde alleinige Zufuhr von nahrwertfreier Fliissig
keit die lntensitat des Korpergewichtsabfalles mildert, daB es aber bei 
langer als 24-48 Stunden dauernder Tee-Saccharinzufuhr nicht gelingt, 
das Korpergewicht zu erhalten. Klinisch haben wir weiter die Beobach
tung verzeichnen konnen, daB urn so eher Korpergewichtsstillstand 
zu erzielen ist, je mehr Frauenmilch neb en Tee-Saccharin vom Kinde 
aufgenommen wird. Wir haben weiter klinisch· feststellen konnen, 
daB die Zunahmen nur dann zu erwarten sind, wenn die Frauenmilch
zufuhr das Minimum uberschreitet, daB also auch reichliche Fliissig
keitszufuhr nicht zur Vermehrung der Zunahme beitragt. Mit einem 
Satze: Klinisch ist eigentlich n ur nachweisbar der ver
zogernde und mildernde Einfl uB der Tee - Saccharinzufuhr 
auf die Korpergewichtsabnahme, nicht aber ein fordernder auf 
Korpergewichtszunahme. Es ist sogar eher moglich, daB bei starker 
tJberschwemmung der Gewebe mit Wasser und damit zusammen
hangender Verdeckung des eigentlich vorhandenen Hungerzustandes 
der Anstieg des Korpergewichtes verzogert werden kann, da der Orga
nismus sich des uberschussig zugefuhrten Wassers nach einigiln Tagen 
wieder zu entledigen sucht. Die auf Nahrungszufuhr zu erwartende 
Korpergewichtszunahme konnte dann wenigstens zum Teil kompensiert 
werden durch die gesteigerte Abgabe von Wasser, ein Vorgang, der 
begreiflicherweise zur Folge hat, daB die Korpergewiyhtszunahme un
befriedigend wird. Bei der Berechnung des Bedarfes ist dann zu er
warten, daB man hohe Werte bekommt. lch halte die Losung dieser 
Frage fur experimentell gut durchfuhrbar, aus auBeren Grunden habe 
aber ich die Bearbeitung der Fragestellung noch aufschieben mussen. lch 
muB mich heute vorlaufig auf das Ergebnis der Berechnungen des Be
darfes stutzen, es stimmt mit den eben erwahnten tJberlegungen 
sehr gut uberein. 

Bei Berechnung der Bedarfswerte nach dem Korpergewichte (Bege) bei reiner 
Frauenmilchzufuhr ergab sich ein scharf begrenztes Maximum an Zahlen bei 
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Begewerten zwischen 25 und 33. 87 FaIle von 143 = 61 % der Gesamtzahl fiel 
in diese Breite, 15% unter diese Breite und 24% iiber diese Breite. Zwischen 20 
und 40 Begc fanden sich 121 = 85% der l?estimmungen, unter 20 nur 4 Werte 
= 3%, der Rest iiber 40 (18 FaIle = 10%). Ganz anders verhalt es sich bei den 
Begewerten bei Tee.Saccharinerganzung. Von 216 Bestimmungen fallen nur 
59 = 27% in die Breite von 25-33 Bege, 91 = 42% unterhalb dieser Zahl und 
der Rest, ca. 3%, iiber dieselbe. In die Breite 20-40 Bege fallen von 216 Be
stimmungen nur 128 = 59% also etwas mehr als die Hiilfte aIler Werte, 63 Be
stimmungen = 34%, also ein Drittel, steht unter 20 Bege und nur der Rest 
von 24 Fallen = II % iiber 40 Bege. 

Tabelle: Bege (Bedarf nach dem Gewichte) bei Tee-Saccharinzufiihrung (Nem
Nadugeliqua 

wert der daneben getrunkenen Frauenmilch) = ---~---
100 + Zudugeliqua 

0- 4 4 
5- 9 8 

10-14 26 
ce 

15-19 25 p 
0< 

~ 20-24 28 
v 25-29 39 
S 30-33 (34) 26 (38) Q) 

128 = 59% 

.S 35-39 (40) 23 (26) .., 
1=1 40-44 9 Q) 

u 
3 45-49 

50-54 1 
00 12 

I" ~ 1I% 

Gesamtzahl 216 Bestimmungen 

Bege 25-33: 65 Bestimmungen = 27% 
0-24: 91 " = 42% 

Analoge Berechnung und Vergleich der Besiwerte (Bedarf nach der Sitzhohe) 
hei reiner Frauenmilchmfuhr und bei Zufuhr Frauenmilch + Tee-Saccharin er
geben folgendes Resultat: 

Die Bcsiwerte bei reiner Frauenmilch zeigen ihr Maximum zwischen 24 und 28. 
59 Bestimmungen von 143 = 42% fallen auf diese Werte. Nimmt man die zwischen 
20 und 30 inklusive gelegenen Werte so liegen in diesem etwas breiteren Raum 
103 Werte von 143 = 72%, unter dieser Breite 13 Bestimmungen = 9%, der 
Rest, 27 Bestimmungen, iiber der erwahnten Breite = 19%. 

Die analogen Verhiiltnisse bei Zufuhr von Frauenmilch + Tee-Saccharin 
ergeben in der Breite von 20 bis inklusive 30 nur 90 Werte von 216 = 42%, d. h. 
kaum die Hiilfte, dagegen unter dieser Breite 76 Werte = 35% das ist etwas mehr 
als ein Drittel aller Werte, wahrend oberhalb der genannten Breite der Rest von 
40 Bestimmungen = 19%, also derselbe Prozentsatz, sich vorfindet. 

Aus beiden Tabellen geht daher hervor, daB der durchschnittliche Bedarf 
:r;ur Erhaltung des Korpergewichtes durch Tee-Saccharin deutlich heruntergedriickt 
wird. Es geniigen bei gleichzeitiger Tee-Saccharinzufuhr schon geringere Frauen
milchmengen als bei reiner Frauenmilchernahrung, urn wesentliche Abnahmen 
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zu verhindern. In unserem Schluase aus den Besi- und Begewerten diirfen 
wir nicht weitergehen, insbesondere jst zu betonen, daB ana den genannten Werten 
nicht geschlossen werden darf, daB bei den einzelnen Fallen die Abnahme vollig 
aufgehoben hiitte werden konnen. 

Besi (Bedarf nach der SitzhOhe) Tee-Saccharin + Frauenmilch. 

~ 
0" 

1ii 
S 
CD 

.S ..., 
-= CD 

c.; 

0- 4 4 I 17 . 
76 = 35% 

24 
31 

5- 9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 (30) 
30-34 
35-39 
40-44 

00 

!~ (63) } 90 = 49% 

31 (21) I 
~ 50 = 23% 

11 
. Gesamtzahl 216 Bestimmungn. 

Die Fliibege- und Fliibesiwerte (Bedarf an Fliissigkeit nach Gewicht und Sitz
Mhe berechnet) ergeben wieder deutliche Verschiebung der Zahlen nach rechts, so 
daB bei dieser Berechnung die Nutzlosigkeit des Tee-Saccharinzusatzes zur Er
zielung von Korpergewichtszunahme deutlich in den Vordergrund tritt. Wenn es 
una gelingt durch entsprechende, dem supponierten Minimum angemessene Fliissig
keitszufuhr die Korpergewichtsabnahme moglichst gering zu gestalten, dann wird 
der damus errechnete Fliibesi- oder Flubegewert nur wenig hOher stehen als die zu
gefiihrte durch Addition von Frauenmilch + Tee-Saccharin entstandene Gesamt
fliissigkeitsmenge. Der vermeintliche errechnete Bedarf fallt viel zu hoch aus, wenn 
bei Zufuhr von Tee-Saccharin + Frauenmilch die Menge des supponierten Opti
mums an Fliissigkeit in verwasserter Form erreicht wird, die Frauenmilch darin 
kaum oder hOchstens das Minimum erreicht und deshalb das Korpergewicht ent
weder abnimmt bzw. eben erhalten bleibt. Die Fliibesi- und Fliibegewerte er
geben nur einen MaBstab fUr die Intensitat der Verwasserung der Zufuhr, die 
Werte fallen um so hOher aus, je mehr die Tee-Saccharinzufuhr gesteigert wurde. 

Fliissigkeitsbedarf. 
Fliibesi Fliibege 

15-19 

I~I41~19% 15-19 

In <is 20-24 OJ 20-24 18= 8% = &. 25-29 28 .~ 25-29 
1ii 30-34 

33} 97=45<Yc 
~ 30-34 

27 } 
-= 35-39 64 0 

-= 
35-39 35 104=48% CD 

.§ 40-44 

~l 
CD 

40-44 42 S ..., 
~ -= 45-49 21 78=36o/c 

45-49 31) ~ 50-59 11 0 0 50-59 25 94=44% 
60 u.mehr 17 60u.mehr 38 

Summa 216 Bestimmungen Summa 216 Bestimmungen 

(VergL Dbersichtstabelle S. 221 und 222.) 
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Wir erhalten also auch auf rechnerischem Wege die neuer
liche Bestatigung der Richtigkeit unserer klinischen Be
trachtung. Fassen wir all dies zusammen, so konnen wir in u'hserem 
Urteil uber die Erganzung der Nahrungszufuhr durch nahrwert- und 
salzlose Flussigkeit (Tee-Saccharin) beim Neugeborenen folgendes 
sagen: 

1. Geringfugige und kurzdauernde Erganzung der Frauenmllch 
durch Tee-Saccharin macht sich klinisch nicht bemerkbar. 

2. Alleinige Zufuhr von nahrwert- und salzfreier Flussigkeit in der 
Menge von ungefahr 3 Decinem Siqua oder ungefahr 10% des Korper
gewichtes kann beim Neugeborenen das Korpergewicht in manchen 
Fallen durch 24-72 Stunden knapp aufrechterhalten, in vielen Fallen 
gelingt auch dies nicht, die K6rpergewichtslinie sinkt, wenn auch viel 
langsamer als bei vollkommener Flussigkeits- und Nahrungssperre. 

Die gleichzeitige Zufuhr von Frauenmilch und Erganzung ihrer 
Menge auf das sonstige Minimum oder dariiber bis zum sonstigen Opti
mum der Nahrungsmenge andert den Verlauf der Korpergewichts
linie in dem Sinne, als die Erhaltung des Korpergewichtes erleichtert 
wird, und zwar um so mehr, je mehr Antell die Frauenmilch an der 
Flussigkeitszufuhr hat. Eine Zunahme des Korpergewichtes erfolgt 
fast immer erst dann, wenn die Frauenmilchmenge in der Gesamt
flussigkeit das Minimum uberschreitet. Die alleinige Steigerung der 
Tee-Saccharinzufuhr auf das sonstige Optimum der Nahrungszufuhr be
wirkt keine Korpergewichtszunahme. Tee - Sac c h a r i n z usa t z v e r -
mindert also eigentlich nur die rntensitat der Abnahme, 
ermoglicht aber keine Zunahme. 

Das Allgemeinbefinden der mit Tee-Saccharin zugefutterten Kindel" 
ist auBerlich ein gutes, nur bei einzelnen bis 5 Tage ausschliesslich 
mit Tee-Saccharin behandelten Kindern stellte sich etwas Mattigkeit 
ein. Der Zustand des Kindes laBt Nahrungsmangel erkennen, da 
manchmal schon nach 24 Stunden, meist nach 48-60 Stunden inten
siver Acetongeruch in der Exspirationsluft auftritt. Dieser schwindet 
nach entsprechender Zufuhr von Frauenmilch. Das relativ frische 
Aussehen des Kindes bei Flussigkeitszufuhr wird durch die Erhaltung 
des Gewebsturgors ermoglicht in ahnlicher Weise, wie eine abgeschnittene 
Blume mit ihrem Stengel in Wasser gehalten sich einige Zeit 
frisch erhalt. Der N euge borene ohne Flussig keitsz ufuhr 
verwelkt ahnlich wie eine abgeschnittene Blume ohne 
Flu s s i g k e i t. Die Ahnlichkeit mit der Pflanze geht aber nicht so 
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weit, daI3 der Neugeborene wie ein Samenkorn aus Reservestoffen durch 
Fliissigkeit allein, ohne Nahrungszufuhr, sich in nennenswerter Weise 
fortentwickelt. 

Bei reiner Tee-Saccharinzufuhr sind Hungerstiihle zu verzeichnen, 
die durch ihre Ahnlichkeit mit Meconium eine verzogerte Ausscheidung 
desselben vortauschen. Von der Reichlichkeit des Frauenmilchanteiles 
in der Fliissigkeitszufuhr hangt vor aHem das Aussehen der Stiihle 
abo Griinfarbung und mangelnde Romogenitat sind kein Zeichen 
einer katarrhalischen Erkrankung des Darmkanales, sondern Folge der 
ungeniigenden Nahrungszufuhr. Die Stiihle werden nicht fiiissig, ein 
Zeichcn dafiir, daI3 die Resorption der Fliissigkeit ausgezeichnet vor 
sich geht. 

Das Hungergefiihl der Kinder wird bei derartigem Regime nur auf 
kurze Zeit gestillt. Die Kinder schreien viel. Die Beeinflussung der 
Korpertemperatur im Sinne einer Erniedrigung durch Mangel an Brenn
stoff ist nicht mit Sicherheit zu beweisen. Tcmperatursteigerungen 
wurden niemals nachgewiesen. 

Der einzige Vorteil der Tee-Saccharinzufuhr, also der 
Zufuhr von Fliissigkeit ohne Nahrstoff, besteht in der Er
ganz ung des Wasserverl ustes des Organis m us. Die Erhaltung 
des Turgors der Gewebe wird ermoglicht und damit eine gewisse Frische 
im Aussehen des Kindes bewirkt. Dad urch wird der tatsachlich 
bestehende Hungerzustand verschleiert. Das bedeutet aber 
einen groBen Nachteil, weil die Umgebung, einschlieBlich des Arztes, 
irregefUhrt werden kann. Diese Gefahr ist namentlich dann gegeben, 
wenn der Bcginn der Milchsekretion spat und iiberdies ungeniigend 
einsetzt. lch halte diese Gefahr ffir groBer als den erwahnten Nutzen 
und habe infolgedessen die Tee-Saccharindarreichung als Zusatzfliissig
keit eingestellt. 

III. Gruppe. 

Zufuhr von der Milch kalorisch gleichwertiger Rohrzucker
IOsung bzw. Ergan~ung der Brustnahrung d urch eine eben

solche Losung. 164 FaIle. 

Die Vberlegung, daI3 es eigentlich nicht rationell ist, dem Neugebo
renen statt kalorisch wertvoller Nahrung nur kalorisch wertlose Fliissig
keit (Tee und Saccharin) zuzufuhren, veranlaBte mich, Zuckerlosungen 
als erste Fliissigkeit zu geben. Vom physiologischen Standpunkt ent
spricht 17 g Rohr- oder Riibenzucker dem kalorischen Werte von 
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100 g Milch (lOO Nem), wobei samtliche Kalorien durch Zucker, also 
nur durch Brennstoff, gedeckt sind. Eine 17 proz. Rubenzuckerli:isung 
entspricht also gleichen Mengen Milch, wir nennen sie nach v. Pirq uet 
Rohrzuckergleichnahrung oder Rog. 

Die Anwendung so hoch konzentrierter Zuckerli:isungen wird nach der 
jetzt in der Paediatrie iiblichen Auffassung von der Gefahrlichkeit des 
Zuckers fii.r den Ablauf der Verdauungsvorgange uberraschen. Auch ich 
habe erst, nachdem wir uns schon durch monatelang dauernde Be
obachtung bei alteren Sauglingen von der Unschadlichkeit dieser Li:isung 
uberzeugt hatten (siehe v. Pirq uet) die Rog-Li:isung beim Neugeborenen 
zur Anwendung gebracht. Die so gefahrlich geschilderten schadlichen 
Eigenschaften des Zuckers auf den Darm beziehen sich erstlich nicht 
auf den normal funktioniflrenden, sondern auf den geschadigten Darm 
Zweitens scheint eine gri:iBere Gefahrlichkeit des Milchzuckers vorzu
liegen. Dberdies hat man unter dem Eindrucke theoretischer Vor
stellungen von der durch Zucker gesteigerten Garung des Darminhaltes, 
eben ausgehend von tatsachlichen Beobachtungen beim ernahrungs
gesti:irten Kind, vergessen, daB von zahlreichen Autoren starkere Zucker
li:isungen (Marfan lO%, Jacobi, Heubner usw. 121/ 2%) als Ver
dunnungsflussigkeit bei Kuhmilchernahrung zur Deckung der fehlen
den Calorien empfohlen worden sind. Es ist doch sicher, daB diese 
Erripfehlungen nicht nur theoretisch ausgedacht, sondern reichlich prak
tisch und mit gutem Erfolg zur Anwendung gebracht worden sind, 
sonst hatten diese Empfehlungen nicht die Aufnahme in Lehrbucher 
gefunden. Ais einzigen, jedenfalls vorwiegend theoretischen Nachteil 
haben die Autoren die Gewi:ihnung an den suBen Geschmack empfunden, 
der bei Dbergang zu allderer Nahrung gewisse Schwierigkeiten bedingen 
kann. Von irgend welchem Schaden fur den Verdauungsvorgang im Sinne 
eines Magendarmkatarrhs ist nicht die Rede. Noch immer war der Ein
wand berechtigt, daB die von den Autoren verwendeten Zuckerli:isungen 
nicht unmittelbar als erste Nahrung gegeben wurden, sondern erst 
yom 2. oder 3. Lebenstage, und weiter daB die von mir verabreichte 
Zuckerli:isung noch bedeutend konzentrierter ist als z. B. die Zucker
li:isung Heubners. Auch hier war es am einfachsten, nicht lange 
theoretisch zu diskutieren, ob die Anwendung der Rogli:isung schadlich, 
unschadlich oder nutzlich sei, sondern die Rogli:isung dem Neugebo
renen zu geben und das Resultat zu beobachten. lch kann gleich 
vorwegnehmen, die Rogli:isung wurde ausgezeichnet vertragen und mit 
groBem Wohlbehagen - wohl wegen des suBen Geschmackes - ge-

v. Pi r que t. System der Ernllhrung. II. 13 
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trunken. Interessant ist, daB auch die Verabreichung einer hochpro
zentigen Zucker16sung nichts Neues ist. Ich fand im Buche N e u
burgers iiber Geschichte der Medizin, S. 346, die Ansichten und 
Verordnungen des Sora nos (1. Jahrhundert nach Christi Geburt) 
iiber padiatrische Fragen verzeichnet. Er empfiehlt in den ersten 2 Tagen 

entweder gar keine Nahrung, hochstens gekochten Honig und laBt 

bei mangelnder Mutter- oder Ammenmilch mit Hon~g und Ziegen
milch ernahren. Die Konzentration des Invertzuckers des Honigs laBt 
an Hohe nichts zu wiinschen iibrig: nach Konig (S. 781, Bd. 3) ist 
die Zusammensetzung von Bliitenhonig 

Wasser .. 
Invertzucker 
Saccharose . 
Zuckerfreier Trockenriickstand 
darunter organische Siiuren 
Asche .......... . 

20% 
65-80% 

bis zu 5% 
5 und mehr % 

0,1-0,3% 
0,1-0,35% 

Der Honig ist also eine ca. 70proz. Zucker16sung, er ist ca. 4mal 
konzentrierter als die 17 proz. Rog16sung 

Die Verabreichung der Roglosung als erste Nahrung und als Zusatz

nahrung erfolgte nach dem schon wiederholt erwahnten Plane. Nur in 
den ersten Fallen der Gruppe wurde als erste oder zweite Mahlzeit 
Tee und Saccharin gegeben - es waren die ersten Versuche - wir 
haben diese VorsichtsmaBregel wegen ihrer vollstandigen Dberfliissig
keit sobald als moglich aufgegeben. Eine Zufiitterung von Tee-Saccharin 
erfolgte im weiteren nur dann, wenn die Tagesmenge das supponierte 
Optimum iiberschritten hatte; diese MaBregel entsprach der Konse-. 
quenz der Versuchsanordnung, wesentliche Dberschreitungen des Opti
mums zu vermeiden und bei Unruhe und Schreien des Kindes in solchen 

Fallen Fliissigkeit ohne Nahrwert zu verabreichen. 1m weiteren Ver

laufe haben wir in solchen Fallen statt Tee -Saccharin dunne 3,4% 
Zuckerlosung gegeben (Funftelnahrung). 

Wir konnen die Falle dieser Gruppe in ahnlicher Weise ordnen und 

betrachten wie die Falle der Tee-Saccharingruppe. Geringfiigige und 
kurzdauernde reichliche oder langerdauernde Nahrungserganzung durch 
Rog macht sich klinisch in keiner Weise kenntlich. In t)rster Linie war 
es von Interesse, zu sehen, wie sich die Neugeborenen bei langer dauern
der ausschlieBlicher bzw. fast ausschlieBlicher Zufiihrung von 17 proz. 
Rohrzucker16sung verhalten. Auch hier haben wir, wie bei der Tee
Saccharingruppe diese Art der Ernahrung nicht langer als 4--5' Tage 
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fortgefuhrt und haben dann Zufutterung von Frauenmilch oder Kuh

milchmisch ungen angeschlossen. 

Bezuglich des Gewichts\'erlaufes verhalten sich die Kinder dieser 
Gruppe ahnlich wie Tee-Saccharinkinder. Auch hier gelingt es auf 

kurze Zeit, 24--48 Stunden, wie wir noch weiter sehen werden, das 
Korpergewicht zu erhalten. Dauert aber die alleinige Darreichung 
von Rog weiter an, so zeigt, ahnlich wie bei Tee-Saccharinzufuhr, die 
Korpergewichtslinie eine mehr weniger deutliche Senkung, und ahnlich 

wie bei Tee-Saccharin vermag Rog auch nur die Intensitat des Korper
gewichtsabfalles im Vergleich zu volliger Nahrungs- und Flussigkeits
karenz abzuschwachen, die Vermeidung des Korpergewichtsverlustes 
gelingt auf die Dauer nicht. 

Die weitere klinische Beobachtung lehrt, daB. das Aligemeinbefinden 
der Kinder bei alleiniger Rogzufuhr wahrend der angegebenen Zeit 
ein gutes ist, auch hier sehen die Kinder frisch aus, die Urinmenge ist 
reichlich. Rein auBerlich und oberflachlich betrachtet, kann man also 
bei ausschlieBlicher Rogernahrung keinen Unterschied gegenuber Tee
Saccharinfutterung erkennen und ebenfalls zufrieden sein. Es bestehen 
bei naherer Betrachtung jedoch deutliche Unterschiede gegenuber 
Tee-Saccharinzufuhr. Vor allem fehlt der Acetongeruch, da fur 
reichliche Kohlenhydratzufuhr gesorgt ist. Der Stuhl ist ahnlich wie 
bei reiner Saccharinzufuhr ein Hungerstuhl und damit meconium
ahnlich - also auch hier scheinbar protrahierte Meconiumausscheidung. 
Die Farbe des Stu hIes ist bei alleiniger Rogfutterung dunkler grun als 
bei Tec-Saccharinzufuhr und sparlich an Substanz. Wir meinen, daB die 
dunklere Farbe auf die starkere Resorption del' flussigen Substanzen 
des Darminhaltes zuruckzufuhren sci. Ob diese Vorstellung richtig ist, 
wird sich erst durch direkte Untersuchung des Stuhles beweisen lassen. 

Rog wird von den Neugeborenen auBerordentlich gern genommen, 
da dcr suBe Gcschmack den Neugeborenen sehr zusagt. Interessant ist 
die Beobachtung, die wir immer wieder von neuem macheri konnten, 
daB das Hungergefilhl durch Rog nur auf kurze Zeit gestillt wird. 
Ahnlich wie bei alleiniger Tee-Saccharinzufuhr schreien die Kinder an 

den spateren Lebenstagen schon wieder bald nach der Futterung. Wir 
haben vorlaufig die Ansicht, daB die Flussigkeit in beiden Fallen so 

rasch den Magen verlaBt, daB das Hungergefuhl relativ rasch wieclel'

kehrt Auch diese Frage bedarf erst experimenteller Prufung. Schreien 
vielleicht die Kinder auch nicht aus Hunger, sondern wcgen Kolik
schmerzen? W cnn schon bei alleiniger Rogfutterung die theoretische 

13* 
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Moglichkeit von G~rungsvorgangen im Darm sich nicht ausschlieBen 
laBt, mussen wir doch hervorheben, daB in der Praxis nichts dar
auf hinwies, daB solche Garungsvorgange in Wirklichkeit vorlagen. 
Wir bemerkten wedel sogenannte "katarrhalische" Symptome 
von seiten des Magendarmkanals - die Stuhle waren auch nicht 
vermehrt - noch war ein aU£falliger Abgang von Darmgasen zu be
obachten. Ais Beweis dessen, daB das reichliche Geschrei der Neu
geborenen bei ausschlieBlicher Rog- oder Tee-Saccharinfutterung einem 
Hungergefuhle entspricht, glaube ich mit Recht die viel£ach gemachte 
Beobachtung anfuhren zu durfen, daB nach der ersten ausreichenden 
reinen Frauenmilch- oder Kuhmilchmahlzeit der Neugeborene zum 
ersten Male mehrere Stunden ruhig, friedlich und befriedigt schlie£. 
Waren Garungsvorgange und dadurch bedingte Koliken schuld an 
diesem Schreien, so ware wohl nicht zu erwarten, daB diese Garungs
vorgange und Koliken mit einem Schlage sistieren, wenn Nahrung von 
Art der Milch verabreicht wird. lch mochte uberdies betonen, daB auch 
an den Stuhlen nach Verabreichung der Milch keinerlei "katarrha
lische" Zeichen zu sehen waren. 

Die Tatsache, daB Rog allein trotz kalorischer Gleichwertigkeit 
mit der Frauenmilch nicht dasselbe leistet wie diese, wird uns nicht 
wundernehmen. Es fehlen von den Substanzen der Frauenmilch 
das Fett, die Salze und das EiweiB. Wir k6nnen wohl nach den Unter~ 
suchungen v. Pi r que t s mit Sicherheit annehmen, daB nicht der Ersatz 
des kalorischen Wertes des Fettes durch Zucker diese Minderwertigkeit 
des Rog bedingt. Auch der Mangel an Salzen kann, wie wir in weiteren 
Versuchsreihen nachweisen, nicht zur Erklarung der Minderwertigkeit 
herangezogen werden. Es bleibt also das Fehlen von EiweiB als Ursache 
ubrig. Das ist ja nach allen unseren physiologischen Kenntnissen 
eigentlich selbstverstandlich. Wir werden im weiteren noch Stutzen 
fur diese Anschauung vorfinden. 

Diese Tatsache, daB nicht einmal die Zufuhr VOll Brennmaterial 
in Form von Zucker imstande ist, Korpergewichtsansatz herbeizufuhren, 
ist ein neuerlicher Beweis gegen die Auffassung, daB der Neugeborene 
mit Reservevorraten analog der Pflanze zur Welt kommt und nur Er
ganzung durch Flussigkeit braucht, um einige Zeit lang zu wachsen. 
Selbst die Zufuhr nahrstoffhaltiger Flussigkeit genugt 
nicht zum Korpergewic·htsansatz, wenn dieser Nahr.stoff 
nur Brennmaterial ist und kein Bau'material in Form von 
EiweiB en thalt. 
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Seh. E. 1. Kind. P.·Nr. 1917/9, S.248. Geburtstag 25. XII. 1916 4 Uhr 
friih. Geburtsgewieht 3520 g. SitzhOhe 35 em. Optimum 610 n. Minimum 410 n 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R. 9. Tag 

Gewieht 3520 3410 3280 3230 3260 3230 3210 3210 3240 
Rog 200 340 340 400 440 310 
Brust. 20 
Kuhrog . 210 550 530 

Summe 200 340 360 400 440 510 550 530 
Erbreehen . 2 rif, ri 2 rif rif ri rif rif ri 
Stuhl . 2m 2m m es 3 gres 6 gres 3 gres gres es 0 0 

Eigentiimlieh griine Stiihle. 
Kein Aeetongerueh. Aussehen frisch. Bis zur Mitte des 6. Lebenstages aus

sehlie13lieh Rog, durehschnittlieh 361 g pro die. Vom 4. Tage ab beiErreiehen 
und Ubersehreiten des Minimums kaum Stillstand des Korpergewiehts. Naeh 
Ubergang zu Kuhrog (s. spater) leiehtes Umbiegen der Gewiehtslinie. Auffallend 
dunkelgriine Stiihle,· verzogerte Meeoniumausscheidung = Hungerstuhl bis zum 
7. Lebenstag. Nach Ubergang zur Halbmileh geformte Stiihle! 

Analog verlauft Fall K. F. P.·Nr. 1917/16, S. 248. I. Kind. Geburtstag 
26. XII. 6 Uhr abends. Gewicht 2850 g. SitzhOhe 32,5 cm. Optimum 530 Tl. 

Minimum 350 n. 
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 

Gewicht 2850 2800 2700 2670 2640 2630 2650 2690 
Nahrung: Rog. 120 280 340 330 400 
Kuhrog. 380 360 
Brust. 10 10 10 

Summe 120 280 350 340 410 380 360 
Stuhl . 2m 2m 2 gres 3 es, ges 6 gres 3 es, gres es 
Erbrechen 2 ri ri rif 

Das Kind nimmt, trotzdem am 3. Tage das Minimum (nach Sitzh6he be
rechnet) erreicht und am 5. Tag iiberschritten wird, ab, dabei dunkelgriine Hunger
stiihle. Bei Kuhrogzufuhr in gleicher Menge sofort Umbiegen der Gewiehts
linie. Das Kind sah die ganze Zeit frisch aus. Kein Acetongerueh. 

K. (Knabe). 1. Kind. Geburtstag 4. VIII. 1915. P.·Nr. 305/15, s. 24l. 
Geburtsgewicht 3280 g. SitzhOhe 32,5 cm. Optimum 530 n. Minimum 350 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tag 
Gewieht 3280 3210 3160 3100 3050 3030 3050 2990 3000 
Nahrung: Rog 70 155 225 255 375 385 290 240 
Brust. 10 45 35 80 115 
Tee-Saccharin 85 

Summe 100 200 225 255 375 415 370 355 
Stuhl . 2m m m es 2m es es es es 

Am ersten Tage zweimal reichliehes Erbrechen. Am 6. Lebenstage morgens 
37,5°, sonst fieberfrei. Dabci vollkommen frisch. 

Das Kind bekam bis zum 5. Lebenstage fast nur Rog, an diesem Tage iiber. 
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schritt die Menge das Minimum (nach SitzhOhe berechnet). In den nachsten 3 Tagen 
trotz Verabreichung des Minimums noch immer Tendenz zum AbfaH des Ktirper
gewichts. Meconiumartige Stiihle bis zum 4. Tag. 

D. K. 1. Kind. P.-Nr.80/1915, S. 247. Geburtstag 24. XI. 10 Uhr abends. 
Gewioht am 25. XI. morgens 4 Uhr 3440 g. SitzhOhe 34 cm. Optimum 580 n. 
Minimum 385 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tag 
Gewioht 3440 3350 3320 ·3250 328.0 3270 3260 
Nahrung: Rog. 180 155 205 275 310 375 
Brust ... 10 45 30 110 130 20 

Summe 190 200 235 385 440 395 
Erbrechen 2 ri, rif 3 rif, ri 2rif 2rif 
Stuhl ... 3m es e 3es es es 

In den ersten 3 Tagen erhielt das Kind hauptsachlich Rog in zu geringer 
Menge, dabei starkes Erbrechen. Die Ktirpergewichtsabnahme ist erkliirlich. Zu 
beachten ist die geringe Zahl der Stiihle am 2. Tag und das Fehlen eines solchen 
am 3. Tag. Am 4.-6. Tag trotz reichlicher Zufiitterungvon Rog iiber dem Mini
mum bei geringem Frauenmilohanteil der Tagesnahrung knapp Erhaltung des 
Ktirpergewiohts. Am 5. und 6. Tage sistiert das Erbrechen spontan, es ist also 
kein Nahrungsverlust zu verzeichnen. Es wird wohl durch den Stuhl kein Ver
lust erfolgt sein, da das Kind taglich nur einen Stuhl von etwas schleimigem Cha
rakter hatte, den ich als Stuhl eines fast leergehenden Darmes ansehe. 

H. (Knabe). P.-Nr. 282/1915, S. 244. 2. Kind. Geburtstag 20. VII. 1915 
1 Uhr morgens. Geburtsgewicht 3560 g. SitzhOhe 35,5 cm. Optimum 630 n. 
Minimum 420 n. 

1. 2. II. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tag 

Gewicht 3560 3380 3240 3220 3200 3180 3180 3180 3160 
Rog 90 180 250 245 280 215' 340 200 
Brust. 15 25 95 75 180 245 150 260 

Summe 105 205 345 320 460 460 490 460 
Stuhl. 2m m es, ges 2es 3 es es 2es 

Temperaturen normal 
Trotz Uberschreitung des nach der Sitzhtihe berechneten Minimums vom 

5. Tage ab bleibt die faHende Tendenz der Ktirpergewichtslinie noch kenntlich. 
Naoh dem Ktirpergewichte beurteilt ist am 3. Tage schon das Minimum erreicht. 
Der Frauenmilchanteil der taglichen Nahrung ist zu gering. 

K. (Miidchen). 1. Kind. Geburtstag 15. VII. 19155 Uhr nachm. P.-Nr. 265/15, 
S. 243. Geburtsgewicht 3350 g. Sitzhtihe 33 cm. Optimum 545 n. Minimum 360 n. 

Gewicht .. . 
Rog .... . 
Tee-Saccharin . 
Brust. 

Stuhl. 
Erbrechen. 

Summe 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tag 
3350 3300 3210 3200 3190 3160 3050 

45 95 110 310 205 265 240 
65 

95 

3i 

140 
20 

130 
3m 
5i, bl 

60 
370 
2m 

125 
330 
3m 

130 
395 

2m 

230 
470 
3es 
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8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tag 

Gewicht .. 3020 3080 3100 3100 3100 3050 3090 
Rog 510 250 280 190 345 300 
Tee-Saccharin 60 60 
Brust. 100 160 130 280 125 155 

Summe 610 410 410 470 470 455 
Stuhl . 2es 2es es 2es 2es es 
Erbrechell. 

Keine Temperatursteigerungen. 
Auch hier trotz kalorisch geniigender Nahrung fallende Tendenz des Korper. 

gewichts. Der Rogantcil der taglichen Nahrungsmenge sehr groB; man beachte 
die lange Fortdauer des scheinbaren Meconiumstuhles. Noch am 
6. Tage sind solche Stiihle zu verzeichnen. AuBerlich war am Kinde nichts 
Auffalliges zu bemerken. Das Allgemeinbefinden gar nicht gestort. 

Nachdem wir nun gesehen haben, wie sich der Neugeborene bei 

a usschliel3licher oderfast a usschlieBlicher Rogvera breich ung 
verhalt, wird es von Interesse sein, zu beobachten, wie der Neugeborene 
auf mehr oder weniger reichliche Erganz ung vonFra uenmilch durch 
Rog reagiert. Wir haben bei der Tee-Saccharingruppe als Regel kon
statieren konnen, daB auch bei reichlicher, bis zum Optimum gesteigerter 
Flussigkeitszufuhr hOchstens Korpergewichtsstillstand resultiert, solange 

der Frauenmilchanteil der Nahrung das Minimum unterschreitet oder 
eben erreicht; der Anstieg des Korpergewichtes erfolgt erst dann, 
wenn der Frauenmilchanteil der taglichen Flussigkeitsmenge das Mi
nimum uberschreitet. De r 0 r g ani f:l m u s 1 a B t sic h d u r c h 
d a s Was s ern i c h t bet rug e n. 1st die oben vorgebrachte Mei

nung richtig, daB das Rog als Brennstoff wohl Verwendung findet, 
jedoch allein nicht imstande ist, Korperansatz zu erzielen, so muB 
im Gegensatz zur Tee-Saccharinzufiitterung nachzuweisen sein, daB 
bei gleichzeitiger Frauenmilchverabreichung - vorausgesetzt, daB 
letztere eine gewisse GroBe erreicht - der positive Wert der Rog
nahrung klinisch kenntlich wird, indem unter voller Verwendung des 
eingebrachten EiweiBes Korpergewichtsanstieg auch dann eintritt, wenn 
der Frauenmilchanteil der Nahrung dem Minimum nur sich nahert oder 

es erreicht, wahrend der uber dem Minimum als Plus zugefuhrte 
Anteil der Nahrung aus Rog besteht. 

Wir konnen die Richtigkeit dieser Beobachtung an einigen Bei
spielen demonstrieren. 

Beispiele von Korpergewichtszunahme durch Rogerganz ung. 
F. L. 1. Kind. P.·Nr. 44/15, S. 246. Geburtstag 26. X. 1915 11 Uhr naehts. 

Geburtsgewieht 3330 g. Am 27. X. morgens 3300 g. SitzhOhe (Si) 33,5 em. Optimum 
560 n, Minimum 375 n. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 .• 8. Tag 
Gewicht 3330 3300 3240 3160 3150 3200 3230 3280 

fRog. 130 270 280 70 125 95 
Nahrung:1Brust 75 120 60 230 225 290 
Summe (Nemwert) . 205 390 ·340 300 350 385 
Stuhl. ...... 4m m 2es 2es 3es es, a 
Erbrechen i 2rif ri, i 

Keine Temperatursteigerung. Das Kind hat alB hOchste Temperatur 36,9°. 
In der ersten Periode bis inklusive 4. Tag kann trotz Erganzung der Nahrungs

menge auf das Minimum das Kiirpergewicht nicht erhalten werden, wahrschein
lich wegen der Geringfiigigkeit der Frauenmilchmenge. Erst vom 5. Tage ab 
vermag die geringfiigige Erganzung der nunmehr griiBeren Frauenmilchmenge 
durch Rog Entsprechendes zu Ieisten, in diesem Falle Kiirpergewichtszunahme. 

1m folgenden Faile gelang es, die Korpergewichtsabnahme fast 
vollig zu verhin<lern. Der in den ersten 4 Tagen verabreichte Roganteil 
ist betrachtlich - am ersten Tage ist alles Rog -, er betragt am 2. und 
3. Tage ca. % der taglichen Nemmenge. 

K. G. P.-Nr. 37/1915, S. 246. Geburtstag 26. X. 1915 2 Uhr friih. Geburts-
gewicht 2940 g. SitzhOhe 34 cm. Optimum 580 n. Minimum 385 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. to. Tag 
Gewicht 2940 2880 2880 2940 2880 2970 3020 3050 3090 4040 
Rog 145 150 190 170 70 65 20 10 20 
Brust. 75 75 285 335 335 455 435 450 
Summe(Nem) 145 225 265 455 405 400 475 445 470 
StuhI. m m es, ges e, es ges ges es es 3 es 2a,2es 3e8, a 
Erbrechen. . 2 bi ri, i 2 ri 2ri ri re 

Starker Ikterus am 4. und 5. Lebenstage. Temperatur normal. 

F. A. 6. Kind. P.-Nr. 3/1916, S. 248. Geburtstag 25. ;xn. 5 Uhr nachm. 
Geburtsgewicht 2850 g. Sitzhiihe 31 cm. Optimum 480 n. Minimum 320 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 

Gewicht 2850 2800 2710 2690 2690 2710 2730 2730 2720 2730 
Nahr.: Rog 200 210 150 160 160 160 210 250 275 
Brust. 60 170 200 240 .250 270 200 240 
Summe(Nem) 200 270 320 360 400 410 480 450 515 
Erbrechen .• 4rif 4 ri rif 2 ri rif 3ri rif ri rif 
Stuhl ..•• 4m 2m is m2es 4eB 3 es 3es 3 es 2es 2 es 

Das MinimUIll wird am 3. Tage erreicht, dann die Nahrungsmenge staffel
fOrmig auf daB Optimum erhOht. Anfangs und bei Steigerung der Nahrungsmenge 
bis zum Optimum Erbrechen. Eigentiimlich lichte Stiihle vom 4. Tage ab, die 
Helligkeit der Stiihle war ungemein auffallend, derartige Stiihle zur gleichen Zeit 
bei einem zweiten Kind zu sehen. Sie haben mit der Rogfiitterung nichts zu tun, 
da ich derartige Stiihle sonst nicht beobachten konnte. 1m vorliegenden FaIle 
erreicht die Frauenmilchmenge in der Gesamtnahrung vom 5. Tage ab fast das 
Minimum. Rog besorgt die weitere Erganzung. MaBiger Kiirpergewichtsansatz. 
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M.M. 1. Kind. P.·Nr. 11/1916, S, 248. Geburtstag 25. XII. 8 Uhr vorm. 
Geburtsgewicht 2340 g. SitzhOhe 33 cm. Optimum 545 n. Minimum 360 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 

Gewicht 
Rog 105 250 215 230 215 240 320 345 370 
Brust. 90 95 130 140 160 180 140 

Summe(Nem) 105 250 305 325 345 380 480 525 510 
Erbrechen .. 2 rif ri 4 ri 2ri 2 rif rif rif ri 
Stuhl . m 3m 3m 3m 4es 2 es 3e8, ges 2es 

Anfangs starkes Erbrechen, das sistiert und erst wieder bei stii~kerer Steige. 
rung der Nahrungsmenge am 8. und 9. Tage wieder erscheint. Ein neuerlicher 
Beweis fiir die Auffassung des Erbrechens als mechanisch bedingte Erscheinung. 
Beirn Erreichen des Minimums sistiert der K6rpergewichtsabfaH anfanglich. Dann 
aber sinkt das K6rpergewicht trotz Steigerung des Roganteiles weiter etwas ab, 
nach meiner Meinung deswegen, weil der Frauenmilchanteil zu gering ist. 

Man vergleiche damit folgende Beobachtung: 

H. J. 1. Kind. P.·Nr. 15/1916, S. 248. Geburtstag 26. XII. 1917 1/,2 Uhr friih. 
Geburtsgewicht 2950 g. Sitzh6he 32,5 cm. Optimum 530 n. Minimum 350 n. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 

Gewicht 2950 2940 2900 2890 2880 2900 2940 2980 
Nahrung: Rog. 180 250 265 160 70 35 170 
Brust ..... 30 105 230 360 385 370 

Summe (Nem) . 180 280 370 390 430 420 540 
Erbrechen. .. 4ri 2rif 3 ri rif rif rif 
Stuhl. . . . . 3 m 2 m m es 2 gres 3 es, gres 2 gres 2 es 

Durch Rog gelingt es sehr gut, den K6rpergewichtsabfall ganz gering zu ge· 
stalten. Die Zunahme der taglichen Nahrungsmenge erfolgt vor aHem durch Zu. 
nahme des Brustmilchanteiles, dieser erreicht bzw. iiberschreitet vom 5. Tage. ab 
etwas das Minimum. Das K6rpergewicht steigt schOn an. Auch hier sind auf. 
fallend das scheinbar langeBestehen des Meconiumstuhls und die dunkelgriine Far· 
bung der Stiihle vom 4.-6. Tage. Das starke Erbrechen in den ersten Tagen 
vel'liert sich rasch und wiederholt sich nur einmal am 7. Tage, jedenfalls infolge 
Steigerung der Nahrungszufuhr. Bei reichlicher Frauenmilchgrundlage 
konnte die Rogfiitterung ihre volle Wirkung entfalten. 

Die Frage wird nun lauten, ob bei gleichzeitiger Frauenmilch-Rog
zufuhr der Roganteil wirklich gleichwertig dem Frauenmilchanteil 
ist. Es ist von vornherein zu betonen, daB die theoretisch angenom
mene Gleichwertigkeit der Rog16sung und der Frauenmilch nur vom 
physiologischen Nutze££ekt der Roglosung abhangig sein kann und 
daB ein Vergleich daher nur in dem Sinne moglich ist, daB iiber 
dem Minimum an Frauenmilch zuge£iihrte Rog16sungen mit dem physio
logischen Nutze££ekt gleicher Mengen Frauenmilch gegeniibergestellt 
werden. Je groBer der Roganteil der Nahrung ist, um so leichter kann 
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es geschehen, daB der EiweiBanteil der Nahrung unter den notigen 
EiweiBgehalt, d. h. Baustoffbedarf heruntersinkt. Es bedeutet z. B. 
die Erganzung von 250 Frauenmilch durch 250 RoglOsung eine Er
hOhung des physiologischen Brennwertes der Nahrung auf das Dop
peIte bei Gleichbleiben des EiweiBgehaltes. Diese Frage greift also 
auf die Frage des EiweiBminimums uber; es ist auch meines Erachtens 
auf diesem Wege der Erganzung der Frauenmilch durch ZuckerlOsung 
die Frage des EiweiBminimums im Sauglingsalter einer experimentellen 
Losung zuganglich. 

Diese Abhangigkeit des N utzeffektes der RoglOsung fur den Er
nahrungserfolg von der EiweiBkomponente der zugefuhrten Frauenmilch 
wird die Beurteilung der Nadusiqua-Zudusiqua- bzw. Nadugeliqua-
Zudugeliquawerte, sowie die Beurteilung der Besi- und Begewerte 
beeinflussen. 

Nadugeliqua-Zudugeliqua bei Rog + Frauenmilch. 

I Centinem NadugeJiqua 

110-19120-29[3(1~~9 i 40-49 1,50-59[60-69 

~ 60-69, 1 1 
+ [70-79

1 
I I ! 

~ 50-59 1 2 '2 2 1 

ij40-49
1 

5 
"' 30-39 1 I 
<= 
13 20-29 3 

3 
7 

6 

1 
2 e 
1 

~ 10-19 3 
7 

5 
11 
11 6 1 I -

<= 
~ .0- 9, 17 8 , 

I (0- 9i 
oj 10-19 1 1 5 11 

2 11 11 
4 
1 ~J20-291 4 2 ,g 30-39

1 

1 5 2 1 

~ l!~~:1 1 2 : 1 I 
E 60-69! 1 4 2 I 
g 70-79! 1 1 I 
~ 80-891 1 I 

I -;_! ~:+! :!+! ~:+I ~+I 1+ 
Summe i 5 37 i 86 1 52 f 8 1 1 

Die Zusammenstellung der Nadugeliqua.Zudugeliquawerte (189 
Bestimmungen bei 164 Kindem) ergibt folgendes Resultat. Bei den Werten 
zwischen 20-29 Centinem iiberwiegen noch die Abnahmen, bei den Werten 
30-39 und 40-49 die Zunahmen (ca. % der FaIle zeigen Zunahmen). Wir 



203 

sehen gegeniiber den Tee-Saccharinkindern bei Beriicksichtigung der Gesamt
fliissigkeit (Fliidugeliqua-Zudugeliqua) bessere Verhaltnisse bei Rogzufiitterung. 
Wahrend bei Tee-Saccharinzufuhr bei Fliissigkeitserganzung zwischen 30 und 39 
noch immer die Abnahmen iiberwogen und erst zwischen 40 und 49 Uberwiegen 
der Zunahmen zu erkennen ist, haben wir bei Rogerganzung schon bei 30-39 
Uberwiegen der Zunahmen. 

Bei Vergleich mit den Nadugeliquawerten des Frauenmilchanteiles der 
Tee-Saccharinkinder mit den vorliegenden Werten sehen wir jedoch ein etwas 
besseres Verhalten der Tee· Saccharinkinder, soweit der Nemgehalt der Nahrung 
in Betracht kommt, indem schon bei den Werten zwischen 20 und 29 Zu- und Ab. 
nahmen fast die Wage halten, und bei den Werten 30-39 die Zunahmen starker 
iiberwiegen. Damit ist gesagt, daB die Ausniitzung des Nemgehaltes bei Deckung 
eines Teiles durch 17% Rohrzuckerlosung etwas schlechter ist als bei Deckung 
des Nemgehaltes durch Frauenmilch allein. Dies steht mit unseren oben erwahnten 
Ausfiihrungen beziiglich des Wertes der Roglosung als Zusatzfliissigkeit in bestem 
Einklang. Diese Herabdriickung des Nutzeffektes kommt, wie schon betont, 
mit urn so groBerer Deutlichkeit in den Werten zum Ausdruck, je groBer der Rog. 
anteil an der taglichen Nahrungsmenge ist. Insbesondere setzt vollige Deckung 
des Nemgehaltes durch Rog den Nutzeffekt stark herab. 

Nadusiqua-Zudusiqua bei Rog + Frauenmilch. 

Centinem Nadusiqua 
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Bei Zusammenstellung del' Nadusiqua-Zudusiqua ergibt sich starkes Uber
wiegen del' Zunahmen bei Werten zwischen 30 und 39. Bei den Werten 40-49 
sind fast lauter Zunahmen zu verzeichnen. Verglichen mit den Flussigkeits- und 
reinen Nadusiquawerten bei Tee-Saccharinkindern ergibt sich naturgemi:il3 etwas 
Analoges wie bei den Geliquawerten. Vom Standpunkt del' Flussigkeitszufuhr 
betrachtet besserer Erfolg del' Rogliisung, da Fludusiqua (Tee-Saccharin, Frauen
milch) erst bei 40--49 Centinem jenes Verhaltnis zwischen Zunahmen und Ab
nahmen aufweist, wie bei Frauenmilch + Rogliisung Mengen von 30-39 Centinem. 
Ebenso ergibt sich etwas schlechteres Resultat fur die Verwertung del' Rogliisung 
vom Standpunkt des Nemgehaltes im Vergleich zum Effekt des Frauenmilch
nemgehaltes del' mit Tee-Saccharin goftitterten Kinder. Die Verschiebung nach 
rechts ist auch hier deutlich. 

Weitere Bestatigung fUr meine Auffassung ergibt sich bei del' Ermittlung del' 
Bege- und Besiwerte. 

Bege bei Rog + Frauenmilch 
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Die Begewerte bei reiner Frauenmilch hatten ein scharf begrenztes Maximum 
zwischen 25 und 33. 61% aller Bestimmungen fielen in diesen Bereich, 15% unter 
denselben und 24% oberhalb desselben. Bei Rogzufutterung finden wir 37,5% 
der FaIle (71 Bestimmungen) in dcn Bereich del' Werte 24-33 fallend, 6% unter 
und 56% oberhalb desselben. Das will sagen, daB bei Rogzufutterung der Bedarf 
griiBer ist, was damit zusammenhangt, daB bei reichlicher Menge del' Rogliisung 
geringerer Nutzeffekt erzielt wird als durch die gleiche Menge Frauenmilch, und 
dies, wie erwahnt, urn so mehr, je griiBer del' Anteil del' Rogliisung an del' Tages
nemmenge ist. In den Bereich der Begewerte 24-43 fallen 141 von 189 Be
stimmungen = 74,5%. Lehrreich ist auch del' Vergleich mit den Begewerten 
del' Tee - Saccharingruppe (Begewerte del' neben del' Tee-Saccharinlosung ver
abreichten Frauenmilch). Bei diesen Werton zeigt sich, wie erwahnt, eine Herab
setzung der Begewerte mu-ch die Tee-Saccharinzufuhr, weil bei del' Begeberech
nung die zugefUtterte Tee-Saccharinmenge viillig wegfiillt. Diese hat ~bef einen 
EinfluB auf den Gewichtsverlauf, soweit er von einfacher Wasserretention ab
hangig ist. Die Bedarfswerte fiir Frauenmilch zur Erhaltung des Korpergewichts 
werden daher geringer ausfallen. Bei Berechnung del' Begewerte fUr RogzufUtte. 
rung kommt abel' die gesamte Flussigkeitsmenge als Nemwert zur Geltung, daher 
del' gegenuber Frauenmilch geringere Nutzeffekt del' Rogliisung fUr den Korper
gewichtsansatz bzw. Stillstand durch Verschiebung del' Bedarfswerte nach oben 
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kenntlich wird. DaB Rog besser wirkt als Tee-Saccharin liWt sich aus dem Ver
gleich mit dem Fliissigkeitsbedarf der Tee-Saccharingruppe erkennen. In den 
Bereich der Werte von 24-43 fallen 106 von 216 Bestimmungen = 49% (gegen 
74,5% bei Rog). Die groBte Menge del' Fliibegewerten bei Tec-Saccharinzu
fiitterung liegt erst zwischen Belige 30 und 53, und zwar 149 Bestimmungen von 
216 = 72,5%, das bedeutet mit anderen Worten, daB der Nutzeffekt del' Tee
Saccharinlosung fiir den Gewiehtsverlauf ein geringerer ist als der der Roglosung. 

Analoges muB sich bei Berechnung der Besiwerte fiir die Roggruppe er
geben. 

Diese Besiwerte bei Rogzufiitterung lauten: 
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Bei reiner Frauenmilchernahrung finden wir das Maximum zwischen 
Besi 24 und 28. 42% fallen in diese Gruppe. Bei Rogzufiitterung finden wir 
nur 49 Falle = 26% bei diesen Werten. Das Maximum umfaBt eine groJ3ere Breite, 
liegt zwischcn den Werten 24 und 40 und betragt 142 Bestimmungen = 75%. 
Uber 28 bis 40 Besi liegen noch 93 Werte = 49%. 

Vergleichen wir die Werte mit dem Ergebnis der Besirechnung der Tee
Saccharingruppe, so macht sich wieder der schein bar hohere Bedarf bei Rogzu
fiitterung bemerkbar. Bei Tce-Saeeharinzufuhr ergeben die Besiwerte (nur Nem
gehalt der Fliissigkeit bercchnct) zwischen 20 und 30 46% del' Gesamtzahl, und 
noeh unter dieser Zah120 noch 35~~, also Besi unter 30 zeigen 71 % Tee-Saccharin
kinder, wahrend bei Rogfiitterung nur 38,5% del' FaIle diesen geringen Bedarf 
zeigen. Del' schein bar niedrige Bedarf der Tee-Saccharinkinder riihrt aueh hier 
von der nicht zur Berechnung gelangenden Tee-Saccharinquote der Tagesfliissig
keit her, die aber doch EinfluB auf den Korpergewichtsverlauf hat. Ein richtigerer 
Vergleich muB sich wieder aus dem Vergleich der Besiwerte bei Rog mit den 
Fliibesiwerten der Tee - Saccharingruppe ergeben, weil bei letzterer Bereehnung 
die gesamte Fliissigkeit ohne Riicksicht auf den Nemwert als Grundlage genom
mell wird. 

Bei Tee-Saccharinzufuhr licgen 135 Bestimmungen von 216 = 62,5% in Breite 
der Fliibesiwerte von 20-40, nur 3 Werte = 1,4% unter denselben. 78 Werte 
= 36% liegen iiber 40. Bei Rogzufuhr liegen zwischen Besiwert 20 und 40 
15i von 189 Bestimmungen = 83%, oberhalb 40 nur 31 Bestimmungen = 16,4%. 
Bei Tee-Saccharinzufuhr finden wir zwischen den Fliibesiwerten 20-32 50 Be
stimmungen von 216 = 23%, bei Rogzufuhr 94 von 189 = 50%, also mehr als 
doppelt so viel. 
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Es lii.Bt sich also auch hier wieder auf rechnerischem Wege mehrfach die Be
statigung der ausgesprochenen Meinung bringen, daB Rogzufuhr als Zusatznah
rung zu Frauenmilch bessere Resultate ergibt als die Erganzung durch die Tee
Saccharinzufuhr. 

tJber die Rogfiitterung 'als Zusatznahrung der Frauenmilch in den 
ersten Tagen laBt sich zusammengefaBt folgendes sagen: 

1. Rog (= 17% Zuckerlosung) als erste Nahrung des Neugeborenen 
ist unschadlich und wird gern genommen, lieber als die Tee-Saccharin-
16sung. Ebenso unschadlich ist die Erganzung der Frauenmilch durch 
Rog an den spateren Lebenstagen. Es sind keinerlei Anzeichen einer 
Magendarmschadigung zu erkennen. Trotz des siiBen Geschmackes 
der Roglosung nehmen die Kinder die Brust gerne. Niemals hatte die 
Rogfiitterung ungiinstigen EinfluB auf die Ingangsetzung der Brust
driisensekretion der Mutter. 

2. Geringe Mengen von Rog als Erganzung zu Frauenmilch machen 
sich klinisch nicht kenntlich. 

3. AIleinige Zufuhr von Rog in entsprechenden Mengen verhindert 
auf 24-48 Stunden, oder mildert bei langerer Darreichung den Korper
gewichtsabfall in ahnlicher Weise wie Tee-Saccharin. Auch bei Rog
zufuhr haben die Kinder (sogenannte) Hungerstiihle von meist dunkler, 
griiner Farbe wie bei Tee-Saccharin. Die Kinder sehen ahnlich frisch 
aus wie bei Tee-Saccharinzufuhr:, fiebern ebenfalls nicht; daB aber 
kein Hungerzustand vorliegt, wird durch den Mangel des Acetongeruchs 
kenntlich. Langer als 5 Tage wurde die alleinige Rogzufuhr nicht 
fortgesetzt. 

In der Intensitat und Dauer des Erbrechens der ersten Lebenstage, 
von uns als mechanisch bedingtes Symptom aufgefaBt, besteht kein Unter
schied gegeniiber Tee-Saccharin. Das Hungergefiihl des Neugeborenen 
ist ahnlich wie bei Tee-Saccharin durch Rog nur aUf kurze Zeit gestillt. 

4. Die giinstigere Wirkung der Roglosung erschOpft sich nicht mit der 
Unterdriickung der durch den Kohlenhydratmangel bedingten Aceton
bildung. Der weitere Vorteil der Rog16sung liegt in der Verwendbar
keit des Nahrungsmittels zum Korpergewichtsansatz. Diese Verwend
barkeit ist aber abhangig davon, daB neben Rog auch Frauenmilch in 
einer Menge gegeben wird, die dem Minimum des Tagesbedarfes sich 
wenigstens nahert oder noch besser es erreicht oder allenfal!s iiber
schreitet. Kohlenhydrat allein kann als Brennstoff ohne gleichzeitige 
Zufuhr von EiweiB nicht zum Ansatz fiihren. Wie wir weiter sehen 
werden, muB die erganzende Fliissigkeit nicht Frauenmilch sein. Rog 
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ersetzt also, wie wir ja aus der Physiologie wissen, als Kohlenhydrat 
Fett und in gewissen Grenzen EiweiB. Schon mit geringeren Frauen
milchmengen als bei Tee-Saccharinzufuhr wird Korpergewichtsstillstand 
und Korpergewichtszunahme erzielt. 

Da der Rohrzucker gegenuber Saccharin gar keinen Nachteil, in 
mancher Beziehung aber Vorteile besitzt, ist anzuraten, das Saccharin 
aus der Lebensmittelliste des Neugeborenen als vollig uberflussig zu 
streichen. Sollte ubermaBige Angst vor 17% Rohrzuckerzusatz beim 
Arzte vorhanden sein, so kann er mit ruhigem Gewissen statt Saccharin 
Zucker in niedrigerer Konzentration geben, der Zucker wird auch in 
geringerer Menge gegenuber Saccharin noch immer den Vorteil haben, 
daB doch wenigstens auch Kohlenhydrat dem Neugeborenen gereicht 
wird und nicht nur Wasser. 

IV. Gruppe. 

K uhmilch- Zuckerlosung (Gleichnahrung) als Erganzung 
der Brusternahrung. 

282 Bestimmungen bei 275 Fallen. 

Nachdem ich in bezug auf verschiedene Erganzungsmittel der Brust
ernahrung ~rfahrungen gesammelt hatte, konnte ich in weiterer Konse
quenz der Fragestellung an die Zufutterung mit Kuhmilch gehen. Dies 
urn so mehr, als ja vom wissenschaftlichen Standpunkt die Frage der 
kiinstlichen Ernahrung des Neugeborenen noch wenig studiert war. 

v. Reu 13 schreibt (S. 120 u. ff.): "Unsere Erfahrungen iiber die kiinstliche 
Erniihrung Neugeborener sind ziemlich diirftig. Sie beziehen sich in del' Mehrzahl 
del' FLiJle auf Kinder, welche erst von del' 2. odeI' 3. Woche an kiinstlich ernahrt 
wurden. Uber die kiinstlichc Ernahrung innerhalb del' crsten W oche wissen wir 
recht wenig. DaB es moglich ist, ein Kind von Anfang an mit Kuhmilch aufzu
ziehen, muB unbcdingt zugegeben werden. So berichtet z. B. Kassowitz in seinem 
Lehrbuch iiber ein Kind, welches sich bei ausschlieBlich kiinstlicher Ernahrung 
in jeder Hinsicht tadeIlos entwickelte, und es unterliegt keinem Zweifel, daB sich 
derartig gliicklich verlaufende FaIle gar nicht so selten ereignen. Die Toler: 
verschiedener Kinder gegeniiber den Anforderungen, welche die Ernahrung an 
ihren Organismus steUt, schwankt eben in weiten Grenzen." Dann spater: "Man 
hart von gut en Erfolgen bei fettarmen und fettreichen, kohlenhydratarmen und 
kohlenhydratreichon, eiweiBarmen und eiweiBreichen, salzarmen und salzreichen 
Gemischen, z. B. Buttermilch - Rahmgemenge -, Backhausmilch; zuckerfreien 
Milchmischungen - Malzsuppe; 1/4·Milch - Vollmilch, EiweiBmilch usw." 

Die bisher iiblichen Vorschriften beziiglich der kiinstlichen Ernahrung des 
Neugeborenen waren weniger praktisch erprobt, als vielmehr nach den Grund
satzen del' Sauglingsheilkunde iibel'haupt theoretisch erschlossen worden. 
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Die verbreitetste Ernahrungsmethode besteht in der Verabreichung von 
l/a-Milch, welche entweder nach der Heubnerschen Vorschrift aus einem Teil 
Milch und zwei Teilen 8 proz. Milchzuckerlosung hergestellt oder auch mit ge
ringerem Zuckerzusatz gereicht wird. Langstein und L. F. Meyer1) empfehlen 
folgende Trinkmengen und Mischungen: 

Alter 

1. Tag 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

" 

Zahl und Grolle der 
Einzelmahlzeiten 

Tee mit Saccharin i 
I 6 X 10 ccm 

6 X 20 
6 X 30 
6 X 40 
6 X 50 " 

7. , 6 X 60 " 
2. Woche 5 X 100-120 ccm! 

3. u. 4. Woche 5 X 100-160 " 

Gesamtmenge 
II Zuck~r in ~ 
zurGesamt-

I menge 

60 1/3-Milch 2 
120 2 
180 

" 
5 

240 
" 

5 
300 10 
360 10 
600 

" 
20 

750-800 Schleimi 30 

v. ReuB bringt 4 Beobachtungen Camerers (Ernahrung mit Drittelmilch). 

Anfang~llewirht 1. 2. 11. 4. 5. 6. 7. A. 9. Tag 
3400 0 50 120 110 250 350 400 480 500 
3320 10 30 50 190 320 360 380 420 440 
3150 15 30 45 100 170 220 260 290 350 
3240 0 10 30 90 130 200 240 290 320 

Auch Cze r ny und Keller sehen die 1/3-Milch mit Milchzuckerzusatz (ein 
Kaffeeloffel auf 100 cem Misehung fiir ein gesundes neugeborenes Kind) als die 
geeignetste Anfangsnahrung an und halten schwachere Konzentrationen (1 : 3 
oder 1 : 4) (Biedert, Dobeli) fiir entbehrlich. 

v. ReuB betont, daB diese 1/3-Milchmischung auch bei Anreicherung mit 
Zucker nur etwa 400 Calorien im Liter enthalt, so daB die Zufuhr von Brennmate
rial stets weit unter dem Niveau des natiirlich ernahrten Kindes bleibt, wenn man 
nicht erheblich groBere Tagesmengen verabreicht. Diese iiberreichliche Fliissig
keitszufuhr ist aber nach v. ReuB nicht empfehlenswert. Deswegen haben andere 
Autoren konzentriertere Nahrungsmischungen gegeben: Kassowitz 1/2- Milch 
mit erganzendem Zuckerzusatz (wichtig seien dabei maximal nur 5 Mahlzl1iten) 
Marfan 1/2-Milch mit 10% Zuckerwasser. Marfan gibt fun 

1. Tag 1-2 mal 8 g lkMilch 
2. 6 

" 
8-12 g 1/2-

3. 7 
" 

12-20 g 1/2-
4.-7. 7 

" 
30--40 g l/z-

7.-30. 7 45-90 g %-

1) Nach der 2. und 3. Auflage des Buches "Sauglingsernahrung und Saug
lingsstoffwechsel", S. 134. 
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v. ReuB sah gute Erlolge mit 2fa-Milch von der 3. Woche abo Von franzosi
schen Autoren (Budin, Variot u. a.), und auch von Oppenheim wurde un
verdiinnte Kuhmilch verliittert. Nach Heubner muB in diesem Fall die Einzel. 
mahlzeit ein wenig groBer, aber seltener dargereicht werden als bei der natiirlichen 
Ernahrung. 

l. Tag 3 mal 5-10 g Vollmilch 
2. 4 15-20 g 

3. und 4. 5 " 40 g 
" yom 5. 

" 5 " 50-60 g 
" dann allmahlich ansteigend auf 5 70-80 g 

v. ReuB selbst empfiehlt fUr die ersten Tage aus prophylaktischen Grunden 
1,'3-Milch. Als Zufiitterung wird ebenfalls 1/3- oder 1/2-Milch angeraten. 

Wie man sieht, sind die verschiedensten Angaben in cler Literatur 
vorliegend. In letzterer Zeit sind Z. B. auch EiweiBmilch und Larosanmilch 
verwendet worden. Es spricht dies dafur, claB die Toleranz des Neuge
borenen fur die verschiedensten Zusammensetzungen der Nahrung eine 
ausgezeichnete ist. Es ist sicher rationell, dem Neugeborenen eine kalo
risch ausreichende Kuhmilchmischung zu geben, Z. B. die Kuhmilch
Rohrzuckergleichnahrung zu gleichen Teilen gemischt, also eine Halb
milch, die der Frauenmilch kalorisch gleichwertig ist. Auch hier be
folgte ich das Prinzip, die physiologisch notwendigen Nahrungsmengen 
moglichst bald zuzufuhren, das Minimum, nach der Sitzhohe be
rechnet, minclestens am 3. odeI' 4. Tag zu erreichen, um einer 
Ernahrung unter dieser Menge - dem Hungerzustand - auszu

weichen. 
Die Zufuhr del' Kuhroglosung konnte ieh urn so leiehter zur Anwen

dung bringen, da wir vorher Gelegenheit hatten, den guten Erfolg der 
Kuhrogmisehung als Sauglingsnahrung bei alteren Sauglingen der Saug
lingsabteilung der Kinderklinik zu beobaehten. Die Hohe des Zueker
zusatzes war ohne Bedenken erlaubt, da ieh doeh, wie beriehtet, reiehlich 
Fane zur Verfugung hatte, die als erste und aussehlieBliche Nahrung 
clurch kurzere oder langere Zeit 17 proz. Rohrzucker16sung = Rog, ver 
tragen hatten. Die Konzentration des Zuckers in der Kuhrogmilch 

betragt 10,5% (Rohrzucker + Milchzucker). Die Gesamtkonzentra
tion ist also noch etwas hoher als in der Mischung naeh Angabe von 
Heubner und Marfan. Selbst unter der Annahme der theoretisehen 
Gefahr einer Garung der groBen Zuckermenge im Darm, die ja schon 
gelegentli?h der reinen Rogfutterung durch das Experiment sich als 
unbegrundet erwies, war hier fur den Theoretiker noch von vorne
herein der Gedanke berechtigt, daB bei Zufuhr der eiweiBreichen Kuh-

v. Pi r que t. System der Ernlihrung. II. 14 
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milch die EiweiBfaulnis derKohlenhydratgarung entgegenwirken wiirde, 
so daB jedenfalls die Besorgnis vor pathologischer Garung unberech
tigt war. 

Die K uhrogmischung ist auch mit Rucksicht auf ihren EiweiB

gehalt rationell zusammengesetzt, indem die EiweiBmenge das EiweiB
minimum (10% des Nemgehaltes EiweiB) nach v. Pirquet deckt; 

der Ersatz des Fettes durch Kohlenhydrat ist nach dem Brennwert 
durchgefuhrt. Durch Berucksichtigung des EiweiBminimums ist die 
Gefahr einer Unterschreitung desselben ausgeschaltet, ein Schaden, der 
zweifellos der rein en Rog (= Rohrzuckergleichnahrung) anhaftet und 
dessen Bedeutung wir eben besprochen haben. 

Auch bei Kuhrogzufutterung zur Brusternahrung ki:innen wir ahn
liche Gruppen wie vorher aufstellen. Die erste Gruppe, die wir nur kurz 
zu beruhren brauchen, umfaBt eine Reihe von Fallen, bei denen die 

Menge der Zufutterung gering war und sich auf die ersten Tage be
schrankte. Es ist auch hier zu berichten, daB es unmi:iglich ist, von einer 
Wirkung dieses Zusatzes zu sprechen. Das eine ist nur zu sagen, daB 
er sicherlich nicht von ungunstigem EinfluB war. Da die Kinder der 

Kuhroggruppe als erste Nahrung stets Kuhrog bekamen, konnten wir 
sehen, daB die Kinder diese Nahrung ebenso gern oder auch ungern 
nahmen wie die Frauenmilch. Denn auch bei Zufuhr von Frauenmilch 
mussen ja, wenn man die Untersuchungen quantitativ gleichmaJ3ig 
durchfuhrt, die Kinder zur Nahrungsaufnahme mehr oder weniger 
gezwungen werden. lch habe an mehreren Stellen darauf hingewiesen, 
daB der Neugeborene in den ersten Tagen seines Lebens haufig un
richtigen Instinkt zeigt und daB, wenn es immer auf ihn allein ankommen 
wurde, langdauernder Hunger genug oft vorkommen wurde. Bei del' 
Interesselosigkeit an der Nahrungszufuhr in den ersten 24-48 Stunden 

macht der Neugeborene keinen Unterschied, ob man Rog, Kuhrog oder 

Frauenmilch zufuhrt; nur den Tee mit Saccharin trinkt er ganz be son
ders ungern, wahrend die vorgenannten Mischungen entschieden lieber 
genom men werden. 

Das Erbrechen, dessen Ursache und Bedeutung ich wiederholt ge
wurdigt habe, ist auch bei Kuhrogfutterung deutlich und haufig vor

handen, es hat auch hier bei starkerer Intensitat als mechanischer 
Verlust an Nahrungssubstanz fur den Verlauf der Ki:irpergewichts
linie gewiB bestimmenden EinfluB. Auch bei Kuhrogzufutterung sistierte 
das Erbrechen unter vi:illiger 19norierung des Symptoms von selbst 
meist nach wenigen Tagen. 
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Gehen wir nun an die Besprechung der FaIle mit ausschlieBlicher 
oder fast ausschlieBlicher Kuhrogernahrung. Da wir stets Wert darauf 
legten, die Brusternahrung, wenn nur irgend moglich, beizubehalten, 
ist die Anzahl der Beobachtungen nicht groB, sie betraf stets Kinder, 
bei denen aus gewichtigen Grunden (schwere Erkrankung oder Tod der 
Mutter oder Notwendigkeit der Isolierung der Mutter aus frauenarzt
lichen Grunden) die Brusternahrung nicht durchgefuhrt werden konnte. 

H.M. P.-Nr. 1916/34, S. 250. Geboren am 24. 1. 1/24 Uhr morgens. Erste 
Mahlzeit urn 9 -Uhr vorm. Mutter an Eklampsie erkrankt, an der die Mutter 
auch starb. Geburtsgewicht 2950 g. 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 
Gewicht . .2950 2940 2880 2880 2890 2900 2860 2880 2890 2940 
Nahrung: Kuhrog 100 270 255 350 460 460 425 450 520 460 
Stuhl. . m es 4 es ges es, ges 2a 2ges 0, a a as 
Erbrechen rif rif ri 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. H!. 20. Tog 
Gewicht 2930 2940 2940 2940 3000 3080 3140 3180 3270 3220 
Nahrung 510 500 560 490 650 690 620 680 640 
Stuhl . 2a a a 2a a 2a 2a 2a 2a 

Temperatur stets normal (2 mal taglich Messung). Kein Ikterus. Vom 2. bis 
13. Tage (12 Tage) erhielt das Kind 5220 g Kuhrog, d. i. pro Tag durchschnittlich 
435 g. Dabei Gewichtsstillstand. 

Vom 14. bis inklusive 19. Tag (6 Tage) 3770 g Kuhrog, pro Tag 628 g. Die 
durchschnittliche Zunahme betrug entsprechend der groBen Nahrungsmenge 
taglich durchschnittlich 63 g. 

H. K. P.-Nr. 1916/28b, S.250. Geboren am 21. 1. 3/47 Uhr abends. Mutter 
gestorben (Placenta praevia). Wegen Oberarmfraktur wurde sofort bei Ankunft 
in der Neugeborenenstation 8 Stunden nach der Geburt dem Kinde ein Verband 
angelegt, der 50 g wog. Das Kind wog 2630 g. Bis zum 17. Tag morgens wurde 
Pat. nicht mehr gewogen, urn die Fraktur nicht in ihrer Heilung zu schadigen. 
Das Gewicht des Kindes am 17. Lebenstag morgens betrug mit Verband 2800 g. 
Die Gewichtszunahme seit Geburt = 120g, pro Tag (15 Tage) = 8 g. Vom 17. Tag 
bis mit 26. Tag = 10 Tage Zunahme urn 300 g, pro Tag 30 g. 

Gewicht 
Nahrung: Kuhrog 
Stuhl. .. 
Erbrechen 

Gewicht 
Nahrung: Kuhrog 
Stuhl. .. 
Erbrechen 

2.1) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 
2630 
200 165 260 270 290 320 308 340 375 
2 m m m ges ges es es a 0, a 

2rif,3ri re 2rif -

11. 

440 
2a 

12. 

470 
20 

lB. 

470 
a 

14. 

540 
2a 

15. 16. 

430 470 
o a 

17. 18. 19. Tag 
2800 2840 2850 

550 410 510 
a,o a 2a 

1) 10 Stunden nach der Geburt zum ersten Male angelegt. 

14* 
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20. 21. 22. 23. 24- 25. 26. 2.7. Tag 
Gewicht 2860 2980 29501 ) 2950 2980 30801 ) 30001 ) 3140 
Nahrung: Kuhrog 510 515 640 550 550 575 590 
Stuhl ... a a a a 2a 2a 2a 
Erbrechen 

Die in den Tagen, 2.-16. Tag (15 Tage), zugefiihrte Nahrungsmenge betrug 
5348 g, die tagliche Menge 357 g, die analogen Zahlen vom 17.-26. Lebenstag 
5400 g (in 10 Tagen), die tagliche Menge 540 g. 

Von Interesse ist folgender langer beobachteter Fall: 
K. M., geboren 8. II. 1916 1Ml Uhr vorm. P.-Nr.69. Geburtsgewicht 2670 g. 

Nach 8 Stunden er~te MahIzeit, bekam noch am 8. II. 40 g Kuhrog. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. Tag 

Gewicht 2640 2570 2570 2570 2570 2570 

Nahrung {Brust . 10 30 10 20 170 
. Kuhrog 180 285 285 405 370 

Nemsurnme . 190 315 295 425 540 
Stuhl. mges 2 ges 2 ges 2a ges 2a 

Kein Erbrechen auBer einmal ri am 2. Tage. 
Das Kind erhiilt also zusammen in 5 Tagen 

240 Brust, pro Tag 48 Brust 
1525 Kuhrog, 345 Kuhrog 

1765 Nem 393 Nem 

und nahm dabei am ersten Beobachtungstage um 70 gab, um dann im Gewicht 
stehen zu bleiben (durchschnittliche Abnahme pro Tag 14 g). Die Mutter wurde 
wegen Fiebers isoliert. Das Kind kam mit der Mutter weg, urn, da die Mutter 
das Kind nicht stillen durfte, am 9. Tage mittags, also nach 21/2 Tagen, mit einer 
Abnahme auf 2470 (um 100 g) wieder uns zur Pflege und Ernahrung iibergeben 
zu werden. Es erhielt sofort wieder Kuhrog, und zwar am 9. Tage 3 X 40 g. Die 
Korpergewichtslinie nahm folgimden Verlauf: 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tag 
Gewicht 2500 2550 2610 2670 2680 2690 2680 
Nahrung: Kuhrog 340 420 470 500 510 490 605 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tag 
Gewicht 2760 2800 2840 2850 2890 3000 3020 3040 
Nahrung: Kuhrog 560 560 560 580 560 560 560 

Stiihle stets normal, meist nur 1 Stuhl. 
Temperatur normal. Das Kind nahm in 14 Tagen 430 g zu, pro Tag also 31 g, 

bei einer durchschnittlichen Tagesmenge von 525 g Kuhrog. Wichtig erscheint mir 
neben der Tatsache des guten Gedeihens der schlechte EinfluB der nur21/ 2tagigen 
Entfernung aus unserem Ernahrungsregime, die GewichtseinbuBe von 100 g in 
dieser kurzen Zeit ist eine betrachtliche. 

1) Verbandwechsel am 22. Tag, am 23. und 24. Verband nur 20 g. Ab 25. Tag 
Gewicht ohne Verband. 
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B. H. Geboren am 4. II. 1916. Zugewieseh am 6. II. friih. P.-Nr. 77, S. 251. 
Oberarmfraktur. Von Anfang an mit Kuhrog ernahrt. Gewieht am 5. II. morgens 
2480 g, am 6. II. 2380 g. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. 11. Tag 
Gewieht . . . 2380 2410 2450 2450 2460 2500 2540 2540 2550 2580 
Nahr.: Kuhrog 195 200 280 290 320 350 350 400 520 

Stiihle normal. Starker lkterus. Am 2. Lebenstage 5 mal reiehlieh Erbreehen. 
Sonst kein Erbreehen. Das Kind hat in 9 Tagen 2905 g Kuhrog, durehsehnitt
lieh also taglieh 324 g Kuhrog getrunken und dabei um 23 g taglieh, zusammen 
um 210 g zugenommen. Temperatur normal. 

Von den iibrigen Fallen, die vom ersten Tage Kuhrog, aber nur dureh die kurze 
Zeit ihres Aufenthaltes, erhielten, sei noeh ein besonders sehiinen Gewiehtsverlauf 
zeigender Fall erwahnt. 

G. A. Geboren am 6. VIII. 1916. P.-Nr. 301. Geburtsgewieht: 

1. 2. R 4. 5. 6. 7. Tag 
Gewieht. 2600 2630 2630 2640 2650 2680 2710 
Nahrung: Kuhrog 240 400 490 480 520 460 

Nur am ersten Tag Meeoniumstuhl, die folgenden Tage normale Stiihle. Gesamt
nahrung in 5-8 Tagen = 2590 g Kuhrog, pro Tag daher 445 g. Zunahme pro 
Tag 20 g. Fehlen jeglieher Gewiehtsabnahme. 

Eine reiehliehe Anzahl ahnlieher vollkommen befriedigender Ernahrungs
versuehe mit aussehlieBlieher oder fast aussehlieBlieher Kuhrogernahrung finden 
sieh in den Tabellen (S. 249--260). leh verweise aueh auf die Beobaehtung von 3 
Friihgeburten, die mit etwas Brustzufiitterung befriedigende Entwieklung zeigen. 

In ganz wenigen Fallen fiihrt starkes Erbrechen zu Gewichts
abfall ohne nachweisbare Schadigung. 

1st schon der Ernahrungserfolg bei reiner Kuhrogfiitterung ein 
befriedigender, so ist es von vorneherein wahrscheinlich, daB die 
Zufiitterung von Kuhrog zur Brust, wobei als erste Nahrung 
bis zum EinschieBen der Brustmilch nur Kuhrog gegeben wird, 
gute Resultate ergibt. In der Tat laBt die groBe Anzahl dieser Be
obachtungen, die aus der Tabelle hervorgeht, erkennen, daB die 
Kuhrogzufiitterung dieser Art keinerlei Nachteile, dagegen mancher
lei Vorteile hat. Sie hat insbesondere klinisch kenntliche Vorteile 
gegeniiber Tee - Saccharin- und Rogzufiitterung, die Kinder trinken 
die Kuhrognahrung gern, sind viel Hinger ruhig als bei Zufiitte
rung der ebengenannten Substanzen. Sichtlich dauert das Sattigungs
gefiihl bei Kuhrogzufiitterung wesentlich langer als bei Tee-Saccharin
oder Rogzufuhr, bei welcher die Kinder sehr bald nach Verabreichung 
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der Flussigkeit wieder schreien. Das Erbrechen ist, wie schon erwahnt, 
nicht anders als bei den anderen Ernahrungsversuchen. Die Korper
gewichtslinie zeigt nur geringe Abnahme und dann entsprechend der 
zugefugten Nahrungsmenge Stillstand oder Zunahme. Wesentliche 

Inkongruenzen konnten nur selten wahrgenommen werden und he
ben sich in den Tabellen durch ihre Unwahrscheinlichkeit von selbst 

heraus. 
Die eine Frage ist noch zu erortern: Hat nicht die Kuhrogfutte

rung oder -zufUtterung einen schadlichen EinfluB auf die Brustdrusen

sekretion, resp. ist vielleicht die Kuhrogzufutterung fur die PFopa

ganda des Selbststillens eine Gefahr? Da mochte ich an dieser 
Stelle ganz besonders betonen, daB vorliegende Untersuchungen mit 
der wissenschaftlich schon genugend erorterten und endgultig ent

schiedenen Frage der Vorteile der Brusterna,hrung gar keinen Zu

sammenhang haben, also vor allem in keinerlei Weise dem Nicht
stillen Vorschub leisten wollen. Wenn wir also die Frage erortern, 
ob speziell die Kuhrogzufutterung einen schadlichen EinfluB auf die 
Inbetriebsetzung der Brusternahrung hat, so konnen wir gerade auf 
Grund vorliegender Beobachtungen dies verneinen und uns dahin 
aussprechen, daB wir im Gegenteil imstande waren, das Funktio
nieren der Brustdruse zu fordern, weil wir vom Anfang an die 
Tendenz hatten, das Stillen der Mutter zu fOrdern. Es gehort eben 
zur Durchsetzung des Stillens auBer der stillwilligen Mutter, daB 
der Arzt und das Pflegepersonal die Mutter unbedingt zum Stillen 
anhalten, unabhangig davon, was sie als Zufutterung verwenden. Und 
so kann ich denn darauf hinweisen, daB ebenso wie bei Frauenmilch
zufutterung auch bei Kuhrogzufutterung zu sehen war, daB die 
Kin d e r, du r c h die N a h run g s z u f u h r in For m von K u h r 0 g 
g e k r aft i g t, vie len erg i s c her s aug ten, und damit die 
Brustdruse in Tatigkeit setzten, man kann wohl sagen besser, als wenn 
sie durch Hunger und Durst oder durch Hunger allein geschwacht, ener
gielos und rasch ermattend zur Brust gebracht werden. Trotz des 
suBen Geschmackes der KuhroglOsung haben· die Kinder niemals die 
Brust verschmaht, wobei wir selbstverstandlich so vorgingen, daB die 
Kinder vom Beginn bis zum Eintritt der ausgiebigen Milchsekretion 

immer zuerst an die Brust angelegt wurden. Erst der zur vor
geschriebenen Trinkmenge fehlende Rest wurde durch Kuhrog erganzt. 
Besser als alle Worte zeigen dies einige Beispiele, aIle Falle anzufuhren 
wurde zuviel Raum einnehmen. 
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A. K. Geboren 17. VIII. 1916 1/44 Uhr naehm. P.-Nr. 315, S. 260. Geburts
gewieht 3700 g. Sitzhohe 35,5 em. Optimum = 5/10 Siqua = 630 n. Minimum 
= 420 n. Abends 10 Uhr, ca. 6 Stunden naeh der Geburt, 30 g Kuhrog. 

Gewieht 

N h r Kuhrog. 
~'a rung:) B t , rus .. 

Summe (Nemwert) . 
Stuhl . 

Etwas Erbrechen. 

2. 3. 4. 5. 
3710 3590 3590' 3650 
315 270 180 180 

120 230 280 

315 390 410 460 
m es 3esa ges 

6. 7. 8. 9. 10. Tag 
3630 3700 3750 3800 3830 

180 140 70 30 
380 490 590 590 

560 630 660 620 
3 it ages 

Beobachtungsdauer 8 Tage. Durchsehnittliche tagliehe Nahrungsmenge 506 g. 
Davon 335 g Brust, 171 g Kuhrog. Durehschnittliehe tagliche Zunahme 16 g. 

Die Zufiitterung am 2. Lebenstage betragt etwas iiber 8% des Gewichtes, 
an den folgenden Tagen ca. 5% des Korpergewichtes; wir sehen, wie die Brust
driisensekretion, am 3. Tage einsetzend, von 120 auf 590 am 8. Tage treppenformig 
ansteigt. 

R. J. Geboren 3. VIII. 1916 9 Uhr abends, Pr.-Nr.289, S. 259. Wird naeh 
6 Stunden mit dem Gewicht von 3500 g in die Station gebracht. SitzhOhe 35 em. 
Optimum 610 il, Minimum 410 g. Erste Mahlzeit 7 Stunden nach der Geburt. 

1. ~. 3. 4. 5. 6. 7. Tag 

Gewicht 3500 3500 3480 3500 3540 3600 3700 

~ h {Kuhrog . 155 310 225 250 150 30 
~ a rung: Brust. . 30 220 325 430 595 

Summe (Nemwort) . 135 340 445 575 580 625 
Stuhl . 2m m as a 2 a os a 
Erbrechen 3ri wi rif 

Beobaehtungsdauer 5,8 Tage. Durchschnittliehe Tagesmenge 468 g, davon 
276 g Brust und 192 g Kuhrog; durehschnittliche Zunahme'34 g. 

Rier betragt die Zufiitterung am 1. Tage nur ca. 5% des Korpergewichts, 
an den folgenden 3 Tagen 9 resp. 8%, und wahrend die Zufiitterung an Menge 
rasch sinkt, geht die am 2. Tage einsetzende sparliche Brustdriisensekretion ganz 
regelmaBig treppenformig zum Optimum hinauf. Selbst mit strengster Brille laBt 
sich absolut kein Schaden erblicken. 1m Gegenteil, wir sehen die Korpergewichts
abnahme auf ein Minimum herabgedriickt. Das am ersten Tage reichliehe Er
brechen sistiert als bald. 

Bei Auswahl derjenigen Kinder aus dem vorliegenden Material, 
deren Mutter groBe Brustmilchmengen zum Schh~sse aufwiesen, konnte 
ich 36 ganz analoge Beobachtungen herausheben, deren Gewichtslinien 
ebenso schon verliefen und die auch sonst sich wohl fuhlten. Damit 8011 

nicht gemeint sein, daB die groBe Anzahl der restlichen Beobachtungen 
nicht ebenfalls gunstiges Verhalten des Allgemeinbefindens sowie des 
Stuhles darboten. Bei den Fallen, bei denen die Kuhrogfutterung langer 
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mnen groBeren Anteil der taglichen Nahrung als bei den soeben ge
nannten Fallen ausmachte, war es vor allem von der Gesamtmenge der 
zugefuhrten Nahrung abhangig, wie neb en gutem Allgemeinbefinden 
die Gewichtslinien verliefen. Auch dafur will ich nur einzelne Beispiele 
herausgreifen: 

M. (Knabe). Geborenam22. VII. 1916 11zl2 Uhr mittags. Pr.-Nr. 269/16, S. 250. 
Gewicht urn 1/24 Uhr nachm. 2650 g. Erste Mahlzeit urn 1/46 Uhr abends. Sitz
hOhe 33 cm. Optimum 545 n. Minimum 360 n. 

1. 2. 3. 4. 5. (i. i. S.Tag 
Gewicht 2650 2660 2680 2690 2690 2690 2680 2720 

N hr { Kuhrog. 85 200 230 195 220 150 150 
• a ung: Brust . 10 50 75 110 240 250 

Summe. 85 210 280 270 330 390 400 
Stuhl . m m 2 es ges, es ges a es 3 ges 
Erbrechen - 2reprifri ri re rif 2 ri rip re ri 

Die Brustdriisensekretion stelite sich erst am 6. Tage und auch da noch recht 
geringfiigig ein. Das Kind erhielt am 6. und 7. Tage in Form von Brustmilch 
kaum 10% seines Korpergewichtes an 24stiindiger Nahrungsmenge. Bei Beriick
sichtigung des Minimums nach der SitzhOhe berechnet, blieb die Brustmilchmenge 
weit unter derselben. Die Zufiitterung von anfanglich 8-9%, spater 6%, er
ganzte die Brustnahrung vom 3. Tag ab bis zum Gesamtwert von ca. 10% am 6. 
und 7. Tage bis etwa 15%, wobei das nach der SitzhOhe errechnete Minimum kaum 
'iiberschritten wurde. Trotz starken Erbrechens an den ersten 5 Tagen konnte die 
Korpergewichtsabnahme vermieden werden. Entsprechend den relativ geringen 
Trinkmengen (durchschnittlich 310 g pro Tag, davon 116 g Brust und 194 g Kuh
rog) ist die Zunahme des Korpergewichts bloB 60 g in 6,3 Tagen = 10 g pro Tag. 

Den EinfluB der Kuhrogzufiitterung bei spatem Erscheinen der Brustdriisen
sekretion zeigt z. B. folgender Fall. 

A. S. Geboren 20. II. 1916. Pr.-Nr. 93/1916, S. 251. SitzhOhe 36 cm. Opti
mum 650 n. Minimum 430 n. Ca. 8 Uhr abends am 20. II. in die Station gebracht. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tag 

Gewicht 4100 4100 4060 4100 4120 4110 4100 4040 

f Kuhrog. 40 240 310 390 420 400 230 
Nahrung: l B t 70 45 30 95 290 rus .. 

Summe . 40 240 380 435 440 495 520 

Stuhl . m m a es a 2 es 2asases 3 a as 

Erbrechen n ri 

Zunahme pro Tag 3 g. 
Das Kind erhielt also bis zum 6. Tag fast ausschlieBlich Kuhrog. Erst am 

7. Tage setzt die BrustdrUsensekretion reichlicher ein. Die zugefiitterten Mengen 
bewegen sich urn das Minimum (durchschnittlich 419 Nem pro Tag, davon 87 Nem 
Brust und 332 Kuhrog), das, bei dem guten Ernahrungszustand auf Gewicht und 
SitzhOhe berechnet, fast identische Zahlen gibt. 
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Hier ein Beispiel, daB auch Friihgeburten diese Ernahrungsart gut vertragen. 
St. R. Geboren 18. VII. 1916 1/46 Uhr friih. Pr.-Nr. 255/1916, S.257. Ge

wicht um 1/212 Uhr mittags 1820g. SitzhOhe 30cm, Korperlange 42cm. Optimum 
450 n. Minimum 300 n. Erste Mahlzeit um 1/22 Uhr nachmittags. 

Gewicht 

N h {Kuhrog 
a r. Brust. 

Summe. 
Stuhl . 
Erbrechen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tag 
1820 1840 1830 1850 1850 1850 1860 1860 1900 1910 

75 220 235 215 215 220 195 210 175 
10 15 25 50 100 100 90 

75 230 250 215 240 270 295 310 265 
m 2 m es 2 es 3esges ges 2es 2 ges 2 es 

rif ri 3 rif 4 rif 4 rif 
es a 

Das Kind nahm taglich durchschnittlich 11 g zu, trank taglich im Durchschnitt 
Brust 22 g, Kuhrog 207 g, zusammen 229 Nem. Auffallig ist der geringe Bedarf 
des Kindes, der Besiwert betragt 22. Nach dem Gewichte berechnet, entspricht 
die Nahrungsmenge einem Nadugeliquawert von 34, Zudugeliqua = 15, Bege = 29. 
Prozentuell auf das Gewicht berechnet betragt die Nahrungsmenge ca. 13%, ein 
Wert, der dem Gewichtsverlaufe entspricht. 

Es ist zweifellos festzustellen, daB bei all den Kindern, 
die zur Erreichung der entsprechenden Brustmilchmengen 
langere Zeit brauchten, die Zufiitterung der erganzenden 
Kuhrogmenge zu keinerlei Schaden fiir Kind und Still
fahigkeit der Mutter fiihrte. Ich kann daher aus voller Uber
zeugung, die auf ausreichendes Beobachtungsmaterial sich aufbaut, 
die eventuell notige Erganzung der Brustnahrung d urch 
K uhrog befiirworten. Sie ist in Ermangelung Von Frauenmilch als 
Erganzung auBerordentlich gut zu verwenden und erlaubt die Zu
fuhr kalorisch der Frauenmilch gleichwertiger Nahrung, was auch 
klinisch sich gegeniiber der Tee-Saccharin- und auch gegeniiber Rog
zufiitterung giinstig bemerkbar macht.Alleinige Zufuhr von Kuhrog 
vermag entsprechend seinem durch EiweiB unterstiitzten Brennwert 
auch bei langer Dauer der Verabreichung in entsprechenden Mengen 
das Korpergewicht nicht nur zu erhalten, sondern auch zum Ansatz zu 
fiihren, wahrend ich zeigen konnte, daB Tee und Saccharin und auch 
Roglosung allein nur kurze Zeit das Korpergewicht zu erhalten imstande 
sind und daB bei langerer alleiniger oder auch nur bei vorwiegender Ver
abreichung dieser Substanzen selbst bei reichlicher Menge das Korper
gewicht langsam abnimmt und nur die Intensitat der Korpergewichts
abnahme verringert wird, da wahrscheinlich vor allem das Wasser
bediirfnis des Gewebes befriedigt werden, aber kein eigentliches Ge
webswachstum stattfinden kann. DaB unter solchen Verhaltnissen die 
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Zwiemilchernahrung (Kuhrog und Frauenmilch) gute Resultate geben 
muB, ist verstandlich. 

Meine Beobaehtungen mit Kuhrog erstreeken sieh auf 282 Be
stimmungen an 278 Neugeborenen. leh habe aueh bei dieser Gruppe 
die Werte berechnet, die die einzelnen Falle pro die an Nem zu sieh 
genommen haben, diese sowie die taglichen Zunahmen in Beziehung 
gebracht zur Ernahrungsflache, die aus Gewicht resp. SitzhOhe be
rechnet wurde und danach den Bedarf (Bege- und Besiwerte) bestimmt. 
Die Zahlen sind folgende: 

Nadugeliqua - Zudugeliqua bei Kuhrog. 

(Nahrungsmenge und Gewichtszunahme bezogen auf die aus dem Gewichte be
rechnete Ernahrungsflache.) 

Grllppe 

50-59 
~ 40-49 <ll 

S 30-39 A 

'" 20-29 ~ 
::I 10-19 ! t'.-;J 

0- 9 

1
0- 9 

~ 10-19 
~ 20-29 
..§ 30-39 
< 40-49 

20~29 30-39 

3 
7 

I II 
12 

2 
I 

II 
8 
5 
2 

40-49 

I 
7 

18 
40 
39 
43 

21 
14 
4 
1 

2 

50-59 60-6!l 

1 
2 
6 

10 
8 
I 

I 

1+ 33+ 148+ 27+ 1+ 
3-· 26- I 42- 1-

Summe .. I 4 I 59 I 190 28! I 

. f +25% +56% +78% +96% 0 } 
III Prozenten t-75% -44% -22% -4% +100 Yo 

Wenn wir in naehstehender Ubersieht die Resultate aller bisher 
besproehenen Gruppen (Nadugeliqua - Zudugeliqua) vereinigen, so 
sehen wir, daB bei Weglassung der nur wenige Falle umfassenden 
ersten und letzten Reihe, die Kinder mit Frauenmilehzufiitterung die 
besten Resultate aufweisen. Die Ahnliehkeit der zweiten Reihe der 
Tee-Saeeharinkinder mit der ersten beruht darauf, daB in dieser Reihe 
nieht die Fliissigkeitsmenge der Nahrung, sondern nur der Nem
gehalt, also der Frauenmilehgehalt in Reehnung gezogen. wurde. 
leh· habe schon in der Besprechung der Tee-Saccharingruppe darauf 
hingewiesen, daB erst bei Beriicksichtigung der gesamten Fliissigkeits
menge der geringe Nutzen der Verwasserung der Frauenmilch durch 
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Tee-Saccharinzufuhr in der Berechnung klar zutage tritt. Wir sehen, 

daB Rog- und Kuhrogzufutterung weitaus besser sind als Tee-Saccharin

zufutterung, in der Reihe Nadugeliqua 30-39 sind Rog- und Kuhrog

kinder ungefahr gleich, in der Gruppe 40--49 zeigen die Kuhrogkinder 
mehr Zunahme, womit bestatigt wird, daB bei ausgiebiger Kuhrog

zufutterung bessere Resultate im Gewichtsverlauf erzielt werden als 

bei ausgiebiger Rogzufutterung. 

Prozentzahl der Kinder mit Zu- und Abnahme bei verschiedener 

N ahrungsmenge (N ad ugeliq ua). 

Gruppe 0--9 
_________ .l __ 

110-19 : 20---:21l 130-39 I 40-49 150-59 ! 60-69 

1 44+ 87+ 95+ 'i 100+ ! 
100-· 56- 13- 5-' - i 

Fraucnmilch . 

Tee-Saccharin 

Rog .. 

a) nach Nemgehalt .... {j 

b) nach FliiSSigkeitsmenge{1 

·{I 
II . . . . . . 'l Kuhrog 

2+ 9+! 46+ 
98-

1 
91-1 54-

15+ 
100- 85-' 

, 38+ 
100-' 62-

25+ 
- : 75-

I 

80+ 89+. 100+ 
20- 1 11- : ! 

27+ 
73-
59+ 
41-
56+ 
44-

63+ ! 85+' 50+ 
37- 15-1 50-
65+ 100+ I 100+ 
35- ' 

78+ 96+ 
22-! 4-

Die besonders gute Wirkung der Frauenmilchzufutterung, wie sie 

aus der Tabelle erschlossen werden konnte, wird beeintrachtigt durch 

die Tatsaehe, daB ich bei den Frauenmilchkindern haufig die Bestim

mungen der Nahrungsmengen erst vom 2. oder 3. Lebenstage in Rech
nung zog; es wurden dadurch eine Anzahl von eigentlichen Abnahmen 
in Zunahmen verwandelt. Die Gewichtsabna,hme am 1. und 2. Lebens
tag wurde in dieser Gruppe, wenn sie auch meist geringfugiger war als 
sonst ublich, oft nicht berucksichtigt. lch will wohl damit nicht sagen, 

daB die ganze Differenz der Frauenmilchkinder gegenuber den Kuhrog
und Rogkindern wegfallt, a ber z u beta ne n ist, daB dieseDiffere nz 

speziell gegenuber den Kuhrogkindern in Wirklichkeit viel 

kleiner sein muB als die Tabelle ergibt. 
Wenn ich also auf Grund der Tabelle eine bessere Wirkung der 

Frauenmilchzufutterung auf den Gewichtsansatz erschlieBe und nur 

die GroBe der Differenz verkleinere, so kann ich auch auf Grund dieser 

Ubersichtstabelle nach der Frauenmilch, die also am besten den Ge
wichtsansatz gewahrleistet, an erster Stelle Kuhrog nennen, dann folgt 

Rog und an letzter Stelle Tee-Saccharin. 
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Noch deutlicher wird die Richtigkeit der Reihenfolge bei Vergleich 
der Nadusiqua-Zudusiquawerte von Kuhrog mit den Werten der 
ubrigen Gruppen. Wie schon erwahnt, handelt es sich bei den Nadu
siquawerten urn das Verhaltnis der Nahrungsmenge zur GroBe der 
resorbierenden Darmflache, berechnet aus der Sitzhohe. Diese Be
stimmung ergibt richtigere Werte, weil die Neugeborenen im Verhaltnis 
zur Sitzhohe mit zu geringem Gewichte geboren werden (Gelidusi 
durchschnittlich 91). Die aus dem Gewichte berechnete Darmflache 
ist daher kleiner als die aus der Sitzhohe erschlossene. 

Nadusiqua-Zudusiqua beiKuhrog. 

GrnpDe I 20-29 \ :l0-39 ; 40-4!'l I 50-59 
, ! -----

(50-59 - ! I 

140- 49 2 

+~30-39 6 II 2 
20-29 29 29 2 

110-19 : 3 37 27 
10- 9 2 47 17 r- 9 

4 20 10 I 

10-19 3 13 3 
- 20-29 5 4 3 

30-39 1 
40-49 I I I 

5+1 119+: 86+1 5+ 
12-; 38-; 17-1 

Summe. , 17 157 103 ! 5 

in Prozenten { 
29+ 76+ 83+ 100+ 
71- 24- 17-

Prozentzahl der Kinder mit Zu- und Abnabme bei verschiedener Nah
rungsmenge. Nadusiquawerte bei verschiedener Art von Zufutterung. 

Gruppe ~~_L~0-=-19 L 20=-~ : 30-39 1 40-491 50-59! 60-69 

. -.{-\ -- -7;-'1-69+ 1,- 94+- 11100+-1,100+: 
Frauenmilch . . . 93 31 6 

1 
nach Nem- { 2+ ' 20+ [49+ 1 87+ i 92+ I 

. gehalt 98- 80- I 51- 1 13- 8- , 
Tee-Saccharm nach FliiSSig-{ 10+ : 17+ I 42+ I 78+ : 100+ I 

keitsmenge 90- : 83- 58-' 22-

.{ 9+ i 33+ I 63+ 85+ 100+ 
Rog . 91- 67- 37- 15-

.{ - I 29+ 76+ 83+ i 100+ 
}(uhrog 1 - I 71- 24--' 17-
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1m Prinzip gelten hier dieselben Erorterungen wie bei der -ober
sichtstabelle der Nadugeliquawerte. Auch hier ist die Differenz zwi
schen Frauenmilch und Kuhrog am geringsten, wir sehen bei 30 bis 
39 Nadusiqua bei Frauenmilchzufutterung 94% Zunahme, bei Kuh
rog nur 76%, Rog steht tiefer mit 63% und Tee-Saccharin steht an 
letzter Stelle mit 49 resp. 42%. 

Bei -reichlicher Nahrungszufuhr (Nadusiqua uber 40) verwischen 
sich die Unterschiede der einzelnen Zufutterungsarten. In der Gruppe 
Tee-Saccharin ist bei Berucksichtignng des Nemgehaltes die etwas ver
schlechternde Einwirkung des Wasserzusatzes gegenuber reiner Frauen
milch neuerli<Jh hervorzuheben. Die Flussigkeitsmenge (dritte Zahlen
reihe) ist bei diesen hohen Werten der Tee-Saccharingruppe vorwiegend 
durch reichliche Frauenmilchzufuhr erreicht. 

Wenn man die Differenz im Ernahrungserfolge bei Zufutterung von 
Frauenmilch und Kuhrog erklaren will, ist noch daran zu denken, daB die 
den Kindern zugefutterte Frauenmilch Colostral- bzw. Milch der ersten 
und zweiten Woche des Wochenbettes war, und daB der kalorische 
Wert dieser Frauenmilch hoher steht als der der Kuhrogmischung, die 
der Frauenmilch der spateren Lactationsperiode in ihrem Brennwert ent
spricht. Wir brauchen deshalb noch nicht an geheimnisvolle Krafte der 
Frauenmilch zu appellieren, wenn wir die Differenz verstehen wollen. 

Besiwerte 

Fa 
Tee-Saccharin 
Fliissigkeit . 
Rog. 
Kuhrog 

Begewerte 

Fa 
Tee-Saccharin 
Fliissigkeit . 
Rog. 
Kuhrog 

4 

. , 

4 

Tabelle der Besi- und Bege-Werte. 

17 

8 

~I ~ 
I 'I i ~ ~ 

14 
24 31 

3 
1 

4 

26 ~ 25 
- i 2 

! 

55 63 
37 53 
10 . 28 
24 50 

5 31 

21 62 
28 39 

5 11 
12 35 

13 

32 
31 
33 
37 
99 

53 
38 
27 
39 
47 

3 
5 

64 
37 
95 

20 
23 
35 
36 
84 

6 
3 

29 
19 
38 

, 

6 1 

9 
42 
31 
89 

6 1 4! 184 
11 -! 216 

21 '11 17 216 
7 8 6 189 
8421282 

I 
5 3 10 I 184 
3 1 12 i 216 

31 25 38 I 216 
12 9 i 15 ! 189 
31 14 I 4 i 282 

lch habe auch fiir die Kuhroggruppe die Bege- und Besiwerte bestimmt 
und in obenstehender Tabelle vereinigt. Man sieht, daB die Bege- und Besiwerte 
hOher stehen als bei Frauenmilch, daB das Maximum der Werte bei den Begewerten 
35--44, bei den Besiwerten 30-39 steht. Bei Besi 30-39 finden sich 194 von 282 
Bestimmungen = 69%, hei Bege 35-44 173 von 282 Bestimmungen = 63%. 
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Die Werte sind also hoher als bei Frauenmilch, stehen ungefahr 
in gleicher Rohe wie bei Rog16sung. Zur Erklarung dienen dieselben 
Erwagungen, die ich bei Besprechung der relativen Nahrungsmengen 

besprochen habe: 1. die Tatsache, daB bei Berechnung der 1. Gruppe 
vielfach die Gewichtsabnahme der ersten Tage weggelassen wurde, 
so daB geringere Abnahmen bzw. bessere Z unahmen und daher niedrigere 

Besi- und Begewerte resultieren. 2. Der hohere Brennwert der 
Colostralmilch. Auch bei dieser Zusammenstellung der Besi- und 
Besiwerte kommt naturlich wieder die Minderwertigkeit der Tee
Saccharinerganzung deutlich zum Ausdruck, ich brauche nur auf die 
letzten 3 Rubriken (Bedarf uber 45) hinzuweisen, es finden sich bei 
Besi noch 59 von 216 = 27%, bei Bege 93 Bestimmungen von 216 = 
43%, wahrend die analogen Zahlen fur Kuhrog 5% (statt 27%) resp. 

21 % statt 43% betragen. 

Prozentuale Dbersicht der Besi- und Begewerte. 

Besiwerte 

Fa. 
Tee-Saccharin : 

a) Nemgehalt 
b) Fliissigkeit 

Rog 
Kubrog. 

Begewerte I 
Fa . . . 
Tee-Saccharin: 

a) Nemgehalt 
b) Fliissigkeit 

Rog 
Kubrog. . I 

0-9 110-19 1 20-29130-391 40-49150-59 16ou.m. 

I Sf64 

9,7 125,5 41,5 

19 7 -I -0,5- 2,0 

5,5 

l_~;_ :i"J 
16,6 1,4 

45 1 23 

39 113 
69 16 

I I 
I 2,0 45 ! 40,0 

23,5 
1 

31 ! 28 

7,4 129 
2,5 139,5 
4,6 46,5 

6 

5,5 
34 
23 
43 

5,1 
5,1 
4 

1,4 

2,0 

0,5 
12 
4,7 
5 

7,9 
3 
9,7 

5 

5,5 
18 
8 
14, 

In der prozentualen Dbersicht sieht man sowohl in der Besi tafel 
als auch in der Begetafel neuerlich die ungunstigeren Verhaltnisse bei 
Kuhrog gegenuber Frauenmilch; die ungefahr ahnlichen Maximalzahlen 
finden sich urn eine Stufe nach rechts erhoht. Auch hier sieht man die 

hohen Prozentzahlen bei Tee-Saccharin in den hochsten Stufen. 

Die Schl uBsatze bei K uhrogzufutterung lauten: 
1. Kuhrog (Kuhmilch zu gleichen Teilen mit 17proz. Rohrzucker-

16sung) als erste Nahrung ~es Neugeborenen ist unschadlich; sie wird 
gleich gem wie Frauenmilch und viellieber als Tee-Saccharin genommen. 

Ebenso unschadlich ist Kuhrog als Erganzung der Frauenmilch. 
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Trotz der Zufutterung ist die Einleitung der Brusternahrung bei ent
sprechender Konsequenz ohne neue Schwierigkeit moglich. Die fruh
zeitige Ernahrung kraftigt im Gegenteil das Kind und macht es zum 
kraftigen Saugen tauglicher. 

2. Alleinige Zufuhr von Kuhrog in entsprechenden Mengen ver
hindert oder vermindert die Korpergewichtsabnahrue der ersten Lebens
tage in ahnlicher Weise wie Frauenmilch. Die Meconiumstuhle machen 
rasch Milchstuhlen Platz, die manchmal fester sind als bei Frauenmilch
ernahrung. Dauernde Zufuhrvon Kuhrog ist zur Ernahrung des Neu
geborenen bei Mangel von Frauenmilch gut geeignet. Der Bedarf 

(Minimum) betragt 3/10-4/10 Siqua. 
Acetongeruch fehlt; ebenso fehlen Temperatursteigerungen. In der 

Intensitat und Dauer des Erbrechens in den ersten Lebenstagen be
steht kein Unterschied gegenuber den anderen Gruppen. Das Hunger
gefuhl des Neugeborenen ist durch Kuhrog langere Zeit gestillt als bei 
Tee-Saccharin und Rog. 

3. Erganzung der Frauenmilch durch entsprechende Mengen Kuh
rog anfangs bis zum Minimum, spater bis zum Optimum (nach der Sitz
hOhe berechnet) bewahrt sich vorzuglich auch als Mittel zur Minderung 
des Korpergewichtsabfalles bzw. zum Korpergewichtsansatz. Die bei 
Rogzufutterung betonte - dort wahrscheinlich durch Baustoff-(EiweiB-) 
Mangel bedingte Insuffizienz der Nahrung bezuglich Korpergewichtsc 

ansatz fehlt bei Kuhrog. 
Die Stuhle bei dieser Z wiemilchernahrung sind ha ufig besser als beireiner 

Frauemnilchernahrung, eine Beobachtung, die auch von anderen Autoren 
bei Zufutterung von Kuhmilch zur Frauenmilch schon betont wurde. 

Bei Berechnung des Bedarfes an Kuhrog ergeben sich etwas hohere 
Werte als bei Frauenmilch, die neben anderen Ursachen (methodischer 
Natur) wahrscheinlich darin begrundet sind, daB die KuhroglOsung 
wohl der Frauenmilch spaterer Lebenstage, nicht aber der Oolostral
milch und Milch der ersten Wochenbettswoche an Brennwert gleich 
ist. Es ist kein Zeichen da£ur vorhanden, daB die Kuhrogmischung 
schlechter ausgenutzt wird als die Frauenmilch. Untersuchungen hier
uber wurden bisher nicht durchge£uhrt. 

Nach den bisherigen Befunden konnen wir nur bestens empfehlen, 
die Zufutterung der Neugeborenen mit Tee und Saccharin einzu
stellen, statt dessen je nach Belieben Tee mit Zucker oder RoglOsung 
oder Kuhrogmischung zu verwenden. Auf andere Zufutterungsarten 
und deren Wert komme ich in einer folgenden Arbeit zu sprechen. 
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A. Mit Frauenmilch allein ernahrte Neugeborene. I. 

M. cf 24. 111.15 7218 1-9 350035 94 -201348 32 -19:40-28 -16133 
H. Q 24. 111.15 74 3 2-4 340034,5 94 -171

1
' 297 28 -16 136 25 -14129 

F. cf 24. III. 15 7514 1-4 330034 94 -20 255 25 -19131 22 -17 26 
D. Q 25. III. 15 76 3 1-3 2850 32,5 94 -47 I 177 19 -50 i 38 17 -45! 31 

5 4-8 2800 94 +32 '1492 53 +34: 40 47 +31 i 36 
s. cf 25. III. 15 78 6 2-7 i3250 36 89 - 7 295 29 - 7 31 23 - 5~ 24 
G. cf 26. III. 15 79 9 2-1O!2900 33,5 92 +151

1
' 403 44 +16:38 36 +131' 32 

H. Q 26. III. 15 80 9 2-lOi 2900 34 90 +53 456 50 +56 i 32 39 +46 27 
B. cf 26. III. 15 81 2 1,2 12180 32 87 -35 i 133 17 -45 31 13 -34120 

8 3-1012240 88 +301' 370 47 +38134 36 +29128 
S. cf 26. III. 15 82 2 1,2 12940 34,5 89 -40 143 15 -42.26 12 -34118 

5 3-7 13000 +44 436 45 +46' 31 371 +37' 27 
J. cf 26. III. 15 83 2 1,2 i 3250 35 91 -60. 153 15 -59 37 121-49 24 

5 3-7 : 3300 - 92 +40, 418 41 +39 I 29 34 +33 25 
N. cf 26. III. 15 84 2 1,213100 35 90 -55' II5 12 -56 27 9 -45 20 

5 3-7 3150 90 + 68 1 380 38 +68 23 30 +55 20 
L. cf26.III.15 86 9 2-10:385037,5901+22,502,44 +193736 +16 31 
B. cf 26. III. 15 87 5 2-6

1
'400036,5 941 +22, 380 33 +19 28 28 +16 24 

L. cf 26. 111.15 88 2 2-3 2250131 91 -70 150 19 -88 63 16 -73 59 
, 6 4-9 2100 - 89 +10 259 34 +13,30 27 +12 24 

H. ;Q 26.111. 15 89 5113-713350'134'593 + 8 336·132 + 83028 + 726 
H. IQ 26.111. 15 90 9 2-10,340034 95 +20 405 39 +19 33 35 +17 30 
H. Icf 26. III. 15 91 8 3-1013200 33 96 +36 466 46 +36 34 43 +33 32 
P. IQ,26. 111.15 92 2 I 2,3 13500134,5 95 -80 155 15 -75 1 60 13 -67 39 

I 
4 4-713450 - 195 +45 400 38 +43;271341+38125 

A. cf 28. III. 15 94 5 2-6 2150 30,5 91 +16 305 39 +21.32 33 +17 28 
B.IQ 24. 111.15 95 6 2-7 1340035,5 91 + 5 306 29 + 5'2824 + 4 23 
S. cf 5. IV. 15 97 8 2-9 1310035 90 +II 367 37 i -II 133 30 +10 27 

1 ' , 

L. Icf, 5. IV. 15 98 4 3-6 '13700 37 90 i +30 436 39 +27 31 32 +22 26 
W.I Q 5. IV. 15 99 5 2-6 207029,5 931- 8 202 27 -II 3023 - 8125 
S. ,Q 5. IV. 15 100 8 2-9 2080 30,5 90 +21 279 37 +28 29 30 +22 24 
A. Q 5. IV. 15 101 2 2,3 3100 34 92 -40 233 24 -40 40 20 -35 31 

5 4-8 3150 - - +56 455 46 +56 30 39 +49 26 
K. Q' 5. IV. 15 102 4 3-6 2600 31 96 +43 306 35 +49 24 32 +45 22 
R. Q " 6. IV. 15 103 8 1-8 2850 33 93 +29 395 42 +31 32 36 +27 28 
B. Q I 6. IV. 15 104, 8 2-9 2540 33 89 +31 301 35 +36 26 28 +29 23 
S. Q I 6. IV. 15 105 6 2-7 2880 31,5 97 + 5 481 51 +53 33 48 + 5 46 
S. i Q! 6. IV. 15 106 8 2-9 3550 34,5 95 +31 464 43 +29 33 39 +26 31 
W.IQI6. IV. 15 107 6 2-7 3500 35,5 92 +30 350 33 +28 26 28 +24 23 
L. Q 6. IV. 15 108 6 2-7 300033 94 + 7 321 33 + 7 31 29 + 6 21 
P. QI 6. IV. 15 109 8 2-9 280033,5 91 +16 291 32 +17 17 26 +14 23 
S. Q16. IV. 15 IlO 8 2-9 300032 97 +16 361 37 +17 32 35 +12 31 
Z. cf 6. IV. 15 III 6 2-7 2800 34 89 +12 328 36 +13 32 28 +10 25 



Frauenmilch. II. 
- 225 -

~ ~ ~ ~I' ~ -'1-" . ., s" ~~ ~ g ~ 1 ~ ~ s ] ~ 'O~ !ti .~ ~ 'O.~ .c~ ::l S ~:::: Q3 ~.g .~ ";; 
~ ..c Geburtstag 0 ~ c:;t: .,.. - ~ ~ 0 ~ § ~ ~ btl Q.) 1 ~ :; Q.) 

z £ -0 ~'OII"'; "I ~ JE ::I~ ~:::o -5 .§ ~"ej '0 ~ 
~ ~ ~.g C!l V" '-' N" Z,t:;';' ~ ~.2 1 

D.- Q- 6. Iv.=i5-il-25 2-~1341O 34 1961 +42 427 40! +40:29[37 +3-627 
L. 0' 7. IV. 15 113 6 1-6 13350 34,5 i 941 +15: 292 28' +14,25 24 +13 21 
M. 0' 7. IV. 15 114 8 1-8 3300 33,5,96 +28

1 
471 46 +27.36 142 +25 34 

s. 9 7. IV. 1511151 5 2-6:370036 193 +18; 32129 +16:2525 +14 22 
T. 0' 7. IV. 15 ?161 5 2-6 2560 33,5' 88 - 4 304 ,35 - 4 36 27 - 4 28 
S. 0' 7. IV. 15jll71 5 2-6345034 96 -12 328 31 -11 1 3528 -10 31 
F. 0' 7. IV. 15 ,u8! 6 : 2-7 3300 35 92

1 
+47:. 321 31 +48 21126 +38 19 

M. 9 8. IV. 15,1191 6 2-7 2810 32 95 +12 251 27 +13 24,24 +12 21 
S. 9 7.IV.15120 5,2-6·330036 89 +12,342.33 +1229,26 + 924 
K. 9118. IV. 15 121 2 ! 2-3 3420 35 93 -85 163,15 -81 79 13 -70 43 

1 , ,I 

6 • 4-9 3500 - - +40 455 43' +37 31 37 +33 28 
H. 0'118. IV. 15 12212 ! 2-3 3450 35 93 -30: 176 i 17 -28 24114 -25 19 

6 :4-9 3500 - - 38, 335 31: +36 23 27 +31 21 
B. 9119. IV.15123

1 

5 ,2-6 315034 93 +10, 324 32 +10 29:28 + 9 26 
S . .cl'119.IV.15112412 .,.2-3297033 94 -20,285 30 -21,38 1261-18 32 

I I 6 1 4.,--9 3000 33 - +20, 410 43 +21 36 138 +18 32 
s. 9119. IV. 15

1

1251 2 1 2,3 ,3030 33,5 93 -30 243 '.25 -31,36
1

22 -27 30 
I 3 .4-6 3030 - - +40 3.97 i411 +41,29 i 35 +36 26 

D. 0'119. IV. 15,126 2 2,3 3130 36 87 -85 202 20 -86 70 15 -65 43 
1 14 4-73170 - - +43 382 38 +732729:+33 22 

S. 0'19. IV. 15 127' 2 2,3 282034 90 -5.5~ 185 20 -591
1

49 16 -48 31 
I I i 6 ,4-9 2860 - - +43, 334 36 +46,25 29 +37 21 

W. 9119. IV. 15 128. 2 I 2,3 2780.34 89 --110' 113 12,-120'1'00 10 -95 82 
I 6 4-9 2890' - - +53 368 39' +56 25 32 +46 22 

B. 9119. IV. 15'129' 2 2,3 248031 94 -45 228,27 -53!57 24 -4745 
I I 6 4--9 2500 - - +37; 325: 38 +43 27 34 +39 24 

F. 9,19. IV. 15 130 6 3-8 336035 92, +38 430 41 +37: 30 35 +31 27 
z. 920. IV. 15 131, 6 2-7 275033 911 +30 378 42 +33 32 35 +25 28 
B. 0' 20. IV. 15 132, 5 3-7 2700 34,5 87 +48 381 ~ 42 +54127 32 +40 23 
S. 0' 20. IV. 15 133, 5 3-7 320035,5 89 1

1 
+30 252 25 +30: 19 20 +30 15 

S. 0' 20. IV. 15 134, 5 3-7 3120 35 190 +42, 269 27 +42,19 22, +34 16 
H. 0' 20. IV. 15 135, 5 3-7 3280 35,5 90' +44 402 39 +43,27 32' +35 24 
H. Q 20. IV. 15 136 6 2-7 3150 34,5 • 91 + 7 283 28 + 7,26 24 + 6 23 
M. 0' 20. IV. 15 137' 4 2-5 374036,5 92 -25 221 20 -2226 17 -19 21 
S. 0' 20. IV. 15 138 2 2,3 298034 91 -60 188 20 -63 54 16 -52 33 

I 1 15 4-83000 -, - +16 392 40 +8322.34 +14 130 
R. 0' 20. IV. 15 139 2 2,3 3510 36 91 -70 135 13 -65 37110 i -54 1 22 

1 1 I 5 4-8 3500 - -, +34 394 37 +32 28' 30 +26,24 
T. 920. IV. 15 140 5 3-7 325034 94' +46 388 38 +45 26 34 1 +40' 24 
S. 0' 20. IV. 15 141: 6 1-6 330036,5 88! +18 236 23 +1821 i 18 +14 16 
M. ? 20. IV. 15 142 6 2-7 35.50 37,5 87, +48 333 31: +45 21 24 +34 18 
W. V 21. IV. 15 143 6 2-7 332037 1187: +28 300 29 +27 23 22 +26 17 
B. 0' 19. IV. 15 144 5 2-6 295033 94: +18 256 27 +1923 23 +17 20 
L·[9i LV. 15145, 63-8320034,51921+35, 32432,+35,2427j+29 21 

v. Pirquet, System der ErniiiJrung. II. Hi 
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Frauenmilch. III. 
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s. d' 2. V. IS 146 5 3-7 3650 36 91 +56 425 
E. 9 2. v. IS 147 6 2-7 2700 33,5 90 +10 291 
s. d' 2. v. IS 148 7 3-9 2800 33 92 +37 310 
K. d' 2. v. 15 149, 5 3-7 3050 33 95 +46 319 
G. 9 3. v. IS 150

1 
7 3-9 2930 34 91 +37 440 

z. 9 4. v. 15 151
1 

8 2-9 2600 32,5 91 +52 414 
K. d' 4. v. 15 152 2 1-2 2550 33 90 -95 165 

1 5 3-7 2600 - ~ +52 403 
K. 9 ... V. 151153, 8 2-9 3300 34 94 +4 338 
s. d' 4. V. 15 154 8 2-9 2850 33,5 91 +21 327 
G. d' 4. V. 15

1
155 2 2,3 3260 35 91 -25 230 

.6 4-9 3340 - - +43 409 
E. 9 4. V. IS 156 6 2-7 2350 32,5 88 +13 308 
s. 9 4. V. 15 157. 7 1-7 2250 32 88 +14 220 
s. d' 5. V. 15 158 7 2-8 2900 33 93 +44 430 
B. d' 5. V. 15 159: 2 2,3 2950 36 86 -80 110 

i .4 4-7 2850 - - +23 304 
w. 9 5. V. 151160, 2 2,3 2200 30,5 92 -30 175 

'4 4-7 2200 - - +25 288 
w. 9 5. V. 1511611 6 2-7 2800 33 92 +33 286 
K. 9 5. V. 15 162 2 2,3 3110 33 95 -50 163 

i 4 4-6 3150 - - +28 228 
J. d' 5. V. 151163, 5 2-6 2310 31 92 - 4 260 
w. Q 5. V. 15 165 6 2-7 275032,5 93 +12 326 
z. d' 5. V. 1511661 2 I 2,3 3400.34,51941-100 150 

I 4 !4-7 33501- - + 8 249 
w. d' 16. V. 15 170 812-9 3310

1
34 95 +56 419 

G. d' 24.V. 15 171 6 2-7 347035,5 92 - 315 
H. d' 18. V. 15 172 3 2-4 3100 34 92 -27 172 

5 5-9 3120 - - +36 446 
A. d' 16. V. 15 173 2 1,2 307034,5 91 -100 148 

5 3-7 3050 - - +16 334 
B. d' 15. V.15 169 7 2-8 2700 33 91 -4 267 
R. 9 16. V. 15 175 6 1-6 3660 35,5 93 -17 268 
z. d' 17. V. 15 176 5 2-6 2600 32,5 91 +24 366 
K. 9 17. V. 15 177 5 2-6 2900 33,5 89 +6 288 
P. 9 17. V. 15 1781 3 12-4 2650 33 90 -50 175 

3 5-7 2590 - +13 306 
H. d' 17. V. 15 179 8 2-9 2500 32 91 +26 427 
D. Q 17. V. 15 180a 8 2-9 3300 34,5 93 +3 361 
K. d' 17. V. 15 ISO 7 2-8 3000 35 89 +46 356 

Q 17. V. 15 181 7 2-8 2900 34 90 +44 380 

9 18. V. 15 182 8 2-9 3000 34,5 94 0 360 
B 
S 
W .,cJ1 18.· V. 15 183 811-82400.33 

I . I . 
88 +10 290 ,. . 

gJ .. .. .. " '" E " " ~ '" ~ 'al " al al OIl 
OIl " " " " " " !Xl 'C 'C !Xl 

'C 'C 
~ " ~ " lSI lSI 

391 +51 26 33 +43 1 23 
32 +11 29 26 +9 24 
33 +40 24 28 +34 21 
33 +47 23 29 +42 20 
46 +39 33 38 +32 29 
47 +59 30 39 +49 26 
19 -105 00 15 -87 89 
46 +60 29 37 +48 25 
33 +4 32 29 +4 28 
35 +23 28 29 +19 24 
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34 +16 29 28 +13 25 
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24 -15 28 21 -14 24 
42 +27 33 35 +23 28 
31 +6 29 26 +5 25 
20 -56 45 16 -46 30 
35 +15 30 28 +12 25 
50 +30 38 42 +25 34 
35 + 5 34 30 + 3 29 
37 +48 25 29 +38 21 
40 +47 27 33 +38 24 
37 0 37 30 - 30 
38· +12 3127 + 9 25 
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M:-~li9. V. 1518415[2-63100133,5 941 +321 338 34 1 +34[25 30 +29 23 
W. d'19. V. 15 185 6 2-7 211032 86 +171240 32

1
+22 12623 +1720 

H. 9 19. V. 15 186 6 2-7 2370 32 90 +281218 26 +34[19 21 +27 17 
P. 9 19. V. 15 187 6 2-7 2430 32,5 89 + 8 255 30 +10,27 24 + 822 
B. d' 19. V. 15 188 6 1-6 2600 33,5 88 +221230126 +25[21 20 +2017 
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Der N ahrungsbedarf des Sauglings. 

Als ich es mir zur Aufgabe stellte, die quantitative Ernahrung des 
Menschen auf eine neue, praktische Basis zu stellen, ging ich zunachst 
daran, die in der Literatur vorliegenden Beobachtungen zu sammelll 
und mit meinen eigenen in Einklang zu bringen. 

Am meisten exaktes Material war vorhanden fiber die quantitative 
Nahrungsaufnahme in den ersten 40 Lebenswochen, also fiber das reine 
Sauglingsalter. Ich trug die von Czerny- Keller gesammelten 
Beobachtungen von Ahlfeld, Haehner, Laure, Feer, Czerny
Keller, dann die von Heubner, Samelson in einheitlicher Weise 
ein, ebenso eine Reihe von Fallen meiner eigenen KIinik. 

Unter allen diesen Fallen wurden 30 in verlaB1!cher Weise und 
durch langere Zeit beobachtete Kinder als normale FaIle verwertet. 

Die Mitteilung aller Protokolle wtirde hier zu weit fiihren. Ich will nur an 
einem Beispiele, Haehner IV (aus Haehner, Festschrift zu Henochs 70. Ge
burtstag 1890, S. 101; Czerny - Keller, S. 399) zeigen, in welcher Weise die Auf
schreibung und Berechnung vor sich ging. 

Die folgende Tabelle (S. 262) zeigt in der ersten Saule die Lebenswoche, in der 
zweiten das Gewichtin der Mitte dieser W oche, in der dritten die durchschnittliche 
tagliche. Gewichtszunahme dieser W oche, in der vierten die durchschnittliche 
Nahrungsaufnahme in Gramm Muttermilch, in der fiinften die pro Kilogramm und 
Tag aufgenommene Menge. Diese Zahlen sind aus Czerny - Keller entnommen. 

Nun folgen meine Berechnungen: Nadugeliqua, Zudugeliqua, Bequage und 
Bege. Tagesnahrung (Na) und Tageszunahme (Zu) wurden zu der zweiten Potenz 
aus der dritten Wurzel des lOfachen Gewichtes in Beziehung gebracht. Es 1st dies 
eine Flache, welche ungefahr der Darmflache entspricht. (Siehe System der Er
nahrung, S. 82.) Die Flache heiJ3t in Meiner Nomenklatur GeliqulJ, (Gewicht, zehn· 
facb, linear durch Ziehen der dritten Wurzel, zum Quadrat erhoben), die Verhii.ltnis· 
zahlen NadugeIiqua (Nahrung in Nem, dividiert durch Geliqua) und Zudugeliqua 
(Zunahme in Gramm, dividiert durch Geliqua). Nadugeliqua ist in Centinem, 
Zudugeliqua in MilIigramm (pro Quadratzentimeter Darmflache) aufgeschrieben. 
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Nun folgen noch zwei Bestimmungen des Bedarfes. Die Formel Bege (Bedarf 

d G · ht ) . t b hn 100 Nadugeliqua d· d F I aus em ewlC e IS erec et aus Z d r 100' Ie an ere orme u uge lqua + 
Bequage (Bedarf quadratisch aus dem Gewichte) entspricht der Formel: 

100 Nadugeliqua . 
Z d r 100)2· BeIde Formeln ergeben - aus dem Abzug der Zunahme ( u uge Iqua+ 

oder Abnahme des Korpergewichtes - einen Anhaltspunkt ffir den wirklichen 
Nahrungsbedarf: jene Nahrungsmenge, welche das Korpergewicht unverandert 
erh~lten hiitte. lch werde spater (S. 281) auf sie zuriickkommen. 

Beo b ac htung der erst en Le bens woe hen von Haeh ner IV. 

l § Gewieht Zu- Nah-

I Bequage 

0' 

N d ·1 Nadu-
Zudu- '" -.0 in der rungs- I'l '" " nahme a ugl I' " '" 0 Mitte d. geJiqua @~ pro Tag menge N gelqua 

I " Woehe pro Tag • em cngq on .0 g I en mg '" '" I'l kl! Nem ~ ..... - .. I . . ~ 

2 2,86 

I 
27 509 I 179 54 I +29 33 42 

3 3,06 30 588 193 60 

1 

+31 35 46 
4 3,29 36 661 202 64 +35 35 47 
5 3,52 30 667 190 62 

I 
+28 38 48 

6 3,74 34 716 191 64 
I 

+30 38 49 
7 3,96 29 673 170 58 +25 37 46 
8 4,01 -14 517 129 44 -12 57 50 
9 4,05 26 654 162 56 +22 38 46 

10 4,19 13 650 156 54 +II 44 49 
II 4,27 10 616 145 50 + 8 43 46 
12 I 4,29 -3 574 134 47 i -2 I 49 48 I 

13 I 4,35 19 659 152 53 +15 i 40 46 
14 4,50 24 666 148 53 +19 38 45 
15 4,65 20 675 145 52 +15 39 45 
16 4,77 14 7II 149 54 +II 44 49 
17 4,91 26 727 148 54 +19 38 45 
18 5,08 23 I 

725 143 53 +17 39 45 
19 5,23 20 728 139 52 +14 40 46 
20 5,34 11 795 149 56 + 8 48 52 
21 

I 
5,45 19 871 160 61 +13 48 54 

22 

I 
5,58 20 I 877 

I 
157 60 +14 46 53 

23 5,69 i II I 890 156 60 +7 52 56 ! I 

Die Beobachtung des Kindes Haehner IV erstreckte sich von der 2. bis zur 
23. Woche. Wir sehen - mit Ausnahme der 8. und der 12. Woche - eine standige 
Zunahme des Kerpergewichtes. Die absolute Nahrungsmenge steigt allmahlich 
von 509 g Muttermilch pro Tag auf 890 g; auf das Kilogramm Korpergewicht be
zogen, ergibt sich zunachst der Austieg von 179 auf 202 g pro Tag. Dann ein 
AbfaH gegen 150 g. Die Saule Nadugeliqua ergibt viel gleichmaBigere Werte zwi
schen 50 und 62 - 50 bis 62 Centinem auf das Quadratzentimeter Geliqua -
Nur in den Wochen, wo eine Gewichtsabnahme stattfand, finden sich Werte unter 50. 

Zudugeliqua, die Gewichtszunahme dividiert durch die Flache, ergibt Werte 
bis 35, d. i. 35 mg Zunahme auf das Quadratzentimeter Geliqua. Der Bedarf 
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"Bequage"zeigt starke Schwankungen zwischen 33 und 37, also im Verhaltni~ 
100: 172; wahrend der Bedarf "Bege" nur Schwankungen zwischen 42- und 56 
aufweist, also wie zwischen 100 und 133. Hier sind auch die Wochen mit Gewichts
abnahme vollig ausgeglichen. Der geringste Bedarf findet sich in der 2., der hOchstc 
in der 20. W oche. 

AIle Ergebnisse der Rechnungen wurden graphisch zusammengestellt. Die 
Abbildung 32 zeigt die Relation Nadugeliqua und Zudugeliqua. Nadugeliqua ist als 
Ordinate, Zudugeliqua als Abszisse verwendet. Es ist die Relation zwischen Nah
rungsaufnahme und Gewichtszunahme dargestellt, die einzelnen Wochen sind mit 
ihrer Ordnungszahl eingesetzt. 

700 

~0~ZO~-------~10--------~0-------~-~~O~-----+-Z~0~-----+~3~O~----~+~~O 
{lewli:/!fszLJl7al7me 10 41!1liflramm 6e!Jipa 

Abb.32. 
Nahrungsaufnahme und Gewichtszunahme in 22 Beobachtungswochen des Kindes Baehner IV. 

Nehmen wir als Beispiel der Eintragung die 4. Woche. Nadugeliqua 64, Zudu
geliqua +35. Der Kreis mit der Bezeichnung @ ist rechts oben als letzte Zahl 
zu finden. 

Die halbe Ellipse und der Leitstrahl, der sich durch ihre Mitte zieht, dienten 
zu Zusammenfassungen, welche fiir die Berechnung des durchschnittlichen Bedarfes, 
der Formeln Bege und Bequage benutzt wurden. 

In dieser Weise werden nun ane Einzelwochen der Kinder verrechnet. Ich 
gebe nur groBe Ubersichten iiber dic Resultate, die leichter verstandlich sein 
diirften als die dazu fiihrende Methodik. 

I. Die absolute Nahrungsmenge des Sauglings in den ersten 
40 Lebenswochen. 

Abbildung 33 gibt eine ZusammensteIlung uber die Nahrungsmengen, 
welche die zur Verwertung ausgewahlten FaIle in jeder einzolnen Woche 
(im Wochendurchschnitt) pr~ Tag zu sich genommenhaben. Es handelt 
sich fast durchweg um Frauenmilch; in einigen Fallen um Kuhmilch, 
gegen Ende der Periode auch um andere Nahrungsmittel, die nach 
ihrem kalorischen Werte in das MaB der Milch ubertragen wurden. 
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Von links naeh rechts sind die Wochen, von unten nach oben die 
Nahrungsmengen eingetragen. Jeder einzelne Punkt bezeichnet die 
Mittelzahl einer Beobachtungswoche. Nehmen wir als Beispiel die 
auBerste Zahl reehts: Ein Kind hat in seiner 40. Lebenswoche dureh
schnittlieh 1080 g Milehwert pro Tag zu sieh genommen. 
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Ab b. sa. Ab olute Nnhrungsmenge in dell eratell 40 Lebenswochen. 

Es sind nun dureh das ganze Bliekfeld 5 Kurven gezogen. Eine 
Kurve I geht links oben dureh die Maxima, eine zweite U rechts unten 
dureh die Minima. Das sind extreme Zahlen, wahrend-die Kurven E 
und 0 sieh auf Mufiger vorkommende Fane beziehen: E eine Linie 
reiehlieher Ernahrung, 0 eine Linie sparsamer Ernahrung. Die Mittel· 
linie A verlauft in der Mitte zwischen diesem Kurvenpaar E und O. 

Sehen wir uns nun die einzelnen Kurven an : 
Kurve I: Das Maximum, das ein Kind in einem Tage zu sieh nahm, 
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betrug 500 g Milch in der ersten, 1000 g Milch in der 6. und 1300 g in 

der 15. Woche. 
Kurve U: Geringere Mengen als 240 g in der 3. Woche, 500 g in 

der 11. W oche und 650 gin der 26. W oche sind nicht verzeichnet worden. 
Kurve E: Reichlich trinkende Kinder nahmen in der 2. Woche 

500 g, in der 14. Woche 1000 g, in der 25. Woche 1200 g Milch. 
Kurve 0: Sparlich trinkende Kinder nahmen in der 2. Woche 300 g, 

in der 15. Woche 700 g, inder 25. Woche 800 g Milch. 
Kurve A : 1m groBen Durchschnitt nahmen die Kinder in der 2. Woche 

400 g, stiegen dann bis auf 750 g in der 12. Woche rasch an (Anstieg 
pro Woche um 35 g), hierauf langsamer bis zur 37. Woche auf 1100 g 
(Anstieg pro Woche 14 g). 

Wir sehen also in der absoluten Nahrungsmenge zuerst rascheres 
dann langsameres Ansteigen mit groBen individuellen Variationen. 

2. Nahrungsmenge und Korpergewicht. 

Die Abb. 34 bringt in analoger Weise, auf die einzelnen Wochen ver
teilt, den Inhalt der Saulen Nadugi (Nahrungsmenge durch Gewicht) 
das Tagesquantum an Milchwert, das auf 1 kg Korpergewicht entfallt, 

Die 5 Kurven sind wieder gleichartig gezogen, wie in der vorigen 
Tafel. Wir sehen aber einen ganz anderen Verlauf: aHe steigen rasch 
zu einem Hohepunkte an, der zwischen der 5. nnd 10. Woche erreicht 
wird, um hier allmahlich abzusinken. 

Die Kurve I geht dabei auf ungefahr 220 hinauf - in maximalen 
Fallen kann das Kind mehr als 1/5 seines Gewichtes an Milch zu sich 
nehmen. Kurve E erreicht 190, geht zur 40. Woche auf 120 herab, 
Kurve 0 erreicht 140, geht auf 90 herab. Kurve U geht etwas iiber 100, 
fallt bis gegen 80. 

Am wichtigsten ist die Mittellinie, Kurve A. Sie beginnt bei 140, e1'
reichtin der 7. Woche 170 und geht dann allmahlich bis gegen 100 herab. 

Meine, in einer friiheren Veroffentlichung1) gegebene Regel, als Minimum in 
den ersten Lebensmonaten 100,g Milch pro Kilogramm Korpergewicht anzunehmen. 
als Optimum 150 g, als Maximum 225 g, entspricht dieser Tafel - sie war auch 
aus einer iihnlichen Darstellung abgeleitet. 
. lch habe in die Tafel den He u b n e r scnen Energiequotienten eingezeichnet, 

100 Calorien pro Kilogramm Korpergewicht. Dies entspricht (bei meiner Gleich
stellung von 1 Calorie = 1,5 Nem) 150 Nem pro Kilogramm. Die Heubnersche 
Regel gibt fiir die ersten 20 Wochen eitlen guten Anhaltspunkt: sie liegt sehr nahe 
der Kurve A; nach der 20. W oche entfernt sich die Kurve A immer mehr von del' 

1) Schematische Darstellung der Siiuglingsern1ihrung, Fig. 6. 
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HorizontalenlOO. Wenn man die Heubnersche Regel in der von ~mere r mit· 
geteilten Form: im 1. Vierteljahr 110 Calorien, im 2. Vierteljahr 100, im 3. Viertel
jahr 90 Calorien nimmt, so entspricht sie der Durchschnittskurve besser. Diese 
Regel bedeutet im 1. Vierteljahr 165, im zweiten 150 und im dritten 135 Nem, 
wahrend meine Kurve in der Mitte des 1. Vierteljahres 160, in der Mitte des 2. 140 
und im 3. 117 Neill anzeigt. 
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Abb. 34. ~8hruDgsmeDge illl Verhii ltlli.s zum Korpergewicbt. 

Eine sehr gute Ubereinstimm~g mit der Kurve A gibt die Regel von 
Camerer: im 1. Vierteljahr soll das Kind 1/6 seines Kiirpergewichtes Milch 
trinken, im 2. Vierteljahr 1/7, im 3. l/S oder 1/9, Diese Regel ist auf der Tafel einge
zeichnet; ihr graphischer Ausdruck bewegt sich im Zickzack um die Mittellinie A. 

Die Bud in sche Regel: 100 g Milch pro Kilogramm Kiirpergewicht, entspricht 
nngefahr der MinimaIkurve U: sie ist als Norm fiir ein Kind, das zunehmen solI. 
volIkommen falsch. 

i 
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Abb, 85. Kahrungsmenge 1m Verhliltnis zur EmilhrungsflAche . 

3. Nahrungsmenge und aus dem Gewicht berechnete Er
nah rungsflac hel). 

Die Formel Geliqua (10 Gewicht)'/· entspricht beim fetten Saugling 
dem Siqua, dem Quadrate der SitzhOhe, und damit gibt sie uns auch ein 
Bild der Darmflache. Sie ist allerdings in den meisten Fallen kleiner 
als Siqua, da die meisten Sauglinge nicht Gelidusi 100 erreichen. 

1) Nach einem Vorschiage von S chi c k verwende ich den Ausdruck "Er
nahrungsflache" in gieicher Bedeutung mit "Darmflache" -- er gibt weniger zu 
lfiBdeutungen Anla-fl. 
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Die Division Nadugeliqua, Tagesnahrung dividiert durch (lO Ge
wicht )''', gibt an, wie viel Centinem von jedem Quadratzentimeter 
dieses Darmflachenaquivalents pro Tag verdaut werden. Nadugeliqua 
gibt, da der Divisor Geliqua durchschnittlich kleiner ist als Siqua, 
gro.Bere Werte als Nadusiqua. 

Wir sehen auf den ersten Blick einen ganz anderen Verlauf der Felder 
und der Kurven als in der vorigen Tafel. Sie erreichen nicht ein friihes 
Maximum, auf das ein AbfaH folgt, sondem wir bemerken einen aII
mahlichen Anstieg, der von der 23. Woche an in eine horizontale Linie 
iibergeht. 

Das Verhaltnis der 5 Richtungskurven untereinander ist naturgemaB 
ein ganz ahnliches wie in der vorigen Tafel Nadugi, weil ja das Ver
Mltnis Nadugeliqua ebenfalls auf dem Gewicht beruht, wenn auch in 
einer 2. statt einer 3. Potenz, der Langeneinheit. 

Kurve I beginnt bei 600 und geht iiber 850 in der 14. Woche: die 
maximale N ahrungsaufnahme erreichte mithin nicht lOOO millinemgeliqua 
oder 10 decinemgeliqua, die ungefahr den 10 decinemsiqua der maximalen 
Nahrungsaufnahme des Erwachsenen. entsprechen. Die minimale Nah
rungsaufnahme U beginnt gegen 250 und geht nahe an 400 millinem
geliqua. 

Das Rauptfeld zwischen den Kurven E und D liegt anfangs zwisuhen 
300 und 500, gegen Ende der Periode zwischen 500 und 650 mngq, die 
Mittellinie A beginnt bei 400 und geht bis 580 herauf. 

4. N ahr u ngs bedarf. 

Bevor ich auf die Abb. 38 eingehe, welche den durchschnittlichen 
Nahrungsbedarf in den ersten 40 Wochen des Sauglingsalters illustrieren 
soll, muB ich auf die etwas einfacheren Verhaltnisse der ersten Lebens
woche zuriickgreifen, welche von B. Schick in ausgedehnten Unter
suchungen festgestellt wurden (S. 148-260). 

lch verstehe unter Nahrungsbedarf den klinischen Begriff der 
Nahrungsmenge, welche geniigend ist, um das Korperge
wicht auf unveranderter Rohe zu erhalten. Diese Fassung ist 
J?-icht identisch mit dem Begri£fe des Minimums, der Nahrungsmenge, 
welche bei voller Ruhe der auBeren Muskulatur fiir den Ersatz der 
inneren Arbeit, Rerzbewegung, Atmung, Driisensekretion aufkommt, 
sondem sie schlieBt auch den Aufwand in sich, den das Kind fiir Be
wegungen, Schreien usw. verwendet. Nur bei pathologisch ruhigen 
Kindem ist der Bedarf gleichbedeutend mit dem Minimum. In der 
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ersten Lebenswoche sind die Korperbewegungen noch sehr gering; 
wenn die Kinder rechtzeitig und in geniigendem AusmaBe gefUttert 
werden, so schreien sie auch wenig. Wirkonnen also hier Bedarf und 
Minimum ziemlich gleichsetzen. Wenn die Nahrung mehr betragt als 
das Minimum, so wird sie nicht zu Korperbewegungen, sondern zum 
Ansatze verwendet. Selbstverstandlich geht nicht der ganze DberschuB 
in den Ansatz, denn bei der Umwandlung der Nahrung in die Korper
bestandteile geht ein Teil der Nahrungsenergie verloren. 

In der Abb. 36 ist ein Dberblick gegeben, wie sich in der ersten Lebens
woche die quantitative Nahrungsaufnahme zur Gewichtszunahme verhalt. 

Man konnte hier, bei einem einheitlichen Material, direkt die Nah
rungsaufnahme in Gramm Muttermilch und die tagliche Gewichts
zunahme in Gramm Korpergewicht vergleichen. Ich habe es aber vor
gezogen, auch diese Ziffern auf die Basis der "Ernahrungsflache" um
zurechnen. Sowohl die Nahrungsaufnahme als die Gewichtszunahme 
sind auf die Ernahrungsflache bezogen, indem sie durch die 2. Po
tenz der 3. Wurzel aus dem zehnfachen Gewichte dividiert werden 
(Nadugeliqua und Zudugeliqua). Dadurch ist vermieden, daB groBe 
oder kleine Kinder dureh die einfaehe Tatsaehe ihrer abnormen Ent
wicklung eine Abweichung hilden, und auBerdem ist die Kontinuitat 
mit den Bestimmungen des iibrigen Sauglingsalters und mit der ganzen 
physiologisehen Betrachtungsweise gewahrt. 

Die Nahrungsaufnahme beginnt unten mit Null, und steigt nach 
oben. Die Gewiehtszunahme liegt reehts, die Gewichtsabnahme links. 
Betrachten wir nun die dichten schwarzen Punkte rechts oben. Jeder 
Punkt bedeutet die Mittelzahl der Ernahrungsperiode eines einzelnen 
Kindes in der ersten Lebenswoche. Z. B. der auBerste Punkt rechts 
oben: das Kind hat durchschnittlich pro Tag 550 g getrunken und 76 g 
zugenommen' Durch und um die Punkte sind wieder, wie bei den 
friiheren Bildern, 5 Kurven gezogen: I, E, A, 0 und U. 

Die Linie I umfaBt die geringste Zunahme, U die groBte Zunahme 
bei gleichem Nahrungsverbrauch, also I den groBten Bedarf, U den 
geringsten Bedarf. E ist reichlicher, 0 sparlicher, A mittlerer Bedarf. 

Verfolgen wir z. B. tangs der horizontalen Linie 400 die Schnitt
punkte der einzelnen Kurven. Linie 400 bedeutet eine tagliche Nah
rungsaufnahme von 400 mg Milch pro cm2 Ernahrungsfiache. Bei dieser 
Nahrungsmenge hat das Kind bei der Kurve I 10 g abgenommen, das 
Kind bei E 17 g zugenommen; das Kind bei A hat 38 g zugenommen, 
das bei 0 60 g und das Kind bei U, mit dem geringsten Bedarfe 83 g. 
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lund U sind Extremzahlen, Ausnahmefalle, die in Beobachtungsfehlern 
oder in einer starken Abweichungdes Milchwertes der Frauenmilch von 
der Norm ihre Erklarung finden mogen. Uns interessiert das dichte 
Feld zwischen E und 0 und besonders die Mittellinie A, die wir nun 
verfolgen wollen. 

Sie beginnt bei 475 g Nahrungsaufnahme und einer taglichen Zu
nahme von 50 g. Das Hochste, was das Durchschnittskind in der ersten 
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Abb. :36. Nahrungsalllnahme und Gewichtszunahme in den ersten Lebenstagen. 

Woche zu sich nehmen kann, ist eine Milchmenge von 475 g; es erzielt 
damit einen Gewichtsansatz von 50 g. 

Es mag leichter verstandlich sein, wenn ich diese Umrechnung auf die 
Einheit der Ernahrungsflache in anderer Weise erklare. Ich nehme ein 
Schemakind mit einer Darmflache von 1000 qcm. Bei dem Verhaltnis 
Darmflache = (10 Gewicht)2/. hat dieses Kind ein Gewicht von 3,16 kg; 
das Schemakind entspricht also ungefahr einem durchschnittlichen 
neugeborenen Kinde. 

Auf dieses Schemakind reduziere ich nun aIle Werte. Wenn ein 
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Kind von 5000 g Gewicht 700 Nem im Tage zu sich nimmt, so dividiere 
ich diese 700 Nem durch die entsprechende Darmflache von 1360 qcm. 
700 : 1360 = 0,56. Das Kind hat 0,56 Nem odeI' 560 Millinem pro 
Quadratzentimeter Darmflache odeI' Ernahrungsflache aufgenommen. 
Wenn dieses Kind nicht 5000 g, sondeI'll nur 3160 g schwer ware, so 
hiitte es die gleiche Menge pro Quadratzentimeter getrunken bei einer 
Tagesnahrung von 1000 X 0,56 Nem odeI' 560 g Milch. 

Die Relation Nadugeliqua, in Millinem ausgedriickt, ist identisch mit 
del' Tagesnahrung des Schemakindes in Gramm Milch: 560 Millinem pro 
Quadratzentimeter bedeutet bei einer Ernahrungsflache von 1000 qcm 
eine Tagesaufnahme von 560 Nem. 

Das gleiche gilt fur die Relation Zudugeliqua. Die Zu- odeI' Abnahme 
des Gewichts wird durch die Ernahrungsflache Geliqua dividiert; bei dem 
Schemakind von 1000 q cm ErnahrungsfHiche entspricht die Tageszunahme 
in Gramm del' in Milligramm ausgedruckten Relation Zudugeliqua. 

In del' Tafel sind alle Abmessungen auf das Schemakind, den Neu
geborenen von 3160 g Gewicht, bezogen. Die Ordinate stellt die Nah
rungsaufnahme, die Abszisse die Gewichtszunahme dar. 

Eine dichte Anhaufung von Punkten sehen wir bei del' Horizontalen 
420. Wenn das Durchschnittskind 420 g Milch trinkt, erreicht es eine 
Tageszunahme von rund 40 g. Gehen wir nun weiter herab. Wenn das 
Durchschnittskind 300 g trinkt, so erzielt es nul' mehr eine Zunahme 
von 19 g. Dnd wenn es 220 g trinkt, so kommt die Zunahme an den 
Nullpunkt. Wir ki:innen sagen, das Schemakind in den ersten Lebens
tagen hat einen Bedarf von 220 g Frauenmilch; odeI' allgemein gesagt, 
ohne auf das Gewicht von 3160 g Rucksicht zu nehmen, einen Bedarf 
von 220 millinemgeliqua. Sehen wir nun noch die Form del' Kurve A 
an: sie ist keine gerade Linie, sondeI'll sie krummt sich nach links zu: 
die Zunahme entspricht nicht einfach dem NahrungsuberschuB, sondeI'll 
sie wachst langsamer; mit einem groBen NahrungsuberschuB wird ein 
absolut gri:iBerer, abel' relativ kleinerer Ansatz erzielt, als mit einem 
geringen N ahrungsii bersch uB. 

Jetzt folgen wir del' Kurve nach unten weiter. Dnterhalb del' Hori
zo~talen 300 sehen wir, daB sich das Feld in zwei Teile spaltet: in dem 
linken sind schwarze Punkte, in dem rechten Kreise. Die schwarzen 
Punkte sind solche Falle, in denen nul' Frauenmilch verabreicht wurde, 
die Kreise bedeuten Falle, in denen die mangelhafte Sekretion del' Brust
milch dadurch erganzt wurde, daB das Kind Wasser (Tee mit Saccharin) 
zu trinken bekam. 
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Gehen wir in die unterste horizontale Linie, zur mangelnden Nah
rungsaufnahme. Das Kind links unten hat keine Frauenmilch bekom
men, hat auch kein Wasser bekommen, es hat gehungert und gediirstet 
und dabei eine tagliche Abnahme von 236 g gezeigt. 5 andere schwarze 
Punkte liegen rechts davon. Die beiden Kinder mit dem geringsten 
Bedarfe zeigen bei volligem Hungern eine Gewichtsabnahme von no g. 

Die Kinder, welche wohl keinen Nahrungswert, aber reichlich Wasser 
bekommen haben, zeigen im ungiinstigsten FaIle eine Abnahme von 
108 g, im giinstigsten FaIle von 25 g. 

Dieser Unterschied zwischen den Kindern mit geniigender und IIlit 
ungeniigender Wasserzufuhr bedingt eine Verbreiterung des Fel
des, die in den Kurven ausgedriickt wird. Unterhalb der horizon
talen 300 setzt die Wirkung des Durstes ein, ich lasse dort eine 
Spaltung der Kurve eintreten. Wahrend die natiirliche Fortsetzung 
der Kurve A auf den Punkt -68 herabzieht, erreicht die Kurve A', die 
durch Durst beeinfluBte Mittelkurve, die Grundlinie im Punkte -165. 
Das heiBt, daB das Schemakind bei vollstandigem Nahrungsmangel, 
aber Befriedigung des Wasserbediirfnisses nur 68 g im Tage abnimmt, 
wahrend es 165 g abnimmt, wellll ihm auch das Wasser entzogen ist. 

Die haufigere Form der ungeniigenden Nahrungsaufnahme sehen 
wir in der Horizontalen 200. flier finden wir viele schwarze Punkte: es 
gab viele Frauen, welche aus der Brust nur rund 200 g geben konnten. 
Dabei erlitten die Kinder eine durchschnittliche Abnahme von 33 g 
(Kurve A'), welche durch Zugabe der entsprechenden Wassermenge auf 
eine Abnahme von 4 g hatte reduziert werden kOllllen (Kurve A). 

Die Storung der Kurven durch Wassermangel habe ich in den 
Durchsc~ttsbildern des sonstigen Sauglingsalters noch nicht nachwei
sen kOllllen. Der Neugeborene hat ja einen besonders hohen Wasser
bedarf, da er innerhalb der Geburtszeit stark Wasser verliert, austrock
net, wie sich durch die Blutkorperchenzahl, Hamoglobinbestimmung 
usw. leicht nachweisen laBt. 

Kehren wir nun zu den Sauglingen, zuriick. 
Auf der Abb. 32 (S. 263) haben wir dieselbe Anordnung wie in Abb. 36, 

aber mit dem Unterschiede, daB hier nicht verschiedene Kinder der
selben Lebenswoche, sondern verschiedene Lebenswochen desselben 
Kindes eingetragen erscheinen. 

In 2 Wochen, der 8. und der 12., erfolgte Gewichtsabnahme, in den 
iibrigen Gewichtszunahme; die groBte betrug 35 bei einer Nahrungs
aufnahme von 640. Die halbe Ellipse I-U entspricht den Kurven 1 
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und U des vorigen Bildes: der groBte Bedarf I zeigte sich in der 23. Woche, 
wo bei einer Nahrungsaufnahme von 600 nur eine Zunahme von 7 er
folgte, wahrend an der Kurve U in der 2. Woche bei einer Nahrungs
aufnahme von 530 eine Zunahme von 29 resultierte. Die Mittellinie A 
kennzeichnet das mittlere Resultat des Nahrungsuberschusses. Sie 
schneidet die Vertikale 0 in dem Punkte 490: der Bedarf war 490. Wurde 
mehr als der Bedarf gegeben, so blieb davon eine Zunahme. Diese Zu
nahme wachst geradlinig mit dem Uberschusse. 

Untersuchen wir, wieviel Nahrung wir als Zulage geben mussen, 
urn die Einheit der Zunahme zu erreichen; d. i. auf das Schemakind von 
3160 g Gewicht reduziert, wieviel Nem wir als UberschuB geben mussen, 
urn 1 g Zunahme zu erzielen. 

40 g Zunahme wird bei 670 Nem Nahrungsmenge erreicht; die Be
darfsmenge liegt beim Schemakind bei 490 Nem Nahrungsaufnahme. 
Der UberschuB, der 40 g Zunahme ergibt, ist 670 - 490 = 180 g, auf 
1 g Zunahme entfallen 180 : 40 = 4,5 Nem NahrungsuberschuB. 

Vergleichen wir das mit der Zunahme in den ersten Lebenstagen. 
(Kurve A der Abb. 36.) 40 g Zunahme wurden bei einer Nahrungs
menge von 410 Nem oder bei einem DberschuB von 410 - 218 (Bedarf) 
= 192 Nem erreicht. Auf 1 g Zunahme entfallen 192 : 40 = 4,8 Nem 
N ahrungsuberschuB. 

In ahnlicher Weise wurde der Bedarf und die auf 1 g Zunahme ent
fallende Milchmenge graphisch bei den ubrigen Fallen konstruiert. 

Es ergaben sich dabei folgende Werte: 

Bedarf IAuf 19 Zunahme 
Versuehskiuder auf 1000 em' kommen Nem 

DarmfHiche tlberschull 

Kwapil . 563 4,2 
Haehner IV . 490 4,5 
Ring. 474 4,6 
Tischler. 476 4,7 
Machill . 366 6,0 
Feer III 380 7,0 
Heubner 440 7,2 
Ahlfeld . 470 ~,O 
Feer III 450 8,0 
Fischer. 330 8,6 
Sancova 370 8,6 
Heider 402 9,2 
Brindis . 406 9,4 
Bauer 460 10,5 

v. Pi r que t, System der Ernahrung. II. 18 
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Von 13 Fallen, die sich verwerten lieBen, lagen 8 zwischen 7,0 und 
9,4 Nem DberschuB fiir eine Zunahme von 1 g. Immerhin sind aber die 
Unterschiede (zwischen 4,2 und 10,5) so bedeutend, daB man mit einer 
bestimmten Gewichtszunahme bei NahrungsiiberschuB nicht rechnen 
kann, wenn man nicht das Alter des Kindes in Betracht zieht. Es ergab 
sich, daB die ersten Lebenswochen hohe Zunahmen bei geringem Nah
rungsiiberschuB zeigen, wahrend spater der Ansatz mehr Nahrung 
kostet. Der Grund fiir diese Verschiedenheit ist wohl darin gelegen, 
daB der altere Saugling hauptsachlich Fett ansetzt, der jiingere Saug
ling aber auch in Muskeln, Knochen und anderen Geweben auBerordent
lich rasches Wachstum zeigt. Die maximalen Differenzen der zum 
Ansatz kommenden Gewebe lassen sich ermessen, wenn man bedenkt, 
daB Fettgewebe im Gramm 12 Nem enthalt, das fettarme Fleisch aber 
nur 2 Nem. 

In den Lehrbiichern der Diatetik (Ewald, v. N oorden) habe ich 
mehrmals die Ansicht getroffen, daB der in der Nahrung aufgenom
mene DberschuB fast vollstandig ("quantitativ") im Ansatze wieder 
erscheint. Diese Ansicht beruft sich auf Rub ner und diirfte auf 
einer miBverstandlichen Auffassung von dessen Versuchen 1) beruhen. 
Wenn man ein Tier im Hunllerzustand im Calorimeter beobacht.et, 
so gibt es pro Tag eine bestimmte Warmemenge ab, die durch Ver
brennung der eigenen Korpersubstanz entsteht. Wenn man dieses Tier 
nun fiittert, so geniigt es zur Erhaltung des Korperzustandes nicht, 
ebenso viele Calorien in der Nahrung zu geben, als friiher im Hunger
zustande verbraucht worden sind, sondern man muB zur Erhaltung 
des Energiegleichgewichtes bei reiner Fleischnahrung eine Zulage von 
30,9%, bei Fettnahrung von 12,7% und bei Rohrzuckernahrung 
von 5,8% verabreichen. 

Diesen DberschuB nennt Rubner "spezifische Warmemehrung". 
Er diirfte darauf zuriickzufiihren sein, daB bei der Umwandlung des 
NahrungseiweiBes in die arteigene Form, ·die im Tierkorper weiter ver
braucht werden kann, 31 % der Energie, bei der Umwandlung des 
Fettes 13% der Energie als Warme verlorengeht, wahrend die Spaltung 
des Rohrzuckers nur 6% von dessen Energie kostet. 

Wenn die Nahrstoffe nicht sofort verbraucht werden, sondern in 
eine Form gebracht werden sollen, daB sie sich als Reservesubstanzen, 
also wesentlich als FeU im Unterhautzellgewebe ansetzen konnen, geht 

1) Rubner, Gesetze des Energieverbrauches 1912, S. 315; zit. bei Kellner 
S.106. 
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bei dieser Umwandlung noeh ein bedeutend groBerer Prozentsatz von 

Energie verloren. 
Rubner1 ) hat bei einem 25 kg schweren Hunde, dessen Bedarf 

bei Hunger vorher festgestellt war, zwei Versuche mit Fleisch gemacht, 
in welchen der Bedarf das eine Mal wenig, das zweite Mal stark iiber

schritten war. 

ER betrugen pro Tag 
a) die Einnahmen an nutzbarer Energic 1463 Cal. 
b) davon abzu7iehen der Hungerbedarf 944- " 
e) mithin verblieb ein UbersehuB von. 519" 

d) 1m Ansatz ersehienen Caloricn 322 " 
e) 1m Ansatz erschienen % des Uberschusses. 63,9 " 

Ahnliehe Versuche machte Kellner mit Klebermehl und mit 
boi Ochsen: 

der UberschuB betrug bei Klebermehl (e) . 
im Ansatze erschienen (d) . . . . . . . 
Ansatz betrug % des Obersehusses (e) . 
der UberschuB betrug bei Starkemehl (e) 
im Ansatze ersehienen (d) ..... . 
Ansatz betrug % des Ubersehusses (e) . 

2135 Cal. 

1070 " 
50,1 " 

4702 " 
2379 " 
50,6 " 

2181 Cal. 

944 " 

1237 " 

805 " 
65,1 " 

Starkemehl 

4341 Cal. 

2280 " 

52,5 " 
7614 " 
3731 " 
49,0 " 

Vom DberschuB erschien mithin in den Versuchen von Rubner 
rund 2/3 als Ansatz wieder, 1/3 ging bei der Umwandlung verloren; in 
den Versuchen von Kellner erschien nur die Halfte wieder, die andere 
Halfte ging bei der Umwandlung verloren. DaB die Versuche Rub
ners einen groBeren Prozentsatz von Ansatz aufweisen als die von 
Kellner, durfte darauf zuruckzufUhren sein, daB dort die uberschussige 
Nahrung nach einer Hungerperiode verabfolgt wurde, bei Kellner 
anscheinend nach einer Periode von Erhaltungsfutter. 

Die Doppelversuehe mit verschieden hohen Uberschiissen beweisen, daB hei 
gleichartigem Ernahrungszustande der Versuchstiere die Ubersehiisse in quanti
tativ gleiehartiger Weise verwertet werden. Beim UbersehuB von 519 Calorien 
wurden 322, das ist 63,9%, angesetzt, und bei dem fast dreimal so groBen Dbor
schuB von 1237 Calorien 805 Calorien, also sogar 65,1 %. Der Ausdruck "quanti
tative Verwertung", der in den Lehrbiichern der Diatetik wiederkehrt, stammt 
wohl von dieser Seite des Experiments und wurde falschlieh als quantitativ voll
standige Verwertung des Uberschusses aufgefaBt. 

Wenn aber das Tier nicht vorher gehungert und auch 111ehr als Er
haltungskost gehabt hat, daher schon gemastet ist, Reservesubstanzen 

angesetzt hat, geht ein vie I kleinerer Teil des Dberschusses in den 

1) Sitzungsberichte der Kgl. bayer. Akad. d. Wissenseh. XX, 1885, S. 452; 
2'it. bei Kellner S. 114-. 

18* 
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Ansatz uber. Kellner erklart dies durch die Meinung, daB der Be
darf des Tieres ein hoherer geworden 1st. lch halte diese ErkHirung 
nicht fur genugend, will aber vor Ausfiihrung eingehender Stoffwechsel
versuche keine Theorie uber die quantitative Verwertung des Dber
schusses aufstellen. 

lch glaube, daB das wesentliche Moment fur die Verwertung des 
Dberschusses im Ernahrungszustande des Tieres, in dem chemisch
biologischen Zustande des Unterhautzellgewebes und der Korpersafte 
gelegen ist. Jedenfalls wird in Zeiten intensiven Korperwachstum
triebes, ahnlich wie nach Hungerperioden, ein ganz bedeutender Teil 
des Dberschusses im Ansatze aufgenommen. 

Die klassischen Stoffwechseluntersuchungen von Soxhletl) ergeben, dall 
von einem Saugkalbe pro Tag 245 g Eiweill, 237 g Fett, 422 g Milchzucker auf· 
genommen und daraus 168,0 g EiweiB und 158 g Fett angesetzt wurden. Die 
Nahrungsaufnahme betrug, in Milchwert ausgeuruckt, 8,1 Kilonem. Fiir die Er· 
haltung eines Kalbes von 50 kg (im Stehen) kiinnen wir rund 3,4 Kn veranschlagen; 
es verbleibt ein Nahrungsuberschull von 4,7 Kn; der Wert des Ansatzes betriigt 
3,2 Kn; es wurden aiso 68% des verwendeten Materials im Ansatze wiedergefunden. 
Diese Berechnung enthiilt aber mehrere willkiirliche Annahmen und hat daher 
nur eine ganz nngefahre Geltung in dem Sinne, dall das junge Kalb aus dem Dber. 
schull viel mehr ansetzt als die Schnittochsen, mit denen Kellner experimentierte. 
Die ganze Frage, welche fur die Auffassung der Fettsucht von grundlegender Be· 
deutung ist, verdient eine genaue experimentelle Bearbeitung. 

leh vermute, daB sich bei Stoffweehselversuehen herausstellen wird, 
daB in der ersten Lebenswoche ungefahr 2/3 des Dbersehusses im An
satz wieder erscheint. Fur die Mitte des Sauglingsalters, wenn schon 
ein gewisser Fettvorrat gewonnen ist, durften die Befunde Kellners 
Geltung haben. 

Dann wird zum Ansatz von 1 g Fettgewebe 24 Nem DberschuB 
notwendig sein, zum Ansatz von I g magerem "Fleisch" nur 4 Nem. 
Je mehr sich der Ansatz einem oder dem anderen Extrem nahert, desto 
groBer oder kleiner wird die Nemmenge sein, die dazu notwendig ist. 

1m Folgendcn soIl nicht die Frage des kalorischen Wertes des An
satzes entschieden werden, sondern es sollen nur klinische Erfahrungen 
uber jene Nahrungsmengen gesammelt werden, welche, als DberschuB 
gegeben, das Korpergewicht vermehren - gleichgultig, auf welchen 
Substanzen die Vermehrung des Korpergewichtes beruht. 

In graphischer Weise wurden Durchschnittszahlen fur diesen Ansatz 

1) Arbeiten der landw.·chem. Versuchsstation in Wien. Wien 1878, S. 151; 
zit. bei Kellner S.471. 
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gewonnen, indem die einzelnen Lebenswochen aller Kinder separat 
untersucht wurden. 

Es ergab sich dabei die weitere Unterscheidung, daB bei groBen 
Nahrungsiiberschiissen verhaltnismaBig weniger Korpergewichtsansatz 
erfolgte, ein Umstand, auf den ich schon bei der Kurve der Neugebo
renen aufmerksam gemacht habe . 

Lebensalter 

1. und 2. W oche 
3. " 4. 
5. bis 9. 

10. ,,26. 
27. ,,47. 

. Auf l~-z~na~';;-~-k~~~~~N~m tJber-1 Anzah; der 
schuB bel elDer Tageszunahme von benutzten 

Gramm Beobach-

, 0-10 i 10 - 20 I 20-30 I tungen 

6,8 7,2 8,0 25 
6,8 7,4 9,0 56 
7,3 9,0 12,0 121 
9,2 10,4 12,5 210 

13,2 58 

In den ersten Lebenswochen kommen auf 1 g Ansatz etwa 7 Nem 
NahrungsiiberschuB; um die Halfte des 1. Lebensjahres ungefahr·1O Nem. 
Durch einen DberschuB von 10 Nem kann man in der Mitte des 1. Lebens
jahres einen Ansatz an Korpergewicht von 1 g erzielen; zu einem Tages
ansatz von 25 g sind rund 250 Nem DberschuB notwendig. Wenn wir 
in der Mitte des 1. Lebensjahres Monatszunahmen von 300 g erreichen 
wollen, also eine Tageszunahme von 10 g, so miissen wir dem Kinde 
einen taglichen NahrungsiiberschuB von 100 g Milch - iiber seinen 
Bedarf hinaus - verabreichen. 

Nun komme ich wieder zum "Bedarf". Er ist graphisch auf der 
Abb.32 dadurch bestimmt, daB mit Hilfe der EinschluBkurve I A eine 
gerade Linie A konstruiert ist, welche eine ungefahre Mittellinie fiir 
die Beobachtungen in den einzelnen Lebenswochen bildet. Sie schneidet 
die Achse der Gewichtszunahme im Punkte 490 Nadugeliqua: bei einer 
Nahrungsaufnahme von 49 centinem pro Quadratzentimeter der aus 
dem Gewicht berechneten Darmflache erfolgt Stillstand des Korper
gewichts. Auf das Schemakind von 3160 g Korpergewicht bezogen, ist 
diese Nahrungsaufnahme 490 g Milch im Tage. 

Fur dies en Punkt konnen wir auch einen mathematischen Ausdruck such en, 
urn ihn, statt durch Konstruktion durch Rechnung finden zu konnen. 

Berechnen wir zunachst die Gewichtsabnahme, welche dieses Kind bei voll
standiger Nahrungsentziehung erleiden wurde, den Punkt, in welchem die Linie A 
die Grundlinie 1) Nadugeliqua schneiden wiirde. Das Dreieck, das die vertikale 

1) Diese Grundlinie, auf welcher die Punkte ;.11' und 0 gedacht sind, ist in 
Abb. 32 nicht eingezeichnet. Ihre Lage ist aus Abb. 36 zu ersehen. 
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Achse (Gewichtsstillstand) mit del' horizontal en Grundlinie (keine Nahrungsauf
nahme) und del' Linie A bildet, ist ahnlich mit dem Dreiecke ~I L N. DerSchnitt
punkt, M' wird so viel nach links von dem Achsenpunkt a liegen, als dem Ver
haltni~se ML : LN entspricht. M' a : a B = M L : LN. a B ist 49, die an
deren beiden lassen sich abmessen. L M = 61, L N = 26.1 Die Gleichung lautet 
M' a : 49 = 61 : 26. Daraus laBt sich M' a berechnen. . 

M'a = 61 X 49 = 300 = 11 
26 26 5. 

Wenn nun die Lage des FuBpunktes 115 bekannt ware, so konnten wir um
gekehrt die Hohe des Bedarfes (Punkt B) dadurch ermitteln, daB wir einen Punkt 
del' Linie A, z. B. den Punkt ® hernehmen und aus seiner Abszisse und Ordinate 
die Rechnung anstellen: Ba:M'O=Ord.®: (Absz.®.+M'O) odeI' 

BO = M' a x Ord. ® = 115 X 64 = 7360 = 49 
M'a+Abs. ® 115 + 35 150 • 

Eine Berechnung del' graphisch ermittelten FuBpunkte ergab, daB sie in weitem 
Spielraum urn 100 oszillieren. Es lag mir nun daran, einen moglichst einfachen 
mathematischen Ausdruck zu finden, welcher einheitlich eine Berechnung erlaubte, 
die del' Konstruktion einigermaBen nahekommt. lch wahlte dafiir den Full
punkt 100. Fiir diesen ist del' Bedarf 

B a = 100 X Ordinate 
100 + Abszisse . 

Da die Ordinate gleich ist del' Nahrungsaufnahme, dividiert durch die aus 
dem Korpergewicht berechneteDarmflache, und die Abszisse gleich ist del' Gewichts
zunahme, dividiert durch dasselbe MaE, so lautet die Gleichung: 

B d rf = 100 Nadugeliqua in centinem 
e a 100 + Zudugeliqua in milligramm 

Diese Rechnung laBt sich auf dem Rechenschieber sehr schnell ausfiihren. 

Diese Bedarfsberechnung Bedarf = (100 Nadugeliqua) : (100 + Zu
dugeliqua), ist als Ersatz der Konstruktion fur geringe Zunahmen gut 
verwendbar, fur starke Zunahmen mangelhaft. rch bemuhte mich, hier
fur einen besseren Ausdruck zu gewinnen. 

Froher schon habe ich darauf hingewiesen, daB starke Zunahmen 
nicht1linear ansteigen - sie brauchen mehr NahrungsuberschuB als 
geringe Zunahmen. Bei starkem DberschuB geht ein groBerer Teil 
derselben bei der Umbildung verloren, oder auch, es wird ein groBerer 
Teil in Form von Fett angesetzt, mit groBem Nahrungsaufwand, wah
rend die regelmaBige Wachstumszunahme Muskel und andere billigere 
Gewebe produziert. 

Das ganze Material wurde nun in der Weise aufgezeichnet, daB aIle 
Beobachtungsperioden nach den Lebensmonaten gruppiert wurden, 
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und dann wieder zusammenfassende Kurven I, E, A, 0, U gezogen 
wurden. Die Leitstrahlen A wurden nieht geradlinig eingezeiehnet, 
sondern, entspreehend der Form des Gruppenbildes, gesehwungen. 

leh bringe als Beispiel dieser Zusammenfassungen die Abb. 37, welche 
119 Beobaehtungen aus dem 2. und 3. Lebensmonate (5. bis 9. Woehe) 
umfa13t. Auch die einzelnen Kurven der Kinder wurden naeh diesen 

Abb.37. Nahruligsaufllahme und Gewichtszullahme ill der 5. bis 9. Lebenswoche. 

Voraussetzungen gepruft ; fur extreme Zunahmen ergaben sieh in dieser 
Darstellungsweise bessere Beziehungen als in der linearen Erklarung. 

Alle A-Linien dieser Einzelblatter wurden dann miteinander ver
glichen, und es wurde wieder ein mathematiseher Ausdruek dafur 
gesueht. Er ergab sich als empirisehe Annaherung in der Formel: 

Bedarf = 100 Nadugel~qua . 
(100+Zudugeliqua)2 

leh nenne diesen Bedarf, weil er mit Zuhilfenahme einer quadratisehen 
Funktion bereehnet wird, Bequage (Bedarf, quadratisch, auf die aus dem 
Gewiehte bestimmte Darmflaehe bezogen), wahrend die fruhere Formel 
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Bege genannt wird. Die beiden Formeln wurden nun rechnerisch auf die 
einzelnen Wochenperioden aller Kinder angewendet; ich habe sie schon 
friiher bei der Erklarung des Protokolls des Falles Haehner IV erwahnt. 

Dort (vorletzte und letzte Saule der Tabelle auf S. 262) zeigte Bege 
eine viel groBere Konstanz als Bequage. Bei der Abnahme um 12 in 
der 8. Woche steigt Bequage auf 57, einen sicherlich falschen Wert, 

o 5 10 
L eoenso/ter In Women 

15 20 25 30 35 

Abb. 38. Nah rungsbedarl in den ersten 40 Lebenswochen. 

wahrend Bege den Ausfall besser ausgleicht. Bei starkeren Abnahmen 
handelt es sich nicht um Fettabnahmen, sondern um Wasserverluste, 
welche durch die Formel Bequage schlecht ausgedriickt werden. 
Bequage wird den Fettzunahmen im mittleren Sauglingsalter bei 
starkem NahrungsiiberschuB besser gerecht als Bege, das iet aber 
auch der einzige Vorteil dieser Formel. Fiir geringe Zunahmen, sowie 
fiir die Abnahmen des Sauglingsalters, dann fiir die ganze Bedarfsbe
recbnung im spateren Kindesalter ist Bege besser geeignet. 
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Fur die vorstehende Ubersichtstafel Abb. 38 habe ich trotzdem 
die Berechnung aus Bequage gewahlt: Hier kommt es ja nicht so sehr 
auf die Fehler an, die bei einzelnen abnormen Nahrungsverhaltnissen 
entstehen, als auf die Durchschnittslinien, welche wir aus den Mittel
werten erhalten. 

Das ganze Kurvenbild hat Ahnlichkeit mit der Abb. 33: Der Bedarf 
zeigt ein allmahliches Ansteigen in der ganzen Beobachtungsperiode 
der ersten 40 Lebenswochen. Da hier die Gewichtszunahme, also der 
Ansatz und der zum Zwecke des Ansatzes verwendete Nahrungsuber
schuLl ausgeschaltet ist, so werden wir die Zunahme des Bedarfes 
hauptsachlich durch die Zunahme der Muskelbewegungen des Kindes 
zu erklaren haben. Verfolgen wir wieder die einzelnen, durch das 
Feld gezogenen Kurven. Kurve I geht uber 600 - Ausnahmefalle, 
die durch rechnerische oder Beobachtungsfehler zu erklaren sind. 
Kurve U beginnt unter 200, erinnert an den geringen Bedarf der Neu
geborenen, steigt dann bis 340. Die meisten Beobachtungen liegen 
zwischen E und 0, beginnen mit einem Bedarfe zwischen 200 und 320 

und enden mit einem solchen zwischen 420 und 540. Die Mittellinie A 
beginnt bei 260, steigt anfangs steiler an, dann langsamer und endet 
mit 480. 

Es besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen dieser Bedarfskurve, die als 
Anfangszahl des mittleren Bedarfs 260 Millinemgeliqua nennt, und der Kurve 
iiber die Neugeborenen, deren Mittellinie auf einen Bedarf von 220 Millinemgeliqua 
hinweist. 

Dafiir gibt es zwei Erklarungen: Die erste ist die, daB auf Abb. 36 wohl die 
Mittellinie A den Schnittpunkt 220 hat, daB aber die Linie AA bei 250 die 
Achse sehneidet. Die Fortsetzung der Linie A unterhalb der Nahrungsmenge 270 
hat zur Voraussetzung, daB zu der Frauenmileh geniigend Wasser zugefiihrt wird, 
urn das Wasserbediirfnis des Neugeborenen zu stillen. Bei wenig Frauenmileh ohne 
weiteren Wasserzusatz erfolgt schon bei 250 Nahrungsmenge Gewiehtsstillstand. 
Die zweite Erklarung, die einen nahen Zusammenhang mit der ersten hat, liegt 
darin, daB die Colostralmilch der ersten Tage armer an Wasser, reieher an Nahr
stoffen ist als die Durchschnittsmileh der spateren Monate. Diese Colostralmilch 
kann daher schon in geringerer Menge eine Sattigung erzielen und dadurch den 
Bedarf niederer erseheinen lassen. Urn zu bestimmen, welehc (lcr beiden Erkla
rung en riehtig ist, bediirfte es einer ausgedehnten Beobaehtungsreihe mit mog
liehst zahlreiehen Analysen der Colostralmilch. 

Vergleichen wir nun die Abweichungen, welche sich zwischen den 
Kurven E und 0 auf den vier groBen Tafeln der Zusammenstellungen 
ergeben. 
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I 2. Woche 16. Woche 110. Woche I 20. Woche I 40. Woche 
fO EO EIO EIO E10 E 

1. Ab~~lute N ahrungsaufnahme 1300-500i430-6601580-880! 740-11201860-1360 
2. Nahrungsmenge: Gewicht '1113-179

j
I30-190,1138-184125- 162 93- 118 

3. Nahrungsmenge: 'I: 
Ernahrungsflache .... !1340-5201400-570 460-6101500- 6401500- 640 

4. Nahrungsbedarf: ! 
Ernahrungsflache .... 1230-3501280-390340-4501400- 520420- 550 

3. und 4. auf das Schemakind von 3160 g Gewicht bezogen. 

Die Schwankungsbreite zwischen E und 0, zwischen reichlicher und 
sparlicher Nahrungsaufnahme unter physiologischen Grenzen, wird da
durch bestimmt, daB E durch 0 dividiert wird. 

Die folgende Tabelle gibt die prozentische Differenz zwischen E 

(100 E ) und 0 an --0 -100 . 

12."woChe [6. Woche 110. Woche!20. Woche;40. Woche 

67 I 54 
58 46 

1. Absolute Nahrungsaufnahme 
2. Nahrungsmenge: Gewicht .. . I 

52 42 3. 1\ i hrungsmenge: Ernahrungsflache i 

4. Nahrungsbedarf: Ernahrungsflache I 52 39 

51 
43 
33 
32 

52 
29 
28 
30 

58 
27 
28 
31 

Die graBten physiologischen Schwankungen ergeben sich also bei 
Betrachtung der absoluten Nahrungsaufnahme; hier liegen sie nahe um 
60%, wahrend sie bei der Verhaltnisnahme auf Gewicht oder auf Darm
flache in den ersten Wochen rund 50% betragen, dann auf rund 30% 
herabgehen. 

Die Mittellinie A zeigt in denselben W ochen: 

1 2. I 5. I 10. I " 20.- I 40. 
: Woche Woche Woche Woche i Woche 

1. Absolute Nahrungsaufnahme ." . . 
2. Nahrungsmenge: Gewicht ..... 
.3. Nahrungsmenge: Erllahrungsflache. 
4. Nahrungsbedarf: Ernahrungsflache. . I 
5. NahrungsiiberschuB (Differenz zw. 3. u. 4) : 

400 I 540 I 720 1 920 1100 
144 ,157 1.')7 140 106 
440 ! 480 530 570 
290 I 330 390 450 
150 I 150 140 120 

570 
480 

90 

Die absolute Nahrungsaufnahme zeigt also ein Ansteigen von 400 
auf 1100 oder eine Zunahme um 174%; die Relation Nahrungsmenge 
: Gewicht zeigt zuerst eine Zunahme, dann eine Abnahme; die graBten 
Differenzen Sil~d 157 : 106 oder 48%. 
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Die Beziehung del' Nahrung zur Darmflache ergibt fiir den Konsulll 
die gleichmaBigste Regel, denn die groBten Differenzen sind 570 : 440, 

was einen Unterschied von 30% bedeutet. 
In Beziehung zur Darmoberflache erscheint also die Nahrungsauf

nahme am gleichmaBigsten; sie beginnt mit 0,44 g Milch pro Quadrat
zentimeter, steigt bis zur 20. Lebenswoche auf 0,57 g Milch an und 
bleibt in del' iibrigen Zeit, bis zur 40. W oche unvermindert. 

Del' Nahrungsbedarf (fiir innere Arbeit plus auBerer Arbeit), del' 
Verbrauch an Nahrung im Gegensatz zum Ansatz, steigt von Woche 

zu Woche; er ist anfangs nur 290, erreicht gegen die 40. Woche 480; 
del' SchluBverbrauch ist also urn 65% hoher als del' Anfangsverbrauch. 

Del' zum Ansatz verwendbare NahrungsiiberschuB, die Differenz 
zwischen 3. und 4. (Nadugeliqua minus Bequage), ist anfangs 150 und 
sinkt dann allmahlich auf 90. Es geht also anfangs mehr, spateI' weniger 
Nahrung in den Ansatz iiber. 

Zusammenfassung. 

Aus del' Literatur und aus eigenen Beobachtungen libel' Nahrungs
aufnahme und Korpergewicht del' Sauglinge werden mittels graphischer 
und mathematischer Zusammenfassung eine Reihe von Schllissen libel' 
die quantitative Ernahrung del' Sauglinge in den ersten 40 Lebenswochen 
gezogen. 

Es wird verglichen: die absolute Nahrungsmenge in den einzelnen 
Lebenswochen, die Beziehung del' Nahrung zum Korpergewicht und zu 
einer Flachendimension, del' aus dem Gewicht berechneten Ernahrungs
£lache. 

Flir die Berechnung des Nahrungsbedarfes werden mathematische 
Formeln abgeleitet. 

Die den Bedarf liberschreitende Nahrungsmenge kommt in del' 
Weise im Gewichtsansatze zur Geltung, daB um die Mitte des 1. Lebens
jahres auf 10 im DberschuB gegebene Gramm Milch rund 1 g Ansatz er
zielt wird. 

In den ersten Lebenswochen und insbesondere beim' Neugeborenen 
erfolgt del' Ansatz schon aus geringeren DberschuBmengen; beim Neu
geborenen macht sich bei geringerer Nahrungsaufnahme auBerdem del' 
Bedarf an Fhissigkeit geltend. 



Bestimnlung des Ernahrungszustandes. 

Die Bestimmung des Ernahrungszustandes ist einer der wichtigsten 
Teile der klinischen Untersuchung. lch begnuge mich nicht mit der 
vagen Klassifikation "kraftig, mittel, mager", sondem zerlege den klini
schen Befund in vier Einzeleindriicke, indem ich zuerst den Blutgehalt 
der Haut abschatze, dann ihren Fettgehalt und ihren Turgor durch Pal
pation feststelle, endlich die Starke der Muskulatur priife. Zur sche
matischen Aufschreibung werden die Anfangsbuchstaben dieser Quali
taten verwendet: bl fur BIutgehalt, f fur Fettgehalt, t fur Turgor ul,ld 
m fur Muskulatur. 

Die quantitativen Abstufungen werden durch Vokale ausgedruckt, 
welche den Anfangskonsonanten angehangt werden, und zwar erfolgt 
die Abstufung in der Reihenfolge der Klanghohe: i, e, a, 0, u. i heiBt 
"ubermaBig", e "reichlich", a "mittel" oder "normal", 0 "vermindert", 
u "sehr gering" oder "fehlend". Z. B. heiBt: blo BIutgehalt vermindert, 
mu Muskulatur sehr gering. 

Bei Beurteilung des Bl u tgehal tes ist nicht nur die Hautfarbe des 
Gesichtes, sondern auch die Hautfarbe des ubrigen Korpers und die 
Farbe der Schleimhaute zu berucksichtigen. 

bli Blutgehalt der Haut ubermaBig, stark hyperamisch. 
ble BIut reichlich, sehr "gesundes" Aussehen. 
bla normale Blutfiille der Haut. 
blo verminderter Blutgehalt, Haut blaB. 
biu sehr geringer Blutgehalt, stark anamisches Aussehen. 

Der Ausdruck bl bezieht sich nur auf das normale "Blutrot" der 
Haut, auf Oxyhamoglobin. Bei Verfarbungen durch die "cyanotische" 
Farbe des venosen Blutes, durch die Gallenfarbe beim Ikterus oder 
durch Pigmentablagerung werden Zusatze gemacht, die sich an 
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die Konsonanten z (Cyanose), g (Gallenfarbe) und p (Pigment) an
schlieBen, und bei denen die Vokale in folgender Bedeutung verwendet 
werden: i auBerordentlich intensiv, e intensiv, a mittel, 0 gering. Z. B. bei 
einem neugeborenen Kinde mit Ikterus: bligo = Blutfarbe sehr hyper
amisch, geringe Gallenfarbe. Oder bei einem Kinde nach Sonnen
bestrahlung: blepa reichliche Blutfarbe, mittelstark pigmentiert. Ein 
Rerzkranker: bloze verminderte Blutfarbe, starke Cyanose. 

Der Fettgehalt wird durch Palpation einer Rautfalte eingeschatzt, 
am besten in der Gegend unterhalb der Clavicula. 

fi pathologisch gesteigerter Fettgehalt der Raut = "sehr fett". 
fe reichlicher Fettgehalt = "fett". 
fa normaler, mittlerer Fettgehalt. 
fo verminderter Fettgehalt = "mager". 
fu sehr geringer Fettgehalt = "sehr mager". 

Fur den Anfanger ist es schwer, den Turgor vom Fettgehalt zu 
unterscheiden. Der Tasteindruck des Turgors beruht auf dem Verhalt
nis zwischen dem Unterhautzellgewebe und der daruber ausgespannten 
Raut, hauptsachlich also auf dem Wassergehalt des Unterhautzellge
webes. Der Turgor ist nach Wasserverlusten (Diarrhae, Erbrechen, 
Schwitzen) vermindert, andererseits bei rascher Zunahme des Fettes 
und uberhaupt bei hohem Fettgehalt und gesunder junger Raut er
haht. Nach Fettabnahme wird die Raut faltig und crhalt sich in diesem 
Zustande besonders bei alteren Leuten, deren Raut nicht mehr so 
elastisch ist wie in der Jugend. 

ti pathologischer Wassergehalt (Odem). 
te gesteigerter Turgor (nach Gewichtszunahme), Raut gespannt. 
ta mittlerer Turgor. 
to verminderter Turgor (nach Wasser- oder Fettverlusten), Raut 

"schlaff" . 
tu fehlender Turgor (nach schwerem Wasserverlust), Raut faltig. 

Die Muskulatur wird durch Palpation des Biceps und der Wade 
eingeschatzt. 

mi ubermaBig entwickelte Muskulatur. 
me Muskulatur reichlich. 
rna normale Muskeln. 
mo verminderte Muskeln. 
mu sehr sparliche Muskeln (z. B. nach langer Inaktivitat durch Bett

ruhe). 
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Aile vier Qualitaten werden als Stich wort des Ernahrungs
zustandes vereinigt, z. B. 

blafatama: nach jeder Richtung normal. 
blofotomo: blaB, mager, schlaff, schwachlich. 

Die Charakteristik eines Typus ergibt sich aus diesem Stichworte. 
Z. B. die eines gesunden Fleischhauers: blefetami = gut gefarbt, fett, 
auBerordentlich kraftige Muskulatur, oder eines Kranken mit Leber
carcinom: blogifotoma: blaB, sehr stark ikterisch, mager, schIaff, eines 
.,Apoplektikers": blezefetoma: reichliche Blutr6te mit cyanotischer 
Farbe vereint, fett, aber schIaff. 

Bei Sauglingen verwende ich meist nur bl, fund t; die Muskulatur 
zu klassifizieren ist iiberfliissig: wenn der Saugling wenig Fett besitzt, 
ist die Muskulatur dementsprechend sparlich entwickelt; ist der Siiug
ling aber fett, so ist unter der Fettschicht die Muskulatur nur schwer 
festzustellen. 

Zur Abkiirzung der Bezeichnung kann man auch aIle normalen 
Qualitaten, die "a" ergeben, auslassen und z. B. statt "blafetami" Iiur 
"femi" schreiben: reichlicher Fettgehalt, sehr kraftige Muskulatur, im 
ii brigen normal. 

Eine Mess ung des Ernahrungszustandes ist nur in der Einzelqualitat 
des Fettbestandes m6glich, indem man an einer bestimmten Hautstelle 
die Dicke der aufgehobenen Hautfalte mit dem Tasterzirkel bestimmt 
(Lazar). Indirekte FettmaBe haben wir in dem Umfange von Arm und 
Bein, welche ich oberhalb des Ellbogen- bzw. Kniegelenkes abnehme. 
Auch beim Brustumfang ist das Fett der ganzen Thoraxhaut mitbeteiligt. 

Ein weiteres indirektes MaB haben wir in dem Verhaltnis zwischen 
K6rpergewicht und Sitzh6he. Bei derselben Iinearen Ausdehnung des 
Skeletts, also bei derselben SitzhOhe variiert das K6rpergewicht vor
nehmlich durch Verschiedenheiten des Fettbestandes und der Musku
latur, in zweiter Linie durch Verschiedenheiten in dem Gewicht der 
Extremitaten und des Kopfes. Ich habe damber schon im ersten Teile 
bei der Erklarung des Begriffes "Gelidusi" gesprochen. Gelidusi (Ge
wicht, zehnfach. linear durch Ziehen der dritten Wurzel, dividiert 
durch Sitzh6he) ist das lineare Verhaltnis zwischen Gewicht und Rumpf
skelett. Damals habe ich nur auf die Bestimmung dieser ZahI mittels 
des Rechenschiebers hingewiesen, ich trage hier eine Tabelle nach, aus 
welcher das Gelidusi fUr aIle Sitzh6hen zwischen 30 und 100 cm ab
gelesen werden kann. (Tabellen S. 288-291.) 
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Gebrauchsanweisung der Gelidusitafel. 

Die Aufschreibung des Gelidusi, wobei 100 als ideales Verbaltnis 
gilt, bezieht sich auf die Formel: 

G rd . - 100 (10 Gewicht)'is 
e I USI - SitzhOhe. 

Die Aufsuchung des Gelidusi auf der Tafel geschieht folgendennaBen: 
Man sucht zuerst am linken Rande die Zahl der Sitzh6he, dann in der 
betreffenden horizontalen ZeiIe das Gewicht. Nehmen wir ein Beispiel. 
Ein Kind A hat eine Sitzh6he von 72 cm und ein Gewicht von 37,7 kg. 
Wir suchen links die Zahl72 (S. 226) und gehen dann rechts hiniiber, 
bis wir zu den Gewichtszahlen iiber 30 kg kommen. 37,7 liegt (auf 
Seite 227) zwischen den beiden Zahlen 36,7 und 38,0. Wir gehen 
nun in diesem Zwischenraum, der durch einen Doppelstrich ausge
zeichnet ist, nach oben und kommen zu der Zahl 100: Das Kind hat 
Gelidusi 100. 

Die Zahl 36,7, welche die linke Abgrenzung bildet, entspricht bei 
einer Sitzh6he von 72 cm einem Gelidusi von 99,5, die Zahl auf der 
rechten Seite 38,0 kg einem Gelidusi von 100,5. Alles, was dazwischen 
liegt, wird rund mit Gelidusi 100,0 bezeichnet. Wenn das Kind genau 
36,7 Kilo batte, so wiirden wir die Gelidusizahl, die hier tatsachlich 
nur 99,5 betragt, nach oben, auf 100 abrunden. Riitte das Kind 
38,0 kg, also tatsachlich Gelidusi 100,5, so wiirden wir das Gelidusi 
auf 101 abrunden. 

Wenn man eine genauere Angabe des Gelidusi wiinscht und auch die 
Dezimalzahlen 1;>erechnen will, so kann man die D iff ere n t i a I . 
tabelle benutzen. (S. 293.) Wir bestimmen die Differenz der 
beiden Gewichtszahlen, zwischen welche das Gewicht des Kindes A. hier 
einfaUt. Die gr6Bere Gewichtszahl rechts ist 38,0, die kleinere links 
ist 36,7, die Differenz ist 1,3 kg. Nun ermitteln wir den Dbersch uB, 
den die Zahl A gegeniiber der linken Gewichtszahl 36,7 ergibt. 
37,7 - 36,7 = 1,0. Die Differenz ist also 1,3, der DberschuB 1,0 kg. 
Wir suchen nun die Zahl 1,3 ohne Riicksicht auf den Dezimalpunkt in 
der Differentialtafel links bei 13 und gehen in dieser Zeile so weit nach 
rechts, bis wir auf die Saule treffen, welche dem VberschuB 10 entspricht. 

Auf dem gemeinsamen Punkt von Zeile 13 und Saule 10 steht + 3. 
Das ist die Anzahl der Zehntel, um welche die runde Zahl 100 Gelidusi 

3 korrigiert werden muB. 100 + 10 = 100,3. Das genaue Gelidusi be-

tragt 100,3. 
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Gelidusitafel 1. 

j ISO 81 
;n 

Gelidusi 
~ g M M ~ ~ ~ ~ 00 M ~ m ~ 

Gewicht in Kilogramm 
95 

30 11,41 1,461 L51 1,571 1,62 1,68 1,7411,81\1,87 1,93 2,00\ 2,06' 2,13 1 2,20 2,281 
31 1,55 1,61 1,67 1,731 1,79 1,85 1,92 1,99 2,06 2,13 2,20 2,28 2,35 2,43 2,!i1 II 

32 1,71 1,771i 1,83
1 

1,901 1,97 2,04 2,12
1

' 2,191 2,26 2,34 2,42 2,50 2,58 2,67 2;76, 
33 1,87 1,94 2,02 2,091 2,16 2,24 2,32 2,40 1 2,48 2,57 2,66 2,74 2,84 2,92 3,021 
34 2,05 2,1211 2,20 2,281 2,36 2,45 2,53 2,62

1
' 2,72 2,81 2,90 3,001 3,10: 3,20 3,31 i 

35 2,23 2,31 2,40 2,48 2,58 2,67 2,76 2,86 2,96 3,06 3,16 3,27 3,38! 3,49 3,61 I 

36 1 2,43 2,521. 2,611' 2,71 2,81 2,91 3,00 3,12 i 3,22 3,33 3,45 3,56 3,68 3,80 3,921 
37 2,64 2,73 2,84 2,94 3,05 3,16 3,26 3,39 3,50 3,62 3,74 3,86 4,00 4,12 4,261 
38 2,86 2,96

1 
3,07 3,19 1 3,30 3,42 3,54 3,66 3,80 3,92 4,05 4,19 4,33 4,46 4,62 

3,09 3,20 3,32 3,441 3,57 3,70 3,82 3,96 4,10 4,23 4,38 4,521 4,68 4,82 5,00 
3,33 3,46 3,58 3,721 3,86 3,99 4,12 4,271 4,42 4,57 4,72 4,88 , 5,05 5,22 5,40 

39 
40 

41 
42 
43 

3,59 3,72 3,86 1 4,001 4,15 4,30 4,451 4,60 1 4,76 4,92 5,091 5,26' 5,44 5,60 5,81 
3,86 4,0°

1 

4,15 4,301 4,45 4,11 4,7714,95 5,11 5,29 5,47 5,65 5,85 6,03 6,25 
4,14 4,29 4,45 4,611 4,79 4,95 5,13 5,30 5,50 5,68 5,88 6,07 6,28 6,47 6,70 

44 4,44 4,601 4,77 4,94
1 

5,11 5,31 5,50
1

5,70 5,89 6,08 6,30 6,506,71 6,94 7,20 
45 1 4,75 4,92 1 5,10 5,28

1 
5,48 5,68 5,87 6,09 1 6,30 6,50 6,74 6,951 7,20 7,42 7,69 

46 5,07 5,251 5,45 5,65 i 5,85 6,07 6,28 6,501 6,731 6,95 7,201' 7,431 7,69 7,94118,23 
47 5,40 5,60' 5,80 6,031 6,25 6,47 6,70 6,95 7,181 7,42 7,68 7,931 8,20 8,46 8,76 
48 5,75 5,97 6,20 6,41, 6,65, 6,90 7,14 7,40 7,69 1 7,90 8,181 8,45 8,73 9,001 9,34 
49 6,12 6,35 6,58i 6,821 7,091 7,33 7,59 7,85 8,121 8,40 8,701

1 

8,991 9,29 9,601 9,93 
50 6,50 6.7°1 7,00 7,261 7,53 , 7,80 8,05 8,35 8,63

1

1 8,92 9,25 9,55 9,88 10,2 10,5 

I 1 10,8 111 51 6,90, 7,16 7,43 7,71 7,98 8,27 8,55 8,85 9,171 9,49 9,80 10,1 10,5 1,2 
52 7,321 7,60 7,88 8,15 8,46. 8,77 9,05 9,39 9,70' 10,0 10,4 110,7 11,1 11,5 111,8 
53 7,75' 8,04 8,35 8,65 8,96 9,28 9,60 9,95 10,3 10,7 11,0 111,4 11,7 12,1 112,5 
54 8,20 8,66 8,83 9,15 9,48 9,83 10,2 10,5 10,9 11,3 11,6 12,0 12,4 12,8 13,2 
55 8,66 8,98 9,34 9,65 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 11,9 12,3 12,7 13,1 13,6 i 14,0 

9,15 9,50 9,83 10,2 10,6110,9 11,4 11,7 12,2 12,6 13,0 13,4 13,9 14,3 14,8 
9,65 10,0 10,4 10,8 11,1 1°11,5 11,9 12,4 12,8 13,2 13,7 14,2 14,6 15,1 15,6 

10,2 10,5 10,9 11,3 11,7 12,1 12,6 13,0 13,5 13,9 14,4 14,9 15,4 15,9 16,4 
10,7 11,1 11,5 11,9 12,4

1

112,8 13,2. 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7 16,2 16,7 17,3 
11,2 11,6 12,1 12,6 13,0 13,4 13,9 14,4 14,9 15,4 15,9 16,5 17,1 17,6 18,2 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 

11,8 12,2 12,7 13,2 13,7' 14,1 14,6 15,2 15,7 16,2 16,8 17,3 17,9 18,5 19,1 
12,4 12,9 13,3 13,8 14,3 14,8 15,4 15,9 16,5 17,1 17,6 18,2 18,8 19,4 20,0 
13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,6 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 

64, 13,6 14,2 14,7 15,2 15,8 16,3 16,9 17,5 18,1 18,8 19,4 20,0 20,7 21,4 22,1 
Sol 14,3 14,8 15,4 16,0 16,5 17,1 17,7 18,3 19,0 19,7 20,3. 21,0 21,7 22,4 23,1 
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Gelidusita£el 2. 

Gelidusi 
96 97 98 00 @ M M ~ M ~ _ ~ M ~ m 

i 
2,35 1 2,42 2,49 

2,59j 2,67 2,75 

2,85 1 2,93 3,03 

3,12 1 
3,22 3,32 

3,41 3,52 3,63 

3,72
1 

3,84 3,95 

4,05 1 
4,18 4,31 
4,53 4,67 

2,57 
2,84 
3,12 
3,42 

3,74 1 
4,08 

4,45 
4,81 

2,6 
2,9 
3,2 
3,5 
3,8 
4,2 

~I 
2 
4 
7 
2 

9 
8 4,4°1 

4,76
1 

4,91 5,06 5,22
1 

4,5 
4,9 
5,4 
5,8 
6,3 

0 
5,15 5,31 5,47 
5,55 5,73 5,90 

6,00 6,18 6,37 
6,45 6,65 6,85 

6,92 1 
7,14 7,35 

7,41 1 
7,65 7,87 

7,93 8,17 8,42 

5,65 
6,10: 

6,56 
7,05 
7,57 
8,11 

8,67 1 

6,8 
7,3 
7,8 
8,4 
8,9 

4 

° 
0 
0 
3 
0 
3 

8,46 8,73 9,00'1 9,26 9,6 
9,03 9,31 9,60 9,88 10,2 

9,60 9,91 10,2 I' 10,5 10,9 

0 

10,2 10,5 10,9 11,2 11,6 
10,8 11,2 11,6: 11,9 12,3 

11,5 11,9 12,3 
12,2 12,6 13,0 
12,9 13,3 13,8 
13,7 14,1 14,5 
14,4 14,9 15,4 

15,3 15,7 16,2 
16,1 16,6 17,1 
16,9 17,5 18,0 
17,8 18,4 19,0 
18,8 19,3 20,0 

12,6 
13,4 
14,2 
15,0 
15,8 

16,8 
17,7 
18,6 
19,6 
20,6 

113,1 
1 138 , 
14,7 
15,5 
16,4 

17,3 
18,2 
19,2 
20,2 

.21,2 
i 

19,7 20,3 21,0 21,7 22,4 
20,7 21,4 22,1 22,8 23,4 
21,7 22,4 23,2 23,8 24,6 
22,8 23,5 24,3 25,0. 25,8 

I 

23,9 24,6 25,4 26,2 127,0 

Gewicht in Kilogramm 

2,74 1 
2,821 2,91 3,00 3,09 

3,02, 3,12 3,20 3,30 3,41 
3,32 3,43 3,53 

I 
3,63 3,74 

3,65 3,76 3,861 3,98 4,11 
3,98 4,10 4,23 1 4,35 4,49 
4,35 4,48 4,62 1 

4,75 4,89 

4,881 4,74 5,02 5,17 5,31 
5,14 5,29 5,45 5,60 5,77 
5,56 5,74 5,90 6,08 6,26 
6,03 6,21 6,40 6,56 6,76 

6,5O i 6,70 6,90 7,09 7,30 

7,00 7,20 7,43 7,64 7,86 
7,51 7,75 7,98 8,22 8,45 
8,18 8,32 8,57 8,80 9,07 
8,65 8,90 9,17 9,45 9,71 
9,25, 9,52 9,81 10,1 10,4 

9,90110,2 10,5 10,8 11,1 
10,5

1

10,' 11,2 11,5 11,9 
11,2 11,6 11,9 12,3 12,6 
11,9 12,3 12,7 13,0 13,4 
12,7 13,1 13,5 13,9 14,2 

1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 
: 14,3 14,7 15,1 15,6 16,0 
1 15,1 15,6 16,0 16,5 17,0 
i 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 
1 169 , 17,4 17,9 18,4 19,0 

1 17,9 18,4 18,9 19,5 20,1 
: 18,8 19,4 20,0 20,6 21,2 
19,8 20,4 21,0 21,6 22,3 
20,9 21,5 22,2 22,8 23,5 

.22,0 22,6 23,3 24,0 24,6 

23,1 23,7 24,4 25,2 25,9 
24,2 24,9 25,7 26,4 27,2 
25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 

! 26,6 127,4 28,2 29,1 i 30,0 
1279 1288 , 296 305 '314 

v. Pirquet, System der Erniihrung. II. 

3,18 3,27 3,36 
3,50 3,60 3,70 
3,85 3,96 4,08 
4,22 4,35 4,47 
4,62 4,75 4,89 
5,03 5,18 5,33 

5,48 5,65 5,80 
5,95 6,13 6,30 
6,45 6,64 6,83 
6,97 7,17 7,39 
7,53 7,74 7,97 

8,10 8,35 8,58 
8,70 8,96 9,23 
9,35 9,61 9,80 

10,0 10,3 10,6 
10,7 11,0 11,3 

11,5 11,8 12,1 
12,2 12,6 12,9 
13,0 13,4 13,7 
13,8 14,2 14,6 
14,7 15,1 15,6 

15,6 16,0 16,5 
16,5 17,0 17,5 
17,5 18,0 18,5 
18,5 19,0 19,6 
19,6 20,1 20,7 

20,6 21,2 21,8 
21,8 22,4 23,0 
22,9 23,6 24,2 
24,1 24,8 25,6 
25,4 26,1 26,8 

26,6 27,4 28,2 
28,0 28,8 29,6 
29,4 30,2 31,1 
30,8 31,6 32,6 
322 332 342 

19 

3,46 
3,81 
4,19 
4,60 
5,02 
5,48 

5,97 
6,49 
7,01 
7,60 
8,19 

8,82, 
9,48 

10,2 
10,9 
11,7 

I 
12,5 
13,3 
14,2 
15,1 

1 

16,0 

17,0 
18,0 
19,1 , 

20,2 ! 

I 

21,3 i 
22,5 
23,7 
25,0 
26,2 
27,6 

i 

29,0 
, 

30,5 I 

32,0 
33,6 
352 

3,55 
3,92 
4,30 
4,721 

5,16 1 

5,63: 
I 

6,13 1 

6,66· 
7,21 
7,80 
8,41 

9,06. 
975 i , I 

10,5 1 
11,2 i 

12,0 ! 
1 

12,8 Ii 

13,7 
14,5 • 
15,5 I 
164 I , . 

17,4 
18,5 
19,6 
20,7 
21,9 

23,1 
24,3 
25,6 
27,0 
28,4 

29,8 
31,3 
32,8 
34,4 
36,1 
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Gelidusitafel 3. 

1]80 81 8283 84 !l5 

Gelidusi 
86 87 88 89 

Gewicht in Kilogramm 
90 91 92 93 94 95 

rn 
I 

i 15,0 1 15,5 I 16,1 24,21 661 16,7 17,3 17,9 18,5 19,2 19,9 20,6 21,21 21 ,9 22,7 23,4 

67
1 

15,7 : 16,2116,8 17,5 18,1 18,7 19,4 20,1 20,8 21,5 22,2 23,0 23,7 24,5 25,3 
. I 1 

68 16,41 17,0 i 17,6 18,3 18,9 19,6 20,3 21,0 21,7 22,5 23,2 I 24,0 24,8 25,6 26,4 

69i 17,1 ! 17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 21,2 22,0 22,7 23,5 24,2! 25,0 25,9 26,7 27,6 

701 17,9 i 18,5 19,2 19,9 20,6 21,4 22,1 22,9 23,7 24,5 25,3! 26,2 27,0 27,9 28,8 

711 
1 

18,6 19,3 20,0 20,8 21,5 22,3 23,1 23,9 24,7 25,6 26,4 27,3 28,2 29,1 30,1 

72 ! 19,4 20,2 20,9 21,7 22,4 23,2 24,1 25,0 25,8 26,6 27,6: 28,5 29,4 30,4 31,4 

73 i 20,7 21,0 21,8 22,6 23,4 24,3 25,1 26,0 26,9 27,8 28,8 i 29,8 30,7 31,7 32,8 

741 21,1 21,9 22,7 23,6 24,4 25,3 26,2 27,1 28,0 29,0 30,0; 31,0 32,0 33,0 34,1 
I 

75i 22,0 2t,8 23,6 24,5 25,4 26,3 27,2 28,'2 29,2 30,2 31,2 . 32,3 33,2 34,3 35,5 
i 
i 

22,8 23,7 24,6 26,4 27,4 29,4 30,3 I 31,3 32,4 33,5 34,6 35,7 I 36,9 761 25,5 28,4 

771 
: 

31,61 32,6 23,8 24,7 25,6 26,5 27,5 28,4 29,5 30,6 33,8 34,8 36,0 3,72 38,4 
! 

78! 24,7 ! 25,6 26,6 27,6 28,6 29,6 30,7 31,8 32,8 33,9 35,0 36,2 37,4 38,6 40,0 

79' 25,6 26,6 27,6 28,7 29,7 30,8 31,8 33,0 34,0 35,2 36,4 37,7 38,8 40,1 41,5 

80 26,6 27,6 28,7 29,8 30,8 31,9 33,1 34,2 35,4 36,6 37,9 ': 39,0 40,4 41,7 43,0 

81 27,7 28,7 29,8 30,9 32,0 33,2 34,3 35,5 36,7 38,0 39,3 40,5 41,9 43,3 44,7 

82 28,7 29,8 30,9 32,0 33,2 34,4 35,6 36,8 38,1 39,4 40,8 42,0 43,5 45,0 46,4 

83 29,8 '30,9 32,0 33,2 34,4 35,7 36,9 38,2 39,6
1

40,8 42,3 43,7 45,1 46,6 48,0 

84 30,8 32,0 33,2 34,4 35,7 37,0 38,2 39,6 41,0 42,31 43,8 45,3 46,8 48,3 49,9 

85 32,0 33,2 34,4 35,7 37,0 38,2 ""1 4J
,0 

42,4 43,9 45,4 46,9 48,5 50,0 51,6 

86 33,1 34,4 35,6 37,0 38,3 39,6 41,0 42,5 44,0 45,5 47,0 48,7 50,2 51,9 53,7 

87 34,3 35,6 36,9 38,3 39,6 41,0 42,5 44,0 45,5 47,1 48,7 50,3 52,0 53,8 55,5 

88 35,5 36,8 38,2 39,6 41,0 42,5 44,0 45,5 47,2 48,7 50,4 52,0 53,8 55,5 57,5 

89 36,7 38,1 39,5 41,0 42,5 44,0 45,5 47,1 48,8 50,5 52,2 ,53,9 55,7 57,5 59,5 

90 38,0 39,4 40,9 42,4 44,0 45,4 47,0 48,7 50,4 52,2 54,0 55,8 57,5 59,5 61,5 
! 

91 39,2 40,7 42,2 43,8 45,4 47,0 48,7 50,3 52,1 54,0 55,8 57,6 59,5 61,5 63,5 

92 40,5 42,1 43,6 45,2 46,9 48,5 50,3 52,0 53,8 55,8 57,6 59,5 61,5 63,5 : 65,6 

93 41,9 43,5. 45,0 46,8 48,5 50,0 52,0 53,7 55,6 57,6 59,5 61,5 63,5 65,6 i 67,8 

94 43,2 44,9 46,5 48,3 50,0 51,8 53,7 55,5 57,5 ' 59,5 61,5 63,5 65,6 67,8 70,0 

95 44,6 46,4 48,0 49,9 51,6 53,5 55,4 57,2 59,3 61,4 63,5 65,5 67,7 70,0 72,3 

96 46,0 47,8 49,6 51,5 53,3 55,1 57,1 59,0 61,1 63,4 65,5 67,7 69,9 72,1 74,6 

97 47,5 49,3 51,1 53,0 55,0 56,9 58,9 61,0 63,2 65,3 67,5 69,7 72,1 74,5 : 77,0 

98 49,0 50,9 52,7 54,7 56,7 58,7 60,8 62,9 65,1 67,4 69,6 72,0 74,4 76,8 I 79,4 

99 50,5- 52,5 54,4 ! 56,5 58,5 60,5 62,7 64,8 67,2
1

69,5 71,9 74,2 76,7 79,2 81,8 

100 52,0 54,0 56,0 : 58,1 60,2 62,4 64,6 67,0 69,2 71,6 74,0 76,5 79,0 81,5 '. 84,3 , 



25,0 
26,1 
27,3 
28,5 
29,8 

31,1 
32,4 
33,8 
35,2 
36,6 

38,2 
39,6 
41,1 
42,8 
44,5 

46,1 
47,9 
49,6 
51,5 
53,4 

55,4 
57,2 
59,3 
61,2 
63,4 

65,5 
67,7 
70,0 
72,1 
74,6 

77,0 
79,5 
81,8 
84,4 
87,0 
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Gelidusitafel 4. 

Gelidusl 
96 97 98 99 @ ill ~ ~ ~ ~ ~ w ~ @ m 

Gewicht in Kilogramm 

2,57 1 26,6 27,4 i 28,2 29,21 30,0 31,0 i I 33,81 34,8 35,8! 36,8 37,8 31,9: 32,8 
26,9 27,8 28,61 29,5 30,6. 31,4 32,4 33,41 34,3 35,4 36,3 37,4 38,5 39,5 
28,2 29,1 30,0 i 30,9 32,0 32,9 33,8 34,9 35,9 36,9 38,0 39,1 40,2 41,3 
29,4 30,4 31,3 i 32,3 33,4 34,4 35,4 36,41 37,5 38,6 39,7 40,9 42,0 43,1 
30,7 31,6 32,7 I 33,8 34,8 35;8 37,0 38,1 1 39,1 40,3 41,5 42,6 43,9 45,0 

I 
I 

32,1 33,1 34,1 : 35,2 36,4 37,4 38,6 39,7 i 40,9 42,0 43,2 44,5 45,8 47,0 
33,5 34,5 35,6 36,7 38,0 39,0 40,3 41,5: 42,6 43,9 45,1 46,4 47,8 49,0 
34,9 36,0 37,0 i 38,2 39,5 40,7 42,0 43,21 44,5 45,7 47,1 48,4 49,8 51,1 
36,3 37,4 38,6 i 39,8 41,1 42,4 43,7 45,01 46,4 47,6 49,0 50,4 51,8 53,3 
37,8 39,0 40,1 41,4 42,8, 44,1 45,4 46,9. 48,3 49,5 50,9 52,5 53,9 55,5 

i 

44,51 
I 

45,9 48,7 
, 

50,3 51,5 53,0 54,5 56,1 57,6 39,3 40,5 41,7 I 43,0 47,3 
40,9 42,7 43,5' 44,8 46,4 47,7 49,2 50,7 52,3 53,6 55,2 56,8 58,4 60,0 
42,5 43,9 45,2 46,6 , 48,2 49,6 51,0 52,6 54,3 55,7 57,3 58,9 60,5 62,4 
44,1 45,5 469; 48,4 50,0 I 51,5 53,1 54,7 56,5 58,0 59,6 61,3 63,0 64,8 , 
45,9 47,3 48,7 50,2 52,0 53,6 55,1 56,9 58,6, 60,1 61,8 63,7 65,5 67,3 

i 
I 

47,6 49,1 50,6 52,1 54,0 I 55,5 57,3 59,0 60,8 62,5 64,3 66,0 I 68,0 69,7 
49,4 51,0 52,5 54,1 56,0 57,6 59,5 61,3 63,0 64,9 66,7 68,5 70,4 72,5 
51,2 52,9 54,5 56,1 58,1 59,7 61,7 63,5 65,3 67,2 69,1 71,0 73,0 75,1 
53,0 54,8 56,5 58,2 60,2 62,0 64,0 65,8 67,7 69,7 71,6 73,6 75,7 78,0 
55,0 56,8 58,5 60,4 62,4 64,3 66,3 68,2 70,0 72,1 74,2. 76,3 78,5 80,8 

57,1 58,9 60,7 62,6 64,6 66,5 68,5 70,5 72,7 74,8 76,9 79,0 81,3 83,6 
59,1 60,9 62,9 64,7 66,9 69,0 71,0 73,0 75,2 77,5 79,6 81,8 84,1 86,5 
61,2 63,0 65,0 67,0 69,3 71,4 73,5 75,5 77,8 80,0 82,4 84,7 87,0 89,6 
63,3 65,3 67,3 69,4 71,6 73,9 76,0 78,1 80,5 82,9 85,2 87,5 90,1 92,7 
65,4 67,5 69,5 71,6 74,0 76,4 78,6 

i 
80,9 83,4 85,7 88,1 90,5 93,3 95,8 

67,6 69,7 71,9 74,1 76,5 79,0 81,4 83,7 86,0 88,5 91,1 93,8 96,4 99,0 
69,9 72,0 74,2 76,5 79,0 81,5 84,0 86,4 89,0 91,5 94,1 !J6,8 99,5 102,0 
72,1 74,4 76,7 79,1 81,7 84,1 86,8 89,2 92,0 94,5 97,3 100,0 102,7 105,5 
74,5 76,9 79,2 81,8 84,4 86,9 89,5 92,1 94,!J 97,5 100,3 103,0 106,0 109,0 
77,0 79,4 81,8 84,4 I 87,0 89,7 92,5, 95,1 97,9 100,6 103,4 106,3 109,4 112,4 

1 I 

79,4 81,9 84,4 87,0 89,9 92,6 95,41 98•2 100,9 103,6 106,7 109,7 112,8 116,0 
81,9 84,5 87,0 89,8 92,6 95,7 98,5 101,1 104,0 107,0 110,0 113,0 116,6 119,4 
84,5 87,0 89,7 92,6 95,6 98,5 101,4 104,3 107,2 110,0 114,0 116,8 120,0 123,2 
87,0 89,7 92,6 95,5 98,5 102,6 104,3 107,4 110,7 114,0 117,0 120,3 124,0 127,1 
89,6 92,5 95,4 98,4 1101,3 104,51107,5,111,0 114,0 117,3 120,6 i 124,0 127,6 131.0 

I ' I 

19* 
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Zusammenfassung. 

Der Ernahrungszustand wird klinisch rrach den Qualitaten Blut
gehalt, Fettgehalt, Turgor und Muskulatur eingeschatzt. Durch Messung 
laBt sich der Fettgehalt annahernd bestimmen. Als allgemeines MaB 
des Ernahrungszustandes gilt das Verhaltnis zwischen Rumpfskelett und 
Korpergewicht "Gelidusi". 

Eine Tafel ermoglicht die Ablesung des Gelidusi fiir aIle Sitzhohen 
und fiir die gewohnlich vorkommenden Korpergewichte. 

N ormaler, ii bermaBiger und mangelhafter Ernahrungs

zustand. 

1m friiheren Kapitel habe ich die Einschatzung der verschiedenen 

Qualitaten des Ernahrungszustandes und die Messung durch Bestim
mung des Fettpolsters und durch Vergleich von Korpergewicht und 
Muskulatur besprochen. lch will jetzt die klinischen Begriffe des nor
malen, des iibermaBigen und des mangelhaften Ernahrungszustandes 
naher definieren. 

Der gute, normale Ernahrungszustand zeichnet sich in jedem Lebens
alter durch eine "gesunde Rautfarbe" und durch einen mittleren Turgor, 
das heiBt eine elastische Beschaffenheit der Raut aus. 

Der Fettgehalt und die Muskulatur, die wir als Bedingungen 
eines normalen Aussehens verlangen, sind je nach dem Lebensalter 
und dem Berufe verschieden. Wahrend wir bcim Neugeborenen mit 
einem geringen Fettpolster und sehr geringer Muskelentwicklung zu
frieden sind, verlangen wir vom einjahrigen Kinde ein intensives 
Fettpolster, vom erwachsenen Manne eine starke Muskulatur. Bei 
den erwachsenen Frauen sind die Anforderungen an Fettpolster und 
Muskulatur von der Sitte ihrer Gesellschaftsklasse und von voriiber

gehenden Moden abhangig. Rier ist Fettlosigkeit, Muskelschwund 
und Blutleere der Raut zeitweise modern gewesen, nur der schlechte 

Turgor, die Faltigkeit der Raut, hat nie dem Schonheitsideal 

entsprochen. 

Die wesentlichste Abweichung im Ernahrungszustande vom nor
malen besteht in der Anhaufung von groBen Fettmengen im Unter
hautzellgewebe; sie ist niemals ein akut erworbener Zustand, da es 
langere Zeit braucht, bis eine solche Ansammlung zustande kommt. 
Die Storung des Ernahrungszustandes nach der Gegenseite, die 
Abmagerung, der Krafteverfall, kann akut, subakut oder chronisch 
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sein und sich in allen vier Qualitaten des Emahrungszustandes 
auBem. In letzter Linie beruht der Krafteverfall, ebenso wie die 
Verfettung, auf einem MiBverhaltnis zwischen Nahrungs
aufnahme und Nahrungsausgabe. Wenn die Storung eine 
akute ist, so ist zunachst hauptsachlich der Turgor betroffen: das 
Unterhautzellgewebe verliert seine Geweb~f1iissigkeit, die Raut wird 
schlaff. Bei subakuten Storungen wird das Fett verbraucht, die Raut 
wird dunner; bei chronischen Storungen leidet dann auch der Blut
gehalt der Raut und die Muskulatur. Die Raut wird blaB, die 
Muskulatur vermindert sich, bis der Mensch zuletzt "aus Raut und 
Knochen" zu bestehen scheint. 

Die Rautgegend, die zuerst ihren Turgor verliert, ist die 
Augenhohle: schon nach einer _ durchwachten Nacht, nach leichten 
Durchfallen sind die Augenhohlen "eingesunken", "haloniert". Der 
Fettverlust betrifft zuerst die Extremitaten, geht dann auf den 
Stamm iiber; erst zuletzt werden gewohnlich die Wangen ergriffen, 
deren Fettpolster oft bei Sauglingen und bei Tuberkulosen in 
auffallender Weise mit der Abmagerung des iibrigen Korpers kon
trastiert. 

Eine physiologische Abmagerung findet nach dem Erreichen der 
"ersten Fiille" statt: nachdem die Fettansammlung gegen Ende des 
ersten Lebensjahres ein Maximum erreicht hat, verlieren die Kinder 
vom 2. bis zum 5. Lebensjahre ihr Fett, _ um dann bis gegen 
die Geschlechtsreife mager zu bleiben; erst nach der Pubertal; 
erfolgt wieder, besonders beim weiblichen Geschlecht, physiologischer
weise eine starkere Fettansammlnug. 

Fettlei big kei t. 

Der EmahrungsiiberschuB, der sich zur Fettleibigkeit summiert, 
entsteht bei einer Nahrungsaufnahme, die dauemd den Verbrauch, 
die Ausgabe, iiberschreitet. Dabei kann entweder die Nahrungsauf
nahme abnorm hoch oder die Nahrungsausgabe abnorm gering sein. 
In den meisten Fallen entsteht die Fettleibigkeit durch eine Kombina
tion einer relativ hohen Nahrungsaufnahme mit einer relativ geringen 
Ausgabe. 

Die ubermaBige Nahrungsaufnahme beruht manchmal auf 
einem abnorm gesteigerten Appetit, der sich auf aIle Nahrungsstoffe 
bezieht. Dieser Appetit kann konstitutioneIl sein. Bei unseren Schweine
rassen ist dieser Appetit durch kunstliche Zuchtwahl vererbt, indem 
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immer wieder die "schlechten Fresser" durch fruhzeitiges Abschlachten 
ausgemerzt werden. In manchen menschlichen Familien wird die uber
maBige Nahrungsaufnahme vererbt, in anderen durch Beispiel und 

Notigung anerzogen. Nicht im
mer entsteht aber dadurch Fett
leibigkeit, da der Nahrungsuber
schuB auch auf andere Weise als 
durch Fettaufspeicherung abge
geben werden kann. So entledigt 
sich zum Beispiel das Pferd eines 
N ahrungsu berschusses d urch Le b
haftigkeit: "der Hafersticht," eine 
Erscheinung, die man auchviel
fach beiKindern beobachtenkann. 

Die gewohnheitsmaBige Uber
fullung des Magens kann bei den 
Schweinen in der Weise erzielt 
werden, daB sie zuerst ein volu
minoses, nahrstoffarmes Grunfut
ter erhalten, von dem sie groBe 
Mengen verzehren mussen, um 
ihren Bedurfnissen zu genugen; 
dann wird das "Griinfutter" durch 
das konzentrierte "Mastfutter" 
ersetzt. Bei der gleichen Magen
fullung bleibt nun ein groBer 
UberschuB an Nahrstoffen, der 
zu Fett umgesetzt wird. In ana
loger Weise erfolgt bei Land
leu ten eine Verfettung , wenn 
sie in wohlhabende stadtische 
Verhaltnisse kommen, und den 
Magen nun ebenso mit fett
reichen Nahrungsgemischen an

Abb. ~!J. Gelidusi 88. Sehr mager. 

fullen, wie sie das vorher mit Zerealien zu tun gewohnt waren. 
Eine Abart des ubermaBigen Appetits besteht darin, daB sich dieser 

nicht auf alle Nahrstoffe, sondern nur auf Nahrstoffe von besonderem 
W ohlgeschmacke erstreckt. Vielfach handelt es sich dann' gar nicht 
mehr um einen eigentlichen Appetit, sondern um das nervose Ver-
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langen nach einem Reizmittel, das zufallig an Nahrungs
stoffe gebunden ist. Der Mann, der immer etwas im Munde haben 
will, damit Zunge und Lippen Beschaftigung haben, raucht. Das 
hat keine Beziehung zur Ernahrung. Die amerikanischen Madchen 
kauen Gummi, der mit suBen Stof£en impragniert ist. Davon fallt 
nur sehr wenig Nahrung abo Wenn sie sich aber gewohnen, statt 
des Gummis Schokoladebonbons zu kauen, so konnen sie dabei groBe 
Nahrwerte zu sich nehmen. Der Saugling, der zur Beschaftigung an 
seinem Finger lutscht oder mit einem hohlen Schnuller beruhigt wird, 
wird dadurch nicht fetter; wenn er aber einen mit Zwieback gefullten 
Schnuller erhalt oder jedesmal an die Brust gelegt wird, sobald er aus 
Langeweile schreit, so kann dadurch eine Dberernahrung eintreten. Der 
Mann, der im Alkohol sein Stimulans sucht, bleibt mager, wenn er 
Schnaps trinkt, denn der Brennstof£ des Alkohols an sich laBt sich wahr
scheinlich nicht in Fett umsetzen; wenn er aber aus Alkoholbedurfnis 
Bier trinkt und dadurch neben dem Alkohol eine Malz16sung einverleibt, 
so wird er fett. 

Vielfach wird das Bier ohne Appetit, ohne Lustgefuhl genommen, 
nur urn einer Sitte zu entsprechen. Damit kommen wir zu einer dritten 
Form der ubermaBigen Nahrungsaufnahme: durch unnaturliche 
MaBnahmen oder durch kunstliche Regel ung der Ernahrung. 

Wie den Trinksitten, unterwerfen wir uns auch den EBsitten. In 
manchen Familien, die sonst nichts zu tun haben, wird das Essen 
als Beschaftigung angesehen, und die Mah17:eit wird als Tagespensum 
aufgenommen. Dem steht die kunstliche Regelung der Ernahrung 
bei den Mastkuren nahe, wo der Arzt eine Nahrungsmenge vor
schreibt, welche uber den Appetit hinausgeht, urn einen Fettansatz 
zu erzwingen. Am scharfsten ausgepragt ist diese kunstliche Nah
rungsaufnahme beim "Stopfen" oder "Nudeln" der Ganse, wobei die 
einzelnen Bissen, sehr gegen den Willen des Tieres, in der Speise
rohre hinabgestoBen werden. DaB die Gans dabei fett wird, ist ein 
popularer Beweis dafur, daB auch ohne Appetit "die Nahrung an
schlagt", der NahrungsuberschuB in Reservesubstanzen umgewan

delt wird. 
Durch verminderte A usgabe bei normaler Nahrungsaufnahme 

erfolgt der Fettansatz einmal bei jenen Individuen, welche konstitu
tioneIl einen geringen Stoffwechsel haben. Das ausgesprochenste Beispiel 
dafur ist das Myxodem. Bei fehlender Schilddruse sind aIle Lebens
funktionen langsam und sparlich; schon bei geringerNahrungsaufnahme 
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bleibt ein DberschuB, der in dem charakteristischen schlaffen Fettpolster 

angesammelt wird. 
Dem Myxodem nahestehend ist die trage Konstitution, wie sie d~rch 

Kastration erzeugt wird. Schweine, Rinder und Huhner (Kapaune) 
verlieren durch Kastration ihre sexuelle Lebhaftigkeit und setzen da
nach aus gleicher Nahrungsmenge mehr Fett an. Ob dane ben noch 
eine innersekretorische Komponente besteht, ob namlich das Fehlen 
der Hoden den Stoffwechsel als Ganzes ver
ringert, sei dahingestellt. Eine ki.instliche 
Ruhestellu.ng fiihrt man beim Masten der 
Huhner und Ganse aus, indem man sie in enge 
Stalle sperrt, in denen sie ihre Muskeln, ins
besondere die Flugmuskeln nicht gebrauchen 
konnen. Das Einbinden der Sauglinge in enge 
Steckkissen, wie es auch jetzt in manchen Ge
genden noch ublich ist, mag aus demselben Ge
dankengang entstanden sein. Wir verwenden 
die Ruhestellung bei der Mastkur in Form der 
erzwungenen Bettruhe. 

Am leichtesten sind durch die Ruhestellung 
solche Leute zum Ansatz zu bewegen, die fru
her schon normal gegessen haben, aber ihren 
ganzen N ahrungsu berschuB in korperlicher Arbeit 
verbrauchten. Ais analoge Erscheinung sehen 
wir, daB Leute, die in ihrer J ugend schwer gearbei
tet haben und dabei tuchtig zu essen gewohnt 
waren, verfetten, wenn sie einen ruhigen Posten 
bekommen, der ihnen gleichzeitig die Mittel 
liefert, ihren EBgewohnheiten treu zu bleiben. Abb.40. Gelidusi!lli. Mittel. 

v. Noorden1) unterscheidet zwischen einer exogenen una ciner endogenen 
Fettsucht. Die exogene kann durch Dberfiitterung oder durch Faulheit ent
stehen. Die endogene Fettsuch(beruht auf Veranderungen in der Wirksamkeit 
der Schilddriise, die entweder primar sein konnen (Atrophie, Degeneration, funk
tionelle Schwache) oder sekundar; die Funktionsschwache der Sehilddriise wird 
ausgelost durch Fernwirkungen von seiten anderer Organe: vom Pankreas, den 
Keimdriisen, der Hypophysis cerebri, vielleieht auch der Thymus und der Zirbel
druse. Endlich kommen Kombinationen der verschiedenen Unterarten vor. 

Naeh demselben Autor ist der Alkohol "sieher kein Fettbildner, aber ein 
Fettsparmittel" (S. 28). "Fiir die gewohnliehen Ernahrungsverhaltnisse ist man 

1) Die Fettsucht. Wien, A. HOlder, 1910. 
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berechtigt und genotigt, den .Alkohol, nach geringen Abziigen, seinem vollen 
calorischen Werte nach als fettsparendes und dadurch mastendes Nahrungsmittel 
in Rechnung zu stellen." 

Darin, daB nur Veranderungen der Schilddriise direkt den Stoffwechsel be
einflussen, ist v. Noorden in Ubereinstimmung mit dem genauesten Bearbeiter 
des respiratorischen Umsatzes, Magnus - Levy 1). Dieser sagt: 

"Nur in seltenen Fallen iiben_Krankheiten einen starken, unmittelbaren Ein
fluB auf den Energiehaushalt aus. Am starksten ist er bei einer friiher nicht ge
kannten, teils nach dieser Richtung nicht beachteten Krankheitsgruppe, bei 
Jener, die von der Schilddriise ausgeht, dem Myxodem (Abnahme bis um 50%) 
und dem Morbus Basedowii (Zunahme um 40-RO% des Sauerstoffverbrauchs). 
Die Akromegalie kann ahnliche Verhaltnisse zeigen, aber anscheinend nur dann, 
wenn die Schilddriise gleichzeitig abnorm arbeitet. Eine maaige Steigerung des 
Gaswechsels um 20% kommt in manchen schwersten Fallen von Leukamie und 
Pseudoleukamie vor. Vielleicht ist sie beim akuten Ablauf dieser Zustande 
Ofter anzutreffen und deutlicher ausgepragt. Eine Zunahme der Verbrauchs
mengen ist auch den akuten fieberhaften Krankheiten eigen, ohne daB 
sie notwendigerweise bei jedem Fieber oder in jeder Periode eines Infekts vor
handen sein miiBte. Aber die Hohe der Oxydationssteigerung ist iiberschiitzt 
worden. Ein Plus von 20-30% iiber die Norm des Ruheverbrauchs wird nur 
selten iiberschritten, und Steigerungen, die iiter 50% hinausgehen, sind - ich 
halte Fr. Kraus' Darstellung fiir durchaus zutreffend - wohl immer durch 
Muskeltatigkeit, also indirekt, hervorgerufen. 

Ebenso selten wie die Steigerungen finden sich auch die Herabsetzungen 
des Umsatzes: sie kommen auBer im Myxodem fast nur in schweren Fallen 
langdauernder Unterernahrung bei tiefstem Gewichtsstande vor ... sobald wieder 
reichlichere Kost zugefiihrt wird, eilt der Organismus normalen Umsatzverhalt
nissen ZU. Der EinfluB der Unter- und Dberernahrung auf den Krafthaushalt 
ist noch immer nicht mit der wiinschenswerten Sicherheit in allen Einzelheiten 
zu iibersehen. Moglicherweise ist auch die krankhafte Fettleibigkeit bei 
einzelnen Menschen durch eine Abnahme des Grundumsatzes bedingt, doch trifft 
dies sicher nur bei einer kleinen Zahl der Falle zU. 

1m wesentlichen normal ist, entgegen friiheren Anschauungen, der Umsatz 
der ruhenden Zelle bei den eigentlichen Stoffwechselkrankheiten, dem Diabetes, 
der Gicht und auch meistens bei der Fettleibigkeit. Ebensowenig ist er ge
stort bei den einfachen Formen der B I uta r m u t, bei den chronischen Infekten, 
wie Lues und Tuberkulose, solange sich nicht akute fieberhafte Prozesse 
dazu gesellen. Auch das Vorhandensein btisartiger GeschwUlste iibt keinen deut
lichen EinfluB aus. Leber-, Magen- und Darmkrankheiten ziehen zwar 
die Ernahrung stark in Mitleidenschaft, aber nicht durch primare Veranderung 
der Oxydationsenergie. Herz-, Lungen- und Nierenkrankheiten geben zu 
Abweichungen keinen AnlaB und noch weniger das groBe Heer der Hautkrank
heiten, soweit dabei der iibrige Korper im wesentlichen gesund bleibt. 

Von chemischen Mitteln ... hat nur da!! Thyreoidin bei Myxodem 

1) Der EinfluB von Krankheiten auf den Energiehaushalt im Ruhezustand. 
Zeitschr. f. klin. Med. 60, 222. 1906. 
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starken Einflul3, aUe anderen chemischen und physikalischen Heilmittel haben 
im wesentlichen nur indirekte Wirkung tiber den Bewegungsapparat." 

Ernahrungsdefi zi t - sc hIe c h ter Ernahrungsz us t and. 

Ein Ernahrungsdefizit kann durch ungenugende Nahrungsaufnahme 
oder durch gesteigerte Nahrungsausgabe entstehen. 

Die ungenugende Nahrungsaufnahme kann auf auGeren Grunden 
beruhen, auf Nahrungsmangel. In den Kriegszeiten haben wir diese 
Art der Abmagerung, die vorher nur aus-
nahmsweise vorkam, in weitestem MaGe er
lebt. Da war der Nahrungsmangel eine dem 
ganzen Volke aufgezwungene Kalamitat. Er 
kann aber auch durch bestimmte Vorschrif
ten, insbesondere religioser Natur, bedingt 
sein, wie das Fasten der strengeren ostlichen 
Religionen, der Juden und Mohammedaner. 
Die katholische Kirche unterscheidet zwi
schen Abstinenz und Fasten. Die Abstinenz 
besteht in dem Enthalten von Fleischspeisen 
und ist mit keiner Unterernahrung verbun
den, wahrend das eigentliche Fasten in der 
Verpflichtung besteht, sich nur einmal des Ta
ges zu sattigen, bei den anderen Mahlzei
ten aber dem Appetit nicht nachzukommen. 
Diese Verpflichtung trifft nur erwachsene 
Personen an bestimmten Tagen (Wochen
tage der "Fastenzeit", Vortage von Festen, 
Quatembertage), kann aber immerhin bei 
strenger Einhaltung, besonders in der Zeit 
zwischen Fasching und Ostern, zu Unter-
ernahrung fuhren. 

Haufiger sehen wir Unterernahrung durch 
Abb.41. Gelidusi 100. Wohlgenahrt. 

arztliche Vorschriften. Aus der Zeit vor hundert Jahren, wo die 
humorale Medizin auf das Aderlassen, Schwitzen, Abfuhren und auf die 
Nahrungsentziehung groGe Stucke hielt, ist noch die Angst vor der 
Nahrung bei allen moglichen Krankheiten ubriggeblieben und flihrt 
insbesondere bei Typhus und Dysenterie zu schweren Emaciationen, 
manchmal sogar zum Hungertode. Gewohnlich ist das Fasten unter 
der Vorschrift einer einseitigen Kost versteckt, deren ungenugender 
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Nahrwert nicht erkannt wird, wie "Milchkuren" bei Erwachsenen, 
langere "Teediat" oder "Schleimsuppenbehandlung" bei Kindem. 

Manchmallegt nicht der Arzt die Entziehungskur auf, sondern die 
Kinder werden von ihren Eltern vor allen nahrhaften Speisen bewahrt. 
Erwachsene bringen sich selbst aus Furcht vor Verdauungsbeschwerden, 
vor Magendriicken zu einer immer groBeren Einschrankung ihres 
Speisezettels. 

Immerhin ist diose Art der Nahrungsbeschrankung nicht so ver
breitet, wie die Unterernahrung durch Appetitmangel. Jede nicht 
in der ublichen Weise zubereitete Kost pflegt den Appetit zu verandern; 
wenn sie beim ersten Anhieb schmeckt, so erfolgt leicht eine Vberfullung, 
wenn sie a ber nicht gleich schmeckt, so wird sie fur einige Tage verweigert, 
bis beim gesunden Menschen der Nahrungstrieb so stark wird, daB er 
sich an das neuartige Essen gewohnt. Der nicht ganz gesunde, insbe
sondere der altere Mensch hat aber kein so scharf ausgepragtes instink
tives Nahrungsbedurfnis; er verweigert die neue Nahrung dauernd und 
kann dadurch sehr geschadigt werden. 

Die psychische Anorexie sehen wir in hOchstem Grade bei der 
Melancholie ausgesprochen, wo sie bis zum Hungertode fuhren kann. 
Aber auch in weniger abnormen Konstitutionen kann Trauer oder Sorge 
zur Unterdriickung des Hungergefuhls fuhren, ebenso bei Neurastheni
kern intensive Ablenkung durch Gefiihle und Gedanken, geistige Arbeiten 
oder Geschafte. 

Am haufigsten finden wir Appetitlosigkeit d urch Infektion 
oder Intoxikation. Teilweise mag sie durch Sekretionsmangel zu 
erklaren sein, zum andern Teile beruht die Nahrungsverweigerung in 
der Beschwerlichkeit der Nahrungsaufnahme, z. B. bei asthmatischen 
Zustanden der Pneumonie. Bei den akuten Infektionen des Kindesalters, 
wie Masern oder Scharlach, endigt nach kurzer Dauer die Anorexie wieder 
mit einer um so groBeren Nahrungsaufnahme in der Rekonvaleszenz. 
Aber die. chronischen Infektionen fuhren zu dauernder Appetitlosigkeit 
und damit zu schwerer Abmagerung. Die Tuberkulose hat eine ganz 
besondere Verminderung des Appetits zur Folge, sie ist im mittleren 
Kindesalter die einzige Krankheit, die haufig zu kachektischen Zu
standen Veranlassung gibt, und wird daher im Volksmunde schlechtweg 
als "Auszehrung" bezeichnet. Diese Auszehrung ist nicht, wie man 
gewohnlich annimmt, eine direkte Wirkung der Tuberkelbacillen auf 
den Stoffwechsel: wenn es gelingt, dem Tuberkulosengenugend Nabrung 
beizubringen, indem man den Appetit anregt oder trotz der Appetit-
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losigkeit die Nahrun1!saufnahme erzwingt, so ist es moglich, die Ab
magerung zu heilen und damit das wesentliche Moment del' Gefahr del' 
tuberknlosen Infektion auszuschalten. Infolge des Nahrungsmangels ist 
del' Tuberku16se nicht imstande, die Abwehrstoffe zu bilden, welche den 
Bacillus in seinem Weitergreifen behindern; durch den falschen Instinkt 
del' Appetitlosigkeit winl also del' Organismus 
in seinem Kampfe gegen den Eindringling im
mer mehr geschadigt. Die meisten Kuren ge
gen Tuberkulose: Klimawechsel, Sonnen- und 
Luftkur, ~ind in letzter Linie appetitanregende 
Mittel. Wenn man sie mit einer gleichzeiti
gen Verschreibung del' notwendigen Nahrungs
menge kombiniert, erreicht man bei vielen 
nicht allzu weit vorgeschrittenen Fallen vor
zugliche Heilungsresultate. 

Die verschiedensten I n t 0 x i kat ion e n 
fuhren zu Appetitlosigkeit. Am meisten kommt 
bei uns die Anorexie durch starken Tabak
genuil VOl'. Das Hauchen wird ja auch viel
fach zur Unterdriiekung eines akuten Hunger
gefuhles benutzt. 

Eine weitere Ursache del' Anorexie ist korper
liche oder geistige Ubermud ung. Del' uber
mudete Arbeiter will nur mehr schlafen, nimmt 
sich keine Zeit zum Essen; das schwachliche 
Kind, das gezwungen wird, groile Spaziergange 
zu machen, hat keine Lust, orde.ntlich zu kauen. 
Auch durch einfaches Uberschreiten del' Essens
zeit, durch unregelmailige Mahlzeiten, 
kann del' Appetit, del' sich gewohnheitsge-
mail einzustellen p£legt, "ubergangen" werden. 

Bei den Katarrhen und Entzundungen des 
Abb.42. GeJidusi 101. Fett. 

Verdauungsapparates kommt neben dem allgemeinen Krankheitsmoment, 
das den Appetit herabsetzt, noch ein zweiter Faktor hinzu, die direkte 
Erschwerung del' Verdauungsfunktion. Wenn das Kind wah
rend del' Stomatitis a ph thosa akut verfallt, so geschieht dies dal'um, 
weil jedel' Bissen schmel'zhaft ist und weil das Kind aus Angst VOl' diesen 
Schmerzen die Nahrung vel'weigel't. .Ahnliche Nahl'ungsvel'weigel'une 
sehen wir aus Angst VOl' dem Schluckschmel'ze bei Entzundungen deE 
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Rachens, besonders bei Tonsillitis und TonsillarabsceB, seltener bei 
Diphtherie. Auch die Angst vor dem Kauen bei Zahncaries und Periostiti!'l 
der Kiefer, bei empfindlichen Drusenschwellungen gehOrt hierher. Bei 
adenoiden Wucherungen, bei Entzundung der Nasenschleimhaut und der 
Rachenmandel ist nicht der Schmerz als Ursache der Appetitlosigkeit 
aufzufassen, sondern der Umstand, daB der Geruch der Speisen nicht 
empfunden wird und daher diese wichtige Anregung zum Appetit ent
falIt. Oft bewirken die eitrigen Sekrete einen standigen "pappigen" 
Geschmack im Munde, der den Appetit verhindert, insbesondere wenn 
das Sekret nicht bloB eitrig, sondern auch ubelriechend ist. 

Durch die Unfahigkeit zu schlucken, und die Angst, Speisen in Nase 
oder Kehlkopf zu bekommen, bewirken postdiphtherische Lahmun
gen oft eine vollstandige Nahrungsverweigerung. Bei Erkrankungen des 
Oesophagus sehen wir die berechtigte Angst vor groBeren Bissen, vor 
allem vor festen Speisen; bei der Striktur des Oesophagus nach Kali
laugenveratzung kann das mechanische Hindernis so weit gehen, 
daB tatsachlich die Passage aufgehoben und- eine Ernahrung unmog
lich ist. 

Bei Erkrankungen des Magens kann Appetitlosigkeit, Angst vor 
dem langen Verweilen, den Schmerzgefuhlen im Magen und chemische 
Unfahigkeit der Magendrusen an der ungenugenden Ernahrung betei
ligt sein. 

Hier kommen wir zu einer vierten Ursache der Abmagerung: der 
Abgabe von bereits aufgenommener Nahrung durch RuckstoBung yom 
Magen aus: zum Erbrechen. Das Erbrechen wird als ein die Er
nahrung erschwerender Faktor noch viel zu wenig gewurdigt. Es ist 
1m Kindesalter und speziell im Sauglingsalter ein sehr haufiges und 
schwerwiegendes Vorkommnis. 

Fast jeder Neugeborene erbricht. Bevor der Schluckreflex ein
geubt 1st und die Peristaltik zum Dunndarme einen regelmaBigen Gang 
nimmt, wird die Nahrung haufig nach oben entleert. Gewohnlich dauert 
dieses trbergangsstadium von der placentaren zur oralen Ernahrung 
nur einige Tage, in manchen Fallen aber braucht es Wochen und Monate, 
bis die Nahrung mit Sicherheit ihren normalen Weg geht (Schick). 
Und auch weiterhin steht das Erbrechen dem Saugling sehr nahe. Eine 
zu groBe Mahlzeit, eine ungewohnte Nahrung, regt diesen Reflex wieder 
an, das Kind macht die Entdeckung, daB es auf diesem Wege in der 
schnellsten Weise von unangenehmen Gefuhlen des Magens frei wird, 
und gewohnt sich, dieses Mittel regelmaBig zur Anwendung zu bringen. 
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In manchen Fallen mag auch das AufstoBen und Wiederkauen 
von einem Lustgefuhl begleitet sein. Da die antiperistaltischen 
Wellen, die man durch abgemagerte Bauchdecken beobachten kann, 
von der Polyrusgegend ausgehen, hat man das intensive Erbrechen 
der Saug linge P y lor 0 spa s m us genannt. Wenn das Erbrechen 
haufig und intensiv ausgeubt wird, so stellt sich eine Hypertrophie 
der Magenm uskulatur, besonders in der Gegend des Pylorus, ein, 
die dann fur eine ange
borene Pylorusstenose ge
halten wird. Es ist aber 
nicht eine angeborene Ste
nose, sondern eine Arbeits
hypertrophie(Pfa u ndler). 
Das Erbrechen ist in man
chen Fallen von Pyloro
spasmus so vollkommen, 
daB alle Nahrung den Kor
per wieder verliiBt. Diese 
Kinder nehmen rapid ab 
und konnen tatsachlich ver
hungern, ohne daB eine 
organische Ursache ihres 
Erbrechens an den Ver
dauungsorganen gefunden 
wird. In den meisten Fal
len laBt a ber der falsche Re
flex nach, wenn das Kind 
durch seine iible Gewohn
heit stark herabgekommen 
ist" oder das Kind vergiBt 

Abb.43. Gelidusi 104. Sehr lett. 

auf das Erbrechen bei einem Wechsel der Nahrung, wenn statt der 
flussigen Kost eine breiige, oder statt der warmen eine kalte, statt der 
si.i.Ben eine salzige Kost, statt der Frauenmilch Kuhmilch gereicht wird. 
Der Pylorospasmus ist eine extreme Form des nervosen Er brechens. 

Von dem Pylorospasmus bis zu dem Erbrechen eines geringen 
Nahrungsuberschusses kommen alle graduellen Unterschiede vor. Das 
nervose Erbrechen hat seine groBte Haufigkeit im ersten Lebens
jahre, aber wahrend der ganzen Kinderzeit ist das Erbrechen ein leicht 
auslOsbarer Reflex. Wir sehen es beim Beginn von Infektionskrank-
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heiten (Scharlach), auch bei Pneumonie und Pleuritis, dann besonders 
beim Beginn von Hirndruck (Meningitis). Bei allen Anlassen, bei wel
chen der Erwachsene ein Vbelbefinden fiihlt, pflegt sich beim Kinde 
Erbrechen einzustellen. Auch durch einen verwandten Reflex kann die 
Entleerung des Magens ausge16st werden, wie wir es z. B. beim Keuch
husten sehen. Nach der Ansicht Schicks sind beim Neugeborenen die 
Reflexe des Reinigens von Nase, Bronchien und Magen noch nicht 
getrennt: Niesen und Husten, Husten und Brechen sondern sich erst 
spater. Eine Bronchitis im Sauglingsalter geht sem haufig mit Er
brechen einher (Schic k). 

Diese Ursachen fUr das Erbrechen sind aber meistens zu kurz
dauernd, um zu schwerer Abmagerung zu fUhren. 

Die zweite Art, auf die eine bereits aufgenommene Nahrung den 
Korper unausgenutzt verlassen kann, besteht in der Diarrhoe, in der 
vorzeitigen AusstoBung des Diinndarminhaltes. Die Abgabe 
in den Dickdarm und Mastdarm erfolgt, bevor noch die Nahrungsstoffe 
resorbiert sind. 

Der urspriingliche, zweckmaBige Reflex der beschle u nigten Peri
staltik ist auf die rasche Hinausbeforderung eines schadlichen Darm
inhaltes gerichtet. Unverdauliche Speisen, wie unreifes Obst, rohe 
Wurzeln, die nicht geniigend durch Kauen zerkleinert sind, "reizen 
den Darm" zur schnellen Vorwartsbewegung, ebenso schlecht verdau· 
liche Fette oder faulendes Fleisch, oder die pflanzlichen Abffihrillittel 
Aloe, Jalapa, Senna und Ricinus. 

Auch noch als ein zweckmaBiger Reflex ist es anzusehen, wenn ein 
UbermaB einer aufgenommenen Nahrung, das groBere Anforderungen 
an die Verdauungsdriisen stellt, als diese mit ihren Sekreten leisten 
konnen, schnell hinausbefordert wird. Auch bei ungewohnter Nahrung 
dfirfte es sich um einen zweckmaBigen Reflex handeln. Die Kuh hat 
in den ersten Tagen des Griimutters Abffihren, bis sich ihre Verdauungs
organe auf die Bewaitigung der neuen Kost eingestellt haben, ebenso 
der Mensch, der lange Zeit vegetarisch gelebt hat und dann plotzlich 
eine Fleischnahrung er~alt. 

Durch lokale entziindliche oder katarrhalische Zustande bedingt 
sind die Diarrhoen zur Zeit des Masernexanthems, wo wahrscheinlich 
ein Exanthem der Darmschleimhaut eine Hypersekretion von Flfissig
keit oder aber die Unfahigkeit der regelmaBigen Resorption verursacht. 

Ahnliche V"organge dfirften zu den schweren DiarrhOen bei der 
Cholera ffihren, sowie zu den subakuten Formen des Darmkatarrhs 
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beim Typhus. Sonstige Diarrhoen nach Allgemeininfektion sehen wir 
bei Influenza und Grippe, auch die beim Icterus catarrhalis gehoren in 
diese Gruppe. 

Die lokalen Darminfektionen beschranken sich wcsentlich auf den 
Dickdarm. Die verschiedenen Erreger der Dysenterie bewirken haupt
sachlich im letzten Teil des Darmes Entzundungszustande, wo die 
Resorption schon vollzogen ist. Wir sehen hier groBtenteils keine 
dunnen, sondern geformte Stuhle, denen Blut, Schleim und Eiter nur 
aufgelagert sind. DaB der Nahrungsverlust dabei nicht wesentlich ist, 
hat die quantitative Ernahrungstherapie bei Dysenterie (v. Groer) ge
zeigt: bei der richtigen Nahrungsmenge kann der Kranke mitten wah
rend der Dysenterie FeU ansetzen. Die ubliche Abmagerung wahrend 

Abb. 44. Gelidusi 105. Sehr fett. 

dieser Krankheit beruht wesentlich auf dem therapeutischen Hunger, 
den der Arzt aus Angst vor der Darmreizung anordnet. Dasselbe gilt 
fur viele Falle von tuberkulOsen Darmgeschwuren. 

Die DiarrhOen der Sauglinge sind nicht, wie man in der bakterio
logischen Zeit glaubte, samtlich auf Darminfektionen zUrUckzufuhren, 
sondern sind meist alimentaren Ursprungs, durch quantitativ oder 
qualitativ unrichtige Nahrung bedingt (Czern y, Fin kelstei n). Ins
besondere erklaren wir jetzt die gefurchteten "Sommerdiarrhoen", die wie 
Epidemien auftreten konnen, durch den Umstand, daB die Sauglinge 
bei ungewohnter groBer Hitze viel Durst haben, aber w011ige Verdau
ungssekrete liefern. Die stillende Mutter gibt in der heiBen Zeit weniger 
Milch ab und beseitigt den Durst ihres Kindes mit Wasser; beim 
Flaschenkinde aber wird der Durst mit Milch gestillt, die dann in einem 
relativen VbermaB aufgenommen wird; das VbermaB an Nahrung er
zeugt Erbrechen und Durchfall. 

v. Pirqu e t , System der Ernahrllng. II . 20 



306 

Zu erwahnen sind noch die unzweckmaBigen Reflexe, welche zu er
hOhter Peristaltik fuhren. Die Kalte kann bei empfindlichen Individuen 
Bowohl zu Polyurie als zum Durchfall, zur schnellen AusstoBung der 
verfugbaren Flussigkeiten Veranlassung geben. 

Auch Angstzustande konnen Diarrhoe erzeugen. Endlich sehen 
wir, analog dem Erbrechen, auch beim Husten kleiner Kinder un
zweckmaBiges Abfuhren von Darminhalt (Schick). 

In ganz anderer Art als beim Erbrechen und Abfuhren erfolgen Ver
luste an Nahrstoffen bei der Stoffwechselkrankheit des Diabetes 
mellitus. Hier werden die Nahrstoffe durch die Darmschleimhaut 
zwar resorbiert, aber im inneren Stoffwechsel nicht in regularer Weise 
verarbeitet, sondern als Harnzucker wieder ausgeschieden.-

In den bisherigen Betrachtungen habe ich die Nahrung immer als 
Ganzes betrachtet und die Voraussetzung gemacht, daB sie alle Nah
rungsbestandteile enthiilt, die zum Betrieb des menschlichen Korpers 
notwendig sind. Aber es gibt auch eine ungenugende Nahrungsaufnahme 
durch unvollkommene Nahrung. 

Am scharfsten ist diese Art der Untere~ahrung bei der Pflanze aus
gesprochen, fur die Lie big das Gesetz des Minimums aufgestellt hat. 
Wenn irgendeiner der notwendigen Nahrungsbestandteile nur in un
vollkommener Weise vorhanden ist, so folgt das Wachstum der Pflanze 
diesem Minimum; es kann nur so weit fortschreiten, als dieser Bestand
teil verfugbar ist. 

Das frei lebende Tier sucht instinktiv seine Nahrung so zusam
men, daB sie alle Bestandteile enthalt. Die Haustiere und der Mensch 
nahren sich von traditionellen Nahrungsgemischen, die in gewohnlichen 
Zeiten keine Gefahr leiden, durch das Gesetz des Minimums beeintrach
tigt zu werden. Aber jetzt in der Kriegszeit haben wir viele Beispiele 
gesehen, daB nicht nur in der allge~einen Quantitat, sondern auch in 
Einzelbestandteilen unter das Minimum herabgegangen werden muBte. 

Ein einziges Minimum haben wir, wenigstens in der Zivilbevolke
rung, im Kricge nicht zu furchten gehabt: das Minimum des Wassers. 
Wenn kein Wasser mit der Nahrung aufgenommen wird, kommt die 
ganze Verdauungsmaschine in Unordnung, und der Tod soll rascher 
erfolgen als bei kompletter Nahrungsentziehung. Unvollstandige Ent
ziehung des Wassers schadigt die Verdauung und den Appetit. 

Das Minimum an Fett, an das man fruher glaubte, hat sich in der 
Kriegszeit als nicht so gefahrlich erwiesen. Eine spezielle Zufuhr von 
Fett ist sicher nicht notwendig; ganz kleine Fettmengen sind ohnehin 
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in den meisten unserer Nahrungsmittel enthalten. Bei der Ernahrung 
mit Fleisch und Fett allein wllrde der Mangel an Kohlehydraten bei uns 
vermutlich schadlich wirken; derartige Beispiele einer reinen Fleisch
kost sind mir noch nicht vorgekommen. 

Das EiweiBminimum liegt jederualls nicht so hoch, als es nach 
den alten Aufstellungen von Voit zu erwarten gewesen ware. Hind
he de und Chittenden haben gezeigt, daB man mit sehr kleinen Quan
titaten EiweiB sein Auslangen findet. Wenn wir auch im Kriege weniger 
von der eiweiBreichen Fleischkost genossen haben, so ist eine Unter
schreitung des EiweiBminimums doch nur bei allgemeiner Unterernah
rung vorgekommen. Denn fast alle Nahrungsmittel, die uns zur Ver
fugung standen, enthielten kleine Mengen von EiweiB. Die eiweiBlosen 
Nahrungsmittel Fett und Zucker waren ebensowenig zu haben wie groBe 
Fleischquantitaten. Eine Unterschreitung des EiweiBminimums bewirkt, 
wie die landwirtschaftlichen Physiologen gezeigt haben, eine mangel
hafte Verdauung der Kohlenhydrate. Wahrscheinlieh ist daH EiweiB 
zur richtigen Zusammensetzung der Verdauungssekrete erforderlich. 

An die feineren Unterarten des EiweiBes, jene kompliziert zusammen
gesetzten Korper, die als "Vitamine" oder "Erganzungsstoffe" be
zeiehnet werden, die sich nur in bestimmten Teilen der Nahrungsmittel 
finden, und die leieht durch Koehen oder chemische Einflusse zerstort 
werden, wurden wir im Kriege dureh Skorbutepidemien erinnert. Der 
Mangel der Erganzungsstoffe bewirkt beim Mensehen keine einfache 
Abmagerung, sondern Storungen des BlutgefaB- und Nervensystems, 
auf die einzugehen hier zu weit fuhren wfirde. 

Mit der Erwahnung des Diabetes bin ieh schon der zweiten Haupt
ursache des Ernahrungsdefizits nahe gekommen, der gesteigerten 
Nahrungsausgabe. Am haufigsten treffen wir sie bei Erwachsenen 
in Form der ubermaBigen kOrperliehen Arbeit. Besonders schadlieh 
wirkt die ubermaBige zeitliehe Ausdehnung der Arbeit, wenn sie die 
Sehlafpause verkurzt und daneben noeh den Appetit vermindert. 

Die nervose Unruhe, die Rastlosigkeit, fuhrt auch oft zurAbmage
rung, besonders wenn sie mit Schlaflosigkeit verbunden ist. DaB die 
sexuelle Unruhe bei den Tieren durch Kastration ausgeschaltet wird, 
habe ich schon beim Fettansatz erwahnt. 

Bei der Basedowschen Krankheit beruht die Steigerung der 
Xahrungsausgabe nur ZUlU kleineren Teile auf nervoser Unruhe dPl' 
)Iuskulatur; sie ist hier hauptsachlieh durch eine spezifische Stei
gerung des Stoffwechscls bedingt. 

20* 
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Bei allen Entziindungsprozessen, allen Krankheiten, die Fie ber be
wirken, sind die Verbrennungen erhOht, die Nahrungsausgabe ist eine 
vermehrte. Da gleichzeitig meistens eine ungiinstige Beeinflussung 
des Appetits eintritt, erfolgt trotz der iiblichen Beschrankung der 
Muskelbewegungen (Bettruhe) eine Verschlechterung des Ernahrungs
zustandes. 

Schwere oder langere Zeit andauernde B I u t ve r Ius t e miissen 
durch reichliche Ernahrung ersetzt werden, wenn sie nicht zu einem 
starken Krafteverfall fiihren sollen. Hier wird zunachst der Blutgehalt 
der Raut und der Turgor beeinfluBt, erst sekundar der Fettvorrat in 
Anspruch genommen. Nach Blutverlusten ist meistens der Appetit ge
eteigert, und daher eine Reparation durch Nahrungsaufnahme erleichtert, 
wahrend Verluste an weiBen Blutk6rperchen bei intensiven Eiterungen 
(Furunculose, Empyem, periostale Abscesse usw.) oft von Anorexie be
gleitet sind und daher zur Kachexie fiihren. Diese Kachexie wird irre
parabel, wenn sie bis zu einer amyloid en Degeneration der groBen 
Driisen vorgeschritten ist. 

Ein physiologischer Verlust von Nahrstoffen findet bei der Milch
sekretion statt. Wenn nicht Nahrung im Dberschusse aufgenommen 
wird, so geht die Milchbildung auf Kosten der Reservestoffe des K6rpers 
vor sich und es erfolgt Abmagerung. Wenn keine wesentlichen Reserve
stoffe in Form von Fett mehr vorhanden sind, so versiegt die Milch
sekretion. 

Anders ist es bei N e u b il d u nge n, und zwar sowohl bei dem Wachs
tum des Kindes im Mutterleibe, als auch bei dem Wachstum von malignen 
Tumoren. Diese Prozesse nehmen Nahrstoffe ohne jede Riicksicht auf 
den Ernahrungszustand des Wirtes. Sie peanspruchen zunachst die 
Fettreserven; wenn diese aufgebraucht sind, leben sie auf Kosten von 
Blut und Muskulatur, k6nnen also zu schwer kachektischen Prozessen 
fiihren. Bei der Milchsekretion und insbesonders bei der Gestation 
wird aber wieder, wie bei den Blutverlusten, der Nahrungsbedarf 
durch starken Appetit angezeigt und bei geniigendem Nahrungsange
bot kompensiert, ja sogar iiberkompensiert. Bei malignen Tumoren 
hingegen beschleunigt sich die Kachexie durch die gleichzeitige Appetit
losigkeit. 

Ahnlich den malignen Tumoren verhalten sich die groBen Parasiten, 
besonders die Bandwiirmer; sie leben allerdings nicht auf Kosten 
der im Blute aufgenommenen Nahrungsstoffe, sondern nehmen ihren 
Teil schon im Chymus des Diinndarms, vor der Assimilation der Nah-
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rung. Wenn die von ihnen abgegebenen Stoffwechselprodukte Anorexie 
bewirken, so konnen die Wurmer schwere Abmagerung verursachen. 

Therapeutische Veranderung des Ernahrungszustandes. 

Bei den meisten Menschen reguliert sich bei genugendem Nahrungs
angebot der Ernahrungszustand automatisch, instinktiv, indem eben
soviel Nahrung aufgenommen wird, als zur Erganzung der vorhandenen 
Bestande von Tag zu Tag notwendig ist. Eine Minderzahl aber leidet 
aus irgendeiner der angefuhrten Ursachen an einem Ernahrungsuber
schuB oder einem Ernahrungsdefizit, und wir mussen arztlich diesen 
Fehler ausgleichen. 

Unser erstes Ziel wird sein, den Mechanismus der Storung ausfindig 
zu machen. Zu diesem Zweck mussen wir den Kranken in seinen Lebens
gewohnheiten durch einige Tage genau beobachten und insbesondere 
seine Nahrung quantitativ und qualitativ registrieren. 

Die einfache Erzahlung von den EBgewohnheiten ist meistens un
zuverlassig, weil derjenige, der mit Appetit iBt, die Nahrungsmenge klein 
findet und in der Erzahlung abschneidet, wahrend derjenige, der jeden 
Bissen mit Muhe hinunterschluckt, in seinen quantitativen Angaben 
zu ubertreiben pflegt. 

Die Nahrungsaufnahme muB nun in ihrem Gehalt an Na:hrungs
brennstoffen, an EiweiB, an Wasser beurteilt und mit dem Nahrungs
bedarfe verglichen werden, wobei die Anforderungen, welche an die 
betreffende Person gestellt werden, ebenfalls moglichst quantitativ ein
zuschatzen sind. 

Der wichtigste Teil der Therapie besteht in der q uanti
tativen Festsetzung der Tagesmenge an Brennstoff, EiweiB 
usw. und in der zeitlichen Regulierung der M~hlzeiten. 
AuBerdem konnen wir therapeutisch einen groBen Teil jener Umstande 
benutzen, welche wir als bilanzstorend angefuhrt haben. So dient uns 
die gewohnheitsmaBige Anfullung des Magens, das Essen als Lebenszweck, 
als Beschiiftigung, zu einem therapeutischen Mittel, um einem allzu ma
geren Menschen Fettansatz beizubringen, und die korperliche Arbeit, die 
wir als Ursache der Magerkeit gesehen haben, wird uns dazu dienen, 
um ubermaBiges Fett wegzuschaffen. 

Die Bekampfung der Magerkeit erfolgt durch Steigerung der Nah
rungsaufnahme und durch Verminderung des Verbrauches. Die'yermin
derung des Verbrauches erfordert manchmal eine vollstandige Ruhekur: 
Verhinderung der korperlic,hen Arbeit, gleichzeitig Ablenkung von den 
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Sorgen, Erzielung von Schlaf, eventuell durch leichte Schlafmittel. Die 
Steigerung der Nahrungsaufnahme bis zu der vorgeschriebenen Quan
tWit begegnet in den meisten Fallen wenig Schwierigkeiten, in anderen 
Fallen aber einer intensiven Anorexie oder einem dauernden Brechreiz. 
Diese sind als nervose Symptome aufzufassen und dementsprechend 
halb medikamentos, halb suggestiv zu behandeln. 

Eine kunstliche Steigerung des Appetits erfolgt am besten 
durch Kalte und Aufenthalt im Freien, in der bewegten Luft. Die Kalte 
steigert wohl den Nahrstoffverbrauch durch Vermehrung der Muskel
bewegungen zur Erzeugung von Warme, aber noch mehr das Verlangen 
nach Nahrung. Ahnlich wie die Kalte wirkt auch der Aufenthalt im 
Freien zu allen Jahreszeiten, wahrscheinlich durch die bewegte Luft. 
Kinder, welche monatelang in den hygienisch einwandfreien, sonnigen 
Salen meines Krankenhauses nicht zunahmen, wurden zum Fettansatze 
gebracht dadurch, daB sie auf das Dach des Hauses versetzt wurden 
und nun Tag und Nacht im Freien zubrachten. 

Die medikamentosen Mittel zur Steigerung des Appetits sind von 
sehr fraglicher direkter Wirkung. Nach meiner Meinung sind sie, soweit 
sie nicht eine in der Nahrung fehlende Komponente, wie Eisen, bei
bringen, als Suggestiva aufzufassen. In der Tierzucht, wo die Suggestion 
wegfallt, hat sich kein kunstliches Appetitmittel eingebUrgert. Nur 
die Rolle des Arsen ist noch nicht klargestellt. 

Die Bekampfung der Fettleibigkeit bedient sich wieder der Ver
minderung der Nahrungsaufnahme und der Erhohung des Nahrungs
verbrauches. Die ublichen Entfettungskuren (z. B. Marienbad) bestehen 
in einer vermehrten Korperbewegung (Fruhaufstehen, Steigen) bei 
verminderter und fettarmer Kost. Dabei fullt das reichlich getrunkene 
heWe salinische Wasser den Magen, stort den Appetit, erregt die 
Peristaltik und bewirkt die Ausfuhr von unausgenutztem Darminhalt. 

Andere Entfettungskuren verderben den Appetit, indem sie die 
gewohnte ZusaI?mensetzung der Mahlzeiten storen: trockene Mahl
zeiten, nur Brot oder Kartoffeln ohne Fleisch, nur Fleisch ohne Kohle
hydrate usw. Jod und Thyreoidin steigern den Umsatz in solchen 
Fallen, in denen die Fettleibigkeit mit einer geminderten Funktion der 
Schilddrusen zusammenhangt. 

Eine dauernde Heilung einer Ernahrungsstorung gelingt uns aber 
nicht dadurch, daB wir das Symptom der Magerkeit, das Symptom der 
Fettleibigkeit beseitigen, sonst fallt der Kranke nach der Kur wieder 
in seine alten Gewohnheiten zuruck und akquiriert in einigen Monaten 
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das Symptom von neuem, sondern wir mussen trachten, atiologisch 

vorzugehen und die wirkliche Ursache der Storung Zll beseitigen. Bei 

einer tuberkulOsen Anorexie z. B. wird die Ausheilung uer Tuberkulose 
durch eine Hinger dauernde Kur auch die Anorexie beseitigen. Fett
leibigkeit durch ubermaBigen GenuB von SuBigkeiten werden wir erst 

geheilt haben, bis die nervose Gier nach Zuckerwerk vergessen ist. Eine 
andere Reihe von Kranken mit konstitutionellen Appetitstorungen, z. B. 
familiare Adipositas wird aber dauernd unter dem quantitativen Hegime 
bleiben mussen, um das Wiederauftreten der Symptome zu vermeiden. 

Z usammenfass ung. 

Einteilung der Storungen des Ernahrungszustandes. 

Ern a h run g sub e r s c huB (Fettleibigkeit, Vollblutigkeit). 
A. Dberma13ige Nahrungseinnahme. 

1. DbermaBiger allgemeiner Appetit. Konstitutionell oder an
erzogen. 

2. DbermaBiger Appetit auf bestimmte Nahrstoffe. 
3. DbermaBige Nahrungseinnahme ohne Appetit. EB- und Trink

sitten. Mastkuren. 
B. Verminderte Nahrungsausgabe. 

1. Geringer allgemeiner Stoffwechsel. Konstitutionell. Myxodem. 
2. Geringe Muskelbewegungen. 

a) Konstitutionelle Tragheit. Kastration. Anerzogene Tragheit. 
b) Kunstliche Ruhestellung. Bettruhe. 

Ern ahru ng sd efi zit. Magerkeit, Blutleere, allgemeine Schwache, 
Auszehrung. 
A. Ungenugende Nahrungseinnahme. 

r. Die Nahrung kommt nicht zum Magen. 
1. Keine Nahrungseinnahme trotz Appetits. Nahrungs

mangel. Religiose und arztliche Vorschriften. Vorurteile. 
Sitte. Furcht vor Verdauungsbeschwerden. 

2. Appetitmangel. Ungewohnte Kost. Geistige Ab

lenkung (psychische Anorexie). Melancholie. Sorge. 1n
fektion. Akute Krankheiten. Tuberkulose. 1ntoxikation. 
Tabak. Dbermudung. Sekretionsmangel. 

3. Hi n d ern iss e in del' 'Funktion von Mund, Rachen, Speise

rohre und Magen. Zahnlosigkeit, Zahnabscesse, Stoma
titis, Tonsillitis, Pharyngitis, postdiphth. Lahmung: 
Oesophagusstriktur. 
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II. Die Nahrung wird aus dem Magen wieder ausgestoBen: 
Erbrechen. Unverdauliche Nahrung, iibergroBe Menge. 
Ungewohnte oder unbeliebte Nahrung. Magenerkrankun
gen. Nervoses Erbrechen, Pylorospasmus. UnzweckmaBige 
Reflexe von Nase, Bronchien, Gehirn und anderen Organen. 

III. Die Nahrung kommt in den Diinndarm, wird unausgeniitzt 
abgegeben: A bfiihre n. Unverdaulicher oder iibermaBiger 
Darminhalt. Gesteigerte Peristaltik durch ungewohnte Nah
rung. Abfiihrmittel. Entziindliche und katarrhalische Zu
stande des Darmes. UnzweckmaBige Reflexe: Kalte, Furcht. 
Nervose DiarrhOen. 

IV. Die Nahrung wird resorbiert, aber nicM verbrannt. Diabetes. 
V. Die Nahrung ist unvollkommen. Mangel an Wasser, EiweiB, 

Erganzungsstoffen. 
B. Vermehrte Nahrungsausgabe. 

1. Gesteigerter allgemeiner Stoffwechsel. Konstitutionell. Ba
sedow. 

2. Gesteigerte Muskelbewegungen. a) Skelettmuskulatur. Leb
haftigkeit. Intensive Ar bei t. Lange Arbeit~zeit. b) Herz 
und Atmung. A ufregung. Sorge. Schlaflosigkeit. 

3. Fieber (entziindliche Verbrennungen). 
4. Abgabe von Milch, Eiter, Blut und von anderen Sekreten. 
5. Neubildungen: Kind, maligne Tumoren; Darmparasiten. 



Praktische Durchfiihrullg des Erniihl'Ullgs
systems. 

a) In einer Spitalabteilung von 60 Kindern. 

1m ersten Teile dieses Buches habe ich auf S. 98-103 die Prinzipien 
angegeben, nach denen ich die Ernahrung groBerer Gemeinschaften 
von Kindern ausfuhre. 1m folgenden setze ich die Methoden genauer 
auseinander und zeige die dabei erzielten Erfolge. 

Abb. 45. Bestimmuog dec Nahrungsklasse. 
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Fur die Emahrung der rekonvaleszenten Spitalkinder hatte es sich 
schon zu Beginn des Krieges gezeigt, daB das Aufpappeln der Kinder 
mit wohlschmeckenden Speisen eine uble N achwirkung hatte: Wenn 
die Kinder in das hausliche Milieu zuruckversetzt waren, verschmahten 
sie die grobe Kost und verloren durch ihre Appetitlosigkeit den 
ganzen Gewinn, den sie an der Klinik gemacht hatten. Die Kost, 
welche die Kinder jetzt genieBen, ist so einfach und derb wie im ein
fachsten Haushalte; sie unterscheidet sich allerdings yom stiidtischen 
Kriegshaushalte dadurch, daB sie quantitativ genugend ist. 

Als Versuchsstation fUr die Massenemahrung von Kindem habe 
ich eine Abteilung fur 60 leichttuberku16se Kinder gewahlt, die aIle 
in einem mehr oder minder abgemagerten Zustande aufgenommen 
werden, aIle in den Tagesstunden auBer Bett sind. Das Optimum 
fUr diese Kinder setzt sich zusammen aus 1. Innenarbeit 3 Dezinem 
Siqua; 2. Langenwachstum 1; 3. Fettwachstum 1; 4. Sitzen und Stehen 
2 Dezinem Siqua; Summe 7 Dezinem Siqua. 

Dieses Optimum wird nicht fur jedes einzelne Kind mit dem 
Quadrate der Sitzh6he4 multipliziert, sondem ich bediene mich 
eines MaBsta bes, auf welchem direkt 7/10 des Quadrates der Sitz
h6he, also die optimale Nemzahl, auf halbe Kilonem abgerundet, er
sichtlich ist. 

Die Abbildung A zeigt die Art, wie mittels des MaBstabes in sehr 
schneller Weise die Nahrungsklasse bestimmt wird: die Kinder werden 
so auf einen Tisch gesetzt, daB die Kniekehle an den Tischrand anstoBt, 
dann unter Kontrolle, daB das Kind stramm aufrecht sitzt, der MaB
stab angelegt. Man kann nun entweder yom MaBstab direkt die Nah
rungsklasse ablesen, oder aber die Sitzh6he in Zentimetem notieren 
und die Einteilung in Klassen nach der folgenden Tabelle machen. 

Verschreibung der Tagesmenge. 

I i 
Nahrungs- ITagesmengel 

klasse i Hektonem 

I 
i 

II I 20 
I1a r 25 
III I 30 I 

IlIa I 35 
IV 

! 
40 I 

I 
IVa 

1 
45 

Y I 50 

4 

, 
69-74 
75-82 
83-89 
90-96 

97 100 I 

Dezinem Siqua 
5 I 6 

bei Zeiltimetern Sitzhiihe: 

62-67 57-61 
68-73 62-67 
74-80 68-73 
81-86 74-78 
87-92 79-83 
93-97 84-88 
98-100 R9-93 I 

7 

52-56 
57-62 
63-67 
68-73 
74-77 
78-82 
83-86 
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Zum Beispiel bei einem Kinde von 70 em SitzhOhe wiirde die Reeh
nung 70 X 70 X 7/ 10 = 3430 Nem lauten; der MaBstab ergibt mir un
mittelbar, daJ3 das Kind in die Zahl 35 Hektonem Tagesnahrung taUt. 
Auf diese Art sind Nahrungsklassen gebildet: die Kinder, welehe 

30 Hektonem oder 3 Kilonem pro Tag erhalten, fallen in die Klasse III: 
die Kinder mit 40 Hektonem in die Klasse IV; das besproehene Kind 
wiirde an den Mahlzeiten der Klasse III a mit 35 Hektonem Tages
nahrung teilnehmen. 

Die Abbildung B gibt die in Nahrungsklassen eingeteilten Kinder. 
Vom sitzen die Kleinsten, Nahrungsklasse II , die 2 Kilonem Tagesration 
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haben, dahinter IIa mit 2,5 Kilonem Tagesration. Hinter ihnen steht 
eine Reihe der Klasse III. Man beachte, daB das Kind, das die Tafel III 
tragt, urn mehr als einen Kopf kleiner erscheint als das 4. und 5. Kind 
dieser Reihe. Diese GroBenunterschiede sind nicht durch die Rumpf
Hinge, sondern durch die BeinhOhe bedingt. Das kleine Kind ist ein 
Raehitiker mit kurzen, krummen Beinen. Hinten links steht die 

Klasse IlIa, reehts 4 Kinder der Klasse IV. Ihre Tagesration ist gerade 
doppelt so groB als die der vorn sitzenden Kinder. 

Teilung des MaEstabes zur Bestimmung der "Nahrungsklasse", 

Tagesnahrung in Dezinem Siqna 
3 4 I 0 I 6 I 7 
Abgrenzung an der Millimeterteilung des 

MaJlstabes 

Hektonem Nahrungs
klasse 

--------

974 

921 

968 865 

900 805 

957 829 740 

866 750 670 

795 689 615 

752 651 582 

706 612 546 

658 570 509 

605 524 468 

547 474 424 

981 -::,5-1· ::~ 
945 

978 906 

935 865 

889 824 

840 779 

790 I 731 

735 I 680 

676 626 

611 566 

561 520 

531 493 

500 463 

465 430 

428 396 

387 358 

62,5 
60 
57,5 
55 
52,5 
50 
47,5 
45 
42,5 
40 
37,5 
35 
32,5 
30 
27,5 
25 
22,5 
20 
19 

'1'1 

Va 

v 

IVa 

IV 

IlIa 

III 

lIa 

II 

18 Ia 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 

I 



S
p

e
is

e
o

rd
n

 u
n

g
 (

di
e 

E
in

ze
ic

h
n

u
n

g
en

 d
es

 T
ag

es
 i

n
 K

u
rs

iv
sc

h
ri

ft
).

 

N
 a

h
ru

n
g

sk
la

ss
e.

 

Z
u

h
l 

d
er

 K
in

d
e
r.

 
. 

. 
. 

. 
D

a
tu

m
: 

10
. 

Ja
n

 li
ar

 1
91

8 

M
ah

lz
ei

t 

M
or

ge
ns

 
6 

V
h

r 

S
p

ei
se

 

M
il

ch
 

B
ro

t 
K

as
e 

V
o

rm
it

ta
g

s 
9 

U
h

r 
1 

S
lI

pp
e 

i 
R

ro
t 

M
it

ta
g

s 
12

 
D

ill
" 

S
u

p
p

e 
13

ro
t 

G
em

il
se

 
B

ei
la

ge
 

N
ac

hm
it

tu
gs

 3
 

D
h

r 
M

il
ch

 

A
b

en
d

s 
6 

U
h

r 
S

u
p

p
e 

S
ll

m
m

e 
H

f'
kt

on
em

 

B
ro

t 
B

ei
la

g
e 

·1 ·1 

II
 

lI
a
 

II
I 

lI
la

 
1 

IV
 

S
u

m
m

e 

5 
1

8
 

22
 

1
2

 
t 

.3 
GO

 

z
u

ll
i 

d
o

r 
H

e
k

to
n

e
m

 

p
ro

 K
in

d
 I 

K
Pl

ro
 

Ip
ro

 K
in

d
 

K
Pl

ro
 

Ip
ro

 K
in

d
 

-K
P

lr
o

 
-
I
 

p
ro

 K
in

d
 1

1-
KP

lr
o

 
Ip

ro
 K

iH
d-

I' 
K

Pl
ro

 -I
--K

la~
e 

aB
se

 
as

se
 

as
se

 
as

se
 

as
se

 
as

se
ll

 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 ~
~
=
~
-
~
~
-
~
_
_
_
_
_
_
_
 

I 
___

___
___

_ =
=

,=
=

 _
_

 ~~
 __ 

;j :1 2 1 2 2 2 2 ;~ 20
 

16
 

10
 

10
 5 10
 

10
 5 10
 

10
 

16
 

10
0 

4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 

25
 

72
 

36
 

1
8

 

36
 

1
8

 

36
 

1
8

 
36

 
36

 

36
 

36
 

1
8

 
64

 

45
0 

4 .
)
 "' 2 1 2 2 2 ;j
 2 2 2 4 30
 

88
 

(J
6

 

22
 

44
 

22
 

44
 

44
 

44
 

66
 

44
 

44
 

4
4

 
88

 

66
0 

4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 6 Rf
) 

48
 

48
 

24
 

24
 

12
 

24
 

24
 

Z4
 

48
 

24
 

24
 

24
 

72
 

42
0 

:> 4 3 2 1 2 2 3 5 2 2 2 7 40
 

1
5

 
12

 
9 6 ;)

 6 6 9 
1

5
 

6 6 6 21
 

12
0 

.2
.3

8 
1

7
2

 
73

 

12
0 

(j
()

 

12
0 92

 
12

3 
17

()
 

12
0 

12
0 92

 
2/

50
 

1
7

5
0

 

c.;
., 

f-
' 

-
l
 



318 

Die Zahl, die Zeit und die GroBe der Mahlzeiten wird auch durch 
ein bestimmtes Schema festgesetzt: die Kinder erhalten funf Mahl
zeiten in dreistundigen Intervallen; 3 Hektonem werden vormittags 
9 Uhr, 2 Hektonem nachmittags 3 Uhr verabreicht, der Rest der 
Tagesnahrung wird in drei gleichwertigen Hauptmahlzeiten um 6 Uhr 
fruh, 12 Uhr mittags und 6 Uhr abends gegeben. 

Tageseinteilung im Sommer. 

5.45 Wecken, Aufstehen, Entleerung von Blase und Mastdarm. 

6 Morgenessen. 

6.45 Mund- und Rachenbesichtigung. (Die Schwester sieht jedem Kinde in den 
Mund, um Halsentziindungen usw. zu entdecken.) 

7 Mundpflege und Zahnpflege, Waschen, Kammen. 

8 Unterricht in 4 Abteilungen: 1. Kindergarten, 2. unterste Volksschulklasse, 
3. zweite V olksschulklasse, 4. aIle hoheren Klassen zusammen. Am Sonntag 
zu dieser Zeit Kirchenbesuch und Spiel. J!'iir das Spiel werden die Kinder 
ebenso wie flit den Unterricht in 4 Gruppen eingeteilt. 

9 Vormittagsessen. 

9.30 Entleerung von Blase und Mastdarm. 

10 Liegekur. Bei gutem Wetter im Freien, bei Regen im Zimmer. Wahrend 
dieser Zeit hat vollstandiges Stillschweigen zu herrschen, damit die schlaf
bediirftigen Kinder Ruhe finden. 

Arztliche Besichtigung, Entfernung von Verbanden und Reinigung der 
Wunden. Diese werden der Sonne und Luft ausgesetzt. 

11.45 Hande waschen und zu Tische gehen. 

12 l\iittagessen. 

1 Entleerung von Blase und Mastdarm. 

1.30 Liegekur. 

3 Nachmittagsessen. 

3.45 Entleerung von Blase und l\Iastdarm. 

4 Unterricht. Am Mittwoch, am Sonnt.ag und an allen schulfreien Tagen 
Spiele. 

5 Waschen der Kinder und Verbinden von Wunden. 

6 Abendessen. 

7 Entleerung von Blase und l\1astdarm. 

7.30 Schlafengehen. 

Die Kinder, welche den Harn nicht die ganze Nacht halten konnen, werden 
von der Nachtschwester zur Entleerung der Blase aufgeweckt. 

Am Donnerstag abends wird bei allen Kindern das Haar mit Spiritus Sabadillae 
durchtrankt und danach der Kopf iiber Nacht mit einer Windel eingebunden, 
um die vollstandige Vernichtung der Kopflause sicherzustellen. Am Freitag 
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werden im Laufe des Tages aIle Kinder gebadet; da diese Arbeit aIle Schwestern 
in Anspruch nimmt, entfiillt der Unterricht. 

Der Speiseplan gestaltet sich dabei ungemein einfach. Die Kinder 
werden ihren Nahrungsklassen nach an gesonderte Tische gesetzt. Bei 
den Zwischenmahlzeiten erhalten aIle Kinder dasselbe, wahrend in den 
Hauptmahlzeiten die Abstufung erfolgt. 

N ahrungsmittel ver bra uch der Abteilung im Mal 1917. 

Preis I Preis 
Nahruugsmittel kg Kilouem pro kg proK~onem 

K 

Brot 337 1112 0,54 0,16 
l\Iehl 160 800 1,lO 0,22 
Zucker lO3 618 1,10 -,18 
Fett 37 492 15,- 1,12 
l\Iilch 457 457 -,65 -,65 
Rollgerste 61 305 -,72 -,14 
Reis 49 245 2,56 -,5} 
Dorrgemiise 40 132 12,- 3,64 
M:armelade . 33 109 4,98 1,50 
Kase, mager . 21 105 8,60 1,72 
Fleisch 20 50 10,80 4,32 
GrieB 10 50 -,80 -,16 
Kase, fett . 8 40 lO,- 2,-
Hiilsenfriichte 6 24 2,45 -,61 
Blattgemiise, Griinzeug 62 16,4 1,80 -,45 
Kartoffeln . 9 11,3 -,21 -,168 
Kaffee 5 5 8,- 8,-
Rote Riiben 11 4,4 1,10 2,75 
Zwiebel 5 2,5 2,33 4,66 
Bier. 0,8 2 8,50 3,40 

Die Speiseordnung (S. 317) zeigt links die einzelnen Mahlzeiten und 
die dabei gebotenen Speisen. Das Brot spielt eine groBe Rolle, dann die 
Suppe, welche von der Kiiche so zubereitet wird, daB sie eine der Milch 
kalorisch gleichwertige Nahrung bildet; die Ingredienzien sind verschie
den. Ebenso wird bei der Mehlspeise und der Beilage die Art der ver
wendeten Grundstoffe der Kiiche iiberlassen: Es wird nur gefordert, daB 
die bestimmte Zahl der Hektonem in einer leicht abmeBbaren Portion 
enthalten ist. Ausgeteilt wird mittels eines graduierten Schopfers oder 
mittels der Wage. Die "Milch" ist nicht reine Milch, sondern ein Ge
misch aus Vollmilch und 17 proz. Zuckerlosung zu gleichen Teilen, 
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zu welcher manchmal auch Geschmackszusatze (gebrannte Zucker
ruben oder Gerste) gegeben werden. Wenn die Milch ausbleibt, so 
wird an ihrer Stelle eine gleichwertige Mehlzuckerabkochung aus
geteilt. 

Die einzelnen vertikalen Rubriken (Tabelle S. 317) II, II a, III, 
IlIa, IV beziehen sich auf die Nahrungsklassen. FUr jede Nahrungs
klasse ist die Menge von Hektonem verzeichnet, welche auf jede ein
zelne Mahlzeit fallt. So erhalten z B. beim Morgenessen die Kinder der 
Klasse II 3 Hektonem Milch (150 g Milch und 150 g 17 proz. Zucker
losung) und 2 Hektonem Brot (60 g), die der Klasse IIa 4 Hektonem 
Milch,2 Hektonem Brot und dazu 1 Hektonem Kase (20 g). 

Mit Kursivschrift ist der Prasenzstand der Kinder verzeichnet, die 
sich an dem betreffenden Tage in der Abteilung befinden. Die Tafel 
ist fur den lO. Januar 1918 mit 60 Kindern berechnet. Fur jede einzeln.e 
Nahrungsklasse wird aus der Multiplikation der ffir die einzelne Mahl
zeit bestimmten Hektonemzahl mit der Zahl der Kinder der Bedarf 
berechnet; dann rechts au6en die Summe aller Klassen gezogen. Diese 
letzte Rubrik ist der Kiichenzettel des betreffenden Tages; die 
Kuche mu6 diese Hektonemzahlen in Form von Brot, Suppe, Milch, 
Beilage usw. auf. die Abteilung schicken; die Verteilung besorgt die 
Abteilung selbst. 

Voraussetzung fur das gute Funktionieren der Massenernahrung ist 
es naturlich, da6 Kuche und Abteilung mit Verstandnis und Exakt
heit zusammenarbeiten. 

Die Einzelernahrung ist leicht zu ubersehen; jedes Kind mu6 die 
Portion, die seiner Nahrungsklasse entspricht, aufessen" Es bekommt 
nicht mehr und nicht weniger. Die langsamen Esser mussen so lang 
dableiben, bis sie fertig sind. Es wird ihnen nicht ----: wie es im Privat
hause so oft geschieht - zuviel zugemutet. 

Der Betrieb ist au6erordentlich sparsam. Es gibt keine Dberreste. 
Die Speisen werden bis auf das letzte Brot aufgezehrt. Und weiter 
ist der Betrieb dadurch billig, da6 wir die Auswahl der Speisen 
nach der jeweiligen Konjunktur treffen und nicht an eine bestimmte 
Speisenfolge gebunden sind. Fleisch erhalten die Kinder nur am Sonn
tag. In der letzten Zeit waren wir allerdings gezwungen, von diesem 
Prinzipe abzugehen, weil wir keine genugende Menge billiger Nahrungs
mittel erhalten konnten. lch bringe hier eine Tabelle der Ausga~en 
fur diese Abteilung, die in allen Belangen das Sparsamste ist, was 
wir bisher erreicht haben (Seite 321). 
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Wir haben hier nicht nur mit der Kost, sondern auch mit Pflege
personal, Wasche, Licht usw. gespart und waren dabei in der Lage, 
von den K 5,20 betragenden Verpflegsgebuhren die HalIte zUrUckzu

legen. 
Und wie sind die Erfolge dieser Abteilung 1 Die objektivste, Kon

trolle dafur sind die Wagungen, welche wochentlich vorgenommen 
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Abb. 47. Durchschnittliche Gewichtszunahme von 60 Kindem bei 7 Decinem 
Siqua (Mai 1917 bis Mai 1918), 

werden. AIle Zunahmen werden addiert, die Abnahmen davon subtra
hiert, und daraus wird eine Durchschnittskurve gezogen. In den 
17 Monaten (November 1916 bis Mai 1918), seitdem die Abteilung in 
der angegebenen Weise gefuhrt wird, war eine d urchschnittliche 
Zunahme von 14,5kg per Kopf zu verzeichnen. Die zu erwartende 
normale Zunahme im Lebensalter von 6-12 Jahren betragt per Woche 
50 g, also in 17 Monaten rund 3,5 kg. Wir haben eine mehr als vierfache 
Zunahme gegenuber der durchschnittlichen erreicht. Diese auBer-
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ordentlich hohe Zunahme erklart sich zum Teil daraus, daB die Kinder 
meist in abgemagertem Zustande aufgenommen wurden, daB viele nach 
erreichtem Wohlbefinden bald die Klinik verlassen; aber jedenfalls 
zeigt sie, daB die angewandten N ahrungsmengen trotz der Billigkeit 
und Einfachheit der Kost geniigende waren. 

Die Abbildung 47 zeigt die durchschnittliche Zunahme im letzten vollen Jahre 
(vom 28. April 1917 bis 27. April 1918). Die woohentlichen Wagungen werden 
in der Weise zusammengezogen, daB aile Zunahmen addiert, davon aile Abnahmen 
subtrahiert werden und das Ganze durch die Zahl der Kinder dividiert wird. 
Die maximale durchschnittliche Wochenzunahme in diesem Jahre betrug 480 g 
(6. Oktober und 27. Oktober); durchschnittliche Abnahmen kamen nur zweimal 
vor: 200 g am 9. Juni und 10 g am II. August; die erstere war durch allgemeines· 
Erbrechen bedingt, das durch schlechtes Dorrgemiise verursacht war. 

Die Jahreszunahme betrug 11,27 kg, also durchschnittlich pro Tag 31 g, 
pro Woche 217 g und pro Monat 940 g. 

Die durchschnittliche SitzhOhe der Kinder betrug 65,6 cm; die groBten Schwan
kungen in der durchschnittlichen Sitzhohe der einzelnen Jahreswochen waren 62,8 cm 
bis 69,0 cm; es war also kein wesentlicher Wechsel in der GroBe der verpflegten 
Kinder. Dementsprechend bewegten sich auch die aufgewandten Nahrungsmengen 
in engen Grenzen; maximal wurden 33,3 Hektonem per Kopf und Tag verbraucht, 
minimal 27,6 Hektonem, der Durchschnitt betrug 30,1 Hektonem. Wir konnen 
demnach den Aufwand fUr analog eingerichtete Heilstatten mit einem runden 
Durchschnitt von 30 Hektonem pro Kopf und Tag beziffern. 

1m Sommer 1918 habe ich die Abteilung von 60 auf 100 
Kinder erweitert. Durch die groBere Zahl von Kindern wurden einige 
Anderungen in der Tagesordnung bedingt. Die Nachmittagsmahlzeit 
wurde aufgelassen und die betreffende Nahrungsmenge (2 Kilo
nem) auf Mittag- und Abendessen verteilt. Es bestehen jetzt 4 statt 
5 Mahlzeiten; die Summe der Nahrungsmenge ist aber dieselbe ge
blieben. 

In mehreren Ferienheimen, die nach dem Muster dieser Abteilung 
eingerichtet wurden, werden Gruppen von 30-200 Kindern verpflegt. 
Je nach der Zahl, der GroBe, dem Gesundheitszustand der Kinder, 
der Zahl und Art des Pflegepersonals wird die Tagesordnung eingerichtet, 
wobei aber immer von dem friiher beschriebenen Schema der 5 Mahl
zeiten in dreistiindigen Pausen ausgegangen wird. 'Wir waren zeit
weise durch Nahrungsmangel gezwungen, von 7 Decinem Siqua auf 6, 
ja auf 5 Decinem Siqua herabzugehen, wodurch die Gewichtszunahmen 
gestort wurden. Eine rationelle Gebarung ist nur bei 7 Decinem Siqua 
zu erzielen. 

21* 
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Zusammenfassung. 

Bei del' lVlassenernahrung von Kindern werden nach del' Sitzh6he 
Nahrungsklassen gebildet; die Nahrungsmenge wird nach bestimmten 
Prinzipien auf die Tagesmahlzeiten verteilt. 

Die praktische Erfahrung hat ergeben, daB das System sparsame 
Gebarung und gute Ernahrungserfolge ergibt. 

b} In einer Kinderkrippe. 
Von Dr. Franz von GrOer. 

Einer del' wichtigsten Fortschritte, welche auf dem Gebiete prak
tischer Ernahrungslehre durch das Pirq uetsche S yste m erzielt 
worden sind, besteht in del' M6glichkeit, rationelle, dem physiologischen 
Bedarf jedes einzelnen Individuums angepaBte Ernahrung auch in 
Massenbetrieben durchfuhrbar zu machen. Die Bedeutung dieses 
Fortschrittes wird dadurch wesentlich erhi:iht, daB del' hierzu er~order
liche Aufwand an technischem Apparat ein recht geringer ist. Geht 
das noch nicht aus den Erfolgen des Systems an del' Wiener Kinder
klinik und in gr6Beren Spitalsbetrieben1), wo del' Durchfuhrung ratio
neller Ernahrung ein geschultes und immerhin relativ reichlich ver
tretenes Personal zur Verfugung stand, mit genugender Deutlichkeit 
hervor, so moge im folgenden uber Erfahrungen mit dem System be
richtet werden, welche auBerhalb des Spitalsbetriebes, unter denkbar 
einfachsten auBeren Bedingungen und mit Hilfe auf das Minimum redu
zierten Personals gesammelt worden sind. 

Es handelt sich um die Durchfuhrung rationeller Ernahrung der 
Kinder in einer del' Wiener Tagesheimstatten 2), in welcher seit ca. zehn 
Monaten die Kinder nach dem System ernahrt werden. 

Die genannte Tagesheimstatte bietet die Unterkunft bis 100 Kin
dern im Alter von 3-14 Jahren. Sie ist erst nach dem Kriegsausbruch 
(Herbst 1914) gegriindet worden und angesichts del' recht bescheidenen 
Mittel, welche zu ilu'er Ausstattung zur Verfugung standen, impro
visatorisch eingerichtet. Sie ist sehr geschickt in einem ehemaligen 
Kaffeehauslokale' untergebracht und besteht aus drei groBen, sehI 
lichten Stuben, dem Ankleideraum, einem Vorraum, ,einer Kuche und 

1) E. Nobel, Praktische Durchfiihrung des Ernahrungssystems von Pir
q uet in einem Militarspitale. Wien, Moritz Perles, 1918. 

2) "Kindergarten" der Frauenhilfsaktion in Wien II, Ausstellungsstr. II. 
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einem Zimmer fur die Leiterin, welches gleichzeitig als MeB" und Wage
zimmer sowie als primitives Ambulatorium dienen kann. Das Personal 
besteht aus der Leiterin, zwei Kindergartnerinnen, einer Kochin und 
einem Aushilfsmadchen. 

Bis zum Sommer 1917 ist dieser "Kindergarten" nach der gewohn
lichen Schablone gefuhrt worden. Er besaB keinen angestellten Kin
derarzt, die Kinder sind hygienisch nicht uberwacht worden. Da die 
Kinder den ganzen Tag in der Heimstatte verbringen (die Schulpflich
tigen gehen von dort in die Schule), so mussen sie auch verpflegt werden. 
Das fertige Essen wurde bis zum 20. Juli des vergangenen Jahres aus 
einer "Schulkuche" geholt. Bei der Knappheit und fortschreitenden 
Teuerung der Lebensmittel muBte es - um billig zu sein - recht 
"sparsam" bereitet werden. 

Am 20. Juli wurde nun auf meine Anregung und dank der auBer
ordentlichen Energie der Leiterin (Frl. Magda Fischer), welche 
unterdessen im Rahmen des stadtischen Fiirsorgekurses von mir in der 
Ernahrungskunde ausgebildet worden war, die wissenschaftliche Er
nahrung der Kinder nach dem System v. Pirq uet, mit Hilfe der von 
v. Pirquet fur die Massenernahrung angegebenen Methodik, ein
gefuhrt. Die Kinder wurden gemessen, gewogen, ihr Ernahrungszustand 
bestimmt und ihnen die ihrer KorpergroBe uno ihren Lebensbedingun
gen entsprechende optimale Nahrungsbrellnstoffmenge pro Tag vorge
schrieben. Dieses "Optimum" berechneten wir zu 7 dnsq. Es ist dies 
das MaB, welches dem sich lebhaft bewegenden und wachsenden Kinde 
im Spiel- und Schulalter entspricht. 

Durch Einteilung aIler Kindet' nach ihrer wahren Korperlange 
(Sitzh6he) in Gruppen annahernd gleicher Sitzh6he, erhielten wit' vier 
"Nahrungsklassen": II zu 20 hn, IIa zu 25 hn, III zu 30 hn und lIla 
zu 35 hn pro Kopf und Tag, woraus sich sofort der Gesamtbetrag. unseres 
taglichen Brennstoffbedarfes ergab. Diese Verhaltnisse, wie wir sie bei
spielsweise im November 1917 bei uns hatten, sind aus folgender Zu
sammenstellung, ersichtJich. 

Na~rungSklaSSe I Zahl hn pro Tag hn pro Tag 
I der Kinder lInd Kopf lInd Klasse 
I 

IIa 30 20 600 
IIa 38 25 950 

III 25 30 750 
IlIa 7 35 I 245 

Summe: 100 Kinder verbrauchen taglich 2545 hn. 
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Da nun die Kinder ihr erstes Friihstiick zu Hause einnehmen, so 
muB dasselbe von der Gesamtsumme in Abzug gebracht werden. Dieses 
erste Friihstiick kann nach den Erhebungen in den Familien durch
schnittlich zu 5 hn pro Kopf angenommen werden (Kaffeersatz mit 
Zucker und Brot), folglich waren im November 1917 - um bei unserem 
Beispiel zu bleiben - 500 hn von der Gesamtmenge abzuziehen, wodurch 
nur 2046 hn pro Tag im Kindergarten verspeist werden sollten. 

Die diesem Tagesbedarf entsprechende Lebensmittelmenge muBte 
sichergestellt werden. Hierbei wurde nur darauf geachtet, daB erstl1ns 
ihre Kosten die zur Verfiigung stehenden Geldsummen nicht iiber-
steigen, und zweitens, daB sie den rationellen EiweiBgehalt (10-20% 
der Gesamtbrelllistoffmenge nach v. Pirq uet) besitze. Der Verbrauch 
eines Monats ist aus folgender Zusammenstellung (November 1917) 
ersichtlich: 

Nahrungsmittel kg f Preis pro kg I Gesamtpreis I Brennstoff I Eiweill 
(Kronen) (Kronen) (hn) (dkn) 

Brot .. 

: I 
490 ibeigestellt v. d. Elterni 16700 16170 

Mehl 280 0,67 187,60 i 14000 14000 
Kartoffeln 

·1 700 0,44 308,- 8700 4350 
Fett .. 

· 1 
30 40,- 1200,- 396O 

Zucker .. 
·1 

50 1,17 58,50 3000 
Rollgerste · i 60 0,83 49,80 3000 3000 
Butter .. '1- 12,80 320,- 3000 

• I 
~D 

GrieB. i 40 0,83 33,20 2000 2000 
• I 

Marmelade . 
· I 

60 2,60 156,- 2000 

Fleisch · I 100 zu versch. 512,- 2000 12000 Preis en 

Gemfise · I 400 1,- 400,- 1600 3200 
Kase 20 6,- 120,- 1000 4000 
Grieb en 10 12,50 125,- 670 2680 
Kondensmilch (gezuckert) 10 ~3,- 230,- 500 500 
Obst .. 60 !reschenkt 396 200 

Sumrne: : 3700,- 61996 62100 

Das Kilonem kommt uns also - woWgemerkt im "ierten Kriegs
winter und bei in gewissem Sinne luxurioser Kost (Fett, Fleisch) - auf 
rund 60 Heller (an fleischlosen Tagen 50, an Fleischtagen 70 Heller) 
und die durchschnittlichen Verpflegskosten pro Tag und Kind auf rund 
1 K. 25 Heller! Diese wahrhaftig minimalen Kosten sind eben da
durch moglich, daB der Bedarf exakt im vorhinein bestimmt wurde, 
und daB das Kochen fast ohne Abfalle erfolgt. 
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Die Einteilung des Brennstoffs in Mahlzeiten erfolgt nach folgendem 
Schema: 

N ahrungsklasse II N ahrungsklasse IIa 
Mahlzeiten 

hn Speisezettel i hn sp eisezettel 

Friihstllck zu I Kaffeersatz m. Zucker u. Brot 5 
Hause S" , 

! Kaffeersatzm.Zuckeru.Brot 5 

Mittag 12" 'I Suppe . . . . . . . . 
Gemiise ~der l\fehlspeise 

I odeI' FleIsch·. . . . . . 
,und Gemiise. 

Jause 3" I Butterbrot. 

N achtmahl6" I Brot . . 
I Gemiise .. 

N ahrungsklasse III 
Mahlzeiten 

Speisezettel 

3) 'Brot ........ . 
4 7i Suppe ...... . 
1 I Gemiise odeI' Mehlspeise 
3 odeI' Fleisch. . . . . . 

mit Gemiise . 

3 Butterbrut. 

4
1}5 Brot .. 

Gemiise .. 

· I) · 4 

: ' ~ 10 

.14 
• i 3 , 

I hn 

1_ - - -!ah~~ngSklaSSe rna 
1 Speisezettel hn 

Friihstiick tS" Kaffeersatzm. Zuckeru.Brot' 5 

Gabel- Marmeladebrot, . . . . . :3 
friihstiick 10" 

: Kaffeersatzm.Zuckeru.Brot i 5 

I Marmeladebrot . , : 3 
i 

(ro. in d. Schule) 

Mittag 12)" Brot 
Suppe ...... . 
Gemiise odeI' Mehlspeise 

: odeI' Fleisch. 
I 

i und Gemiise. 

Jause 3~" ! Butterbrot .. 
I 

N achtlllahl61 hi Brot . . . . 
: Gemiise odeI' Mehlspeise 

· 11 Brot........ . 
· ,5 Suppe ....... . 
· , 5

1
11 Gemiise odeI' Mehlspeise 

· '11 odeI' Fleisch. 
· 4 mit Gemiise . 

.13 Butterbrot. . 

I 

• 121 • '6 
· 6

1
1 

· 2 
4 

3 

·.I! 26}S Brot . . . . . ; 3}9 
Gemiise odeI' Mehlspeise . I 6 

Die Kinder der N ahrungsklassen III und II~ a bekommen das 
Gabelfriihstiick mit in die Schule, da sie friiher aufstehen und spater 
zu Mittag kommen. Die Klassenunterschiede kommen nur bei den 
Hauptmahlzeiten zur Geltung, urn die Verteilung zu erleichtem. Die 
fliissigen und breiigen Speisen werden als Gleich- bzw. Doppelnahrung 
gekocht und mit tarierten SchOpflOffeln verteilt. Brot, Fleisch, 
Butter, Kase usw. werden zu Hektonemportionen abgewogen. Die 
Speisen sind natiirlich seh:r: einfach, doch wird Sorge getragen, daB sie 
nicht monoton wirken. Hier einige Beispiele unserer Speisenfolgen zu 
Mittag und Nachtmahl: 



Tag 

Montag 
5. XI. 17 

Dienstag 
6. XI. 17 

l\fittwoch 
7. XI. 17 

Donnerstag 
8. XI. 17 

Freitag 
9. XI. 17 

Samstag 
10. XI. 17 

Sonntag 
11. XI. 17 
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Mittag Nachtmahl 

Brotsuppe I Einbrennsuppe 
Schwammerlsauce mit Kar-I 

toffeln 

Gemilsesuppe Kochsalat (eingebr.) 
Germnockerln mit Creme 

Suppe mit Einlauf Kraut (eingebr.) 
Gerllucherte Blutwurst mit 

Kartoffelpilree 

Rindersuppe mit Haferreis Kohl mit Kartoffeln 
Faschiertes mit Salat 

Einbrennsuppe Karotten 
MaisgrieJlknodel mit Mar-

melade 

Gerstelsuppe N ockerln mit Gulaschsaft 
Kochsalat mit Kartoffeln 

Brotsuppe Spinat (eingebr.) 
Schweinsgulasch mit Kar-I 

toffeln 

Die Verteilung der Speisen ist sehr einfach. Die groBen Kinder 
holen sich klassenweise ihr Essen von der Kiiche selbst abo Den Kleinen 
miissen die Speisen aufgetragen. werden. Die Klasseneinteilung wird 
aueh wahrend des Essens eingehalten. Das Verteilte muB aufgegessen 
werden. Die schwachen Esser sitzen natiirlich langer vor ihren TeUern. 
Hier und da kommen Schwindeleien vor, deswegen werden die Kinder 
beim Essen von den beiden Kindergartnerinnen iiberwacht. Sonst sind 
an der Durchfiihrung des Systems nur die Leiterin, die Kochin und das 
Aushilfsmadchen unmittelbar beteiligt. 

Bleibt ein Kind aus irgendeinem Grunde zu Hause, so wird das Essen 
von den Eltern geholt. Dieses Vorgehen ist aber nicht zu empfehlen, 
denn in den meisten Fallen iBt bei dieser Gelegenheit die ganze Fa
milie mit, und es ist schwer festzustellen, welchen Anteil das Kind 
bekommt. 

Die Erfolge dieser systematischen Ernahrung werden durch Wa
gung der Kinder und Bestimmung des Ernahrungszustandsindex ("Geli
dusi") registriert. In dem ersten Halbjahr der Systemara in unserer 
Heimstatte konnte leider diese KontroUe - infolge Oberbiirdung der 
Leiterin noch mit anderweitigen organisatorischen Arbeiten - meistens 
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nul' allmonatlich und nicht in regelmiiBigen Intervallen vorgenommen 

werden. Seit dem 1. Januar 1918 geschieht das aIle 14 Tage - an jedem 

1. und 15. des Monats. 

Die sich ergebenden Resultate habe ich auf zweierlei Weise zu ver
anschaulichen versucht. Zuerst stellte ich Gewichtsubersichtstabellen 
einzelner Nahrungsklassen zusammen und zog jedem Wagungstermin 
entsprechend den Durchschnitt, welcher fortlaufend dem Gewichte 
eines Durchschnittskindes del' betreffenden Nahrungsklasse entspricht. 
Daneben habe ich auch die durchschnittliche, dem Gewichte zuge
horende Sitzhohe bestimmt, so daB auch del' durchschnittliche Emah
rungszustandsindex (Gelidusi) ausgerechnet werden konnte. Die durch

schnittlichen Gewichtszahlen sind dann in Form von Gewichtsubersichts
kurven einzelner Nahrungsklassen graphisch dargestellt worden (siehe 
Tabellen I-IV und Abb. 1). Naturlich konnten fur diese Darstellung 

nur Daten verwendet werden, welche an moglichst luckenlos in del' 
Zeit yom April bis Dezember 1917 beobachteten Kindern gewonnen 
wurden. Da abel' stets mehrere Kinder zu einem Wagungstermin fehlen, 
so erklart das die verhaltnismaBig geringe Zahl von Kindem, welche 
in den Tabellen zusammengestellt sind. 

Um dem Einwurl zu begegnen, daB infolge diesel' Auslese nicht das 
richtige Bild del' tatsachlichen Verhaltnisse wiedergegeben werde, abel' 
auch um den Gang unserer Registrierung des Emahrungszustandes 

del' Kinder zu demonstrieren, fuhre ich zweitens fur die kurze Zeit 
yom 1. Januar bis zum 15. Februal' 1918 aIle Daten uber die samt
lichen, wahrend diesel' Zeit in del' Heimstatte befindlichen Kinder in 
einer besonderen Tabelle (V) an. Diese Tabelle ist so dargestellt, daB 
dem ursprunglichen Korpergewichte del' am 1. Januar 1918 gewogenen 
und nach del' Sitzhohe in Nahrungsklassen geordneten Kinder, die 
am 15. Januar, 1. Februal' und 15. Februar festgestellten Gewichtszu
und -abnahmen zur Seite gestellt sind. Auch hier ist del' Ernahrungs
zustandsindex, und zwar jedes einzelnen Kindes, verzeichnet, indem 
dem am 1. Januar bzw. am Tage del' Aufnahme erhobenen Gelidusi das 
Gelidusi yom 15. Februar zur Seite gestellt ist. 

Ein Blick in die Tabellen uberrascht uns zunachst - nebenbci bemerkt -
durch Zugehorigkeit von Kindern weit voneinander entfernten Alters zu einer 
Nahrungsklasse. So z. B. haben wir in der Nahrungsklasse II Kinder im Alter 
von 3-7 Jahren, in der Klasse IIa solche von 5-10 Jahren, in der Klasse III 
von 7-12 Jahren und schlieBlich in der Klasse IlIa von 11-13 Jahren. Besser 
stimmen schon die Gewichte dieser Kinder miteinander. Doch wiirden dies!' 
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Kinder sowohl bei Gruppierung nach 
dem Alter, als auch nach dem Gewichte 
nie als zusammengehorend - was ihren 
Energiebedarf anbetrifft-erkannt wer
den konnen. 

Das klarste Bild der Einwir
kung der systematisehen Ernah
rung auf das Korpergewicht des 
Kindes ergeben uns die durch
sc:hnittlichen Gewichtskurven ein

zeIner Nahrungsklassen (Abb. 48, 

S. 333). Ihr Verlauf ist beiallen vier 
Klassen fast identisch. Wahrend 

derZeit vom 10. Apfil bis Ende Juni, 
als die Kinder noch nicht syste
matisch ernahrt wurden, haben 
wir Gewichtsstillstand bzw. sogar 
Abnahme. Mit der Einfiihrung des 
Systems am 20. Juli 1917 erhalten 
wir ein sofortiges, steiles Ansteigen 
der Kurven, welches bereits in der 
ersten W oche nach der Einfiihrung 
der wissenschaftlichen Ernahrung 
zum Ausdruck kommt. Dieses An
steigen dauert unvermindert bis 
zum 1. September an. Am 2. Sep
tember ging nun der Tagesheim
statte, welche Ieider auf unregel
maBige Spenden angewiesen ist, 
das Geld aus. Das Kochen muBte 
eingestellt und durch die bereits 
friiher erprobten Erzeugnisse del' 
Schulkiiche (auf Kredit!) ersetzt 
werden. 

Dieser traurige Zustand dauerte 

bis zum 22. Okt., an welchem Tage 
die systematische Ernahrung wie
der aufgenommen werden konnte. 
Die Wagungen am 22. Okt. haben 

22 
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nun - bis auf die Nahrungsklasse IlIa - durchweg starke Gewichts
abnahmen gezeigt. Die Kinder diesel' letzteren sind mit ihrem Ge
wichte so gut wie stehengeblieben. Vom 22. Oktober an zeigen die 
Kurven wiederum stetiges und steiles Zunehmen. 

Del' Ernahrungszustandsindex (siehe Tabellen) ist trotz del' so schonen 
Gewichtszunahmen - bis auf die Nahrungsklasse Ila - so gut wie 
unverandert geblieben, ein Zeichen, daB die Kinder nicht gemastet 
worden sind, sondern nul' entsprechend ihrem Wachstum an Gewicht 
zunahmen. Es beweist das, daB die Optimumberechnung zu 7 dusq. 
keine iibermaBig hohe war, VOl' aHem bei groBeren Kindern. 

Tatsachlich, als wir durch die Lebensmittelnot gegen Ende Marz 
dieses Jahres gezwungen, die Ernahrung auf 6 dnsq. vorubergehend 
reduzieren muBten, bekamen wir durchweg Gewichtsstillstand und 
sogar in vielen Fallen Gewichtsabnahme. 

Bei kleineren Kindern, namentlich bei del' Nahrungsklasse Ila, 
erzielten wir eine nicht unbetrachtliche Mastung: Ansteigen des Er
nahrungszustandsindex von 96,5 bis auf 99. Das Analoge bei del' 
Nahrungsklasse II ist nicht zu beobachten, vielleicht deswegen, weil 
die hierher gehOrenden Kinder durchweg - auch schon fruher - sich 
in ausgezeichnetem Ernahrungszustande be£anden und in£olgedessen 
nicht so leicht del' Mastung zuganglich waren. 

Aus der Tabelle V sind nun die individuellen Schwankungen des 
Korpergewichtes in 14 tagigen Intervallen deutlich ersichtlich. Die 
einzelnen Nahrungsklassen als solche sind mit den in den Tabelen I-IV 
angegebenen nicht ohne weiteres vergleichbar, weil am 1. Januar viele 
Kinder in die nachst£olgenden Klassen versetzt werden muBten (Wachs
tum), wodurch die individueHe Zusammensetzung del' Klassen gean
dert wurde. Das Dberwiegen der Zunahmen, welche oft recht ansehn
lich sind, ist vor aHem in den Wochen zwischen 1. und 15. Januar und 
dem 1. und 15. Februar in die Augen springend. Dagegen sind - und 
wiederum vor allem bei den kleineren Kindern - zwischen 15. Januar 
und 1. Februar viele Abnahmen zu verzeichnen. Del' Grund hiervon 
ist die Krankheit der Leiterin. Die Folge der mangelnden Aufsicht 
war, daB die kleineren Kinder, welche besonderer Beaufsichtigung 
bedurfen, sowie schwache Esser unter den Kindern hoherer Klassen 
an Korpergewicht abnahmen, wogegen die guten Esser und groBere 
Kinder auch jetzt sich zu helfen wuBten. 1m ubrigen, wie es aus den 
Bemerkungen . hervorgeht, ist stets fur jede Gewichtsabnahme ein 
deutlich wahrnehmbarer Grund auffindbar, am haufigsten mehrtagiges 
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Ausbleiben yom Kindergarten, Kmnkheit, ein einziges Mal Verdauungs
storung. 

Wenn wir von den aus dem Rahmen der Norm fallenden 14 Tagen 

zwischen dem 15. Januar und 1. Februar absehen, so kommen wir auf 
Grund der zwischen dem 1. Januar und 15. Februar erzielten Zu
nahmen zu folgenden Durchschnittszahlen als 
wichtszunahme pro Kind und Woche: 

Nahrungsklasse II -13 dkg 

" IIa-ll " 

" III -15 " 
lIIa-22 " 

Durchschnitt: rund 15 dkg. 

Ausdruck fur die Ge-

Es ist das ein Erfolg, welcher unter gegebenen Umstanden: vierter 
Kriegswinter und 1 K. 25 Heller Verpflegskosten, minimaler Aufwand 
an Personal, keines Kommentares bedarf. 

. lch glaube, daB derartige Resultate geeignet sind, vor allem die 

soziale Bedeutung des Pirq uetschen Ernahrungssystems mit groBer 
Dentlichkeit darzutun. Eine zielbewuBte "Ernahrungsfursorge", wie 
ich sie zuerst gefordert habel), tut vor aHem auf dem Gebiete derKinder
fursorge not, nicht nur jetzt, im Zeitalter der Hungeranergie gegen 
Tuberkulose, sondern auch nach dem Kriege. Bisher ist sie nur im 
engen Rahmen der Sauglingsfursorge gepflegt worden. 1m weiteren 
Kindesalter fehlte es ihr an Methodik. Diese ist nunmehr durch das 
Pirq uetsche Ernahrungssystem geschaffen. Ein ungeheures Gebiet 
positiver fursorglichel' Arbeit ist dadurch eroffnet worden. Es ist 
die Sache der Kind erheilkund e, es durch rastlose wissenschaftliche 
und organisatorische Arbeit alsbald auszubauen. 

Z usa m menfass ung. 

1. In einer Wiener Tagesheimstatte fur 100 Kinder wurde unter 
besonders· primitiven Bedingungen das Pirq uetsche Ernahrungs
system mit glanzendem Erfolge durchgefuhrt. Die Verpflegskosten 
pro Tag und Kind kamen durchschnittlich auf 1 K. 25 Heller, womit 
eine durchschnittliche Gewichtszunahme von 150 g pro Kind und Woche 
erzielt wurde. 

2. Die Leichtigkeit, mit welcher das System von Pirq uet sich auch 

1) Zeitschrift f. Kinderschutz u. Jugendfiirsol'ge. Ref. 1917 u. Oesterr. Rund
schau 1. Januar 1918. Die diesbeziiglichen organisatorischen Vorschlage werden 
in einer besonderen Arbeit zusammengefaBt werden. 

22* 
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III den einfachsten Betrieben durchsetzen laBt, geht daraus hervor, 
daB seine scheinbar so komplizierte Methodik sich durch eine Person 
(Leiterin) mit Hilfe der Kochin und eines Aushilfsmadchens bewal
tigen lieB. 

c) In einem Militarspitale. 1) 

Von 
Oberarzt Dr. Edmund Nobel, 

Assistent der Universitats·Kinderklinik in Wien. 

Der neue Speiseplan. 

Das Bedurfnis nach einer Anderung der bisherigen in den mili
tarischen Dienstbuc.hern fUr die Krankenverkostigung in Militarspitalern 
vorgesehenen Diii:tformen ist in der letzten Zeit ganz besonders groB 
geworden. Der immer mehr fuhlbar werdende Mangel an ~ahrungs
mitteln, die gerade fur die Krankenverkostigung von Belang sind, hat 
manchen Arzt in Verlegenheit gebracht. Blieb eines 'der bisher ge
lieferten Nahrungsmittel (Eier, Butter, Milch, Reis usw.) bei einer 
"Fassung" unerwartet aus, so wurde an dessen Stelle haufig gar nichts ge
setzt, oder etwa eines von ganz anderem, oft viel geringerem Nahrwerte. 

DaB auf diese Weise, speziell wenn Arzt und Wirtschaftsschwester 
nicht die genugende Erfahrung in diatetischen Fragen hatten, 'eine oft nur 
mangelhafte Mahlzeit von viel geringerem als dem erwunschtem Nahr
werte die Folge sein muBte, ist begreiflich. Es sind daher in Anbetracht 
der gegenwartigen Verhaltnisse und in Wiirdigung der Tatsache, daB 
die bisherigen N ormen zu veraltet sind, von verschiedenen Seiten Er
nahrungsvorschlage gemacht worden. Diese bringen auch vielfach 
Fortschritte (Polli tzer), erscheinen aber zum Teil aus dem Grunde 
nicht einwandfrei, weil sie meines Erachtens die tatsachlich zur Ver
fugung stehenden Lebensmittel, auf die zurzeit mit einiger Sicherheit 
gerechnet werden kann, viel zu wenig berucksichtigen. Theoretisch 
au£gestellte Speisezettel, in denen fur die einzelnen Krankheitsgruppen 
eine ganze Reihe von "erlaubten" Speisen angefuhrt werden, scheinen 
mir aber l;tus dem Grunde bedenklich, weil gerade solche wenig prazise 
V orschriften den groBen N achteil mit sich bringen, daB dem freien 

1) Auszug aus der bei Moritz Perles, Wi en 1918 erschienenen ausfiihrlichen 
Publikation. 
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Ermessen ein viel Zll groBer Spielraum offen gelassen wird. Fehlen in 
diatetischen Fragen positive Kenntnisse, so sind Irrtumer unvermeidlich. 

Wenn ich aber die Diaten derart festsetze, daB ich dem Patienten 
nicht eine Auswahl an Speisen offen lasse, die er oft d~ch nicht 
erhalten kann, sondern ihm jedesmal eine bestimmte Portionenzahl 
von genau berechnetem, vorher bestimmtem Nahrwerte garantiere 
(wechselnd je nach der Diatform), so ist ein Fehler in der Richtung 
der ungenugenden Nahrungszufuhr ausgeschlossen. 

Die Speisen wurden nun in meinem Spitale ohne Ausnahme so 
zusammengesetzt, daB sie mit allen Ingredienzien, die irgendwie 
einen in Betracht kommenden Nahrwert haben, einem Hektonem 

oder einem Vielfachen davon entsprechen. Statt wie bisher 4 bis 5 Diat
formen zu verordnen, wurden im ganzen, nach dem Vorschlage von 
Y. Pirq ue t und Sc hic kl), 3 fes ts tehe nde Di1i te n fixiert, die folgen

clem N1ihrwerte entsprechen: 

I. Strenge Kost ... 25 Hektonem I 
II. Schonungskost .. 30 " pro Tag 

III. Voll kos t . . . . . 45 

Die strenge Kost entspricht der fruheren Milchdiat, die Scho
n u ngs kos t entspricht der Jritheren Kalbfleischkost, die Voll kos t ist 
eine normale Kost fur Erwachsene, immerhin aber besser und leichter 
verdaulich als die gewohnliche Mannschaftskost. 

Die strenge Kost deckt das Erhaltungsminimum, die Scho
n ungskost liegt dem :Xahrwerte nach zwischen Minimum und Opti
mum, die V 0 11 k 0 s t entspricht dem Optimum und deckt reichlich den 
Nahrungsbedarf Erwachsener in der Rekonvaleszenz, resp. bei mitt
lerer Arbeit. Wir sehen also zun1ichst, daB sich die 3 Diatformen nicht 
nul' qualitativ, sondern auch quantitativ voneinander unterscheiden. 
Die Schonungskost ist eine sehr leicht verdauliche Kost, bestehend 
aus besonders sorgf1iltig und fein zubereiteten Speisen (Fleisch gehackt, 
Gemuse passiert, leichte Mehlspeisen, weiBes Geback usw., Tab. S. 343). 

abel' sie enthiilt nur 2/3 des Nahrwertes der groberen Vollkost; die 
strenge Kost hat einen noch geringeren Niihrwert. 

Del' Speisezettel wird unter Zugrundelegung der Nemrechnung 
clurch die Kuche im voraus fur die ganze Woche festgestellt, unter 
genauer Berucksichtigung des Xahrwertes del' im Magazin vorha n-

1) Reform der Kostordnung filr das allgemeine Krankenhaus in Wien. 
X och nicht veriiffentlicht. 
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denen und erhaltlichen Lebensmittel. Fehlt ein erwartetes Lebens
mittel, so dan nicht ohne weiteres, ohne Dberlegung "irgendein Ersatz" 
geliefert werden, sondern dieser muB entweder dem Nahrwerte des 
fehlenden Materiales gleichkommen oder aber muB auch unter Um
standen eine ganze Mahlzeit, eventuell eirle Tagesdiat so modifiziert 
werden, daB jedesmal den einzelnen Diaten auch tatsachlich die ge
wunschten Hekt<memzahlen entsprechen. 

Die Tabellen S.344, 345 geben den Speisezettel fur eIlle 
Woche, wie er im Laufe des Monats Juli 1917 in meinem Spitale be
folgt wurde, wieder. AuBerdem ist aus den folgenden Zusammen
stellungen die genaue Art der Speisenzubereitung (Rezepte: S. 346 bis 
348) ersichtlich und eine Aufstellung jener Speisenauswahl, 
die fur die einzelnen Diaten im wesentlichen gestattet 
sind, daher fur j ene in Betracht kommen (S.343) und auf die 
wir unter unseren Verhaltnissen rechnen konnten. Tab. S. 3;;10, 351 
stellen einen "Fassungsauszug" fur die einzelnen Tage der Vollkost und 
Schonungskost dar, wie er zwischen dem Lebensmittelmagazin und 
der Krankenkuche in Verkehr war. 

Von der Dberzeugung ausgehend, daB unsere gegenwartigen Mahl
zeiten mit Rucksicht auf deren Verteilung und GroBe aus dem Grunde 
wenig zweckentsprechend erscheinen, weil, von dem fast wertlosen 
Friihstuck abgesehen, eigentlich yom Abendessen bis zum nachsten 
Mittagessen, das ist durch etwa 17 Stunden, keine Mahlzeit ein
genommen wird, wurde getrachtet, bei der Schonungskost und Voll
kost, die 30 resp. 45 Hektonem nach Abrechnung des Nachmittags
kaffees, auf die einzelnen Mahlzeiten ziemlich gleichmaBig zu ver
teilen, so daB die Einzelmahlzeit bei der Schonungskost jedesmal je 
8 Hektonem, bei der Vollkost je 13 Hektonem betragt. Der Morgen
kaffee wurde bei der Vollkost, wie aus den Tabellen ersichtlich, 
durch eine nahrhafte Speise (Gerstensuppe, Kartoffelsuppe) ersetzt. 
Bei entsprechender Auswahl an Viktualien konnte ein Teil der Fruh
mahlzeit auch zweckmaBig durch eine Gemusespeise vertreten werden. 

Die II. Diat, Schon ungs kost, ist die eigentliche Rekonvaleszenten
diat, kann aber, da die Speisen in sehr fein zubereitetem Zustande 
(Fleisch als Haschee, Gemuse passiert usw.) verabreicht werden, auch 
fur fiebernde Kranke oder Infektionskranke gegeben werden, wenn 
nicht eine besondere arztliche Indikation oder Appetitlosigkeit die 
mehr flussige 1. oder strenge Kost erheischt. Bei dieser wurde die 
Speisenauswahl unter stetiger Beibehaltung der taglich zu erreichen-
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Tabelle 1. Tabellarische Cbersicht ii.ber die neue, aus 
3 Diaten bestehende Kostordnung fur erwachsene Kranke. 

Bezeichnung 

Vormittag 

Mittag 

Nachmittag 

Abend 

Strenge Kost (1. Diat) 

4 Hektonem 

ISchleimsuppe: ' 
: Reis·, Hafer·, Gersten-
, me hi- oder GrieB- od. I 

Eisuppe, Milch, dazu 
20 g, Zwieback oder I 
Keks 4 Hektonem : 

! 

Schonungskost (II. Diat) 

Rahm-, Milch-, pas-' Rindsuppem.Einlage: 
sierte Gemtise- (Ka-, Reis, GrieB, Sago, Ei, 
rotten od. Tomaten), Haferflocken od. leichte 
passierte Hafer- oder Suppenmehlspeisen 
Gerstenflockensuppe Fie 1 S c h: Fleischptiree, 
oder MilchgrieB Raschee, Hirn, Hack-

braten, eingem. Kalb
fleisch,gebackenesKalbs
bries, Fische 

'Beilagen: Kartoffelbrei, 
passierte frische Gemtise, 
Reis, feine Nudeln oder 
Kompottptiree 

N a chsp e ise: Kalter Pud
ding aus Reis, GrieB oder 
Mondamin mit Creme od. 
W eingelee, leicht. Auflauf 

4 Hektonem 8 Hektonem 

Wie morgens Milch, Tee mit Milch, Scho-
kola de , Kakao, Milch
kaffee, dazu 50 g Zwie
back oder 50 g Semmel, 
dazu 50 g Marmelade 

4 Hektonem 6 Hektanem 

Wie Mittag, eventuell: Sup p e: wie Mittag, dazu 
dazu Milch- ad. Scho- Mil c h s p e i s e: GrieB, Reis, 
koladencreme oder Haferflocken, Nudeln, od. 
Apfelptiree hasch. mageren Schinken 

mit Aspik, oder gesulztes 
Hasch ee, od. weiches Ei 
und Butter, Rtihrei, oder 
leichte Mehlspeisen mit 

9 Hektonem ' 
Kompottptiree, Tee 

8 Hektonem 

Kartoffel, Gersten-, Hirse-, 
Erbsen-. Bohnen- oder 
Linsensuppe, Brot 200 g 

13 Hektonem 

Rindsuppe m. Einlage: 
Knodel aus Mais- oder 
WeizengrieB, l<linbrenn
suppe 

Fleisch: Rindfleisch, Gu
laBch oder gebraten mit 
Sauce oder Fisch 

Beilagen: Kartoffeln oder 
eingebranntes Gemtise, 
Dorrgemtise, WeiBkraut, 
Kohl, Kohlrtiben, Sauer
kraut, stets m. Kartoffeln 
gemischt oder Teigmehl
speisen mit Tomaten-, 
Zwiebel-, Schwammerl-, 
Dlllenkrautsauce 

13 Hektonelll 

i Milchkaffee, 100 g Brat 

6 Hektonem 

Suppe aus Htilsenfrtichten 
mit Fleischresten, oder 
Innereien und MaisknOdel 
od. Bohnen-, Linsen-, Gur
ken- oder KopfBalat. stets 
mit Kartofleln gemischt 
oil. Hirse, Gerste, Polenta, 
TeigmehlBpeis. m. gekoch
tern Obst od. Topfen, 100 g 
Brot, Tee 13 Hektonem 

An fleischfreien Tagen: Schonungskost (II. Diiit) je 8Hektonem. 
1II i ttag: Passierte Snppe aus Htilsenfrtichten, Kartoffeln, Hafer- oder Gerstenflocken, Einbrenn

suppe, Gemtisekoteletten verschiedener Art oder leichte Mehlspeise mit Kompottptiree 
Abe n d: Suppe wie Mittag, Milch- oder Eierspeisen, passierte Gemtise mit Kartoffelbeilage, Tee. 

An fleischfreieu Tagen: Vollkost (III. Diiit) je 13 Hektonem. 
Mit tag: Suppe aus Htilsenfrtichten oder Hirse, Gerste oder Einbrennsuppe, derbe Mehlspeise aus. 

Germ- oder Kartoffelteig oder aus Weizen- oder MaisgrieB mit gekochtem Obst oder Topfen. 
Abe n d: Gemtisespeise aus frisch em oder getrocknetem Gemtise mit Kartoffeln oder Teigmebl

speise mit gerostetem Gries oder Polenta mit gekochtem Obst, 100 g Brot, Tee. 
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,Tabelle 2. Beispiel eines Wochenplans der Vollkost 45 hnl). 

Friih 

1
16 hn Gerstensuppe 

7J' 7 hn Brot .., 
.: 
.: 
o 

if) 

i3hn 

::r 
~ 
§ 1

6 hn Gerstensuppe 
7 hn Brot 

:::E I 13 hn 

1
6 hn Karloffelsuppe 

~ 7 hn Brot 
00 
::: 
'" A 

13 hn 

...c:; 16 hn Gerstensuppe 
g 7 hn Brot 

~I 
I 13 hn 

~II ~ ~: !:::offelsuppe 

jl 
""'1 13 hn 

J 
6 hn Gerstensuppe 

I::n 7 hnBrot 

~11 ~ I 
~I 13 hn 

1
6 hn Kartoffelsuppe 

~ 7 hnBrot .., 
~ 
;:; I 

'lJ1 
13 hn 

Mittag Nachmittag Abend 

13 hn Hirsesu~;---3-hn Mikhkaffee 19 hn Nud~I~~Pfiau-
4 hn Fleisch, gebra- 3 hn Brot men 

ten mit Sauce 3 hn Brot 
6 hn Kartoffelbrei 1 hn Tee 

13 hn 6hu 13 hn 

3 hn Rindsuppe mit 3 hn Milchkaffee 7 hn Polenta mit 
Maisknodel 3 hn Brot 2 hn saurer Milch 

3 hn Rindfleisch 3 hn Brot 
7 hn Dorrgemtlse m. 1 hn Tee 

Karloffeln 
13 hn 6hn 13 hn 

3 hn Einbrennsuppe 3 hn Milchkaffee 7 hn Karloffelsalat 
6 hn Dampfnudeln 3 hn Brot 5 hn Topfenbrot 

mit 1 hn Tee 
4 hn Pflaumensauce 

13 hn 6hn 13 hn 

3 hn Karloffelsuppe 
4 hn Fleisch, gebra

ten mit Sauce 
6hnNudein 

3 hn Milchkaffee 6 hn Erbsensuppe m. 
3 hn Brot 3 hn Maisknodel 

3hn Brot 
Ihn Tee 

13 hn 6hn 13 hn 

3 hn Rindsuppe mit 13 hn Milchkaffee 9 hn Hirse (Gerste) 
Maisknodel 3 hn Brot mit Pflaum en 

3 hn Rindfleisch 3 hn Brot 
7 hn Griines Gemtlse 

mit Kartoffeln 
13 hn 6hn 

1 hn Tee 

13 hn 

3 hn Bohnensuppe 3 hn Milchkaffee 7 hn Polenta mit 
6 hn Kartoffelknodel 3 hn Brot 2 hn saurer Milch 

mit 3hnBrot 
4 hn Pflaumensauce 

13 hn 6hn 
1 hn Tee 

13 hn 

3 hn Einbrennsuppe 3 hn Milchkaffee 7 hn Bohnensalat 
4 hn Gulasch 3 hn Brot 2 hn Wasserspatzen 
6 hn Teigwaren 3 hll Brot 

I 1 hn Tee 
13 hn 6 hn I 13 hn 

1) hn = Hektonem. Die Rezepte wurden zum groJlen Teile von Armeeschwester 
Dorothea Stelzer zusammengestellt. 
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Tabelle 3. 
B ei s pie 1 e Illes Woe h en plan s der Sc h on u ngsko st 30 hn 1). 

Friih Mittag ~achmittag Abend 

1
3 hn Milchkaffee 11 hn Rindsuppe mit I 3 hn Milchkaffee 11 hn Rindsuppe mit 

l 2 hn weicheEier Reis (GrieLl) od. i 2 hn Marmelade I Reis (GrieLlusw.) 

§ 3 hn Semmel . 3 hn Haschee [Sago 13 hn Semmel I· 41/2hn Zwiebackaufl. 
cJ: 4 hn Kartoft'elknodel Ii! 2hn Weinsauce 

8 hn 8 hn i 8 hn 1 hn Tee 8 hn 
I 

I. 
3 hn Milchkaffee 1 hn Rinds. m. Knod·1 3 hn Milchkaffee 1 hn Rindsuppe mit 

'on 2 hn Magerkase 3 hn Hackbraten : 2 hn Marmelade Knodel 
..s 3 hn Semmel 4 hn Griines Gemlise 3 hn Semmel 6 hn Milchspeise 
§ (Karotten oder 1 hn Tee 
~ . 

I . Schnittbohnen) 

• 8 hn 8 hn 8 1m 8 hn 

11
3 hn Milchkaffee 1 hn Einbrennsuppe 3 hn Kakao oder 1 hn Einbrennsuppe 

~( 2 hn weicheEier 4 hll Gemlisekote- Schokolade 6 hll Broselnud. mit 
11 1 3 hn Semmel lett mit 2 hn Marmelade Pflaumensauce 
~ I i 3 hn Eiersauce 3 hn Semmel 1 hn Tee 

; 8 hn • 8 hn 8 hn 8 hn 

1
1. 3 hn Milchkaffee I. 1 hn Rindsuppe mit 3 hn Milchkaffee 3 hn passierte Roll-

~ I 5 hn Buttersem- I Eistich 2 hn Marmelade gerstelsuppe 
~: mel 3 hn Haschee 3 hn Semmel 4 hn Semmelknodel 
§ I 4 hn Kartoffelnudeln 1 hn Tee 
0<';1 

181m 8 hn . 8 hn 8 1m 

':l{l.'. 3 hn Milchkaffee 11 hn Rindsuppe mit I 3 hn Kakao 1 hn Rindsuppe mit 
~ ! 2 hn Magerkase N ockerl 2 hn Marmelade N ockerl 
~ I 3 hn Semmel 3 hn eingem. Kalbfl. 3 hn Semmel 6 hn Milchspeise 
§ I 4 hn gedampft. Reis 1 hn Tee 
A : 8 hn 8 hn 8 hn 8 hn 

1) hn=Hektonem. 

3 hn Milchkaffee 2 hn Haferflocken-
2 hn Marmelade 
3 hn Semmel 
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den Zahl von 25 Hektonem etwas groBer gestaltet, da einerseits ver
schiedene lnfektionskrankheiten beriicksichtigt werden muBten, bei 
denen gewisse Speisen kontraindiziert sind (Milch bei Ruhr usw.), 
andererseits mit einer groBeren Appetitlosigkeit der in Betracht kom
menden Schwerkranken gerechnet werden muBte. Auch wurden bei 
dieser Kost die Mahlzeiten vermehrt, die Einzelmahlzeit daher kleiner 
gestaltet. Fur die Nacht ("Nachabend") wurde eine kalte, leicht ver
dauliche Speise eingeschaltet, die allerdings wegen der Erleichterung 
der Ausspeisung gleichfalls mit der letzten Abendmahlzeit ausgefolgt 
wird. Die GroBe der Einzelmahlzeiten verhalt sich demnach bei unseren 
3 Diatformen wie folgt: 

Diat ,. Friih ! Vormit~ag i Mittag !NaChmittag!· Abend \ summ~ 
Hektonem Hektonem I Hektonem Hektonem Hektonem Hektomen 

I. Strenge Kost I 4 4 4 4 I 4+5 I 25 
II. Schonungskost 8 8 6 8 30 

III. Vollkost i 13 13 6 13 45 

Alkoholica wurden nicht als regelmaBiger Bestandteil in die 
Diaten au£genommen, sondern nur ausnahmsweise uber besondere 
Verordnung des Arztes verabfolgt. Auch sonst wurde durch die neue 
Kostordnung das angestrebte Ziel erreicht, daB namlich Extraver
ordnungen so gut wie uberfliissig geworden sind, VOI\ 

ganz besonderen Ausnahmefallen abgesehen. Der Speise
zettel, dessen Verfassung bisher ein rechnerisches Kunststuck bildete, 
erscheint begreiflicherweise ganz wesentlich vereinfacht. Diatetische 
SpezialfiUle (Diabetes usw.) miissen in besonderer Weise verpflegt 
werden. 

Durchschnittlicher Verbrauch an Nahrwerten vor Einfiih
rung des Systems von Pirq uet. 

lch habe zunachst den Verbrauch an Nahrungsmitteln in meinem 
Spitale in den Monaten August 1916 bis April 1917 £estgestellt und 
aus der Kilogrammrechnung in die Kilonemrechnung ubergefUhrt. 

Es ergaben sich im Durchschnitt pro Kop£ und Tag: 

August. 3,6 Kilonem Januar . 4,7 Kilonem 
September 4,3 Februar . 4,9 

" Oktober 4,2 
" 

Marz. 4,9 
" 

November 4,1 
" 

April. 5 
" 

Dezember 4,7 
" 
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Tabelle 7. 
Beispiel eines Fassungsauszugs der Vollkost. 45 Hektonem. 

Montag 
Gerste 100 g Dorrgemiise . 40g Zucker 17 g 
Fett 26 " Kartoffeln. 800" Brot 400 " 
l\1ehl . 14 " Milch 350 " Tee 1 " 
Mais 170 " Kaffee 36 " Rum 10 " 
Fleisch 240 " Salz 

Dienstag 
KartoffeIn . 1700 g Milch 225 g Brot 400 g 
Fett 23,5 " Hefe . 2" Essig. 20 " 
Mehl . 138 " Pflaumen 90 " Tee 1 " 
NudeIn 17 " Zucker 39 " Rum. 10" 
Eier 8" Kaffee 36 " Zwiebel. 2" 
Trockenmilch 5" Topfen . 35 " Zimt I " 

Mittwoch . 
Gerste. 100g . Nudeln . .. 100g Mais 50 g 
Fett 30 " Milch 150 " Zucker 17 " 
Mehl 23 " Kaffee 36 " Brot 400 " 
KartoffeIn . 400 " Erbsen 120 " Tee. 1 " 
Fleisch 240 " Rum 10 " Donnerstag 
KartoffeIn 800 g Griines Gemiise . 250 g Pflaumen 60 g 
Fett 25 " Milch 150 " Zucker 34 " 
Mehl 21 " Kaffee 36 " Brot 400 " 
Mais 50 " Hirse (Gerste) 100 ;, Tee. 1 " 
Fleisch 240 " Rum 10 " 

Freitag 
Gerste . 100 g Eier. 109 Mais 120 g 
Fett 16,5 " Pflaumen 90 " Brot 400 " 
Mehl 40 " Zucker 25,5 " Zimt 2" 
Bohnen 60 " Milch 350 " Tee. 1" 
KartoffeIn 660 " Kaffee 36 " Rum 10 " 

Samstag 
KartoffeIn . 800 g Fleisch . 240g Bohnen. 150 g Zwiebel. 2g 
Fett 325" Tarhonya. 100 " Zucker 17 " Paprika 0,5 " 
Mehl. 74 " Milch 150 " Brot 400 " Tee. 1" 
NudeIn . 17 " Kaffee 36 " Essig. 20 " Rum. 10 " 

Sonntag 
Gerste. 100g KartoffeIn 800g Zucker 34g 
Fett 30 " Milch 150 " Brot 400,. 
Mehl 13 " Kaffee 36 " Zimt I" 
Hirse 50 " NudeIn 100" Tee. 1 " 
Fleisch 240" Pflaumen 60 " Rum 10 " 

Fleisch und Kartoffeln wegen AbfalIs in doppeltem AusmaB notiert. Aus 
demselben Grunde sind die Hiilsenfriichte in der Quantitiit erhoht. 



351 

Tabelle 8. Beispiel 
eil1es Fassungsauszugs del' Schonungskost. 30 Hektonem. 

Montag 
Milch 575 g Eier. 16 g Marmelade. 30 g 
Kaffee 72 " Fleisch 160 " Reis 60 " 
Magerkase 20 " Fett 8" Zucker 21 " 
SemmeIn 150 " Karotten 600 " Zwiebel 2" 
Zwieback 21 " 2\fehl 10 " Tee. 1 " 
Butter 9" Rum 10" 

Dienstag 
Milch 250 g D6rrgemiise 30 g Marmelade. 30 g 
Kaffee 36 " Kartoffeln 80 " NudeIn 60 " 
Eier. 133 " Mais 11" Pflaumen 40 " 
Semmeln 150 " Zwieback 20 " Essig 20 " 
Mehl 27 " Schokolade 17 " Tee. 1 " 
Fett 33 " Zucker . 42,5" Rum 10 " 

}fittwoch 
Milch 378 g Eier. 68 g KatroffeIn 400g Zucker 17 g 
Kaffee 72 " Fleisch 160 " Zwieback 12 " Wein 20 " 
Butter 14,5 " Fett 10" Marmelade 30 " Tee. 1 " 
SemmeIn 205 " Mehl 15 " Rollgerste 40 " Rum 10 " 

Donnerstag 
Milch 525 g Butter 7g Reis 60g GrieB 60g 
Kaffee 36 " Eier 20 " Kakao 17 " Zwiebel 2" 
Magerkiise 20 " Fleisch 160 " Zucker 38 " Zimt 2" 
SemmeIn 150 " Fett 11,5 " Marmelade 30 " Tee. 1 " 
Mehl 25 " Rum 10" 

Fre itag 
Milch 483 g Kartoffeln 448 g Zucker . 25,5 g Haferflocken 30 g 
Kaffee 72 " Mehl 6" Butter 18 " gr. Erbsen 150" 
Eier. 88 " Fett 5" Obstsaft . 100 " Tee. 1" 
Semmeln 150 " GrieB( Reis) 60 " Marmelade 30 " 'Rum 10 " 

Samstag 
l\lilch 525 g Eier. 28g Hiilsenfr. 100g NudeIn 60g 
Kaffee 36 " Fleisch 160 " Schokolade 17 " Zimt 1 " 
Butter .. 15,5 " Zwieback 6" Zucker 38 " Zwiebel 2" 
SemmeIn 150 " Fett 4" Marmelade 30 " Tee. 1 " 
Mehl 30 " Rum 10 " 

Son}J.tag 
~Ii1ch 350 g Sago 40 g Wein 120 g Butter 4g 
Kaffee 72 " Fleisch. 160 " KartoffeIn 400 " Zucker 42 " 
Eier. 88 " Fett 10 " Zwieback 12 " Tee. 1 " 
SemmeIn 150 " Mehl 6" Marmelade 30 " Rum. 10 " 

Fleisch und Kartoffeln wegen AbfaHs in doppeltem AusmaBe notiert. Am, 
demselben Grunde sind die Hiilsenfriichte in der Quantitat erh6ht. 
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An diesen Zahlen fiilit uns auf, daB der Verbrauch an Lebensmitteln in 
den einzelnen Monaten nicht gleichmaBig erscheint, sondem in weiten Grenzen, 
zwischen 3,6 und 5 Kilonem (August-April) schwankt. Dies ware zunachst 
nichts Auffaliendes, hiingt doch der Verbrauch an Lebensmitteln in erster Reihe 
von der Art der verschiedenen Diaten, die in ihrem Calorienwerte verschieden 
waren, ab und wird naturgemaB bedingt durch die Art der Krankheitsfalie, die 
gerade zur Aufnahme gelangen. Wenn wir nun den Nahrungsbedarf Erwachsener 
in der Rekonvaleszenz mit 5 Dezinem Siqua, einer Zahl, die auch ffir den Nah
rungsbedarf gesunder Erwachsener bei leichter Arbeit angenommen werden kann, 
festsetzen, so konnen wir sagen, daB ein derartiger Rekonvaleszenter mit etwa 
40 Hektonem pro Tag gut auskommen wird und dabei noch an Korpergewicht 
zunehmen kann. Der Verbrauch von 5 Kilonem im April wiirde demnach schon 
an sich fiir eine sehr reichliche Ernahrung der Kranken sprechen. Wenn wir 
aber bedenken, daB unter unseren Kranken in jedem Monate auBer einer sehr 
groBen Zahl von Schwerkranken, in manchen Monaten bis iiber 1000 Verpflegs
tage durch Kinder gedeckt waren, deren Nahrungsbediirfnis je nach dem Alter 
entsprechend weniger betragt als bei Erwachsenen, so konnen wir uns der 
Vermutung nicht verschlieBen, daB nicht die gesamten Lebensmittel von 
den Kranken aliein verzehrt wurden. So waren im Monate Januar 1917 in 
unserem Spitale 1386 Verpflegstage von zusammen 108 Kindem in ver
schiedenem Alter (1-14 Jahren) gedeckt. Diese Kinder hatten, in Nahrungs
klassen nach Tabelle S. 314 eingeteilt, unter Beriicksichtigung der jeweilig~n 
entsprechenden SitzhOhe, ein Nahrungsbediirfnis von zusammen 3438 Kilo
nem; der Verbrauch betrug aber in diesem Monate (4,7 Kilonem pro Kopf) 
etwa 6514 Kilonem. Ware also damals das Nahrungsbediirfnis der Kinder ent
sprechend beriicksichtigt worden, so hatten etwa 3000 Kilonem oder Nahrungs
mittel, die dem Niihrwerte von 3000 I Milch gleichkommen, erspart werden 
konnen. 

Aile Leiter von Spitalern, gleichgultig ob ZiviI- oder Militarspitalern, 
mussen zu dem gleichen Resultate k-ommen, wenn sie einmal mit Kritik 
den Lebensmittelverbrauch mit ihrer Krankenzahl, Art der Kranken 
und deren Alter vergleichen. Es darf nicht vergessen werden, daB nach 
gegenwartigen miIitarischen Vorschriften fur jeden neuaufgenommenen 
Kranken als "Zuwachs" die fur einen Erwachsenen berechnete Lebens
mittelmenge verbraucht und demnach auch verrechnet werden darf, 
und mag es sich auch urn eine Friihgebu~ handeln, wie WIT deren 
mehrere im Laufe des letzten Winters anlaBlich der Kontumazierung 
der Mutter wegen Fleckfieber in "Ilnserem Spitale aufzunehmen Ge
legenheit hatten. 

Eine zweite, von der obenerwahnten ganz unabhangige KontrolIreihe 
uber den Nahrungsmittelverbrauch im Spitale betraf die Offiziers
menage des Spitales, die von der Krankenkuche vollig getrennt war, 
fur die Monate Januar bis Juni. Hierbei will ich bemerken, daB von 
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der Kiiche der Offiziersmenage auch die Schwestern des Spitales 
(etwa 20) gespeist wurden, deren Kahrungsbediirfnis wohl im all

gemeinen etwas niedriger angesetzt werden muB als das der iibrigen 
Teilnehmer. 

Der Nahrungsmittelverbrauch gestaUete sich wie folgt: 

Januar ;) Kilonem 
Februar 5,5 

Marz 5,3 pro Kopf 
April J und Tag. 
Mai. ."),1 
Juni 6,2 

Auch hier sehen wir Schwankungen wie bei der Krankenverkostigung; der 
Verdacht, daB Lebensmittel auf die Seite geschafft werden konnten, war unab
weislich, zumal im Juni iiber 6 Kilonem verbraucht wurden, wahrend die 
Kontrolle des Speisezettels ergab, daB durchschnittlich nicht mehr als 
4-41/2 Kilonem pro Teilnehmer taglich yerabreicht wurden. Tatsachlich kam 
die Kochin spaterhin mit der ihr zugeteilten Lebensmittelmenge, die dem Ge
samtdurchschnitt von 41/2 Kilonem pro Kopf und Tag entsprach, reichlich aus 
und bereits bei der ersten Abrechnung war der Erfolg der Kontrolle offenbar, 
indem statt der bisherigen "Aufzahlung" durch die Teilnehmer ein kleiner Rest 
als "UberschuB" festgestellt werden konnte. 

Durchschnittlicher Verbrauch an Nahrwerten nach Ein
fi'thrung des Systems. 

Ab Mai 1917 wurde nun in dem in Rede stehenden Spitale das 
neue Ernahrungssystem durchgefiihrt und den damaligen mili
tarischen Verhaltnissen angepaBt, wo bei es angesichts einer oft nur ge
ringen Auswahl an Nahrungsmitteln vielfache Dberlegung kostete, Ul1l 

einerseits den Speisezettel so abwechslungsreich als moglich zu ge
stalten und andererseits taglich die fflr die einzelnell Diaten angestrebten 
Hektonemzahlen zn erreichen. 

Wenn ich nun aufs Geratewohl den Zeitraum von einem Monat 
herausgreife, so finden wir H'tr die Z:lit vom 10. Juni bis 10. Juli 1917 
folgende Zahlen: 

Militar 
Kriegsgefangene 
Zivil . . . . . 

V. Pir([uet, System der Ernahrullg. II. 

2092 Verpflegstage 
1287 

564 

23 
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Fur diese 3943 Verpflegstage wurden 

I. Diat 

II. " 
III. 

" 

an Diaten ausgefolgt: 

587 Zusammen 239) 

3082 3908 Diaten. 

Der Gesamtverbrauch an Viktualien betrug in Kilonem 15643, 
pro Kopf und Tag entfaIIen daher in Kilonem etwa 3,9. 

In den folgenden Monaten wird der durchschnittliche Verbrauch 
pro Kopf bei der spater zu schildernden "VoIIkost" aus dem Grunde 
um ein geringes groBer erscheinen, weil wir es fur zweckmaBig gefunden 
haben, bei dieser Kost die Brotration um ein wenig (bis dahin 350 g, 

darnach 400 g Brot taglich) zu vermehren. Unsere Patienten waren an 
groBe Brotquantitaten gewohnt und empfanden eine Einschrankung in 
dieser Richtung sofort unangenehm. AuBerdem wurden die einzelnen 
Diaten in ihrem Hektonemwert nach oben abgerundet. 

Wir sehen aus den Zahlen, daB die Anzahl der VerpfIegstage und 
die der verabfolgten Diaten nicht ubereinstimmen. Wir hatten um 
35 Diaten weniger als VerpfIegstage. Diese effekti ve E r spa r n i san 
Diaten rlihrt daher, weil wir auch in diesem Monate eine Anzahl von 

Ki ndern im Spitale hatten, die, ihrem Nahrungsbedurfnis entsprechend, 
weniger bekommen haben als die Erwachsenen. Das Rationelle an dem 
neuen "Ernahrungssystem v. Pirq uets ist eben, daB jeder soviel 
Nahrung erhalt, als er gerade braucht. Aus del' Sitzhohe, die einen 
RuckschluB auf die DarmgroBe gestattet, und Funktion des einzelnen, 
laBt sich mit Leichtigkeit die gerade benotigte ~ahrungsmenge be
rechnen. 

Geldliche Ers parnisse. 

Sowohl bei del' II. als auch bei der III. Diat konnten die anfangs 
nur versuchsweise eingefUhrten 2 fleischlosen Tage in der Woche 
dauernd beibehaIten werden. Die KontroIIe des EiweiBgehaltes 
der einzelnen Diaten ergibt aber auch an diesen Tagen die erforder
liche Hohe, um 10% des Gesamtnahrwertes. Der EiweiB

gehalt der N ahrung schwankt zwischen 10-15%, eine GroBe, 

die fruher oft ganz wesentlich uberschritten wurde. Die KontroIIe 
des ausfuhrlich vorhin angefUhrten Wochenspeisezettels an der uber
sichtlichen Tafel "Ernahrung des Menschen'· (im 1. Teile dieses Buches) 
wird die Richtigkeit dieser Berechnung ergeben. Hauptsachlich diesem 
Umstande, dem Entfalle des Alkohols und dem nicht unerheblichen 
Ersparnisse an Fett (urn etwa 1/3 der fruher verbrauchten Fett-
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mengel ist es zuzuschreiben, claD die nach den im Juli 1917 bei unserer 
Armee geltenden Hochstpreisen zusammengesteUte Rechnung ergibt, 

daD die Kost im Yergleiche zu der nach clem Systeme v. Pirquet 
wesentlich teurer kam. Obwohl nach der Nemkuche bei jeder ein
zelnen Diatart unbedingt die erforderliche Quantitat des Nahrwertes 
geboten wircl, insbesondere die VoUkost reichlich bemessen er

scheint, finden wir bei dieser eine ganz namhafte Ersparnis, 
bedingt durch Einschrankung des Fett- und Fleischverbrauches, 
wesen1!liche Einschrankung des Alkohols usw. Mehr verbraucht 
wurden insbesondere Vegetabilien, die aber bei uns durch Selbstanbau 

leicht beschaffbar waren. 

Datum . . 1. n. 2./YI. 3.V!.! §DI~I}-"LlI2.!VI. I I3./VI. 

Patientenzahl 117 128 I 129 ] :---125- 122 I 124 j 
{

17 II. 17 II. i 17 II. UJ i 5. I. 6 I. I 5 I., ~ 
Diatenzahl . . 29 III. . 30 III.I30 III. ~'24 II. 20 II.121 II. I z 

71 IV. 81 IV.! 82 IV. ...,! 96 III. 96 III. I 98 III. ' 
~ i I I 

\Venn ,nf emen 3 ta gigell Durchschnitt nach unserem Kranken
stande yom 1.-3. VI. resp. yom 11.-13. VI. 1917 herausgreifen, an 

welchen Tagen die Anzahl der einzelnen Diaten sich ziemlich gleich 
verhielt, so finden wir, daD die erste 3 tagige Periode in der fruheren 
Diatverordnung nach den geltenden Hochstpreisen fur 374 Kranke 
auf 1220 K zu stehen kam, wahrend die 3 Tage in del' Nemkuche fUr 
371 Krallke nur 818 K kosteten. 

Die Ersparnis betrug daher fill' 3 Tage etwa 402 K, also etwa 
4000 K im )Ionat uud etwa 48000 K per Jahr. Die neue Diatform 
kostet also ungefahr um etwa 30% weniger als die alte. 

Da bei der Zubereitullg der Speisen unbedingt mit eiuem gewissen 
A bfalle gerechnet werden muD, weiterhin manche Lebensmittel (Eier, 
Kartoffeln usw.) sich oft erst bei der naheren Untersuchung in der 
Kuche als ullbrauchbar erweisen, waT es notwendig, die Ausgabe del' 
Lebensmittel nicht ganz genau aus del' Anzahl der Diaten zu be
stimmen, wnclern eine gewisse GroDe als Verlustquote (Schwendung) 
Zll betrachten und diese aIR Zl1gabe del' Kuche zur Verfiigung zu stellen. 

10% del' Gesamtausgabe, aUer Viktualienmengen erwies sich uns 
als fur cliesen Zweck reichlich genugend, wobei unerwartete Aufnahmen 

bis zu einer Hochstzahl von .j stets mit ausgespeist werden konnten, 
ohne claD fiir diese jedesmal die erschwerliche Ausgabe von Lebens
mitteln aus clem Magazin hat erfolgen mussen. Nachgeliefert wurden 

23* 
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Lebensmittel fiir denselben Tag nur dann, wenn die Zahl der neu
aufgenommenen Patienten mehr als .3 betrug. 

So einfach nun auch das ganzc System fiir den erst en Anblick er

scheinen mag, so soIl nicht verschwiegen werden, daB sich bei seiner 
praktischen Durchfiihrung, insbesondere im Anfange, gewisse Schwierig
keiten entgegenstellen, die mit Energie und entsprechendem Interesse 
iiberwunden werden miissen. Insbesondere ist als Stiitze bei einer 
Kiichenreform eine ausge bildete Wirtschaftsschwester unerlaB
lich. Kochinnen haben in der Regel so eingewurzelte Vorurteile und 
nnabanderliche Meinungen iiber die einzig richtige Art des Kochens, 
daB Ihnen nach meiner Erfahrung jede, auch noch so begriindete und 
kleine Neuerung nur schwer beizubringen ist, schon gar, wenn es sich 

um Einschrankung des Verbrauches an Fett, Butter usw. handelt. 
Auch der Umstand, daB sowohl im Magazin wie auch in der Kiiche 
genau mit Wage und Gewichten gearbeitet werden muB, der Schopfer 
nicht nur als Werkzeug, sondern auch als quantitatives MaB zu gelten 
hat, macht vielen Beteiligten unerwiinschte Schwierigkeiten. 

Die auffallende und unbestreitbare Zufriedenheit der Patienten 

biirgte uns dafiir, daB die Kostreform gut ist uncl deren Einfiihrung 
berechtigt erscheint. 

Z u sa mmenf ass ung. 

Ausgehend von dem Vorschlage von v. Pirq uet und Schick 
wird fur Spitaler die in der yorhergehenden "Ta bellarischen trber
sicht" (S, 343) wiedergegebene neue Kostordnung, bestehend aus 
3 Diaten empfohlen. Bei dieser Kostordnung hatte jede Extra
ordination, von ganz besonderen Ausnahmsfiillell abgesehen, zu 
entfallen. Fiir die Zusammensetzung der Speisen ist das neue System 
von v. Pirq uet als Grundlage gedacht. Nach dies em wiirde 

die I. Diiit (Strenge Kost) einem Niihrwerte yon 25 Hektonem 

II. " (Schonungskost) " 30 

" III. " (Vollkost)" " 45 
taglich entsprechen. Die Einzelmahlzeiten waren in ihrem Niihrwerte 

moglichst gleich groB zu gestalten und folgendermaBen zu verteilen: 

Morgen I V ormittag )Iittag ,Clachmittag Abend 
Diat 

, Hektonem I Hektonem Hektonem Hektonem Hektonem 
~~ 

! 
Strenge Kost . 4 4 4 4 

-1 (--i- 5 [;\"a,ch. 
ahell,l] Nacht) 

Schollungskost 8 8 6 8 
Vollkost . 13 13 Ii 1"' .J 
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Die strenge Kost ist die Diat fur Schwerkranke, die Scho
nun g s k 0 s t entspricht der friiheren Kalb£leischkost und besteht aus 
besonders sorgfiiltig zubereiteten, leicht verdaulichen Speisen, ist da
her auch fur fiebernde Kranke geeignet, die Vollkost ist fur 
Rekonvaleszenten bestimmt oder sonstige Kranke, deren Magen
darmkanal keine wesentliche Schonung braucht. Die Brotration 
betragt bei der Vollkost 400 g taglich, bei der Schonungskost wird 
womoglich WeiBgeback (3 Semmeln = 150 g) verabreicht. 

"Cnter Beachtung der angef-iigten "Richtpunkte" waren die 
einzelnen Speisen nach der N emrechnung so zusammenzusetzen, daB 
der Nahrwert der Einzelportion 1 Hektonem oder ein Vielfaches da
von betragt, nach Art der in den vorhergehenden Tab. 2, 4, 5 berech
neten Speisen. In letzteren erscheint das Fett so weit als moglich 
eingeschrankt, die tagliche EiweiBmenge betragt ungefahr 10% 
des Gesamtnahrwertes der Tagesdiat, eine Menge, die als genugend zu 
bezeichnen ist. 

Bei wechselnden Vorraten im Magazine ist de~ Nahrwert der ein
zelnen Viktualien stets zu berechnen, damit den einzelnen Diaten 
stets die oben angegebenen Hektonemzahlen entsprechen. 

Richtpunkte zur Bereitung der Speisen nach der Nem
rechnung. 

Von Armeeschwester Dorothea Stelzer, gew. stelly. Oberin an der staat!. 
Krankenpflegerinnenschule in Wien. 

1. Mit Ausnahme der Gewllrze miissen aIle Bestandteile einer Speise 
ge",-ogen oder gemessen werden. 

2. Samtliche Topfe miissen (wenn sie nicht schon geaicht sind) aus
gemessen werden, so daB ihr genauer Fassungsinhalt bekannt ist. 

3. Die Zahl der auszugebenden Diatformen muB in leicht ubersicht
licher Art auf einer Tafel an der Ausgabestelle notiert sein; sie muB 
in bezug auf Zu- und Abgang fruh und mittags revidiert werden. 

4. Die eingelangte Fassung der Viktualien muB bei der Ubernahme 
auf ihre Richtigkeit hin gepruft werden. 

5. Fleisch wie Kartoffeln sind bei der Fassung doppelt zu rechnen, 
um die Abfalle an Knochen und Schalen zu decken. 

6. Bei Ersatz eines Artikels durch einen anderen muB auf die 
Gleich wertig kei t desselben geachtet werden. 

7. Bei flussigen und breiigen Speisen muB die durch das Verkochen 
verlorengegangene Quantitat durch NachgieBen wieder ersetzt werden. 
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8. Bei der Zusammensetzung einer neuen Speise muB Bedacht ge-
nommen werden: 

a) auf die Beschaffungsmoglichkeit des Materiales; 
b) auf die zu erreichende Zahl aer Nem; 
c) auf Konsistenz, Schmackhaftigkeit und Quantitat der Speise. 
9. Ais MaB fur dunne wie breiige Speisen dienen tiefe Hohl

maBe von 1/10 Liter (lOO g) und 3/10 Liter (300 g). Fur halbfeste Speisen 
kommen flache HohlmaBe (Schopfer) von 3/10 I~iter (300 g) und 
1/2 Liter (500 g) zur Verwendung. 

Bei festen Speisen, wie Knodel, Koteletts, faschierten Schnitzeln usw. 
wird mittels der Wage die PortionsgroBe festgesetzt. 

Bei dem Austeilen der dickbreiigen Speisen muB reichlich gemessen 
werden, da viel am HohlmaB hangen bleibt. 

Speziell uber die Bereitung von Suppen ist zu sagen, daB beim 
Zusetzen der Flussigkeitsmenge darauf zu achten ist, ob es eine dunne 
Suppe oder eine solche mit stark quellenden Bestandteilen ist. 

Bei ersterer rechnet man 300 g Wasser pro Kopf, bei Hirse- oder 
Gerstensuppe z. B. muB man 450 g Wasser nehmen und auch auf 450 g 
austeilen, da sie sonst zu dick ware. 

Kartoffelsuppen wieder, da selbe Wasser "ziehen'" setzt man mit 
200 g Wasser zu und teilt auf 300 g die Suppe aus. 

Bei Suppen mit Einlage, wie Z. B. Nockerl, Knodel, muB das 
GroBenverhaltnis wie die Zahl derselben bei allen Portionen gleich sein. 
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(S. 146). "Dir Konzrntril"rung dl"r Nahrung birgt stets Gefahren in sich, 
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die Verdiinnung niemals" (S. 146). "WaR die .Mastkur anbelangt, so kommt 
man am schnellsten zum Ziele. wenn man die Ernahrung nach folgendem 
Prinzip orientiert: so viel EiweiB zufiihren, daB im UberschuB ':erabreichtes 
Fett und Kohlehydrat moglichst quantitativ als Glykogen und Fett an
gesetzt werden" (S. 176). 

Fletcher: Wie ich mich im Alter von 60 Jahren wieder jung machte. (Uber
setzt von Borosini.) E. Demmc, Leipzig. Losung des Ratsels: 

Durch au{merksames, griindliches Kauen einer einfachen Kahrung. 
Got t s t e in: V olksspeisung, Schulkinderspeisung, X otstandsspeisung, Massen

speisung. Weyls Handbuch der Hygiene. Barth, Leipzig 1918. 
Zusammenstellung der neueren .Methoden und Erfahrungen auf diesen 

Gebieten. 
Griesbach, H.: Was jedermann von der Ernahrung wissen muD. (30 S.) K. J. 

Trubner, StraBburg 1917. Zusammenfassender Aufsatz. 
Heyl, Hedwig, ABC der Kinder (973 S.). 11. Aufl. Berlin 1913. Carl Habel. 

Ausfiihrliches, wissenschaftliches Kochbuch. Vorziiglich ist besonders 
die allgemeine Einfiihrung iiber die Methoden der Kiiche. Bei den Einzel
rezepten ist Gewicht und ungefahrer Friedenspreis angegeben, nicht aber 
der Nahrwert. 

- Die Krankenkost. Carl Habel, Berlin. Gutes Kochbuch. 
Holitscher, A.: Schaden der Volksernahrung. Gmelin, .Miinchen 1917. 

Warnung vor Alkohol und Kaffee, vor der Uberschatzung des EiweiBes, 
Lob der einfachen, groben Kost. 

Huyn, Anna: Die deutsche Kiiche. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart und 
Leipzig 1907. 

Kochbuch mit 2449 "selbsterprobten" Rezepten unter dem Leitmotiv 
Brillat-Savarins: "Die Erfindung eines neuen Gerichtes ist beaser fiir die 
Menschheit als die' Entdeckung eines neuen Sternes." 

Joel, B.: Kochbuch. Ph. Reclam, Universal-Bibliothek Kr. 1073/76, Leipzig. 
1404 Rezepte der eleganten Kiiche, ohne Beziehungen zur quantitativen 

und zur Massenernahrung. 
Jurgensen, Prof. Chr.: Kochlehrbuch und praktisches Kochbuch. J. Springer, 

Berlir\ 1910. 
Kochbuch mit 1891 Rezepten, mit Angabe des kalorischen Wertes, aber 

ohne wirkliche Riicksichtnahme auf den Kahrwert. 
Jiirgensen, Christian, Allgemeine diatetische Praxis. 470 S. Kopenhagen u. 

Berlin 1917. J. Springer. 
Nach ausfiihrlichem Eingehen auf die Literatur der Diatetik stellt Verfasser 
ein theoretisches Diatverordnungssystem auf; er unterscheidet: Mesodiat (mitt
lere), 2. Hyperdiat, 3. Hypodiat (reichliche, verminderte), 4. Protein vermehrt, 
5. Kohlehydrate vermindert, 6. Fett vermindert, 7. Fett vermehrt, 8. Protein 
vermindert, 9. Kohlehydrate vermehrt, 9a) Purin vermindert, 10. Mineral
stoff modifiziert, a) allgemein, b) Basen, c) Eisen, d) Chlor, vermehrt oder 
ver)1lindert, 11. Wasser vermindert, 12. fliissige, breiige Schonungsdiat, 
13. Piireefi:irmige Schonungsdiat (er unterscheidet hier eine "mikrokrimnoide" 
und eine "makrokrimnoide Diiitmodifikation"), 14. schlackenreiche Kost, 
15. voluminose und volumenverminderte Kost, 16. kiihle, laue, warme Diat, 
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Ii. erregende und beruhigende Diat, 18. Magenschonung und Reizung, 
19. Darmschonungund Reizung. 

Da er jedesmal auf aile chemischen Qualitaten Riicksicht nimmt, wird 
die Verordnung auBerordentlich kompliziert; jeder Patient wiirde nach 
diesen Verordnungen eine Kiichl', ein Laboratorium und einen Arzt fiir sich 
allein beschiiftigen. 

Kohler, Franz: Die Reichskalorit'nkarte. J. 11'. Lehmann, Miinchen 1916. 
Jeder Staatsbewohner solI das Recht auf den ihm notwendigen Nahr

wert haben; sobald - im Frieden - wieder mehr Nahrwerte zur freien Ver
fiigung stehen, solI del' Bezug einer groBeren als del' auf del' Karte normierten 
Kalorienmenge (iiber 3000 Kalorien per Kopf und Tag) als Luxuskonsum 
einer Besteuerung unterliegen. 

Konig, Joseph: Geist del' Kochkunst; iiberarbeitet von K. F. von Rumohr. 
Ph. Reclam, Universal-Bibliothek Nr. 2069/70, Leipzig. 

Interessant fiir die Geschichte del' Kochkunst. 
Leyden, E. v., Handbueh del' Ernahrungstherapie und Diatetik in 2 Banden. 

Leipzig 1897. Georg Thieme. 
Enthiilt folgende Einzelarbelten: 

Petersen, J., Zur Geschichte del' Ernahrungstherapie. 
Rubner, 1\1., Physiologie del' Nahrung und del' Ernahrung. 
Miiller, Friedrich, Allgemeine Pathologie der Ernahrung. 
Leyden, Indikationen del' Ernahrungstherapie. 
Klemperer, Uber Nahrpraparate. 
Liebreich, Die medikamentosen Unterstiitzungsmittel del' Ernahrung. 
Senator, Bader, klimatische Kuren, Bewegungstherapie. 
Dettweiler, Klemperer, Oertel und Bock, Jolly, Riegel, Ewald, 

Boas, Peiper, Stadelmann, Ernahrungstherapie bei den einzelnen 
Krankheiten. 

Nahrungsmittelbuch, Deutsches. 408 S. Carl Winter, Heidelberg 1909. 

Paul Theodor, Wie konnen wir aus unseren Lebensmitteln besseren Nutzen 
ziehen? Dresden u. Leipzig 1917. Th. Steinkopf. 

Paul betont den Wert systematischen Unterrichts weiter Kreise in del' 
Ernahrungskunde. Ganz ungerechtfertigt erscheint mil' P a u Is iibermaBige 
Bewertung der Wiirzstoffe: "Es kann ,nicht genug betont werden," schreibt 
er S. 11, "daB die eigentlichen Nahrstoffe: EiweiB, Fette und Kohlehydrate, 
erst dadurch Nahrungsmittel werden, daB man ihnen Wiirzstoffe zusetzt, 
die den Appetit erwecken und die Verdauungsdriisen anregen." 

Popper - Lynkeus: Die allgemeine Nahrpflicht als Losung del' sozialen Frage. 
C. ReiBner, Dresden 1915. 

Auszug aus einem groBeren Werke: Del' Staat soil auf dem Wege der 
allgemeinen Dienstpflicht eine "Minimum- odeI' Nahrarmee" aufstellen, 
welche fiir aile Staatsbewohner das Existenzminimum an Nahrung, Woh
nung, Kleid)lIlg und Krankenpflege zu Hefern hat. Die restliche Arbeitskraft 
darf dem Luxus dienen und bleibt in del' bisherigen freien Geldwirtschaft 
mit Vertragsfreiheit und Privateigentum. Neben dem in natura verteilten 
Existenzminimum wird noch ein Rekundii,res Minimum in Geldform verteilt, 
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das es ermoglichen solI, Luxusbediirlnisse durch Kauf aus der freien Privat
wirtschaft zu befriedigen. 

Prausnitz, W., Grundziige der Hygiene. ,725 S. J. F. Lehmann, Miinchen 1916. 
Roland, J., Unsere Lebensmittel. Ihr Wesen, ihre Veranderung und Konser

vierung. Dresden u. Leipzig 1917. Th. Steinkopf. 
Biologiseh-chemische Betrachtungen. 

Scheibler, Sophie W.: Allgemeines Deutsches Kochbuch. W. Herlet, Berlin. 
Gutes, reich illustriertes Haushaltungslehrbuch. 

Stutzer, Albert: Nahrungsmittel. Weyls Handbuch der Hygiene. J. A. Barth, 
Leipzig 1912. 

Schone, kurzgefaBte Darstellung der Kahrungsmittellehre. 
Umber, F., Ernahrung und Stoffwechselkrankheiten. Urban & Schwarzenberg. 

Berlin-Wien 1914. 
Universal-Lexikon der Kochkunst in 2 Banden. Leipzig 1881. J. J. Weber. 

Luxus-Kochbuch in alphabetischer Anordnung. 
W oli, J uli us, Kahrungsspielraum und Menschenzahl. 37 S. Ferd. Enke, Stutt

gart 1917. 
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Tabellen des Nemwertes: 
Brot 141. 
Butter 34. 
Fischmuskel 82. 
Fleisch 58. 
Kartoffel 109. 
Mehl, Teigwaren 141. 
Zwieback 14l. 

Tagesheimstatten 324. 
Talg 87. 
Tannenhonig 121. 
Taubenfleisch 68, 79. 
Teigwaren 141. 
Teilmelkung 9. 
Teltower Riibchen Ilfi. 
Thymus 74, 95. 
ThYl'eoidin 29S. 
Tomate 116. 
Tonsillitis 302. 
Topfen 40. 
Topinambur lOS. 
Tl'auben lIS. 
Traubenzucker im Fleisch 46. 
Trockensubstanz 5ff. 
Triiffel 11S. 
Truthahn 68. 
Truthuhnei 94. 
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Turgor 2S5. 
Turnips 112. 
Tutti·frutti 120. 

Vollkost 346, 350. 

WalnuB 131. 
Wasserriibe Ill. 
Wasserzufuhr 272. 
Wegebreitsalat U6. 
Wein 124. 
Weintraube llS. 
WeiBbier 122. 
WeiBbrot 13S. 
WeiBfisch 70. 
WeiBkraut U6. 
Weizen 135. 
Weizenbrot 13S. 
WeizengrieB 137. 
Weizenkorn 135. 
Weizenmehl 137. 
Weizenzwieback 140. 
Winterbier 122. 
Winterkohl lI6. 
Wirsingkohl 116. 
Wrucke (Kohlri.ibp) 110. 
Wurst S3. 

Zebumilch 94. 
Zeller (Sellerie) 116. 
Zentrifugierte Magprmilch :n. 
Zervelatwurst S3. 
Ziegenfleisch 67, 6S, 92. 
Ziegenmilch 14, 94. 
Zigerkiise 42. 
Zirbeldriise (Sekretion) 2!J7. 
Zitrone 119. 
Zucker 121. 
Zuckerhutsalat 116. 
Zuckerriibe 112. 
Zudugeliqua 165, IS2, 261. 
Zudusiqua 165, 182. 
Zunge 62, 74, 95. 
Zwetschken lIS. 
Zwipback 140, 141. 
Zwiebel lI6. 
Zwiebelblatter lI6. 
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System der Ernahl'ung. Yon Dr. Clemens Freiherr von Pirquet, 0.0. 
Prof. fUr Kinderheilkunde und VOl'stand derUniversitats-Kinderklinik in Wien. 

Erster Teil. Unveranderter Neudrllck.-Mit 3 Tafeln und 17 Abbildungen. 
Preis M. 8.-

In V orbereitung befindet sich: 
Dritter Teil. Nemkiiche. Mit Beitrllg-en von Frau Rosa von lliari und 
den Lehrschwestern Johanna Dittrich, Marietta Lende und Paula Panzer. 

Das v. Pirquetsche System der Ernahrung. Von Professor Dr. 
B. Schirk (Wien). Mit 3 Textabbildungell. 1919. Preis M. 2.-

Ernahrungstafeln nach Dr. Clemens Frhr. v. Pirquet, o. o. Prof. fiir 
Kinderheilkunde und Vorstand del' Universitats-Kinderklinik in Wien. 1917. 
Tafel J. Ernahrung des Menschen. Aufgezogen. Preis M. 2.40. Tafel II. 
Einkauf yon N ahrungsbrennstoff. 1 Block = 50 StUck. Preis M. lO.-. 
Tafel III. Einkauf "0;1 NahrungseiweiJl. 1 Block = 50 Stiick. Preis 
M.8.-. 
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Eine einfache Tafel zur Bestimmung von Wachstum und 
Ernahrungszustand bei Kindern. Von Dr. Clemens Frhr. von 
Pirquet, o. o. Professor fiir Kinderheilkunde und V orstand der Universitats
Kinderklinik in Wien. 1913. Preis M. -.30 

KorpermaB-Studien an Kindern. Von M. Pfaundler, Miinchen. 
Mit 5 Textabbildungen und 8 Tafeln. 1916. Preis M. 4.80 

Allgemeine und spezielle Physiologie des Menschenwachs
turns. Fur Anthropologen, Physiologen, Anatomen und Arzte dargestellt 
VOIl Privatdozent Dr. Hans Friedenthal, Nikolassee. Mit 3 Tafeln und 
;)4 'l'extabbildungen. 1914. Preis M. &.-

Allgemeine diatetische Praxis. Von Prof. Dr. med. Chr. Jurgensen, 
Kopenhagen. 1918. Preis M. 18.-

Kochlehrbuch und praktisches Kochbuch fiir Arzte, Hygie
niker, Hausfrauen, Kochschulen. Von Professor Dr. Chr. Jurgensen in 
Kopenhagen. Mit 31 Abbildungen auf Tafeln. 1910. Preis M. 8.-; geb. M. 9.-

Diatetische Kiiche fiir Klinik, Sanatorium und Haus. Zusammengestellt 
mit besonderer Beriicksichtigung der Magen-, Darlll- und Stoffwechselkranken 
von Dr. A. und Dr. H. Fischer, Sanatorium "Untere Waid" bei St. Gallen 
in der Schweiz. 1913. Gebunden Preis M. 6.-
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Diatetik der Stoffwechselkrankhei ten. Von Dr. Wilhelm Croner. 
1913. Preis M. 2.80; gebunden M. 3.40 

Die Grundlagen unserer Ernahrung und unseres Stoff
wechsels. Von Emil Abderhalden, o. 0. Professor der Physiologie an der 
Universitat Halle a. S. Dritte, erweiterte und umgearbeitete Auflage. 
Mit 11 Textabbildungen. 1919. Preis etwa M. 5.60 

Physiologische Anleitung zu einer zweckmaBigen Er
nahrung. Von Dr. Paul Jensen, o. Ii. Professor der Physiologie und 
Direktor des physiologischen Instituts dpr U niversitat Guttingen. Mit 9 Text
abbildnngen. 1918. Preis M. 2.80 

Konigs Chemie der menschlichen Nahrungs- und Ge
nuBmittel. Vierte, vollsUindig umgearbeitete Auflag'e. In drei Banden. 
E r s t e r Ban d : Chemische Zusammensetzung' der menschlichen N ahrungs
und Genulhnittel. Bearbeitet vun Dr. A. Bomer, Professor an der Universitat 
und Abteilungsvorsteher der agric.·chem. Versuchsstation Munster i. W. Mit 
Textabbildungen. 1903. Gebunden Preis M. 36.
Z wei t e r Ban d: Die menschlichen N ahrungs- und Genullmittel, ihre 
Herstellung, Zusammensetzung' und Beschaffenheit, nebst einem AbriB uber 
die El'lllihrungslehre. Von Dr. J. Konig', Dr.-Ing. h. c., Geh. Reg.-Rat, ord. 
Prof. an der Westfalischen Wilhelms-Universitat in MUnster i. W. Mit 
Textabbildungen. 1904. Gebunden Preis M. 32.
Dritter Band: Untersuchung von Nahrungs-, Genullmitteln und Ge
brauchsgegenstiinden, in Gemeinschaft mit hervorragenden Fachmannern 
bearbeitet von Dr. J. Konig, Dr.-lng. h. c., Geh. Reg'.-Rat, ord. Prof. an der 
Westfalischen Wilhelms-Universitat in Munster i. W. 

T. Teil: Allgemeine Untersuchungsverfahren. Mit 405 in dl'JI 
Text gedruckten Abbildungen. 1909. Gebunden Preis M. 26.-

II. Teil: Die tierischen und pflanzlichen Nahrungsmittel. 
Mit 260 Textabbild. und 14 lithograph. Tafeln. 1914. Geb. Preis M. 36.

III. Teil. Die GenuBmittel, Wasser, Luft, Gebrauchsgegen
stande, Geheimmittel und ahnliche Mittel. Mit 314 Ab
bild. im Text und 6 lithograph. Tafeln. 1918. Gebunden Preis M. 62.-

Nahrwerttafel. Gehalt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Nahrstoffen, 
ihr Kalorienwert und Nahrgeldwert, sowie der Nahrstoffbedarf des Menschen. 
Graphisch dargestellt von Geh. Reg'.-Rat Dr. J. Konig, ord. Prof. an der 
Westfalischen Wilhelms-U niversitat in Munster i. W. Eine Tafel in Farben
druck nebst erlauterndem Text, in Umschlag. Elfte, verbesserte Auflage. 
Dritter Abdruck. 1918. Preis M. 2.40 

Die Bedeutung der Getreidemehle fur die Ernahrung. Von 
Dr. !Iax Klotz, Arzt am Kinderheim Lewenberg und Spezialarzt fUr Kinder
krankheiten in Schwerin. Mit 3 Abbildungen. 1912. Preis M. 4.80 
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