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MAt 2 Textabbildungen. 

(Eingegangen am 21. Januar 1931.) 

1. Einlei$ung. 

Der Zweck jeder Arbeitspause besteht darin, die entstandene Er.  
miidung zu beseitigen und die Leistungsf/~higkeit wiederherzustellen. 
Die l~rage nach Dauer, Anzahl und Verteilung der Arbeitspausen ist 
daher eine der Kardinalfragen wissenschaftlicher Arbeitsorganisation. 
Wesentlich mitbestimmend fiir die Einteilung der Pausen ist die l~ot- 
wendigkeit, dem Arbeiter die Gelegenheit zu geben, Nahrung aufzu- 
nehmen. Diese Notwendigkei~, die im Vergleich zu der l~otwendigkeit 
des AusrUhens teilweise iiberwertet worden ist, war fiir die Pausenfest- 
setzung urspr/inglich wohl allein mal]gebend. 

Jede Pause hat  neben der positiven Wirkung der Erm/idungsbeseiti- 
gung auch eine negative; denn es kommt zum Ubungsverlust, und eine 
neue Einarbeit  ist erforderlich. Finder w~hrend der Pause eine Nah- 
rungsaufnahme start, so ist neben der erwarteten ,,kr~iftigenden" Wir- 
kung die erschlaffende, mfidemachende Wirkung, namentlich aus- 
giebigerer NIahlzeiten, bekannt  und gefiirchtet. 

~ be r  den physiologischen Mechanismus dieser Verdauungstr~gheit, 
die wohl jedem Menschen aus eigener Erfahrung bekannt ist, macht  
man sich gew6hnlich folgende einfache Vorstelhmg: Die lebhafte T/~tig- 
keit der Verdauungsorgane fiihrt zu einer Blutiiberfiillung im Splanchni- 
cusgebiet. Die Folge ist eine relative Blutarmut  des Gehirns und der 
Muskulatur. Wird nun in diesem Zustande schwere Muskelarbeit ge- 
leistet, so kommt es zu einem ,,Wettstreit um das Blur".  Die arbeitende 
Muskulatur mull stark durchblutet  werden. Darunter  ]eider die Blut- 
versorgung der Verdauungsorgane, die Sekretion der Verdauungss~fte 
sinkt, die Verdauung wird unvollkommen, die Resorption wird schlecht. 
Unter  dem Eindruck dieser Vorstellung halt  man schwere Arbeit nach 
einer reichlicheren Mahlzeit ffir unzutri~glich und verlangt eine aus. 
reichende l~uhepause nach dem Essen. 
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Diese Uber legungen  sind durch U n t e r s u c h u n g e n  keineswegs genii- 
gend gestiitzt,  u m  so al lgemein angewendet  werden zu kSnnen  
(Durig l ) .  

Aus d e m . F r a g e n k o m p l e x  greifen wir die Frage heraus,  ob die Nah-  
rungsresorpt ion  durch schwere K6rpe ra rbe i t  verschlechter t  u n d  ob die 
Resorp t ion  durch verschieden lange ~ u h e p a u s e n  nach  Nahrungsauf -  
n a h m e  beeinfluBt wird. 

I I .  Fri ihere Untersuchungen.  

Einer kurzen ~bersieht fiber die ~lteren Befunde ist zweckm~Big eine De- 
finition des Begriffes der ,,Nahrungsausnutzung" vorauszuschieken. 

Bei derartigen Untersuchungen ist es iiblich, die festen Exkremente als den 
unverdauten Teil der Nahrung anzusehen. Die Differenz zwisehen den in der 
Nahrung eingefiihrten N~thrstoffmengen und den im Kot entleerten ergibt dann 
die Menge der resorbierten Nahrungsbestandteile. ]:)as in Prozenten ausgedrfickte 
Verh~,ltnis zwischen resorbierten und eingefiihrten N~hrstoffen nennt man den 
Verdauungs- oder Resorptionskoeffizienten. 

Diese Betrachtungsweise ist nieht ganz korreklb. Bekanntlich enthalten die 
Faeces neben den unverdauten Resten der Nahrung Verdauungss~fte und Bak- 
terien, deren Bestandteile teilweise nieht aus der Nahrung, sondern aus dem K6r- 
per s~ammen. Die aus den Faecesuntersuchungen gewonnenen Werte fiir Stick- 
stoff, ~therextrakt usw. liegen daher etwas h6her, als es den niehtresorbiert~n 
Nahrungsresten entsprechen wiirde. 

Fiir die praktisehe Erni~hrungsfrage ist diese Fehlerqnelle aber yon unter- 
geordneter Bedeutung (siehe auch Kestner und KnilJpi,ng ~, sowie Atwater a, Pin- 
cussen 4) denn ,,die Gesamtsumme der Exkremente" stellt tats~chlieh die Summe 
dessen vor, was veto KSrper zur Energielieferung und Gewebsbildung nieht be- 
nutzt wird bzw. ihm verlorengeht, 

Versuehe von Grandeau und Lecler~ s an 3 Droschkenpferden haben bei Ziehen 
im Sehrit~, und noeh mehr bei Ziehen im Trab eine verminderte Nahrungsresorp- 
tion gegenfiber der Ruhe ergeben. Zwei sorgf~,ltige Untersuchungsreihen an Hunden 
aus dem Zuntzsehen Institut yon Rosenberff a (1892) und Gerhard 7 (1910) haben kei- 
hen EinfluB der Arbeit auf die Nahrungsresorption feststellen k6nnen, auch dann 
nicht, wenn der Hund erst 31/2--4 Stunden naeh der Mahlzei~, auf der tI6he der 
Darmverdauung, die Arbeit begann. 

Am Mensehen is~ diese Frage (1890--1900) yon AtwaterS im Rahmen seiner 
umfassenden Stoff- und Kraftweehselversuehe behandel~ worden. Er lieG 3 Ver- 
suchspersonen auf einem Fahrradergometer 8--16 Stunden arbeiten und studierte 
den EinfluB der Muskeltat, igkeit auf die Resorption der Nahrung. Im Interesse 
anderer, gleichzeitig angestellter Untersuchungen, waren die ~hrstoffe zum Teil 
besonders pr~pariert und so zusammengestell~, dab sieh der K6rper im Stiekstoff- 
und Kohlenstoffgleichgewieht befand. Nur in einigen Experimenten mit schwerer 
Arbeit wurde eine nieht ausreichende Kost verabreieht, ,,so dab der K6rper gen6- 
tigt war, mehr oder weniger aus seinem aufgespeicherten Vorrat zu seh6pfen". 
Die Mittagspause betrug einschlieBlich Essen 35 Minuten. Atwater fand unter 

In ,,K6rper und Arbeit" v. AtzIer. 
2 Praktikum der physiol. Chemie, 3. Teil. s Erg. Physiol. 3, Teil L 
4 Handbuch der Bioehemie yon Oppenheimer, Bd. 5, S. 340. 
5 Zib. nach Zuntz und Schumburg, Physiol. des Marsehes, S. 194. 
6 Pflfigers Arch. 52, 401. 7 Pflfigers Arch. 133, 397. a 1. c. 
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diesen Bedingungen, ,,dal3 die Menge der verrichteten Arbeig keinen EinfluI] 
auf die Verdaulichkeit der Nkhrstoffe ausiibte". 

Zuntz 1 untersuchte gelegentlich seiner bekalmten Hochgebirgsexpedition 
1895--1903 die Beziehungen zwischen KSrperarbeit und Nahrungsresorption. 
Er kam mit seinen Mitarbeigern zu dem Ergebnis, dal~ w~hrend der Wintermonate 
Verbesserung, w/~hrend der Sommermonate Verschlechterung in der ,,Ausnutzung" 
der Nahrung dutch M~rsche eintr/~te. Erkl~rt wird diese Erschelnung damit, 
dab in don Sommermonaten der Darm zu katarrhalischen Ver/~nderungen neigt, 
die nicht immer deutlich in Erscheinung zu treten brauchen. 

In seiner Physiologie des Marsches gehr Zuntz ~" gemeinsam mit Schumburg 
noch einmal auf diese Frage ein. Die eine Vp. litt an Unregelmi~l]igkeiten der 
]:)armfunktion (Neigung zu Diarrhoen); ihre Versuchsresultate konnten also 
keine Verwendung finden. Bei der anderen Vp. zeigte sich ein geringer EinfluB 
der Marscharbeit auf die N.-Ausscheidung im Kot im Sinne einer ErhShung. 
Allerdings pflegten die Vpn. vor Beginn der Miirscho nur ein leichtes Friih- 
stiick zu verzehren, nahmen dagegen auf halbem ~Vege einen etwas ~ich- 
licheren Imbifl. 

Zu r  K1/~rung der besonderen Frage,  wie lange sollen die Pausen  nach  
den Mahlzei ten in  indus t r ie l len  Bet r ieben  bemessen werden,  erscheinen 
die geschilderten U n t e r s u c h u n g e n  am Menschen wegen der wenig be- 
fr iedigenden ~J~bereinstimmung, vor al lem aber  wegen der angewand ten  
Versuchsbedingungen  n ich t  geeignet.  

I I I .  Methodilc.  

Bei der Aufsbellung unseres Versuchsplanes waren wir vor al lem 
darauf  bedacht ,  die A n o r d n u n g  den realen Verh~ltnissen eines Arbeits-  
tages bzw. einer Arbeitswoche mSglichst  ~hnlich zu gestal ten.  

Die Vp. war ein 38 Jabre alter friiherer Bergarbeiter mit einem KSrpergewicht 
yon 72 kg, der auch mit Land- und Gartenarbeit vertraut war. Er wohnte w~hrend 
des 4wSchigen Versuches zwecks genauer Kontrolle der Nahrungsaufnahme im 
Institut und erhielt eine kri~ftige gemischte I(ost, deren Menge er je nach Bedarf 
frei w/~hlen konnte. Ihro einzelnen Bestandteile wurden vor der Zubereitung 
bzw. Aufnahme exakt abgewogen. Nichtgenossene Speisereste wurden zuriick- 
gewogen. 

Die Zusammensetzung der Nahrung wurde aus den Angaben der Schall- 
Hei•lerschen Tabellen und des KOnigschen Handbuches ermittelt, ein Verfahren, 
das fiir den vorliegenden Zweck als ausreichend erachtet werden kann. Gewisse 
Schwierigkeiten machte die Ermir der aufgenommenen St/irke. Fiir den 
St~rkegehalt der rohen Kartoffel, der nach K6nig zwischen 15 und einigen 20% 
schwankt, haben wir 18% eingesetzt, fiir feines Weizenmehl, dessen Zusammen- 
setzung unter anderem yon der Art der Vermahlung und dem Grad der Feinheit 
abh/ingt, einen St/trkegehalt yon 70%, fiir Wassernudeln 72%, ffir Erbsen 50%, 
fiir Reis 71%, fiir Hafefflocken 60%. ~iir die Abnahme des St/~rkegehaltes des 
Mehles durch den Baekprozell haben wir nach Neumann 3 etwa 5 % angenommen. 
Die Zusammensetzung der Backwaren wurde auf Grund der Backrezepte der hie- 
sigen Bilckereien bereehnet. 

1 HShonklima und Bergwanderungen. 2 1. c. 
8 Brotgetreide und Brot (1914). 

Arbeitsphysiologie. Bd. 4. 15 
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oder: 

Die Speisekarte einer Mittagsmahlzeit war z.B. folgende: 

400 g Kartoffeln 
200 g Blumenkohl 

70 g Butter 
1 Ei 

150 g gehaektes Rindfleisch 
50 g Bratbutter 

200 ccm Milch 
20 g Mehl 

1 Ei 
15 g Zueker 

500 g Kartoffeln 
150 g Rindfleiseh 
70 g Butter 

100 g griiner Kopfsalat 

Als zweites Friihstiick wurde z. B. gegeben: 

125 g Graubrot 
60 
30 
40 
20 
80 
25 

Nach M6glichkeit wurde 
tausch der Speisen nach dem 
koeffizienten stattfand. 

g Mainzer Kase 
g Fleischwurst 
g Butter 
g Kaffee in 1/2 1 Wasser 
ecm Milch 
g Zueker. 

fiir Abweehslung in der Kost gesorgt, wobei der Aus- 
Gesichtspunkt eines annahernd gleichen Verdauungs- 

Die t~gliche errechnete Calorienzufuhr betrug in der 1. Versuchsperiode 
im Durchschnitt 5900, in der 2. 5500, und in der 3. 5600 kg Calorien. 

Die Ern~hrung muB demnach als durchaus kriiftig bezeichnet werden, selbst 
wenn wir die in der Literatur verzeichneten Angaben fiber den Ca lorienverbrauch 
yon Sehwerstarbeitern zugrunde legen. Nach Kestner und Knipping  1 ergaben 
sich fiir den Nahrungsbedarf landwirtschaftlicher Arbeiter, besonders vor der 
maschinellen Durchdringung der Landwirtschaft, Zahlen yon 5---6000 kg Calorien 
und dariiber. 

Die Arbeit, die auf 8 Stunden pro Tag bemessen war, wurde in der Zeit vom 
25. IV. bis 23. V. bei mittleren Tagestemperaturen van 8--16 ~ C und maximalen 
Tagestemperaturen von 11--21~ ausgefiihrt. Sie wurde meist unter Aufsicht 
verriehte~ und bes~and zum Teil im Umgraben yon 80--100 qm Grasnarbe pro 
Tag; zum Tell darin, da~ die Vp. yon einer Lehmgrube Boden lossta~h, in einen 
Schubkarren lud, etwa 30 m fuhr und dort aufkippte. (Inhalt des Karrens etwa 
0,09 cbm loser Boden, Spaten 30 em H6he, 20 em Breite.) Sonnabend Naeh- 
mittag erhielt er leichtere Arbeit: Tischlerarbeit, leichte Transportarbeit und dergl. 
Der Sonntag war arbeitsfrei. 

Die  ganze Versuchsserie zerfiel in 3 Per ioden,  die sich nur  beztiglich 

der  Pausen  nach  den Mahlzei ten  unr In  der ers~en Versuchs- 
per iode von  12 Tagen  wurde  die i ibliche Tagese in te i lung  durchgef i ihrf ,  

d . h . :  

1 Die Erni~hrung des Menschen, 1926. 



Arbeitspausen und Nahrungsresorption bei kSrperlicher Schwerarbeit. 221 

Versuchsperiode I. 
Morgenfriihstiick, dann: 

8 --10 Arbeit 
10 --101/~ Friihstiick 
101/~--13 Arbeit 
13 --14 Mittag 
14 --161/~ Arbeit 
161/2--17 Kaffee 
17 --18 Arbeit. 

Rechnen wir fiir Waschen und Essen' etwa 25 Mhmten, so standen ibm nach 
der Mittagsmahlzeit einige 30 Minuten Ruhe zur Veffiigung, da ein Arbeitsweg 
nieht zuriickzulegen war. 

In der 2. Versuchsperiode yon 9 Tagen begann die Arbeit ohne jede Pause 
nach den Mahlzeiten, der Arbeitstag war dementsprechend bereits gegen 17 Uhr 
beendet. 

In der 3. Periode von 8 Tagen sehlieBlich wurden auBerordentlich lange Ruhe- 
pausen gewahrt, in denen sieh die Vp. ruhig auf einen Liegestuhl hinlegen muSte. 
An einzelnen Tagen verfiel er hierbei auch in einen leichten Schlaf. Die Tages- 
einteilung gestaltete sich folgendermallen: 

Morgenkaffee, dann : 
Versuchsperiode I I L  

7- -  9 Arbeit 
9--10 Friihstiiek + Ruhe 

10--13 Arbeit 
13--15 Mittag + Ruhe 
15--=17 Arbeit 
17--18 Kaffee + Ruhe 
18--19 Arbeit. 

Im Ansehlul3 an die letzte Arbeit erhielt er bei allen 3 Versuehsperioden das 
Abendbrot. 

Der 24-Stunden-Urin wurde sorgf/~ltig gesammelt. Der Kot wurde yon der 
Vp. jeden Morgen regelm~Big abgesetzt, so dab eine Abgrenzung des Kotes iiber- 
fliissig wurde. Vom 13. zum 14. V. und besonders vom 21. zum 23. V. trat eine 
st~rkere _~mderung in den ausgeschiedenen l~iengen und dementspreehend auch in 
den Ausscheidungswerten ein. 

Die Trocknung des Kotes geschah nach dem Verfahren yon Poda durch lang- 
sames Eindieken auf einem schwach siedenden Wasserbade und mehrmaliges 
~bergieBen mit Alkohol bis zur Pulverisierbarkeit. Der Stickstoffgehalt der 
Ausscheidungen wurde nach K]eldahl bestimmt. Die Bestimmung des Fettgehaltes 
in den Faeces geschah nach Soxhlet durch ~therextraktion. In der extrahierten 
Kotprobe waren dann noeh die als Seife gebundenen Fetts~uren zu bestimmen. 
Zu diesem Zweeke wurden die Proben mit durch ein paar Tropfen Salzsi~ure an- 
ges~uertem Alkohol verrieben, der Alkohol auf dem Wasserbade verjagt und die 
wiedergetrocknete Substanz abermals im Soxhletsehen Apparat extrahiert. Die 
Summe des 1. und 2. ~therextraktes ergab dann das ,,Gesamtfett" in den 
Faeces. 

Die Kohlehydrate im Stuhl wurden als Stis bestimmt, da der Stuhl F,r- 
waehsener bekanntlich frei yon 16slichem Zucker ist. Auch Sti~rke, die unverdaut 
in den Dickdarm gelangt, kann dutch Kotfermente noch welter in Dextrose ver- 
wandelt und dann resorbiert werden. Kleine Sti~rkemengen finden sich aber 

15" 
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recht h~tufig im normalen Stuhl und ihre Bestimmung ist ffir Versuche fiber Nah- 
rungsresorption, wie Knil~pinf f  und l~ona z mit Recht hervorheben, von erheblicher 
Bedeutung. Die St~rke wurde nach Strassburger ~ bestimmt. 

I V .  V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  

Wir geben zun~chst eine Generaltabelle (1), in die alle wesentlichen 
Daten aufgenommen sind. Die t~glich abgesetzte Kotmenge betrug 
im Mittel 180--200 g ,  entsprechend einer Trockenkotmenge von 40 
bis 45 g. Die ti~glich ausgeschiedene Harnmenge betrug 1580--2060 ccm 
und der t~gliche Harn-N im Mittel 13,8 g. Die Kurve der Stickstoff- 
aufnahme und der Stickstoffbilanz ist der grSl3eren Ubersichtlichkeit 
wegen in Abb. 1 graphisch dargestellt. Die Kurve zeigt, dal3 die l~- 
Bilanz fast w~hrend der ganzen Versuchsperiode positiv ist. Wenn auch 
eine positive Bilanz bei der reichlichen Ern~hrung, die qualitativ sicher 
besser war als sie die Vp. gewShnt war, und der gleichzeitigen schweren 

~ \ 1 /  x j / . ' ~ /  I ~ J ~ .  ~ ' -~  

zz~. 30. A s. A ~ ~,~. ~z.A ~ ~ 
�9 ~ D#lum 

Abb. 1. Beziehungen zwischen lff-Zufuhr und N-Bilanz. 

.> 

Arbeit an sich nicht unm6glich ist, so ist doch zu bedenken, dab die Auf- 
stellung einer N-Bflanz bei gemischter Kost  niemals einen hohen Grad 
yon Zuverl~ssigkeit erreichen kann, wenn die Stickstoffwerte der ein- 
zelnen Nahrungsmittel  aus Tabellen entnommen werden. 

Wesentlich ist ferner, dal3 unsere Bilanz insofern unvollst~ndig ist, 
als sie die Stiekstoffabgabe durch die Hau t  vernachl~ssigt. Bei Schwer- 
arbeit kann die Stickstoffabgabe im Schweil3 12--15% der im H a m  
und Kot  ausgeschiedenen Menge betragen. Bei Beriicksichtigung dieser 
Momente wiirde die I%igung der N-Bilanzkurve, sich eng an die Null- 
linie anzulehnen, deutlieher in Erseheinung treten. Zu beachten ist, 
dab die Kurve der N-Aufnahme und die Bflanzkurve in bezug auf die 
Einzelabschnitte wie auch auf den Gesamtverlauf fast genau parallel 
gehen: Die N-Aufnahme betrug in der ersten Versuehsperiode 24,9 g 
pro Tag, sie sank in der zweiten Periode auf durchschnittlich 21,04 g und 
in der dri t ten Periode auf 19,48 g. Man darf das wohl als ein Anzeichen 
dafiir ansehen, dab der lq-Stoffwechsel w~hrend der ganzen Versuchs- 
periode keine wesentlichen StSrungen erfahren hat.  

1 1. c. ~ Praktikum dcr physiol. Chemie. Bd. 3. 
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Wir gelangen nun zur Besprechung der Resorptionskoeffizienten, 
deren Verlauf in Abb. 2 graphisch dargestellt ist. Es fRllt auf, dab die 
Schwankungen der Kurven aller drei Nghrstoffe einen s paralle- 
len Verlauf. nehmen. Wie zu erwarten war, liegt die Kurve  fiir Kohle- 
hydra t  absolut am hSchsten, etwa zwischen 98 und 99 %. Die Fe t tkurve  
erreicht nur selten 99 %, geht manchmal  auf 94% und darunter,  wRhrend 
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Abb.  2. T~igliche Resorp~ions-Koeffiztenten fi~r . . . .  St~rke, - . . . .  Fe t t ,  EiwelB. 
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die Eiwei6kurve meist zwischen 93 und 85% verlguft, mi t  einzelnen 
Spitzen dariiber und darunter.  Der besonders steile Kurvenan-  und 
-abstieg vom 21. zum 23. V. ist durch die obenerwghnte geringe Kot-  
verhaltung bedingt. 

Wir sehen schon aus den Kurven,  da6 der Unterschied zwischen den 
3 Versuchsperioden offenbar nicht gro~ ist. Wahrend die Kohlehydrat-  
und Fe t tkurve  annghernd horizontal verlaufen, liegt bei der EiweiB- 
kurve der dri t te Absehnit t  etw~s tiefer als die beiden ersten. Zieht man  
diese Kurve  zusammen, d. h. n immt  man die aus 2 - -3  Tagen gewon- 
nenen Mittelwerte als Kurvenpunkte ,  so wird der Verlauf noch d e u t -  
licher (s. Abb. 3). Recht  fibersichtlich werden diese Verhgltnisse, wenn 
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Abb.  3. Mi~telwm~e dor  Resorptions.Koeffizion~en fiir . . . .  St~trkc, - . . . .  F e t t ,  EIw6ilL 
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man die Durchschnittswerte der 3 Versuchsperioden und die mittleren 
Fehler dieser Durehsehni~tswerte tabellarisch darstellt (Tab. 2). 

Tabelle 2. Mittelwerte der ResorptionskoeHiziente~ i~r Eiweifl, ~ett und Kohlehydrate. 

Zahl d~r Mltt]ercr Mittlerer Kohle- Mittlerer 
" ~ : ~ _ ~ "  Einzel- Eiweifl Fehler des Fe t t  ~elller des hydra te  Fehler des 

versueho Mittelwcrtcs Mittelwcr tes (Stttrke) Mittelwortes 

I [ 12 I 89,75 
II. 9 88,90 

IIL 8 1 85,4 

-V 1,02 

~ 1,40 
1,17 

97,28 
97,52 
96,78 

~ 0,28 
0,30 

• 0,52 

98,72 
98,72 
98,51 

:J= 0,17 
• 0,14 
• 0,21 

Zwischen den beiden ersten Perioden lassen sich keine Untersehiede 
feststellen. Die Werte der drit ten Periode liegen fiir alle drei Niihrstoffe 
niedriger. Fiir Kohlehydrate und Fet te  iibersteigt die Differenz nicht 
die Bereiehe der mittleren Fehler, bei EiweiB dagegen ist dies der Fall. 
Die Resorption yon EiweiB war in der dri t ten Versuehsperiode ohne 
Zweifel im Durehsehnitt  etwas schleehter als in den beiden vorange- 
gangenen. 

V. Diskussion.  
Die Versuchsanordnung war, wie eingangs ausgefiihrt, so getroffen, 

dal3 in der ersten Periode auf die Mahlzeit eine kurze Ruhepause folgte, 
wi~hrend in der zweiten Periode die Arbeit unmittelbar naeh dem Essen 
fortgesetzt wurde. Wenn also der , ,Wettstreit  um das Blut"  zu einer 
Verschlechterung der Resorption ffihren wiirde, so h~tten wir in dieser 
zweiten Versuchsperiode niedrigere Resorptionskoeffizienten zu erwarten 
als in der ersten. Wir sehen, dalt das nicht der Fall ist. Die Durch- 
sehnittswerte sind vollkommen gleich, de r  Verlauf an den einzelnen 
Tagen ist in der zweiten Periode sogar regelm~l~iger als in der ersten. 

Noch auff~lliger aber ist die dritte Periode. Hier mul~te entspre- 
chend 'der langen auf die Mahlzeit folgenden Pausen der , ,Wettstreit  
urn das Blut"  am meisten zugunsten der Verdauungsorgane ausfallen. 
Wir bat ten also, wenigstens fiir Eiweil~, eine noch bessere Resorption 
zu erwarten; fiir Kohlehydr~te und Fet te  diirfte eine weitere Steigerung 
des Koeffizienten kaum m6glieh sein. Die Werte fiir Eiweil3 liegen aber 
ira Gegenteil etwas niedriger als in den vorangehenden Perioden. Hieraus 
den SehluB ziehen zu wollen, dal3 eine ausgedehnte Pause nach der 
Mahlzeit die Resorption fiir Eiweil3 verschlechtert, scheint uns aller- 
dings zu weir gegangen. Zur Stiitze einer derartigen Behauptung w~re 
ein gr61~eres Versuehsmaterial nStig, das einen Zufalt bzw. eine nicht 
erkannte Einwirkung anderer Art  mit  gr61~erer Sieherheit aussehliel3t. 

Auch bei vorsichtiger Auswertung der Ergebnisse k6nnen wir aber 
feststellen, d~l] dureh Arbeitsbeginn unmittelbar naeh der Mahlzeit 
die Resorption jedenfalls nicht versehlechtert, durch eine Pause nach 
dem Essen jedenfalls nieht verbessert wird. 
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Es liegt auf der Hand, dal~ durch diese Feststellung die Frage Mahl- 
zeit und Arbeitspause keineswegs gelSst ist. Die Forderung, auf ehle 
reiehliche Mahlzeit eine Ruhepause folgen zu lasser/, ist auch weiter- 
hin zu vertreten --  wir selbst neigen dazu, das zu tun --,  nur wird man 
zur Begrfindung dieser Forderung nieht mehr anfuhren dfirfen, dai3 die 
Resorption unter dem Wiederbeginn der Arbeit unmittelbar naeh dem 
Essen leidet. 

VI. Zusammen/assung. 
An einem Arbeiter, der unter Arbeitsbedingungen, die den realen 

Verh/~ltnissen entsprachen, Sehwerarbeit leistete, wurde die Resorption 
von Kohlehydrat ,  Fe t t  und Eiweil~ untersueht. Es zeigte sich, dab die 
Resorption dureh einen Arbeitsbeginn unmittelbar nach dem Essen 
nicht verschleehtert, dureh eine Pause, die 1/~nger als in der Praxis 
iiblich ist, nicht verbessert wird. 


