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RUBNER: Die Welterni ihrung in Vergangenheit ,  Gegenwart  und Zukuntt .  

Die Weltern~ihrung in Vergangenheit, Gegenwart und ZukunftL 
Von MAX RUBNER, Ber l in .  

I. A b s c h n i t t .  Der Welt-Sto]]~zechsel und Kraft- 
wechsel der V6llcer. 

I ch  h a b e  schon  vo r  e in igen J a h r e n  Mit te i lung~ 
fiber die E rgebn i s se  der  N a t i o n e n e r n ~ h r u n g  d e r  
wich t igs te  n Kul tu rv61ker  g e m a c h t  f iber Deu t sch -  
land,  I ta l ien ,  F r ank re i ch ,  Eng land ,  N o r d a m e r i k a  
u n d  J a p a n ,  f iber  e ine Gesamtbev61ke rungszah l  y o n  
e twa  45 ° Mil l ionen Menschen ,  also e inen  e rheb-  
l i chen  Teil de r  E rdbev61ke rung  f ibe rhaup t .  

TabeUe. 

Pro KopI der Bev61kerung treffen 
tfiglich ~ 

in Gramm 
Kohle- in 

Protein Fett  ]ydrate Cal0rien 

8 i  
88 
79 
87 
8I 
88 
90 
89 

29 
58 
43 
60 
57 
67 

lO 5 

59,8 

485 
466 
473 
428 
478 
485 
403 
430 

459,61 

2553 
2612 
2666 
277 ° 
2825 
2973 
2997 

85,4 

Japan  a . . . . . . . . .  
I tat ien . . . . . . . .  
RnBland, altes . . . .  
Deutschland . . . . .  
Osterreieh, altes . . . 
Frankreich . . . . . .  
England . . . . . . .  
Nordamerika . . . . .  

Mittel . . . .  

713 

85, 4 Protein . . . . . .  35o, I Calorien 
59;8 Fe t t  . . . . . . .  556,1 

459,6 Kohlehydrate  . . = i884, 4 ,, 
Summe 279o,6 Calorien 

V o r s t e h e n d e  Tabel le  e n t h M t  den  pro  Kopf  
e iner  Bev61kerung  e n t f a l l e n d e n  Ante i l  a n  P ro t e in ,  
Fe t t ,  K o h l e h y d r a t e n  und  die S n m m e  al ler  dieser  
Stoffe ausgedr f ick t  in  Calorien. 

I m  G e s a m t d u r c h s c h n i t t  zeigen die Calorien-  
zahlen ,  d a b  es ke ine  N a t i o n  gibt ,  die als d a r b e n d e ,  
u n t e r e r n ~ h r t e  ge l ten  mfiBte, oder  jedenfa l l s  a u c h  
ke ine  f au lenzende  N a t i o n  oder  ande re r se i t s  auch  
ke ine  ~ 'bermi l3 iges  le is tende,  d e n n  solche U n t e r -  
schiede wf i rden  s ich  in de r  G e s a m t m e n g e  de r  ver -  
z e h r t e n  N a h r u n g s m i t t e l  a u s p r i g e n .  

Mi t  groBer  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  df i r fen wir  auch  
ffir j e n e  gr6Beren  V61kerkomplexe  de r  Erde ,  die 
n o c h  n i c h t  u n t e r s u c h t  Sind, eine 1 ) b e r e i n s t i m m u n g  
m i t  den  oben  gezeigten  W e r t e n  a n n e h m e n .  

Bei  e inem f a s t  g le ichen V e r b r a u c h  yon  Ene rg i e  
p ro  Massene inhe i t  zeigen die V61kers tud ien  ats 
zwei twich t ige  T a t s a c h e  a u c h  ein Gleichbleiben 
de r  Menge des  Proteinverbrauchs i n n e r h a l b  m~13iger 
p r a k t i s c h  i r r e l e v a n t e r  ]3reite de r  S c h w a n k u n g e n .  

Dies i s t  besonde r s  auffa l lend,  weil  wir  in  un-  
serer  Tabel le ,  wie wi t  sp~ te r  noch  h 6 r e n  werden ,  

i Genehmigter Abdruck aus den Sitzungsberichten 
der PreuBischen Akademie der  Wissenschatten I928, 
X I I I - - X V I ,  S. I59-- i83.  

e I92o, Sitznngsber. der preul3. Akademie XI  S. 34 L 
3 Als Durchschnit tsgewicht  45 Kilo zu rechnen. 

Umgerechnet  yon dem Meineren K6rpergewicht 
der Japaner  auf mittleres Gewicht der anderen 
Nationen. 

Bev61kerungen  m i t  ganz  ve r sch i edenen  El3si t ten 
a u f g e n o m m e n  h a b e n .  V61ker m i t  z u m  Tell  fas t  
v e g e t a r i s c h e r  K o s t  u n d  solche m i t  gemisch t e r  
Kos t ,  d a r u n t e r  die Ange l sachsen ,  die d e r  La ie  
gern  im V e r d a c h t  ha t ,  a u s g e s u c h t  s t a rke  EiweiB- 
esser zu sein. 

Also a u c h  die v eg e t a r i s ch  l e b e n d e n  VSlker  
s t e h e n  im Eiwei~3konsum h i n t e r  den  a n d e r e n  n i c h t  
zurfick. 

W a s  end l i ch  das  Verh / i l tn i s  y o n  F e t t  u n d  
K o h l e h y d r a t e n  an l ang t ,  so zeigen: s ich bei  den  
V61kern die gr6Bten  Un te r sch iede .  Die Ostasiaten, 
die Japaner zeigen elne ausgesprochene Fettarmut 
i n  ihrer Kost gegenf iber  d e m  Mit teleurop/~er  u n d  
d e m  Ange lsachsen ,  w e n n  ich m i t  l e t z t en  V~orten 
a u c h  den  N o r d a m e r i k a n e r  m i t  e inbegreife .  Bei  
u n s e r e n  europXischen E r n ~ h r u n g s f o r m e n  mf i g t en  
wir  u n s e r e  Ern~ th rung  gr f ind l ichs t  u m g e s t a t t e n ,  
u m  m i t  so wenig  F e t t  a u s z u k o m m e n ,  wie es bei  den  
J a p a n e r n  de r  Fa l l  ist.  

Die  groBen V a r i a t i o n e n  in  d e r  Z u s a m m e n -  
s e t z u n g  n a t i o n a l e r  G e w o h n h e i t e n  zeigen uns  noch  
zwei T a t s a c h e n ,  e inmal ,  d ab  die Quel len  der  
V i t a m i n e  n i c h t  so eng  b e g r e n z t  sind,  wie m a n  
zur  Zei t  me in t ,  u n d  ferner ,  d a b  die V e r s o r g u n g  
m i t  A s c h e b e s t a n d t e i l e n ,  die na tu rgemXB bei  den  
v e r s c h i e d e n e n  N a t i o n e n  sehr  v a r i a b e l  ist, f iberal l  
doch  m i n d e s t e n s  das  A u s r e i c h e n d e  u n d  N6t igs te  
zuff ihrt .  

I I .  A b s c h n i t t .  Die Nahrungsmittel. 
W e n d e n  wi r  u n s  n a c h  d en  E i n h e i t s w e r t e n  des  

q u a n t i t a t i v e n  N a h r u n g s v e r b r a u c h e s  de r  F r a g e  zu, 
w o m i t  s t i l len  d e n n  die V61ker ih re  Lebensbedf i r f -  
nisse,  so b e t r e t e n  wi r  e in  Gebie t ,  au f  d e m  die N a t u r  
uns  die a l lergr6Bte  F r e i h e i t  l~tBt; schon  die Ffille 
y o n  e g b a r e n  D i n g e n  e rg ib t  u n b e g r e n z t e  M6glich-  
k e i t e n  u n d  K o m b i n a t i o n e n .  Von  e inhe i t l i chen  
Zfigen, y o n  e iner  Ordnung ,  G r u p p i e r u n g  s c h e i n t  
m a n  k a u m  r e d e n  zu k 6 n n en .  

Jedes  Volk,  j a  j ede r  S t a m m ,  h~ l t  an  Besonder -  
h e i t e n  les t ;  d e r  E u r o p i e r  iBt  i m  a l l geme inen  e in  
ch ines isches  Menfi  m i t  Sch recken  u n d  Abscheu ,  
u n d  de r  Chinese  v e r a c h t e t  als b a r b a r i s c h ,  was  wir  
i b m  d a r b i e t e n .  Ja ,  m a n  b r a u c h t  n i c h t  w e f t  zu 
re isen,  u m  schar fe  l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e  U n t e r -  
schiede a u c h  bei  uns  zu f inden.  Trotz der Viel- 
seitigkeit der Erscheinungen ist es aber doch m6glich, 
ganz bestimmte Gruppierungen yon durehschlagender 
Bedeutung ]estzustellen. 

B e t r a c h t e n  w i t  abe r  n u n  die Ku l tu rv61ker  n a e h  
i h r e r  N a h r u n g s w a h l ,  so e r g i b t  s ich fo lgendes  Bild,  

V o n  IOO Calor ien  s ind 

ia Italien in Frankreich in Deutschland in England 
Cerealien • 63,7 55,2 4o,8 37,7 
Kartoffeln.  1,9 6, 7 i2,o 6,3 
Zucker . . 2,2 3,4 5,9 I4,2 
Fleisch . . 5,9 I I ,9  I5,8 I6,o 
M i l c h . . .  1,5 4,3 8,6 7,i 
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Un te r  den j e t z t  un te r such ten  V61kern werden 
die ex t r emen  Mfgl ichke i ten  der  Nahrnngswahl  
n icht  ausgenutzt .  Nur  bei den J apane rn  k6nnte  
man  sagen, sie lebten  im wesent l ichen vege- 
tar isch,  denn 95 % ihrer  Kos t  e n t s t a m m t  dem 
Pflanzenreich.  

Die Animal ien  sind den Pf lanzen gegenfiber 
seItene Nahrungsmi t te l ,  daher  bewegen sich die 
animalischen Nahrungsante i le  innerhalb  engerer  
Grenzen. I m  at lgemeinen f inder m a n  n ich t  mehr  
als 4/10 der  Kost  aus Animat ien bestehend,  und 
5/~ o sind Vegetabil ien.  Zu den Animal ien  .werden 
fibrigens nicht,  nur  Eleisch usw. gerechnet ,  sondern 
a u c h  die t ier ischen Fe t t e  (z. B, But ter) .  Das 
Verh~ltnis  der Animal ien  ist  m i t  J a p a n  = I be- 
ginnend, in I ta l ien  = 2, F rankre ich  = 4, Deutsch-  
land --- 6, Eng land  = 8. Der  re la f ive  Fleisch- 
konsum wird in I ta l ien  = I gesetzt,  in F rankre ich  
.= 2, Deutsch land  = 3, Eng land  ~ 3. Man weis t  
also dem EnglXnder zu Unrech t  ein f ibertr iebenes 
Fleischbedfirfnis zu. Zwischen Deutsch land  und 
England  bes tehen n u t  Untersclziede in der  Ar t  
der  Fleischsorten,  welche genommen werden, in 
Deutsch land  vie l  Schweinefleisch und Wurs t -  
waren,  in Eng land  H a m m e l -  und Rindfleisch.  
] )eutschland und England  genieBen viel  mehr  
t ierisches F e t t  als andere  Nat ionen.  

Der  Deutsche  ist  der  einzige, in dessen Kos t  
die Kar toffe l  eine grfBere Rolle spielt. Gemfise 
machen  bei uns e twa  1/.~0, das Obst  1/~ 0 unserer  
ganzen Nah rung  ans. Der  EnglXnder genieg t  am 
wenigsten Gemfise, n~tmlich nur  1/60--1/v 0 des 
ganzen Nahrnngsbedarfes ;  die Kos t  der  I ta l iener  
ist  die einzige, welche nennenswer te  Frf iehte  auf- 
ft ihrt  (9,9 % der ganzen Kost).  

Was  die Grfinde ftir die verschiedene Wah l  der 
Nahrung  bei den einzelnen Nat ionen  sind, l~gt 
sich in Kiirze n icht  darlegen.  Der  Grundgedanke  
scheint  zunXchsk der  wahrscheinl ichste,  ein Volk 
wird sich von dem n~hren, was das L a n d  an 
Nahrungsmi t t e ln  produzierC Allein es zeigt  sich 
doch die Unmfg l i chke i t ,  diesen Ges ich tspunkt  
allein als maSgebend  zu be t rach tem Nicht  der  
F le i schmangel  zwingt  den Menschen stets  zu einer 
v e g e t a r i s c h e n  Kost .  Es gibt  L~nder,  w e l c h e  die 
Haustiere nur  als Zuytiere benutzen  und weder  die 
Milch der Ktihe n o c h  das Fleisch benutzen,  

Der  volkswir tschaf t l iche  Nachte i l  der  vSlligen 
Vernachl~ssigung der Viehwir tschaf t  als Nahrungs-  
quelle t iegt anf der  Hand .  

Zweifellos h a t  in vergangener  Zeit, als der  W'elt- 
handel  noch nicht  bestand,  d i e  E igenprodukt ion  
einen bes t immenden  EinfluB ausgei4bt, heute  
kennen  wi t  Nat ionen,  die z w a r d i e  a l tgewohnten  
Ern~hrungsformen  be ibeha l t en  haben, zur Deckung  
ihrer  Bediirfnisse aber  ganz  auf den I m p o r t ,  an- 
gewiesen sind und du tch  diesen nur  al lm~hlich 
Ver~tnderungen ihrer  Nahrungsversorgung  einleiten. 

Die  bisherigen Un~ersuchungen haben  gezeigt, 
dab die genauer  bekann ten  Kul turvSlker ,  mi t  Aus- 
nahme  der  Japaner ,  yon  einer gemischten  K0st  
leben, die zu ~/lo aus Animal ien  besteht .  

E in  weiteres Scheidungsprinzi  p l~13t sich zu- 
n~chst  n ich t  l inden.  Ganz anders  ges ta l te t  sich 
das Verh~iltnis fiir die Massenern~ihrung, wenn wir 
nur  eine Nahrungsmi t te lg ruppe ,  die Cerealien, 
nrdler be t r ach ten  u n d  dami t  dann  die Wel t -  
p rodukt ion  an Cerealien mi t  in Zusammenhang  
bringen.  

Von le tz te ren  gibt  es nur  eine beschrl inkte 
Zahl, welche fiir den Menschen prakt i sch  in Be- 
t r ach t  kommen,  n~mlieh nur  Weizen  u n d  Roggen  
(Getste und Haler)  einerseits, Reis und Mai s  
anderersei ts ;  gemischte  Ern~ihrungsforlnen zwi- 
schen beiden H a u p t g r u p p e n  k o m m e n  eigentl ich 
nicht  oder  nur in wenigen Ausnahmef~illen bei den 
Weizen- und Roggenessern  vor. 

Die V f l k e r  t rennen  sich, indem sie als Cerealien 
die eine oder andere  Ar t  benutzen,  in die Gruppe 
der Brotesser  und Reis- oder Breiesser, le tz teren 
N a m e n  h a t  man  gew~hlt,  um zu sagen, dab Mais 
und Reis  nur  in gequol lenem Zustand aufgenom- 
men  werden.  Auf die Frage,  ob die Brei form der 
Cerealien in lXngst ve rgangenen  Zei ten die p r ima te  
war, gehe ich nicht  ein, da sie hier nicht  inter-  
essiert  1. 

~Tie m a n  aus der  Wel t s ta t i s t ik  sieht, gehSrt  die 
MehrzaM der  heut igen  Einwohner ,  n~mlich 3/5, 
zu den Brei-,  hauptsS~chlich Reisessern und nu t  
2/5 zu den 13rotessern, wetche ~Veizen m~d Roggen 
verwenden.  

Die Bedeutung,  (lie in der Hers te l tung  des 
Brotes  als Nahrungsmi t t e l  liegt, h a t  man  bis j e tz t  
n icht  ausreichend,  gewiirdigt.  

Was bedeutet das Brot im tdglichen Leben? 
Das Bro t  ist  eine auch ka l t  zu genieBende, dauer-  
Jaafte Konse rve .  

Durch alas Brot wird ein erheblieher Teil der 
Nahrung aus dem ,i~blichen Verband der Mahlzeiten 
herausgenommen. Und  in diese Li~cke miissen 
andere  Nahrungsmi t t e l  hineinrficke n, irgendwetcl~er 
Ar t ;  zumeis t  sind es die An!malien gewesen, welche 
bei den Brotessern  die Erg~nzung brachten.  Das 
Bro t  ffihrt  also auch znr  Belebung der  Mahlzei t  
und Var ia t ion  und zur  gemischten  Kost.  Es ist  
auch  merkwfirdig,  dab die R f s t u n g  des Mehles 
bei dem Backen dem Bro t  Geschmacksstoffe  ver-  
schafft,  die ein Abgegessensein an Bro t  eigentl ich 
fast  nie beobachten  lassen. Das B r o t  ist  t ro tz  
seines geringen VV~assergehaltes kein zu trockenes,  
wohl aber  ein gehal tvol les  Nahrungsmi t te l .  

Die  pr imi t ivere  Lebensform der  Reisesser ver-  
ftigt nur  fiber sehr  voluminSse  wasserhal t ige Ge-  
r ichte,  die sozusagen Itir jede Mahlzeit ,  yon wenige n 
F o r m e n  der  Zubere i tung abgesehen, tggl ich wieder  
am Feuer  zubere i te t  zu werden pflegen. 

Un te r  den Brotessern  haben  wi t  sozusagen alle 
Vf lke r  m i t  hochentwickel te r  Kul tur ,  und auch 
die J apane r  berei ten sich vor, die andere  Ern~h-  
rungsform zu wghlen. 

Die gemischte  Kos t  der  Bmtesse r  ze ichnet  sich 
wegen der Mi tve rwendung  you  Animal ien  durch 

Nhheres findefi sich bei MAu~Izto, Geschich{e 
unserer Pflanzennahrung. i92 7. 
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h 6 h e r e n  F e t t g e h a l t  a u s  u n d  i s t  d e s h a l b  k o n -  Tabelte. 
z e n t r i e r t e r  a n  N / t h r s t o f f e n .  Be t  d e n  B r o t e s s e r n  

~926 Mil l ionen Tonnen  
v e h e n  w i r  s t e t s  a u c h  n e b e n b e i  d ie  Viehzucht i m  . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . .  . . . . . .  _ 
G e b r a u c h ,  d a s  F l e i s c h  d e r  J a g d t i e r e  u n d  d ie  V i e h -  
z u c h t  l i e f e rn  d e n  Grundstock der Hauptmahlzeiten. 

E n d l i c h  b a s i e r t  a u f . d e r  V i e h z u c h t  a u c h  d i e  
g a n z e  Bekleidungswirtscha/t, d ie  B e s c h a f f u n g  d e s  
L e d e r s ,  d u r c h  d ie  W o l l t i e r e  d ie  B e s c h a f f u n g  w g r -  
m e n d e r  u n d  g e s u n d h e i t l i c h e r  K l e i d u n g .  

Bei  d e n  r e i n e n  B r e i e s s e r n  n n d  j e n e n  d i e  k e i n e  
o d e r  v e r n a c h l ~ . s s i g t e  V i e h w i r t s c h a f t  t r i e b e n  u n d  
t r e i b e n ,  e r s e t z t  d ie  / B a u m w o l l e  o d e r  a l l e n f a t l s  
die  Se ide  n u t  u n v o l l k o m m e n  d a s  t i e r i s e h e  B e -  
k l e i d u n g s m a t e r i a ] .  

V o n  d e n  b e i d e n  brotbildenden G e t r e i d e n  n i m l n t  
d e r  Weieen die  e r s t e  Ste l le  e in .  I n  d e r  g e s a m t e n  
G e t r e i d e w i r t s c h a f t  de r  W e l t  s t e h t  m i t  z u n e h m e n -  
d e m  A n b a u  d e r  W e i z e n  m i t  13o M i l l i o n e n  T o n n e n  
v o r a n .  D a n e b e n  h a b e n  w i r  43 ,4  T o n n e n  R o g g e n ,  
d e r  n i c h t  e i n m a l  a l le in  z u r  M e n s c h e n e r n ~ h r u n g  
d i e n t  u n d  s i c h t l i c h  i m  ]3au z u r i i c k g e h t .  

In  E u r o p a  is t  
die -Weizenprodukt lon • 54,9 Mill. T o n n e n  
die R o g g e n p r o d u k t i o n  . 41,8 . . . .  

In A m e r i k a  ist  
die We iz enp roduk t i on  4t ,2  Mill. T o n n e n  
die R o g g e n p r o d n k t i o n  1, 4 . . . .  

In  Asien i s t  
die \Ve izenprodukt ion  . 26,5 Mill. T o n n e n  
d ie  R o g g e n p r o d u k t i o n  o,2 ,, 

.Der Rogge~},ba~_. kn~J)r~;o.rt ,glch a]2~ a22~ E2Aro_pa, 
er ist auflerhalb als Brotbihgner oh, he alle Bedeutung. 

A n  1Roggen w u r d e  I925  g e e r n t e t :  

In  D e u t s c h l a n d .  . 8,1 Mill. T o n n e n  neben  3,2 Mill. 
,, E n g l a n d  . . . [Tonnen  Weizen  
,, F r ank re i eh  . . I , I  . . . .  
,, RuBland  . . . 2o,8 . . . .  neben  18,o Mill. 
,, Polen . . . . .  6,6 , ,  ,, [Tonnen  Weizen  
,,, U.S.A . . . . .  1,2 . . . .  
,, Canada  , : . . 0, 3 ,, 

D i e  e i n z i g e n  d~'ei Rogf~enlO/nder s i n d  h e u t e  n o c h  
D e u t s c h l a n d ,  P o l e n  u n d  R u B l a n d ,  a b e r  s e l b s t  
R u B l a n d  e r z e u g t  n e b e n  R o g g e n  r e i c h l i c h  W e i z e n ,  
so d a b  D e u t s c h l a n d  e i ne  A u s n a h m e s t e l l e  einZ 
n i m m t .  Das eigentliche Brotgetreide der Welt ist 
]etzt und bleibt oit/enbar der Weizen2 

Der Reis list das Hauptnahrungsmaterial des 
Breiessers, a n g e b a u t  h a u p t s ~ i c h l i c h  in  d e n  M o n s u n -  
l~ indern  St id-  u n d  O s t a s i e n s . :  U n t e r  d e n  P r o -  
d u z e n t e n  s t e h t  a n  e r s t e r  S te l l e  C h i n a ,  d a n n  fo lg t  
B r i t i s c h - I n d i e n .  D e r  R e i s h a n d e l  zu  N a h r u n g s -  
z w e c k e n  i s t  i m  V e r N i l t n i s  z u r  P r o d u k t i o n  g e r i n g .  
D ie  B e d e u t u n g  d e s  R e i s e s  f i i r  e i n z e l n e  L ~ n d e r  g e h t  
a u s  f o l g e n d e r  T a b e l l e  f iber  d ie  P r o d u k t i o n  t i e r v o r :  

D e r  R e i s  v e r b l e i b t  a l so  w e s e n t l i c h  in  A s i e n  a l s  
h a u p t s ~ i c h l i c h e s  N a h r u n g s m i t t e l ,  w a s  y o n  i h m  
s o n s t  in  d e r  W e I t  v e r b r a u c h t  w i rd ,  h a t  w e n i g  
B e d e u t u n g .  

D e r  Mats ,  d e r  a u c h  zu  d e n  M a s s e n p r o d u k t e n  
d e r  C e r e a l i e n  g e h 6 r t ,  s p f e l t  ffir  d ie  m e n s c h l i c h e  
~ r n ~ i h r u n g  k e i n e  s e h r  W e s e n t l i c h e  Rol le .  D i e  
M a i s p r o d u k t i o n  n i m m t  zu,  Amerika ist der Haupt- 
produzent, er  ! i e fe r t  d re i  V i e r t e l  d e r  g a n z e n  W e l t -  

I ta l ien  . . . . . . . .  
Sons t iges  E u r o p a  . . . 
U.S.A. . . . . . . . .  
Sons t i ge s  A m e r i k a .  . . 
B r i t i s ch - Ind ien  . . . . .  
J a p a n  . . . . . . . .  
"S~dchina . . . . . . .  
S i am . . . . . . . . .  
Niederl~ind.-Indien . . . 
China  . . . . . . . . .  
Sonst ige Liinder  . . . .  

o,35°'69 } i ,o 4 (Europa) 

0,8 t 
o,84 f 1,68 (Amerika)  

46, t3  } 
II':~7 i 

6,08 | 
I99,36 (Asien) 4,95 

5,05 I 
I20,0 " 

5, ° J 
e r n t e .  R u B l a n d  i s t  y o n  d e r ' G e r s t e n f i i t t e r u n g  d e r  
T i e r e  m e h r  u n d  m e h r  z u r  M a i s f i i t t e r u n g  t iber -  
g e g a n g e n ,  d e n  M a i s h a n d e l  u n t e r h ~ i l t  A r g e n t i n i B n ,  
w~ihrend  d e r  H a u p t p r o d u z e n t ,  d ie  U.  S. A.,  ~ d e n  
g r S B t e n  Te l l  f t i r  d i e  Viehzueht d e s  e i g e n e n  L a n d e s  
aufbraucht. 

Im Zusammenhang hiermit seinoch die I<ar- 
toffel erw/ihnt. Sie gehSrt zwar nicht zu den 
Cerealien, hat abet dort, wo sie sich eingenistet hat, 
das Brotgetreide etwas zurfickgedrfingt, so etwa 
wie der Reisban dem Brotkornbau in Italien einst- 
reals gef~thrlich wurde. 

Wir haben im allgelneinen iibertrJebene Vor- 
stellungen yon der ]3edeutung der Kartoffel f[ir 
d ie  V o l k s e r n f i . h r u n g .  D~e KartoMel spielt ~n der 
Welternahrung "aberhaupt keine gr6flere Rolle. 
M e r k w i i r d i e e r w e i s e  n i c h t  e i n m a l  in  i h r e m  M u t t e r -  
l a n d e ,  in  A m e r i k a ;  f o r  d i e  h e u t i g e  V e r b r e i t u n g  d e r  
K a r t o / f e l  s c h e i n t  i m  w e s e n t l i c h e n  d e r  S t a n d  d e r  
S c h w e i n e z u c h t  m a l 3 g e b e n d  zu  se in ,  w e n i g e r  d ie  
M e n s c h e n e r n ~ i h r u n g .  

H e u t z u t a g e  s i n d  n u r  Deutschland, Rufllar~d, 
Polen d ie  h a u p t s ~ i c h l i c h s t e n  I < a r t o f f e l p r o d u z e n t e n  
u n d  K a r t o f f e l e s s e r .  

D ie  G e s a m t p r o d u k t i o n  a n  K a r t o f f e ! n  b e t r ~ g t  
in  Mill .  T o n n e n  

in D e u t s c h l a n d  . . . . . . . .  3o,o 
RulBland ( +  as ia t .  RulBland) 50,8 
Polen . . . . . . . . . . .  24, 9 
E n g l a n d  a n d  I r l and  . . . .  6,8 
N o r d a m e r i k a  . . . . . . . .  9 , 7  
C a n a d a  2,0 

F r f i h e r  w a r  D e u t s c h l a n d  d e r  e r s t e  K a r t o f f e l -  
P r 0 d u z e n t  , j e t z t  t r i t t  es  h i n t e r  R u g l a n d  zu r t i ck .  
I n  u n s e r e r  E r n ~ i h r u n g  m a c h t  d ie  K a r t o f f e l  12 % 
d e s  G e s a m t n a h r u n g s w e r t e s  a l l e r  N a h r u n g s m i i t e i  
au s .  T e c h n i s c h e r  V e r b r a u c h  u n d  V i e h f f i t t e r u n g  
v e r s c h l i n g e n  a u c h  be t  u n s  g a n z  e r h e b l i c h e  M e n g e n .  
D e r  V e r b r a u c h  Ifir  d e n  M e n s c h e n  g e h t  a n s c h e i n e n d  
zu r f i ck .  

I I I .  A b s c h n i t t .  Der Wandel der Erng~hrungs]ormen 
bis zur Gegenwart. 

E s  h a t  g r o B e n  Re iz ,  a u c h  n o c h  i n  d ie  V e r g a n g e n -  
he i r  z u r ~ c k z u g r e i f e n  u n d  s i c h  zu  b e l e h r e n ,  w ie  d ie  
g e g e n w ~ r t i g e  E r n g h r u n g  e n t s t a n d e n  set, f r e i l i ch  
i s t  d a s  M a t e r i a l  zu  s o l c h e n  B e t r a c h t u n g e n  e t w a s  
u n s i c h e r ,  wel l  u n s  z a h l e n m ~ i g i g e  A n g a b e n  a u s  
~ilteren Z e i t e n  v o l l k o m m e n  I eh len .  Aucl~ m u B  i c h  
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mich meis t  auf europ~ische Verh~tltnisse be- 
schr~nken. 

Was  wir  moderne und  heutige Ern~ihrung 
nennen,  ~ist erst i n  unge~vessenen Ze i t rdumen  m i t  der 
Entwiclclung des zFIenschen entstanden. 

Wir  lassen die Per ioden der Geschiehte,  die 
uns doch keine Sicherhei ten geben k6nnen, bei- 
seite, so sehen wi t  in dem al ten Reich der  Agyp te r  
schon die Bro tbe re i tung  auf  hoher  Stufe  stehen. 
Die al ten Agyp te r  waren  Wohlschmecker  ersten 
Ranges,  die Tischehen Iuit Totenspeisen waren  
bedeckt  mi t  Fr i ichten,  Broten,  Kuchen,  Fleisch- 
stricken, Gefliigel, Eiern,  Wein  und Olkuchen 
und Blumenstr~uBen.  

In  eines K6nigs Grabpalas t  land  man  sechs 
Sof ten  Weine, ftinf Sor ten Geflrigel, v ier  Sof ten 
Bier, zehn Sof ten  Fleisch, sechzehn Sor ten  Bro t  
und Kuchen.  

Das B r o t  bi ldete  ein H a u p t n a h r u n g s m i t t e l  wie 
heute  bei uns. Das Korn  wurde entweder  zer- 
s tampft ,  aber  es gab Schro tmehl  und Feimnehl ,  
und auch in Mfihlen wurde  Korn  gemahlen  und da- 
bei gesiebt. Die  Bro t f ruch t  war  der  Weizen. Der  
g~rende Teig wurde  m i t  bloBen FfiBen getreten,  
dann gab man  ihm die Form,  Kuehen,  Sternchen,  
1)reiecke, Schnecken wie heute.  Gebacken wurde  
an geheizten C)Ien, auf  deren AuBenfl~che der  Teig 
aufgelegt  wurde. 

Von Agyp ten  aus kamen diese technischen Er -  
gebnisse allm~thlich zu anderen  V61kern. Die 
gemischte  Kos t  der  a l ten _Agypter en tspr ich t  durch-  
aus selbst  modernen  VerhMtnissen. Die Verwen-  
dung des Fleisches yon I Iaus -  und  Sehlaehttieren, 
die Verwendung  der  Milch, des Brotes  und Mehles 
und des Kases als Nachspeise bei den R6mern  
war  al lezeit  die Kos t  der  Vornehmen.  U n d  was 
man  sp~ter  so tade lnd  als l~berschwang der  
r6misehen Kost  ve rwar f  und mi t  Recht ,  war  hie- 
reals die eigentl iche Volksern~i.hrung, welch le tz tere  
sich in einfachen Fo rmen  bewegt  haben  wird, eine 
gemischte  Kos t  aus Animal ien  nnd Vegetabil ien,  in 
den Zu ta ten  schwankend nach den Provinzen.  
Wohin  die R 6 m e r  kamen,  b rach ten  sie die Essens- 
form als Ausdruck  ihrer  Zivilisation. 

Was  uns in hohem MaBe auff~llt, is t  der  all- 
m~hliche U m s c h w u n g  im Anbuu des Brotgetreides,  
der  allmAhlich den Roggen verl~Bt und zur Ge- 
t re ideku l tu r  r ibergeht  und, wo das n ich t  m6glich 
ist, den fiberseeischen I m p o r t  in Anspruch  n immt .  

In  Frankre ich  wie in I tal ien,  wo auch erst  
Roggen neben Weizen Verwendung fund, ist der 
Roggenbau  dem Weizenbau allm/~hlich gewichen. 
Canada,  Austra l ien  und Bri t isch-Indien,  soweit  
Brotge t re ide  gebraueht  wird, sind Weizenesser.  
Dazu geh6rt  auch Nordamerika ,  wo der Mais bei 
der  menschl ichen Ernf ihrung nu t  nebenbei  benu tz t  
wird, Alle  Romanen ,  Angelsachsen, die Sehweizer, 
ein Te l l  von Si~ddeutsehland s ind  Weizenbrotesser. 
Was sonst  noch an Cerealien im Gebrauch ist, ist  
alles dem gewichen. 

Nur  Teile yon Deutschland,  d. h. der Osten, 
RuBland, Polen sind vorlXufig noch Schwarzbrot -  

esser und Roggenl~nder  geblieben. Vor ioo  Jahren  
war  in England  und in I r land Roggenbro t  viel 
verbrei te t ,  heute  ist  es dor t  eine Sel tenhei t .  
Der Roggen verlor sich in  Frankre ich  al~m(~ldie!t 
sehon vor der Revolutionszeit.  In  den Iranz6sischen 
StBdten herrschte  seit fast  zwei Jah rhunder t en  das 
Weizenbrot .  Die Ansprfiche an ein gutes Mehl 
waren  in Frankre ich  schon im i6. und 17. Juhr-  
hunde r t  h6her  Ms anderw~rts .  U~berall woll te  man  
gebeuteltes,  d. h. kleiefreies Mehl haben. Es gab 
Bro t  trir die verschiedenen St~nde. Das feinste 
Weizenbro t  ftir den oberen Adel  und Hol ,  ein Haus-  
brot  oder  bfirgerliches Bro t  und das dr i t t e  Pa in  bis, 
ein schwarzes Bro t  mi t  KIeie, und vier tens  fiir die 
Armsten  Bro t  mi t  besonderem Kleiezusatz.  

Die Brot f rage  ha t  mi t  zum Ausbruch der Fran-- 
z6sischen Revo lu t ion  beigetragen,  und der erste  
Schr i t t  war  der, dab die Bro tversorgung  und die 
Ein te i lung  des Brotes  nach St~nden aufgehoben 
wurde. Die Brot f rage  ha t  das ganze ~9. Jahr -  
hunder t  besch~ttigt ,  sie geh6rt  noch heute  zu den 
Tagesfragen und zeigt, m i t  welcher  Z~ihigkeit ein- 
zelne Probleme verfolgt  werden.  In  mrihevol lem 
Ringen ha t  die Technik al ter  Ordnung,  die als 
Flachmti l lerei  bezeichnet  wurde, Kleie und Mehl 
ge t renn t  und e twa 65 % brauchbares  Mater ia l  ge- 
liefert, die moderne  Hochmfil lerei ,  besonders ftir 
den V~Teizen angewandt ,  br ingt  es auf 8o% Aus- 
mahlung.  Der  ganze B r o t k a m p I  des 18. Jahr -  
hunder t s  drehte  sich um die Besei t igung der Kleie. 
])as 19. J a h r h u n d e r t  woll te  in der  Kleie wieder  
besondere N~hrwer te  entdecken,  bis man  nach- 
zuweisen in der  Lage war, dab aus rein morpho-  
logischen Grtinden niemals aus ihr  Verdauliches 
geschaffen werden kann,  und dab (tie N a t u r  des 
kleiereichen Mehles der  Verdauung un te r  keinen 
Umst~nden  gtinstig ist. 

Vor  wenigen Jah ren  konnte  ich auch zeigen, 
dab die Kleiebesei t igung v o m  6konomischen 
S t andpunk t  kein Nachte i l  ist, weil die Verfi i t te-  
rung an Tiere  in Fleisch und Tie rmas t  hochwert ige  
N~hrstoffe dem Menschen zu gewinnen erlaubt ,  
in demselben MuBe wie er auf den verdaul ichen 
Teil der  Kleie  verz ichte t .  

Inzwischen ist  die Bewegung  der  groBen Massen 
bei uns im Verlangen nach WeiBbrot ,  d. h. Weizen-  
brot,  immer  lebhaf ter  geworden. Mit  Sorge sieht 
der  Roggenbauer  in die Zukunft ,  die Frage  der 
M6glichkei t  der  Umste l lung  des Roggenbaues  in 
Weizen  m u g  ernst l ich in Anssieht  genommen wer- 
den. Solche M6glichkeiten gibt  es. Es ist  viel leicht  
wenig bekannt ,  dab der  Getre idebau in Amer ika  
erhebl iche Nrisen durchgemach t  ha t  und Krank-  
hei ten aller A r t  die E r n t e  ve rn ich te t  haben und 
groBe Strecken ftir Weizen unbebaubar  waren, his 
CARLTON auf  den Gedanken  kam, im Ausland 
nach geeigneten Weizensor ten  zu suchen, die das 
rauhe  Kl ima  seiner H e i m a t  ver t ragen ,  E r  fund 
in der  Turgais teppe  einen herr l ichen Weizen,  
K u b a n k a  durum,  der irn Nordwesten  der  Ver- 
einigten S taa ten  heimisch geworden ist, und den 
Charkow-\¥ in terweizen .  Auch umfangre iche  Ztich- 
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tungen in Deutschland haben gezeigt, dab man auf 
dem Wege der Vererbungszfichtung zu Weizen 
kommen kann, welche auf vielen RoggenbSden 
gut gedeihen. 

Aufler Roggenbau und Weizenbau hatten wit  in 
Deutschland Perioden der Einwanderung anderer 
Cerealien, die, wie sie gekommen, auch wieder ver- 
schwunden sind. Namentlich nach MiBernten hat  
man auf das Mitverbacken der verschiedenartig- 
sten Dinge zurtickgegriffen, auf die bier nicht 
weiter eingegangen werden soil, auch nicht auf die 
Aussaat yon Mengekorn, d. h. verschiedenartiger 
K6rnerfrfichte nebeneinander. Von den wieder 
verdr~ngten KSrnerlrfichten mag genannt sein 
die Hirse und der Buchweizen. 

Haler zu menschlicher Ern~hrung ist als Griitze 
nur bei den Slawen und in einzelnen Teilen Schott- 
lands zu finden. Mit den Schotten ist die Hafer- 
grfitze auch nach Amerika gekommen. 

Haben sich auch die Leguminosen fiber 
2ooo Jahre und noch 1/inger mehr oder minder be- 
deutungsvoIl unter den Volksnahrungsmitteln er- 
halten, so haben sie es doch hie zu. einer groBen, 
alIgemeinen Anwendung gebracht. Auch unsere 
modernen Bemiihungen, ihnen wenigstens in den 
Volkskfichen einen Platz zu sichern, sind v611ig 
fehlgeschlagen. 

Wir finden jetzt  einen ausgesprochenen Nieder- 
gang des Anbaues der Leguminosen. 

Die vorstehenden Betrachtungen haben uns ein 
wechsetndes Bild der Volksern~hrung gezeigt: das 
Beibehalten der Grundern~hrungsformen fiber 
Jahrtausende, dabei aber doch wieder den Ein- 
bruch fremder Bodenkulturen und ihr Vergehen. 
Seit einem Jahrhunder t  oder vielleicht, besser ge- 
sagt, seit einem halben Jahrhundert  sind die 
Wandhmgen der Kultur  recht h~ufig und um- 
fangreich geworden. Seit dem Zeitalter der groBen 
Seefahrer, der Entdeckung Amerikas und Ost- 
indiens, hat man wohl eine Reihe' neuer Nahrungs- 
mittet kennengelernt, ohne aber die Grenzen 
zwischen Brot- und Breiessern nennenswert zu 
verschieben. Das Bleibende der neuen Berfihrung 
mit  d e m  Ausw~rtigen blieben eigentlich nur die 
Genugmittel  Tee, Kaffee, Kakao, Tabak, die ersten 
drei bedeutungsvoll, weil sie alte Ern~hrungs- 
formen -- die Suppen als Frfihstfick -- sozusagen 
Mlgemein verdrXngt haben und nfitzend, weil sie 
doch ffir einen groBen Teil der Bev61kerung den 
Genug des Alkohols sicher verlnindert  haben. 

IV. Abschnitt, Die ZukunJt. 
Anscheinend lau/en seit Jahrhunderten oder Jahr- 

tause~en die beiden Grundernghrungs]ormen der 
Menschheit nebeneinander her. Von beiden ist die 
Form der Breiesser die ~ltere, aber innerlich in 
ihrer Ausgestaltung die konservativere, w~hrend 
wir bei den Brotessern ein fortw~threndes Ringen 
um Verbesserung gesehen haben. Aller Wahr-  
scheinlichkeit nach best immte das Entstehen des 
13rotessens einiger Nationen ihre Bodenst~ndig- 
keit im gem~gigten Klima, wo die Kultur  der an 
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stidtropisches Klima und tropisches Klima ge- 
w6hnten Cerealien nicht in Frage kam. Die Hiirte 
der Lebensbedingungen erzog ein kr~ftiges, kampf- 
bereiteres Geschlecht, die zahllosen politischen Um- 
w~ilzungen, der Auf- und Niedergang yon V61kern 
erheischt fortw~hrend Kampf um die Existenz, 
Verbreitung der Kenntnisse, neue Existenzbedin- 
gungen und auf~erdem auch die Eroberung neuer 
Gebiete, und wandernde V61ker verbrei teten die 
Kenntnisse ihrer Kultur  u~d erfuhren die Beein- 
flussung der Fremden. 

Aber es muB noch etwas Besonderes im Men- 
schen sein, was ihn oder doch manche V61ker- 
schaften dazu bringt, immer wieder nach Neuem, 
Besserem zu suchen. 

Von allen treibenden Krg]ten zu Verbesserungen 
steht der Anspruch, der durch den Geschmackssinn 
in erster Linie erhoben wird. Man denkt meist 
nicht daran, dab unsere ganze Wahl der Nahrungs- 
mittel  yon diesem Gesichtspunkt aus geleitet wird. 
Alles, was wir an Nahrungsmitteln kaufen, wird 
nach einem ffir uns nicht niiher zu erkl~irenden 
Geschmackswert gekauft. Der Geschmack~wert 
bestimmt den Preis, eine Skala nach dem Preiswert 
umfaBt, nach dem physiologischen N~hrwert be- 
trachtet,  die allerverschiedensten Mengen an 
N~hrstoffen und Qualit~tten. 

Der Geschmackswert wird abet niemals nur 
nach der Eigenschaft der rohen Substanz des 
Handels, sondern bei den meisten nach dem Ge- 
schmackswert beurteilt, den die Substanz als 
]ertige Speise bietet, also gewissermaBen nach dem 
Kfichenwer*. 

Diese Geschmackswerte sind zum Tell solche, 
die man ohne weiteres, wie etwa beim Zucker, 
welchen alle Menschen als etwas Angenehmes 
sch~tzen, empfindet. 

Und endlich bedingt das Behagen, das eine 
Kost oder Speise uns bereitet, eine best immte 
Wertsch~ttzung. Es m6gen dabei nicht immer sehr 
klaxe Vorstellungen yon der Ar t  der k6rperlichen 
Wirkung sein, welche auf die Massen EinfluB ge- 
wonnen haben, Vorstellungen, die vielteicht in dem 
allgemeinen Ausdruck der , ,Bek6mmlichkeit" zu- 
sammengefal3t werden m6gen, ffir die man dann 
glattweg den Ausdruck ,,gesund" wahlt. 

Wenn auch der einzelne seine eigenen Lebens- 
erfahrungen macht, so wiegen diese nicht so 
schwer wie die Beeinflussung unserer Nahrungs- 
wahl durch die Erziehung im weitesten Sinne des 
V¢ortes, d. h. die traditionelle Lehre yon den 
Nahrungsmitteln. Jede Tierspezies ha t  ihre be- 
sonderen Nahrungsneigungen, und so gibt es eben 
typisch menschliche Zfige in der Nahrungswahl, 
die rein nationale F~irbung tragen. 

Ein kleines Kind kann erst durch lange Ober- 
redung dazu gebracht werden, stinkende K~se- 
soften fiir etwas zu halten, was begehrenswert sein 
soll; das natfirliche Gefiihl str~ubt sich zuerst gegen 
dieses NahrungsmitteL 

Ebenso k6nnen auch andere Motive ffir die 
Wahl und Bereitung rein suggestiver Art  be- 
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st immend sein. Ein Vegetarier wird aus seiner 
Liste alle Dinge als ungesund streichen, die yon 
Tieren herrfihren. Er sieht auch in einem zun~chst 
wohlriechenden und wohlschmeckenden Nahrungs- 
mittel  etwas Ungesundes. In  ganz dem gleichen 
Sinne wirken ,,ele~iv" auf die Nahrungsmittel  alle 
diejenigen religiSsen Vorschri]ten, die auch heute 
noch bei einzelnen VStkern und St~mmen sich 
Iinden. 

Es mag anch daranf hingewiesen sein, dab 
manche Dinge an sich nicht einen hohen Kfichen- 
wert haben, sondern nu t  in  Kombination mi* 
anderen ~rahrungsmitteln. Eine nationale Kiiche 
ist also etwas sehr Komplexes, weft in ihr durch 
lange Eriahrung solche Kombinationen sieh aus- 
gebildet haben, durch welche ein hoher GenuBwert 
gesichert wird, wobei denn auch die Getr~nlce, auf 
die ich bier nicht eingehe, eine bedeutungsvolle 
Rolle spielen kSnnen. 

Die traditionellen Geschmackswerte und Nah- 
rungstriebe s i n d  yon einer ungemeinen Wider- 
standskraft und erhalten sich gegen alle kfinst- 
lichen Versuche, sie umzugestalten. Sie sind auch 
so charakteristisch, dab bei uns  noch die Eigen- 
arten einiger Volksstamme naCh Lieblingsspeisen 
charakterisiert  und benannt  werden. 

In  diesen Geschmackswerten liegt aber keines- 
wegs nur  Unwert  und Luxus, vielmehr geben sie 
(schon das Aussehen und der GenuB vieler Speisen) 
eine Anregung fiir die Sekretion der Verdauungs- 
s~fte und Erteichterung der Verdauung, Ge- 
schmad~swerte und ungest6rte ,  leichte, unffihl- 
bare Verdauung sind wesentlich ffir die Be- 
urteilung der Marktpreise und des Wertes. Es 
wfirde zuweit ffihren, an dieser Stelle noch tiefer 
auf die nervSsen Einwirkungen und Rfickwirkun- 
gen einzugehen. 

Von zwei Momenten wird der Antrieb zur Ver- 
gtnderung beherrscht  Zun~tchst won den Gewohn- 
heiten der Stgdter. Der Ern~ihrung der Land- 
bev61kerung mit ihren rda t iv  einfachen Sitten 
und konservativen Neigungen steht der St~tdter 
mit  einer verfeinerten Kost im Durchsehnitt  
gegenfiber; die Stadtkost ist mannigfaltiger, ge- 
w/ihlter, und wird erheblich beeinflul3t yon den 
Intellektuellen und der Kultur  im allgemeinen. 
Die Relation y o n  Stadt u n d  Land bedingt den 
Trieb des Volkes zu Vergnderu1~gen. Wir vergessen 
best immt nicht, dab seit weniger als einem Jahr- 
hundert  fiberall in den Kulturs taaten das Stgdte- 
wachstum, mehr oder minder beschleunigt sich 
durehsetzt. Das zweite Moment, welches aus- 
schlaggebend ist, ist ein soziales 

Die PreisWerte nach den Geschmackswerten 
und ]3ek6mmlichkeiten haben bei jedem Volk 
eine grebe ]3edeutung, auch bei uns, denn sie Bind 
die Stu[enleiter, au[ der sich die Wi~nsche der grofien 
~lassen reach oben zu bewegen versuchen, nach dem 
hSheren Geschmackswert Denn die Nahrung ist 
stets ein Ausdruck fiir soziale Unterschiede ge- 
wesen und wird es bleiben. Diesen Trieb nach 
auiw~irts kann nichts gndern als die Not. 

Sobald sich eine Besserung der Einkommens- 
verh~iltnisse bei der grol3en Menge geltend macht, 
wird zun/~chst die Kost verbessert, in zweiter Linie 
die IKleidung, in dritter die Wohnung. Den ersten 
Anstot3 erlebt, wenn die Verh~ltnisse er erlauben, 
der Fleischkonsum, meist nicht in quant i ta t ivem 
Sinn, wohl abet qualitativ, indem start  billiger 
Ware ]3esseres eingekanft wird. Von den biltigen 
Vv'urstwaren strebt der Konsum nach ]3esserung, 
nach Koch- und Bratfleisch. 

Ahntich auf dem Gebiete der Vegetablilien. 
H6here Kultur  im Essen bedeutet nicht Mehressen 
und Massenverzehr, sondern den Austausch minder 
geschgtzter Nahrungsmittel  mit  gew~thtteren. 

MaBgebend ist nicht allein Massenansammlung 
yon Menschen in St~tdten, sondern eine starke, 
geistig leistungsfiihige Oberschicht, welche die 
treibende Kraft  darstellt, und ein gewisser Grad 
yon ausreichender Lebenshaltung bei den Massen. 

Wenn wir jetzt in nachrevolution~trer Zeit 
diesem Au/stieg der gro/den Massen begegnen, 
wenn wir die Umwandlung des Geschmackes gegen 
Roggenbrot sehen, so gibt es keinen Halt  auf 
diesem Wege. Wit  begreifen aber die Empfin: 
dungen des Landmannes,  der pl6tzlich das Pro- 
dukt  se iner  Arbeit, wie den Roggen, entwertet 
sieht. Clbrigens hat  sich bei dem Brote ein solcher 
Umschwung schon seit langem vorbereitet. Von 
Sfiden und  Westen allm~hlich vorgedrungen ist 
die bessere Miihlentechnik. :Die 6sterreichische 
Backweise ffir Kleinbrot gewinnt allm~Lhlieh an 
Boden, und so wird es auch ffirderhin bleiben, ja 
wir befiirchten, dab die Verbreitung des W'eizen- 
brotes ein beschteunigtes Tempo annehmen wird. 
Jetzt 8ind die groflen und mitt!eren Stf~dte die Stellen 
der Propaganda ]i~r Weizenbrot. Und auch das 
flache Land wird mit  seinen Bezirken, die in der 
Nghe der St~dte liegen, schon heute mit  hinein- 
gerissen. 

Ffir die Massen, welche diese Bewegung ein- 
leiten, ist d i e  Triebfeder der bessere Geschmack 
des Weizenbrotes, die bessere Bek6mmlichkeit, die 
vielfachere Verwendbarkeit des Weizenmehles zu 
Geb~icken aller Art. Man kann gewiB nicht be- 
haupten, dab die L~nder mit  Weizenbrot irgendwie 
in ihrer Gesundheit gegeniiber den Roggenlgndern 
zurtickstehen, ganz und gar nicht. 

Man kann die Notwendigkeit, den Roggen als 
Frucht  zu erhalten, nicht beweisen, ebensowenig 
wie das Brotessen iiberhaupt eine Grundbedingung 
zur Erhal tung des Menschengeschlechtes ist, denn 
a/~ tier klea~chheit lebt j a  ohne lBr.0~. Es wgre 
aber falsch, die Augen zu verschlieBen gegen- 
fiber dem Drang der Massen nach ~Weizenbrot. 
An sich haben w i r  keinen stichhaltigen Grund, 
den Roggen Ms Brotfrucht auszusehlieBen, be- 
sonders auch mit  Riicksicht auf die Volkswirt- 
schaft  Eine klnge Politik wird nun  dahin zielen 
miissen, den Obergang zur Weizenkultur in unserer 
Landwirtschaft zu begtinstigen und zu betreiben. 
Das AusmaB der Umstellungsfghigkeit ist hier 
nicht zu erSrtern. 
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Es ist sicher, dab die K6rnerfrtichte, die frfiher 
neben Weizen und Roggen angebaut wurden, ill 
Zukunft  nie wieder auf der Bildfli~che erscheinen 
werden, und dab sogar tier Handel mit  l)bersee 
vielleicht noch die eine oder andere Frucht ,  die 
heute zur Tierern~hrullg dient, verdr~ngen wird. 
Auch die Leguminosen werden wohl je kaum ein 
Aufleben ihres Anbaues durchmachen. Viehzucht 
und Milehproduktion werden nach wie vor eine 
wesentliche Bereicherung der menschlichen Tafel 
lieferm Und die gemischte Kost, wie sie bet den 
Romanen, Angelsachsen und Germanen sich jetzt 
finder, wird die Welt erobern. Sie wird die Bre-esser 
allm~khlich, soweit es die Natur  zul~Bt, verdr~ngen. 

Schon heute rfistet sich Japan, der ffir sie 
neuen Ern~hrungsform, soweit es geht, Tfir und 
Tor zu 6ffnen, und  so wird es an den anderen Be. 
grenzungen zwischen Europa und AMen ebenso 
geschehen. Von der Mandschurei und Sibirien 
aus dr~ngt die Brotkost wetter nach China. Die 
alte primitive Kul tur  der Reiskost wird allm~hlich 
zusammenbrechen, und es h~ngt zun~chst nur  
davor~ ab, inwieweit der Anbau des Weizens in 
bisherigen Reisliindern getrieben werden kann. 
DaB die europ~ische EBweise im Durchschnitt  
einen hSheren Kulturzustand darstellt, als er bet 
dem Durchschnitt  der Reisesser sich finder, unter-  
liegt keinem Zweifel. 

Noch eine unverkennbare wichtige Anderullg 
vollzieht sich auf dem Gebiet des Zuckerverbrauchs. 
Noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts war das 
SfiBe und die SfiBung der Speisen offenbar sehr 
wenig im Gebrauch, oder sie beschrXnkte sich auf 
eillen engen Kreis der Wohlhabenden. Seitdem 
ist in Deutschland, noch mehr bet den Angel- 
sachsen, der Konsum an Zucker gestiegen, bet 
uns bis zu ]3eginn des Weltkrieges, bet den Eng- 
lXndern und Amerikanern darfiber hinaus, und 
scheint jetzt  einen gewissen Endpunkt  erreicht zu  
haben, mit  dem verglichen Deutschland nur  halb 
soviel verzehrt. Die Ausdehnung des Zucker- 
konsums bet den Ar~gelsachsen finder ihre natfir- 
liche Grenze in d e r  zu Starken SfiBung der Ge- 
richte, welche dem Menschen widersteht. 

Was ffir uns bedenklich erscheint, liegt in der 
Schwierigkeit Deutschlands, den Eigenbedarf dutch 
Irilandzucker zu decken, wegen der immer schwie- 
tiger werdenden Arbeitsfrage, wie schon erw~hnt. 

Unser Rfibenzuckerexport n immt  in Deutsch- 
land m~chtig ab. Der Rfickgang ist haupts~chlich 
durch das Anwachsen der Produktion des Rohr- 
zuckers aus den Koloniall~ndern bedingt. 

Unserer Landwirtschaft erwachsen immer neue 
Schwierigkeiten. Die Stadt- ulld GroBstadtbildung 
zieht Kr~fte vom Lande. Seit mehreren Jahrzehn- 
ten w~chst die l~ndliche Bev61kerung nicht wetter, 
und die Konsumenten wachsen immer mehr an. 

Der Eriede yon Versailles hat  unsere Grenzen 
im Osten verschoben, unsere l~berschuBgebiete 
weggenommen und eine starke Rfickwanderung 
nach Deutschland zur Folge gehabt. 

Unsere bequemen Austauschgebiete RuBland 
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und Rum~inien haben durch die unslnnige Klein- 
bauernwirtscha]t nnd Gfiterzertrfimmerung ihre 
Ausfuhrkraft verloren. 

Bei den ungenfigellden Produktionen kommen 
ffir uns natfirlich ~berschuBgebiete in Betracht, 
leider nur  fiberseeisehe, die der groBen Ausfuhr- 
l~nder. Ffir die deutschen Produzenten kann das 
Folgen zeitigen, die wir lloch nicht ganz zu fiber- 
sehen Verm6gen. 

Die Bek6stigung ist Ifir den Menschen nicht 
nur  zweckdienlich, um den Hunger zu stillen, ihr 
Zweck ist vielmehr, jedem ein gewisses MM3 von 
Befriedigung zu verschaffell. Man kann mit  den 
gleichen n~hrenden Stoffen diesen Z w e c k  er- 
reichen oder auch verfehlen. Hebung der ]3e- 
friedigung bedeutet auch einen allgemeinen Um- 
schwung der Stimmung, auf die jedermann An- 
spruch hat. Die Mittel zur Erreichung einer 
schmackhaften und anregenden Nahrung vermag 
die Kunst  des Kochens zu sichern. In  dieser Hin- 
sicht dart man Ifir Deutschland sagen, und es gilt 
auch wohl ffir andere L~nder, haben die letzten 
Jahrzehnte keine Verbesserung, sondern einen 
Ri~ckgang wahrnehmen lassen, der beiiUlls wesellt- 
lich versch~rft wurde durch :  die Nachkr iegs-  
erscheinungen der Wohnungszwangswirtschaft und 
den Wohnungsmangel fiberhaupt. An diesen 
~omen ten  liegt es, dab viele Familien fiberhaupt 
keine eigene Kfiche haben, dab die Kfiche h~ufig 
durch einen einfachen Gasbrenner ersetzt-wurde,  
dab die Neuanlagell yon Kfichen mit  zu gefinger 
Bodenfi~che geschaffen wurden, die e lne r -F rau  
die Kfichenwirtschaft fiberhaupt nicht erlaubt, 
und dab man gezwungen ist, welt weniger Zeit 
auf das Kochen zu verwenden als friiher: Die da- 
durch  bedingte Ver6dung der Kochkunst ist in 
hohem MaBe geeignet, eine Kost einf6rmig und 
unbefriedigend zu machen. 

Eine Frage mag hier noch aufgeworfen sein, 
n~mlich die, ob die in der Liter~tur sich breit2 
machenden Ern~hrungstheorien irgendeinen Ein- 
fluB auf die Gewohnheiten des Volkslebens haben 
und fiir die Zukunft  die Wege der Nahrungswahl 
beeinflussen werden. 

Die Literatur scheidet sich scharf  in groBe 
Gebiete, in die wissenschafttiche Ern~Lhrungstehre, 
welche bestrebt ist, unsere Kenntnisse allm~hlich 
systematisch aUszubauen, d ie  auf die Populari~ 
sierung keinen Wert  legen darf, und in jene Gruppe  
yon Pubhkationell, die ohne Zusammenhang mit 
den wissensehaftlichell Gesamterkenntnissen ein 
zelne Befunde in den Vordergrund stellt, s ieaus-  
beutet  oder Tatsachen unkritisch zusammenstellt, 
kombiniert, und jene. Gruppen yon Publik~tionen, 
die auf ethischen Bedenken gegen-gewisse Nah- 
rungsmittel  beruhen. 

Alle diese leider popuIarisierten Bewegungen 
haben ffir die nationalen Gewohnheiten gar keine 
Bedeutung, sic sind auch, was die Interessenten- 
gruppell anlallgt, viet zu klein, um irgendwie 
Einflug zu gewinnen, und widersprechen sich viM- 
tach in ihren Zielen. 



7 2 0  E L S A S S E R :  Interferenzerscheinungen bei Korpuskularstrahlen. 

Selbst eine starke Beugung volkstfimlicher 
Gewohnheiten, wie die Blockade war, ha t  keinen 
dauernden EinfluB auf die VolksernXhrung aus- 
gefibt. 

Mit Zwang in der VolksernXhrung dauernd 
einen Umschwung zu erreichen, ist ausgeschlossen. 
Nur auf dem Gebiet der Kinderern~hrung, die ja 
eine Zwangsern~thrung ist, hat  man es in der Hand, 
wo es n6tig ist, an Stelle der Brust  auch andere 
Ern~thrungsformen anzuwenden. Auch hier be- 
gegnet man vielen Unsicherheiten, die zu einem 
hAufigen Weehsel der Anschauungen ffihren, ein 
Beweis, dab man die Wahrheit  nicht ganz erkannt 
hat. 

Von einer Volksbelehrung in der heutigen 
Art  der Anwendung ist auf dem Ern~hrungsgebiet 
nicht viel zu erwarten. Wer aus medizinischen Zu- 
schriften oder aus der Tagespresse sich zusammen- 
stellt, was unberufene Pers6nlichkeiten an Refor- 
men empfehlen, wird schtieBlich aus dem Wirrwarr 
gegenteiliger Anschauungen nur entnehmen, dab 
man am besten auf diese Darlegungen ganz ver- 
zichtet. 

So wenig also solche Bewegungen kfinsflicher 
Art  eine allgemeine Bedeutung ffir die Weltern~h- 

- Die Natur- 
wisseascha ften 

rung haben, ebensowenig haben wit auch yon einer 
nahen Zukunft zu erwarten, dab die chemischen 
Produkte des Laboratoriums die natfirlichen 
Nahrungsmittel  ersetzen werden, wie man noch 
vor einigen Jahren behauptet  hat. Wir dfirfen 
nicht vergessen, dab auch die fabrikm~Bige Dar- 
stellung yon EiweiBstoffen, Kohlehydraten und 
Fet ten und etwa die Beigabe yon Salzen, noch 
keine Nahrung bilden wfirden, denn neben diesen 
Stoffen kommen ja auch noch Vitamine, Lipoide, 
organische Verbindungen mit  Salzen, sekretorisch 
den Darm reizende Stoffe, Reizstoffe ffir normale 
Blutbildung, die Verbesserung des N~hrwertes 
dutch die Mischung und vieles andere in Betracht. 

Was in jeder Nation die fibliche Speisen- 
zusammenstellung empirisch geschaffen hat, das 
im einzelnen zu bewerten, auf die Brauchbarkeit  
und den rationellen V~ert zu prfifen, mug einer 
kfinftigen Generation zur Erforschung vorbehalten 
bleiben. 

Vorl~ufig und ffir einige Zeit bleibt es in der 
t~tglichen Kost bei der Empirie der Erfahrung 
der grol3en Massen. Der einzelne kann irren, die 
groBe Masse verfolgt aber instinktiv und triebhaft 
gewisse, wenn auch nur geahnte Ziele. 

Interferenzerscheinungen bei Korpuskularstrahlen. 
Von W. ELSASSER, Berlin. 

Seit der Geburt der Quantentheorie im Anfang 
dieses Jahrhunderts  macht  sich in der Physik ein 
charakteristischer Dualismus bemerkbar, der zum 
ersten Male in dem yon EINSTEIN eingeffihrten 
Begriff des Lichtquants seinen deutlichen Aus- 
druck land. Die zum Verst~tndnis z. B. des licht- 
elektrischen Effektes unbedingt notwendige Vor- 
stellung diskreter, rXumlich lokalisierter Energie- 
anh~ufungen l~tBt sich mit  der klassischen wellen- 
theoretischen Auffassung des Lichtes nicht in 
Einklang bringen; andererseits machen die Inter- 
ferenzerscheinungen, welche die Wellenvorstellung 
zwanglos zu deuten gestattet,  es unm6gtich die 
Wellentheorie des Lichtes zu verlassen, ohne an 
ihre Stelle etwas Gleichwertiges zu setzen. 

Der Fortschritt ,  der dutch die Forschungen der 
letzten Jahre sowohl auf theoretischem wie auf 
experimentellem Gebiet erzielt wurde, besteht nun 
zu einem groBen Teil darin, dab der erw~hnte 
Dualismus sich als eine ganz universelle und nicht 
auf das Licht allein beschr~tnkte Erscheinung er- 
wiesen hat. Die Versuche, fiber die hier beriehtet 
werden soil, lassen keinen Zweifel daran, dab die 
ponderable Materie ganz ebenso wie das Licht 
Beugungserscheinungen zeigt. Sie best~ttigen so die 
grundlegenden Arbeiten von D E  BROGLIE, SCHR6- 
DINGER und BORN, durch welche die Wellentheorie 
der Materie in die Physik eingeffihrt wurde. Der 
Dualismus zwischen Wellen und Korpuskeln wird 
zwar hierdurch keineswegs behoben, sondern eher 
noch versch~rft, aber man darf hoffen, dab in der 
Fortffihrung der Quantenmechanik, wie sie in den 
Ideeng~Lngen yon H E I S E N B E R G  u n d  D I R A C  ent- 

halten ist, die ersten und wichtigsten Schritte zur 
Aufl6sung des Dualismus oder wenigstens zu seiner 
Zurfickfiihrung auf tiefer liegende Probleme der 
Erkenntnis getan sind. Zum VerstAndnis der 
Experimente fiber die Beugung und Interferenz 
von Materie wird es jedoch genfigen, ohne auf diese 
verwickelteren Theorien einzugehen, einige Grund- 
begriffe fiber Materiewellen zu skizzieren. 

Die Idee der Materiewelle wurde yon L. DE 
BROGLIE vor nunmehr 4 Jahren in die Physik 
eingeffihrt 1. Es gelang ihrn zu zeigen, dab die bis 
dahin bekannten Gesetzm~gigkeiten der Atom- 
welt eine anschaulichere und fibersichtlichere 
Formulierung zulassen, wenn man annahm, dab 
mit  jedem materiellen Teilchen ein VVellenvorgang 
in irgend einer ~ e i s e  verknfipff ist. Auf die Art  
der Verbindung yon Korpuskel und Welle brauchen 
wir dabei nicht n~her einzugehen. DE BROGL[t~; 
konnte, indem er die yon ilml hypothetisch an- 
genommenen Materiewellen den allgemeinen Prin- 
zipien der Relativit~tstheorie unterwarf, sogleich 
zeigen, dab die Frequenz und ~)Vellenl~tnge des 
Wellenvorganges nicht willkfirlich sein dfirfen, 
sondern in bestimmter einfacher Weise mit  den 
mechanischen Gr6Ben des materiellen Teilchens 
zusammenb~ngen mfissen und zwar ist die Wellen- 
l~nge )~ best immt durch die Gleichung 
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worin A die PLA~C~:sche Konstante, m die Masse 
und v die Geschwindigkeit des Teilchens bedeutet. 

L. DE BROGLIE, Ann. de phys. 3, 22. I925. 


