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teils die Gesamtenergieaufnahme und das K6rpergewicht wieder 
ansteigen. 

Methoden: 70 Frauen (40<Lebensjahre <60; 24<BMI <29), 
randomisiert zwei Gruppen zugeteilt, erhielten ad libitum und 
kostenlos fiber drei Monate 
- in der D-Gruppe marktfibliehe fettreduzierte Produkte, 
- in der K-Gruppe Produkte mit normalem Fettgehalt. 

Im Follow-up nach 6 Monaten wurde geprfift, ob sich der 
Ernghrungszustand wie in der Studienphase fortentwickelt oder 
die Ausgangssimation wieder eingestellt hat. 

Ergebnisse: 3monatiger Verzehr fettreduzierter Produkte vermin- 
dert signifikant die Fettaufnahme (urn 22 g/d) und die Gesamtener- 
gieaufnahme (urn 266 kcal/d). Die Aufnahme der fibrigen 
Hauptn/ihrstoffe unterscheidet sich zwisehen den beiden Gruppen 
nicht, womit adaptive Kompensationsprozesse ausgeschlossen 
werden k6nnen. Die K6rpergewichtsabnahme differiert fiber den 
Studienzeitraum signifikant, wenn die Probandinnen (N = 3) aus 
der Analyse ausgeschlossen werden, die sich mit der indirekten 
Kalorimetrie als iiberdurehschnittlich effizient in der Energiever- 
wertung erwiesen haben (D-Gruppe: 1,3 kg + 2,0 kg; K-Gruppe: 
0,4 kg + 1,5 kg). Die Veriinderungen der Plasmalipide sind 
statistisch nicht abzusichern. Im Follow-up zeigt sich eine weitere 
Reduktion des K6rpergewichts. Die Probandinnen der D-Gruppe 
haben ihre Energie- und N~ihrstoffaufnahme auf dem Niveau des 
Studienzeitraumes beibehalten. Diesem Level hat sich auch die 
K-Gruppe gen~ihert, was als positive Auswirkung der Studienteil- 
nahme mit ansehlieBender Ern/ihrungsberatung zu werten ist. In 
der Energie- und N/ihrstoffaufnahme bestehen keine Unterschiede 
mehr zwischen den Gruppen. 

SehluBfolgerung: Der Verzehr fettreduzierter Produkte vermin- 
dert die Energieaufnahme und eignet sich deshalb als langfristige 
Mal3nahme der Gewichtskontrolle. 
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Eine exzessive Triglyzerid (TG-) Antwort auf einen oralen Lipid 
Toleranz Test (oLTT) ist Kennzeichen einer Gruppe von soge- 
nannten High Respondern (HR). Diese Gruppe zeigte neben der 
fiberh6hten TG-Antwort die charakteristischen Kennzeichen des 
metabolischen Syndroms: Hyperinsuliniimie, Insulinresistenz ge- 
genfiber Glukose und Hyperproinsulin/imie. In der vorliegenden 
Untersuchung wurde der Energieverbrauch der HR nach einem 
oLTT mit dem Energieverbrauch von Kontrollpersonen (Normal 
Respondern, NR) verglichen. Die 12 NR und 6 HR waren im 
Mittel 25.3 + 0.3 Jahre alt und hatten einen body mass index von 
22.5 + 1.4 kg/m 2. Die Energieverbrauchsmessung wurde mittels 
indirekter Kalorimetrie mit einer Atemhaube (Deltatrac II, Datex) 
30 min vor und in 30 min Perioden fiber 9 h postprandial gemessen. 
Der Ruheenergieumsatz betrug bei den HR 73.1 + 9.7 kcal/h und 
bei den NR 72.9 + 11.1 kcal/h, war somit in beiden Gruppen nicht 
unterschiedlich. Auch postprandial zeigte sich in den ersten 3 h 
nach Einnahme des oLTT kein Unterschied in den untersuchten 
Gruppen (AUC 0-3 h: HR 87.8 + 6.6 kcal/h, NR 87.7 + 10.3 
kcal/h). Ein deutlieh erh6hter postprandialer Energieumsatz zeigte 

sich bei den HR ab der 5. Stunde postprandial, der bis zum Ende 
der Untersuchung anhielt. AUC 5-9 h: HR 81.8 + 2.6 kcal/h, NR 
73.6 + 10.5 kcal/h). Diese Befunde des erh6hten postprandialen 
Energieumsatzes bei den HR unterstfitzen die Verbindung zum 
metabolischen Syndrom, in dessen Rahmen vor allem bei 
abdomineller Adipositas eine erh6hte und verl/ingerte pp Thermo- 
genese beschrieben wurde. Somit k6nnte der erh6hte Energieum- 
satz bei HR auf eine unterschiedliche Fettverteilung zurfickzuffih- 
ren sein. Eine erh6hte Ansprechbarkeit des sympathischen 
Nervensystems, wie sie ebenfalls beim metabolischen Syndrom 
beschrieben wird, k6nnte eine weitere Erklgrung sein. 

V8 Affinit~itschromatographische Differenzierung zwischen 
intestinaler und mikrobieller J3-Galaktosidase im Darm der 
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Die im Vergleich zu Milch bessere Vertr/iglichkeit fermentierter 
Milchprodukte bei laktoseintoleranten Personen beruht z.T. auf 
dem Zusammenwirken von wirtseigener und im Sauermilchpro- 
dukt enthaltener mikrobieller 13-Galaktosidase bei der intestinalen 
Laktoseverdauung. Zur genaueren Untersuchung der Wirkung 
von fermentierten Milchprodukten wurde am Rattenmodell eine 
Methode entwickelt, die es erlaubte, zwischen wirtseigener und 
mikrobieller 13-Galaktosidase im Darmlumen exakt zu unterschei- 
den. Durch an Sepharose gekoppelte anti-Ratten-13-Galaktosida- 
se-Immunglobuline lieg sich die wirtseigene 13-Galaktosidase aus 
Chymusproben der Ratte affinit~itschromatographisch vollst~indig 
von mikrobiellen Enzymen abtrennen. Nach Verffitterung yon mit 
verschiedenen Keimen fermentierter Milch an Ratten lieB sich mit 
obiger Methode zeigen: Mikrobielle 13-Galaktosidasen aus fer- 
mentierten Milchprodukten gelangen aktiv in den Dfinndarm und 
tragen dort zu 45-56 % zur gesamten mikrobiellen 13-Galaktosi- 
daseaktivit~it bei. Letztere stellt ihrerseits zwischen 27 und 89 % 
der 13-Galaktosidasetotalaktivitgt im Dfinndarmchymus dar. Nati- 
ve Sauermilchprodukte ffihrten stets zu signifikant h6herer 
mikrobieller 13-Galaktosidaseaktivit~it im Dfinndarm als pasteuri- 
sierte Produkte ohne lebende Keime. Die wirtseigene 13-Galakto- 
sidaseaktivitgt in Chymus und Mucosa l~il3t sich unter geeigneten 
Versuchsbedingungen ebenfalls dureh fermentierte Milehproduk- 
te steigern. Mit verschiedenen Kulturen fermentierte Sauermilch- 
produkte mit extrem untersehiedlicher 13-Galaktosidaseaktivit~it 
k6nnen die gleiche Enzymaktivit/itssteigerung im Dfinndarm 
bewirken. Bei der Entwicklung optimaler Produkte ffir Laktosein- 
tolerante sind daher eine hohe 13-Galaktosidaseaktivit~it und die 
Zusammensetzung der Starterkultur gleichermal3en zu beachten. 

V9 EinfluB der Guanidinierung (Homoarginin-Markierung) 
15 von Proteinen auf deren Prizikale N-Wiederfindung beim 
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IRostock 
Die Homoarginin (HA)-Markierung von Proteinen ist eine 
Methode zur Bestimmung der wahren pr~iz/ikalen Verdaulichkeit. 


