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Physiologie und Biochemie findungsunterschiede als das Priiferenzverhalten gegen~ber 
fett-, zucker- und aromareichen Lebensmitteln auswirken. 

V1 Unterschiede in der SiiBempfindung zu Saccharose bei 
normal- und iibergewichtigen Erwachsenen 

Dr. Riidiger Schr6dter (m), K. Hoppe, C. Kornelson, 
H.-J.F. Zunft 
Deutsches Institut fiir Ernfihrungsforschung, 
Potsdam-Rehbrficke 
Arthur-Scheunert-Allee 114- I 16, 14558 Bergholz-Rehbriicke 

Problemstellung: Ob Ubergewicht und Adipositas durch eine 
ver~inderte sensorische Empfindlichkeit gegentiber Geruchs- 
und Geschmacksreizstoffen und eine dadurch erh6hte Pr~iferenz 
zu fett-, zucker- und aromareichen Lebensmitteln mitbedingt 
werden, ist bislang ungekl~irt. Deshalb wird die Hypothese ge- 
priift, ob sieh normal- und fibergewichtige Personen in der 
individuellen Unterschiedssensitivitgt im Siif3geschmack zu Sac- 
charose unterscheiden. 

Methoden: 114 Probanden (57 Frauen = w-Gruppe, 57 M~inner 
= m-Gruppe) im Alter von 24 bis 55 Jahren werden anthropo- 
metrisch untersucht und nach Berechnung des BMI (Body Mass 
Index) altersabhangig nach GARROW et al. (Int J Obesity 
1985; 9:147-153) in zwei Gruppen (normalgewichtig = n g ,  
tibergewichtig/adip6s = rig) eingestuft. Die Unterschiedssensiti- 
vit~it im Siiggesehmack wird mit dem multiplen paarweisen 
Vergleich (n = 10 Probenpaare pro Sitzung) in 6 Testreihen an 
versehiedenen Tagen und Zeiten, d.h. mit insgesamt 60 Proben- 
paaren, bestimmt. Angeboten werden zwei L6sungen yon 5,0 
und 6,4 g/1 Saccharose. Die jeweils als st/irker sii[3 empfundene 
Probe ist anzugeben. Die Testdifferenz betr~igt demnach 1,4 g/1 
Saccharose und wird mit einer relativen Fehlerh~iufigkeit yon 
p=0,15 gefunden. Als Mel3gr6fSe gilt die Fehlerzahl. Der Nor- 
malbereich (Binominalverteilung) f'fir eine Testperson liegt nach 
den 6 Durchlgufen zwischen 3 und 26 (ira Mittel bei 9) Fehlern. 
Die Priifung auf Gruppenunterschiede erfolgt varianzanalytisch 
(MANOVA). 

Ergebnisse: Der BMI variiert im Bereieh yon 18,9 bis 43,0 in 
der w-Gruppe und 19,6 bis 43,4 in der m-Gruppe. Die Klassen 
der normal- bzw. fibergewichtigen Frauen und M~inner sind mit 
folgenden Probandenzahlen belegt: Wng = 27, W~g = 30, mng = 
2I, mug = 36. 

Die Fehlerh/iufigkeit (Mean) liegt bei Frauen mit p < 0,001 
hoch signifikant niedriger als bei M/innern: w = 1,78; m = 2,48. 
Ein gleichfalls signifikanter Unterschied findet sich zwischen 
normalgewichtigen und fibergewichtigen/adip6sen Probanden (p 
< 0,05): ng = 1,92 und iig = 2,28. Das bedeutet eine h6here 
Fehlerquote und damit eine geringere Unterschiedsempfindlich- 
keit gegentiber Zueker bei den I~lbergewichtigen. Diese Unter- 
schiede bestehen auch innerhalb der Gesehlechter: Wng = 1,52; 
W~ig = 2,01; mng = 2,40; miig = 2,48. Zusammenfassend ist 
demnach eine verminderte Sensitivit~it bei den 13bergewichtigen 
und Adip6sen im Vergleich zur normalgewichtigen Kontroll- 
gruppe festzustellen. 

Sehlul~folgerungen: Die Hypothese wird best~itigt, dab sich 
0bergewichtige yon den Normalgewichtigen in den Geruchs- 
und Geschmacksempfindungen unterscheiden. Dies wird am 
S/il3geschmack sowohl bei Frauen als auch bei M/innern belegt. 
Derzeit wird gepr/ift, inwieweit sich diese sensorischen Emp- 
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Wfihrend der Magen-Darm-Passage wird Phytinsiiure teilweise 
abgebaut. Unklarheit herrscht dariiber, welehe Isomere der Ino- 
sitolphosphate bei der gastro-intestinalen Hydrolyse der Phytin- 
s/lure entstehen. Ebenfalls ist bisher noch unklar, ob neben 
pflanzlichen und mikrobiellen Phytasen des Futters auch k6r- 
pereigene Enzyme beim Phytatabbau beteiligt sind. 

An sechs Schweinen wurde deshalb der Abbau von Phytat 
aus weizen-, gerste und sojaschrothaltigem Futter untersucht. 
Die Hydrolyseprodukte der Phytins~iure, die Inositolphosphate 
und deren Isomere, wurden mittels der Anionenaustauseh- 
HPLC (Mono-Q-Harz) isoliert, mit Fe 3+ komplexiert und bei 
290 nm photometrisch bestimmt. 

Im Magen wurden neben IP6 neun weitere Inositolphosphate 
nachgewiesen. Nach vorl~ufiger Auswertung handelt es sich bei 
den Inositolphosphaten, die quantitativ am st/irksten hervortre- 
ten, um das Ins (i,2,-3,4,5) Ps, das Ins (1,3,4,5) P4 und das Ins 
(t,2,3,5) P4. Daneben sind noch weitere IP5 Isomere [Ins 
(1,2,4,5,6,) Ps; Ins (1,2,3,4,6) Psi und zwei IP3 Isomere vor- 
handen. Bisher konnte erst ein IP3-Isomer identifiziert werden 
(Ins (1,5,6) P3). Im Jejunum sind die gleichen Inositolphosphat- 
Isomere wie im Magen nachweisbar, allerdings in unterschied- 
lichen Konzentrationen. Das Gleiche gilt f'fir die Inositolphos- 
phate, die im Ileum auftreten. 

Die Ergebnisse zeigen, dab die Phytinsiiure haupts~ichlich im 
Magen durch pflanzliche und mikrobielle Phytasen hydrolysiert 
wird. Demgegen/iber findet im D/inndarm ein viel geringerer 
Phytinsgureabbau statt. Die Hydrolyseprodukte der Phytins~iure 
im Magen und im Dfinndarm, sind qualitativ gleich. Sie unter- 
scheiden sich lediglich in quantitativer Hinsicht. Nach dem 
gegenw~irtigen Stand der Versuchsauswertung ist unklar, ob bei 
der gastro-intestinalen Verdauung im Schwein, Isomere der 
Inositolphosphate mit biologischer Aktivit~it auftreten. 
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Problemstellung: Der Ballaststoff Pektin ist in verschiedenen 
Nahrungsmitteln enthalten. Es ist bekannt, dab bei Zuffihrung 
von 15 % Pektin bei Ratten eine Hypertrophie der Tunica 
muscularis im D/inn- und Dickdarm auftritt. Als Ursache ffir 


