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Mit 3 Textabbildungen. 

Bei unseren  Unte r suchungen  fiber die Technik  und  forensische 
Bedeu tung  der  Widmarlc schen 1 Methodik  zur Bes t immung  des Alkohol-  
gehal tes  im Blur,  die an  anderer  Stelle* zusammenfassend  ver6ffent-  
l icht  sind, wurden  die W e r t e  yon  Widmark naehgeprf i f t  und  ffir die 
hiesige Bev61kerung festgelegt .  

M~nner I 
r fl b6o in g b6o in mg 

t P 

Hies ige  Wer te .  
H6ehstwert . . [ 0,85 I 0,17 6,67 8,68 126,7 
Mittelwert . . 0,76 (• (0,123 (• ( •  1,09) 92,8 -~ 14,6 
Niedrigstwert . [ 0,64 i 0,09 4,25 68,5 

W i d m a r k s e h e  Wer te .  

H6chstwert . . 0,85 0,22 11,1 Nicht 142 
Mittelwert . . 0,68 0,15 7,3 (~= 1,75) 98 • ]7,1 
Niedrigstwert . 0,51 0,08 4,1 angegeben 

Diese gesamten  W e r t e  wurden  auf Grund  umfangre icher  Versuche 
a n  insgesamt  60 Versuehspersonen gewonnen.  Zur Berechnung ver-  
sehiedener  W e r t e  f anden  jedoch nur  die 24 Versuche  Verwendung,  die 
a n  14 m~nnl ichen Personen in mehr fachen  Versuchen ge iunden  waren.  
Die Versuehe fanden  morgens  bei  v611ig leerem Magen s ta t t .  A m  Tage 
vorher  dur f te  ke in  A]kohol  ge t runken  sein. Die Anordnung  dieser 
Versuche war  so, dab  den  Versuchspersonen 0,5 g re iner  Alkohol  pro 
K i l o g r a m m  K6rpe rgewieh t  in 100 cem Aq. dest .  gel6st  und  mi t  50 ccm 
Lei tungswasser  nachgespfi l t  gegeben wurde.  H ie rmi t  soll te vor  ahem 
auch  i rgendwelche Beeinf lussung des Geschmackes  (Pawlow) und  aueh 

* Eine ausfiihrliche Darstellung der gesamten Ergebnisse ist ~ls Mono- 
graphie: ,,Alkoholbestimmung im Blur. Methodik  und forensische Bedeutung '~ 
Berlin W 8: Carl I-Ieymanns Verlag. 124 S. 1933 erschienen. 

z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 22. Bd. 11 
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der weiteren physiologischen Vorg/inge verhinder~ werden, was uns zur 
einwandfreien Benrteilung der Physiologie gerade unbedingt geboten 
und yon anderen Versuehern nieht immer genfigend beaehtet ersehiem 

Aber nun sind noeh mit einem Teil dieser 14 m~nnliehen Versuehs- 
personen Untersuehungen nach Biergenul3 angestellt  worden. Das 
sehien insbesondere deshalb notwendig, well die Trinksitten in unserer 
Gegend derart sind, daft meist konzentrierter Alkohol in Form yon 
,,Kognak", , ,Korn" und s Getr~nken mit Bier zusammen 
genossen oder aueh fast aussehlieBlieh Bier getrunken wird. Es sollte 
daher untersueht werden, ob wesentliehe Untersehiede in dem Ver- 
brennungsverm6gen des K6rpers flit Alkohol bestehen, wenn dieser 
start in Wasser gel6st in Bier enthalten gegeben wird. Dabei sind alle 
anderen im Bier enthMtenen Beimengungen nieht besonders beaehtet 
worden. 

Zu den Versuehen sind nur solehe Versuehspersonen herangezogen 
worden, deren Werte ffir den Reduktionsfaktor = r, den Konzentra- 
tionsabfall ~ /5 ,  Alkoholumsetzung pro Stunde fiir jede einzelne Per- 

son = b60 und Umsetzung pro Kilogramm KSrpergewicht = --b6~ sehon 
P 

vorher mit reinem Alkohol in mehreren oder einmaligen Versuchen be- 
stimmt war. Soweit mehrfache Bestimmungen vorlagen, wurden aus 
mehreren Werten die arithmetisehen Mittel gebildet und dann mit den 
naeh BiergenuB erhaltenen Werten verglichen. Es wurden 5 Versuche 
dieser Art angestellt an denVersuchspersonen B., F., K., L. und M. Und 
zwar wurde, damit ~hnliche Vorbedingungen zu den anderen Versuehen 
gegeben waren, auch die Menge Bier so abgemessen, dab jede Versuehs- 

T a b e l l e  1. 

II ecru 
Ver~ KSrper-I Bier i 

suehs- gewieht 3,17 I 
person ~ j Gewicht 

2. F .  
3. K.  

4. L. 

5. ~ .  

~0 

kg 

59,0 
66,0 
72,5 

70,0 

70,0 

% 

930 0,69 
1041 0,72 
1144 0,56 

1104 0,67 

1104 0,72 

0,72 
0,69 
0,90 

0,75 

0,69 

5 i i t te lwer t  f~r . . . . . .  0,75 

fl pro fl pro 
Minute Stunde 

I 
] 

0,00177 0,11 
i0,00216 0,13 
i0,00150 0,09 

0,00242 0,14 

0,00275 0,16 

0,00212 I 0,13 

i 

b6o 
in  g 

4,55 
5,93 
5,81 

7,60 

7,97 

6,37 

Alkohoi- 
nm-  

setzung 
pro kg 
KSrper- 
gewieht 
in mg 

77,12 
89,85 
80,14 

108,57 

113,86 

94 

Bemerkuagen 

Ausg6spr0chener asthenischer 
Habitus, 185 cm g'roiL 

Biergennl~ gew~ihnt! u d~- 
gegen Alkohol - -  niichtern 
in Tab. 5. 

Die Umsetzung fth" Alkohol 
bei Alk.-Aq. dest.-Trunk war 
ebenfalls sehr hoch mit 
128,57 rag. 
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person ebenfalls ungef~hr 0,5 g Alkohol pro Ki logr~mm K6rpergewieht  

erhielt. Verwandt  wurde Flasehenbier ,  dessen Alkoholgehalt  vorher 
pyknomet r i sch  yon  uns  bes t immt  war;  er be t rng  um 3,17 Gewichts- 
prozent.  V511ig genane Abmessungen  k o n n t e n  bei dem stets etwas 
sehwankenden Alkoholgehal~ des Fl~sehenbieres n icht  vorgenommen 
werden. D~s Endergebnis  zeigt die Tab. 1. 

Die Tendenz der 5 K u r v e n  war gegen/iber den anderen  Versuchen 
eine auff~llend niedrige. Dies ist ~uch ersichtlich, wenn  aus den Kon-  
zentr~t ionswerten im Blur bei den 5 Versuchspersonen das ~ri thmetische 
Mittel  gebildet u n d  dieses eingetr~gen wird (vgl. Abb.  1 die 
Linie). Zum Zweeke eines zus~mmenfassenden  tibersichtliehen V e r -  

0,2 ' 
O/ - ! 

0 20' r 60' ,90' ]ZO' 7~0' 780' 180' Z/5' 

Abb. 1. Mi~i~elwert ~us 24 Versuchen 0,5 g Alkohol  pro kg K/~rpergewich~ in  Aq. desk. 
gelOst an 14 Versuchspersonen niichtern (darunter B., ~., K., I~., FI.). ~ ~ ~ ~ Mi~telwert arts 
9 ~r 0,5 g Aikohol pro kg XOrpel'gewicht in Aq. dest. gelSs?~ an den 5 Versuchspersonen 
ntichtern ]B., ~., K., L., M. Mit~te]wert ~us 5 Versuchen mit~ ]Bier entsprechend 0,5 g 

pro kg KSrpergewicht an den 5 Yersuchspersonen niichtern ]B., ]L, X., L., M. 

gleiches warden  ebenf~lls aus den vor~ufgeggngenen 9 Versuchen an  
den gleichen 5 Versuchspersonen mi t  Alkohol-Aq. dest . -LSsungen das 

~ri thmetische Mittel  aus den Konzent r~ t ionswer ten  im Blur gebfldet 
u n d  dieses - - -  gestriehelt  ~uf der Abb.  eingetragen. D~s g]eiche wurde 
mi t  den schon oben e rwahnten  2 4  Versuehen mi t  Alkohol-Aq. dest.- 
LSsungen angestell t  u n d  diese Xonzent ra t ionswer te  auf der gleiehen 
Tgfel mi t  ausgezogener Linie un te re in~nder  verbunden .  Das rechne- 

risehe Resul ta t  war folgendes: 

T~bel le  2. 

Versuchsart 

5 Versuche mit Bier an 5 Ver- 
suchspersonen . . . . .  

9 Versuche mit AlkohoLAq. 
dest.-LOsungen an den g]ei- 
ehen 5 Versuchspersonen. 

24 Versuehe mit Alk.-Aq. 
dest. an 14 Versuehsper- 
sonen (die obigen 5 ein- 
begriffen) . . . . . . . .  

0,00 

0,01 

0,01 

0,40 i0,54 

0,55 0,66 

I 

i0,50 0,61 

%o 

C60 C90 6'1~0 

0,51 0,48 0,42 

0,55 0~46 0,40 

0,56 0,48 0,41 

C14o C160 

0,37 0,33 

0,36 0,32 

0,36 0,33 

1" 

C180 C~1~ 

0,29 0,22 

0,29 0,23 

t 

0,29 0,24 
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Wenn ~uch die Konzentr~tionsgipfel der 3 versehiedenen Kurven 
wesentliche Unterschiede zeigten, so ist doch der Abfall der Kurve bei 
allen 3 Versuchs~rten ungefghr der gleiche, Aus dem abfallenden Teil 
der Kurve wurde mit den arithmetisehen Mitteln ~ errechnet. Es wurde 
~us ZweckmgBigkeitsgriinden aus den schon friiher errechneten Werten 
das arithmefische Mittel genommen und zueinander in Beziehung ge- 
bracht. Da~bei zeigte sich nun folgendes: 

T~be]le 3. 

I 
Durch-  

schni t t l .  
Versuchsar t  KSrper-I r 

I gewicht  I 

I k g  

5 Versuche mit Bier an 
5 Versuchspersonen . 

9 Versuche mit Alk.-Aq. 
dest.-LSsung an den 
gleichen 5 Versuchs- 
personen . . . . . .  

24Versuche mit Alk.-Aq. 
dest. - LSsungen an 
14 Versuehspersonen 
(obige 5 einbegriffen) 

67,5 

65,4 

72,1 

0,75 

0,77 

fl pro Min. f lpro Std. 

0,00212 0,126 
(0,13) 

0,00202 0,121 
(0,12) 

0,00203 0,122 
_+0,00034 • 

(0,12) 

g 

6,37 

6,10 

6,66 
-4-1,27 

Alkohol-  
umsetzg.  
pro kg  

a. S tunde  
mg  

94,0 

93,3 

92,3 
• 

;Bemerkungen 

Aus Tab. 23, 
24, 25 und 

]32 in 2. des 
Liter~turver- 
zeichnisses 

N~ch dieser Zus~mmenstellung bestehen pr~ktisch k~um Unter- 
schiede bei den einzelnen Versuchsarten. Die erreehneten Werte stim- 
men entweder vollkommen fiberein oder sie liegen so nahe an den ~uf 
Grund yon 24 Versuehen gefundenen Werten, dal~ noeh nicht einmal 
der h~lbe mittlere Fehler erreicht wird. Damit ist bewiesen, d~l~ trotz 
der versehiedenen alkoholhaltigen Getrgnke keine wesentlichen Unter- 
schiede im Verbrennungsverm6gen des KSrpers dieser Versuchspersonen 
bestehen und dMt in allen praktisehen Fgllen, in denen ein gemeinsamer 
Genul~ yon versehiedenen Getrgnken Kognak, Bier u. g. stattgefunden 
hat, die gefundenen Mittelwerte ohne Bedenken bei der Ausreehnung 
angew~ndt werden k6nnen (vgl. jedech spgter S. 164). Gleiehf~lls ist 
damit ~ber d~rgelegt, dal3 wissenseh~ftliehe Versuche auch mit anderen 
~lkoholhultigen Gefrgnken und vor allem ohne Rficksieht auf den pro- 
zentu~len Alkoholgeh~lt angestellt werden k6nnen. Indessen wfirde es 
sieh aus allgemein physiologisehen Erwggungen heraus empfehlen, 
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zuerst eine Reihe von Versuchen mit reinen Alkohol-Aq. dest.-L6sungen 
anzustellen, um so bes~immte, unbeeinfluflte Werte zu erhalten. 

Ws die obigen Ergebnisse an Versuchspersonen in nfichternem 
Zustand gewonnen wurden und bezweckten, fiberhaupt erst einmM 
die physiologischen Verh~ltnisse bei der Verbrennung des Alkohols 
darzutun, liegeu die Erfordernisse der Praxis noeh auf einem anderen 
Gebiete. Sehoa fraher ist versucht worden, auch das Verhalten des 
Alkohols and seiner Konzentrgtion im Blur ngch N~hrungsaufnahme 
zu erforschen. Abet ebenso wie die anderen Untersuchungen scheiterte 
die Genauigkeit dieser Ergebnisse an der Methodik. Mit Hilfe der bier 
verwandten Me~hodik ist es erst mSglich geworden, diese Fragen mi~ 
der n0twendigen Sicherheit kl~tren zu k6nnen. Widmark hat an 2 Ver- 
suchen, wobei er die Versuchsperson vor, wghrend und nach der Mahlzeit 
Alkohol trinken lieI~, die Alkoholve~b~ennung studiert. Er schreibt 
indessen diesen beiden Versuchen ,,praliminaren Charakter" zu, kann 
jedoeh aueh die friiheren Untersuchungen anderer Autoren bests 
dal~ nach Alkoholtrunk, der zusammen mi t  der Nahrung gelmmmen 
wird, die Konzentration im Blnt geringer ist ale ohne gleichzeitige 
Nahrungsaufnahme. Die weitere Physiologie bei diesem Verhalten ira 
KSrper des Mensehen hat Widmarlc nicht untersueht, zumaI ibm auch 
noch nieht die Vergnderlichkeit der Werte yon r und ~ bekannt W~r 3. 

Die folge~den Ergebnisse sind an je 4 verscbiedenen Versuchs- 
personen gewonnen. Es war zungchst durch 2 bzw. 3 Versuche der Mittel- 
wert fiir co, r, ~, be0 und Umsetzung pro Kilogramm KSrpergewicht 
nach Trinken yon Alkohol-Aq. dest.-LSsungen bei niichternem Magen 
bestimmt, darauf das gleiche an einem oder zwei Versuehen mit der 
gleichen Menge und Art der AlkohollSsung nach Friihstiick, dessen 
Gehalt an Cs~lorien annghernd d~rch vorheriges Abwiegen der genossenen 
Nahrungsmittel festgestellt war. An diesen Versuchspersonen, deren 
Werte fiir diese beiden Versuehsarten jetzt bekannt waren, wurden nun 
welter noch je 1 oder 2 Versuche mit Bier auf ntiehternen M~gen wie 
auch mit Bier naeh Frtihstiick mit bekanntem Caloriengehalt angestellt. 
Jedesmal wurde yon Alkohol-Aq. dest.-LSsungen wie yon Bier, dessen 
Atkoholgehalt vorher pyknome~risch bes~immt war, sovieI gegeben, 
dal3 jede Versuchsperson etwa 0,5 g Alkohol pro 1 kg KSrpergewieht 
erhielt. 

In der Tab. 4 sind die Durchschnittskonzentrationswerte im Blur bei 
niichternem Magen nach Alkohol-Aq. dest.-Trunk den gleichen Werten 
nach eingenommenem Friihstitck bei den mgnnliehen Versuchspersonen 
A., B., F. and L. gegen(ibergestellt. 

Es zeigt sich hier in ~Jbereinstimmung mit den Untersuchungen 
yon Widmark und anderen friiheren Autoren, dai~ die Konzentrations- 
werte im Blur weitaus niedri~er sind bei Alkoholtrunk nach vo~'ber ein- 
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Tabe l le  4. 

Versuehspcrson 
und Vcrsuchsart -;;  co~ 

A. = Alkohol niichtern, 
Mittet aus 3 Bestim- 
mungen . . . . . . .  0,00 

Alkohol nach Friihstfick. 0,002 

~B. = A]kohol ntichtern, 
Mit~ei aus 3 Bestim- 
mungen . . . . . . .  0,003 

Alkohol nach Friihstfick. 0,02 

F. = Alkohol nfichtern, I 
Mittel aus 2 Versuchen ] 0,015 

Alkohol ngch Frtihstiick. I 0,00 

L. = Alkohol niichtern, [ 
Mittel aus 2 Versuchen I 0,01 

Alkohol nach Frtihstack. ] 0,02 

0,35 0,57 0,59 
0,15 0,18 0,27 

0,59 0,65 0,54 
0,21 0,25 0,25 

0,58 0,69 0,57 
0,42 0,36 0,37 

0,44 0,70 0,57 
0,27 0,39 0,39 

%o 

C9o Clio 

0,58 0,49 
0,30 0,4I 

0,45 0,41 
0,41 0,37 

0,47 0,4i 
0,33 0,31 

0,46 0,4I 
0,45 O,38 

I 
C140 C1~0 I .C180 

0,46 0,42 i0,38 
0,38 0,33 i0,27 

l 

0,39 0,34 0,31 
0,32 0,28 0,27 

0,37 0,32 0,28 
0,25 0,23 0,22 

I 

0,37 0,33 0,31 
0,29 0 ,24  0,18 

0,31 
0,23 

0,26 
0,19 

0,26 
0,16 

0,23 
0,14 

genommenem Friihsti ick,  als wenn  Alkohol auf nf ichternen Magen 
ge t runken  wird. Diese Tatsache ha t  eine groge praktische Bedeutung.  
Sic bestatig~ die a l ten  Erfahrungen,  d~g keine so groBe Berauschung 
eintr i t t ,  wenn  naeh oder gleichzeitig mi t  Mahlzeiten Alkohol ge t runken  
wird. Aus der Abb. 2 ist der Verlaul  dieser beiden Vergleiehskurven 

(I und  I I )  zu ersehen. 

u 20' 

Kurve I: 
,, II: - -  
,, III: . . . .  

IV : . . . .  

410' 80 ~ 90 ~ 120 j /r 160 ~ 130' 218 ~ 

Abb. 2. 
(dicker Strieh) Alkohot/Aq. dest. bei n/ichternem Nagen (A., B., P.) 
(d/inner Strich) Alkohol/Aq. dest. naeh Friihst/ick (A., B., F.) 
(dick gestrichel~) Alkohol/Aq. dest. bei niichternem i~agen (B., IL, L.) 
(d/inn gestrichelt Alkohol/Aq. dest. nach ]rrtihss (B., F., L.) 
(dick lang-kurz gestrichelt) Bier bei ntichternem l~Iagen (B., t'., L.) 

VI: . . . .  (d/inn lang-kvxz gestrichelt) Bier nach Friihst/ick (B., ]~., L.) 

Die K u r v e n  sind wiederum so erlangL dab aus allen Bes t immungen  
das ar i thmetische Mittel gebfldet und  d a n n  dieses eingetragen wurde. 
Ferner  s ind auf dieser Tafel noeh die K u r v e n  fiir andere Versuehs- 
personen un te r  den gleiehen oben g e n a n n t e n  Versuehsbedingungen ein- 
gezeichnet (naheres siehe Erk la rung  un t e r  der Abb.  2). Sowohl aus diesen 
wie auch aus dem Verlauf der K u r v e n  V und  V I ,  die naeh Biergenug 
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auf niiehternem Magen und nach Frfihstiick gewonnen sind, t r i t t  deut- 
lieh der Untersehied in den jeweiligen Konzentrationswerten des Blutes 
zutage. 

Es kSnnen nunmehr noeh trotz des l~riihstiicks die yon Widmarlc 
angegebenen Werte erreehnet werden. Nut  ist d~zu notwendig, da~ 
die auf die gleiehe Weise (Rechnen mit ldeinsten Quadraten nach 
abgeschlossener Resorption) gewonnenen tZesultate zur Auswertung 
in Beziehung gebraeht werden mit den anderen vorher schon bei 
der gleichen Versuehsperson in niiehternem Zustand erzielten Ergeb- 
nissen. Es ist nicht angi~ngig, yon der Bestimmung der Werte fiir Co, 
r, ~, b6o und Umsetzung pro Kilogramm KSrpergewieht auszugehen 
yon Alkoholtrunk bei mit Nahrung gefiilltem Magen, da sonst die Er- 
gebnisse fehlerhaft sind und vor allem keine praktisehen Errechnungen 
zulassen. Aus der folgenden Tab. 5 ist n~Lmlich ersichtlich, daI~ sonst 
unter Umstgnden fehlerhafte Resultate gefunden werden, die in der 
forensischen Pr~xis dann zuungunsten der Angeklagten oder in ~hnlieher 
Situation aussehlagen wiirden 4. (Die Zahlen sind s~mtlichst abgerundet, 
naehdem mit vielsteliigen Zahlen die Werte errechnet waren.) 

Tabelle 5. 

T. CMorien- 
gehalt. 

~ 1  acs 
Friihstiicks 
abgerundet 

> i 

A. ] nfichtern 
i 725 

kg 

93,6 
93,0 

co r fl pro Min. 

0,73 0 ,69  0,00189 
0,65 0 ,77 0,00202 

Ao 

0,11 
0,12 

Ulll- 
setzung 
pro kg 

b60 KSrper- 
gewicht 

g mg 

7,27 77,5 
8,62 92,7 

[Jnterschie( 
in der 

Umsetzun~ 
I)ro 

kg uj/,o Std. 

+19,60 [ 
I Unterschied 

]3. nfichtern 59,8 
[ 575 159,0 

Unter schied 
i 

F. I niichtern 67.0 
1100 6610 
Unter schied 

L. ! niichtern I 67,0 
; 400 ]67,5 

! Unterschied 

--0,08 ]+0,08 +0,00013 +0,01 +1,35 15,2 

0,63 0 ,79  0,00177 0 ,11  4,99 83,44 
0,58 0 ,86  0,00179 0 ,11 5,48 92,54 

--0,05 +0,07 +0,00002 ]:J:0,00 +0,49 +9,10 

0,67 0 ,75  0,00202 0 ,12  6,12 91,34 
0,45 1 ,10  0,00136 0 ,08  5,95 90,15 

--0,22 +0,45 --0,00066 --0,041--0,17 --1,19 

0,67] 0,74 0,00208 0 ,12  6 ,24  93,1 
0,651 0,77 0,00249 0 ,15  7,77 115,1 

I-0,02 k+o,031+0,000411+0,03 !+ 1,53 ]+22,0 

+10,91 

- -  1,30 

+23,6 

Bemerktmgen 

Mitte] aus 3]3e- 
[stimmungen 

Mittel aus 3 ]3e- 
[stimmungen 

Mittel aus 2 Be- 
[stimmungen 

Mittel aus 2 ]3e- 
[stimmungen 

Aus dieser Tabelle ist nun die in physiologischer Hinsicht interessante 
Feststellung zu entnehmen, dal3 die Versuchsperson A. ~- 93 kg bei einer 
Zufuhr yon 725 Calorien 19,6% mehr Alkohol umsetzt als bei niichter- 
nem Magen. Die Versuchsperson B.----59 kg bei einer Zufuhr yon 
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575 Calorien setzt dagegen nur noeh 10,917/o mehr Alkohol urn. Bei 
der Versuehsperson F., die bei einem Gewicht yon 66 kg allerdings 
1100 Calorien eingenommen hat, werden dagegen nur 1,3 % geringere 
Werte gefunden als in niichternem Zustand. Die Versuchsperson L. 
~- 67,5 kg setzt bei einer Zufuhr von 400 Calorien wieder nur 23,5% 
mehr um als in niichternem Zustand. Diese Feststellungen, die aller- 
dings nur an 4 verschiedenen Versuehspersonen gewonnen wurden, 
kSnnen bei der Gleichmg~igkeit ihrer Ergebnisse aber doch dahin a us- 
gelegt werden, daS der K6rper nur dann mehr Alkohol nach Nahrungs- 
aufnahme umsetzt, wenn der Caloriengehalt der I~ahrung ein nicht zu 
hoher gewesen ist. VerhaltnismgSig (zum K6rpergewicht) am wenigsten 
Calorien haben die Versuchspersonen L. and A. aufgenommen, dafiir aber 
um so mehr Alkohol umgesetzt. Die Versuchsperson B. hat im Ver- 
gleich zum eigenen KSrpergewieht und zu dem der Versuchspersonen L. 
und A. viel Calorien eingenommen. Sie setzt daher nur 10,91% mehr 
Alkohol urn. Es ist anzunehmen, daS sie bei einer Aufnahme yon 460 Ca- 
lorien im Verhaltnis zum Gewicht yon A. nnd deren Calorienzufnhr und 
von 350 Calorien im Verhgltnis zum Gewicht yon L. and deren Calorien- 
zufuhr ebenfalls einen hSheren prozentualen Anteil an Alkohol hatte 
umsetzen k6nnen. Diese Annahme wird gestiitzt dureh die Ergebnisse 
bei der Versuchsperson F. Diese Versuchsperson hatte bei einem Ge- 
wieht yon nur 66 kg l l00 Calorien aufgenommen. Durch diese vet- 
haltnism~tBig hohe Calorienzufuhr war der KSrper nicht in der Lage, 
in der vorgesehriebenen Versuehsanordnung (sitzende Ruhehaltung) aueh 
noch den zugefiihrten Alkohol schnell genug umsetzen zu k6nnen. Es 
ist anzunehmen, dab bei einer Zufuhr im Verh~ltnis zu L. yon 391 Ca- 
[orien and zu A. yon 514,5 Calorien aueh F. prozentual mehr Alkohol 
hatte umsetzen kSnnen. Ebenso kann umgekehrt angenommen werden, 
dab die Versuehsperson A., wenn sie im Verhaltnis zu F. 1550 Calorien 
eingenommen hgtte, auch etwa 1,3% Alkohol weniger nmgesetzt haben 
wiirde als im niichternen Zustand. Das gleiehe geringere Umsetzungs- 
vermSgen fiir Alkohol ware dann bei B. nnd L. beobaehtet worden, 
wenn diese im Verhaltnis zu F. 983 bzw. 1125 Calorien aufgenommen 
hatten. Allerdings ist in diesen Versucben bei ihrem Beginn nioht anf 
die besondere Zusammensetzung des Friihstiieks geachtet worden 
insofern, da yon allen 3 Versuehspersonen sowohl Fett  wie aueh Kohle- 
hydrate und EiweiB aufgenommen wurden. 

Das Fr(ihstiick yon A. setzte sich zusammen: 

50 g Butter . . . . . . . . . . .  387,00 Calorien 
3 Br6tehen . . . . . . . . . . .  297,791 ,, (1 BrStchen = 34,23 g) 

12 g Zucker . . . . . . . . . . .  49,2 ,, (q- 3 Tassen Bohnenkaffee) 

733,991 = fund 725 Calorien 
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Das Frtihstiick yon B. bestand aus: 

31,13 g Butter . . . . . . . . . .  240,86 Calorien 
3 BrStehen . . . . . . . . . . .  297,791 ,, 

59,5 ccm ,,Vitaminamilch" ~ 61,54 g 41,23 ,, ( +  2 Tassen Bohnenkaffee) 
579,881 ~ rund 52~ C~lorien 

Das Frtihsttiek yon F. bestand aus: 
193,9 g Brot . . . . . . . . . . .  460,53 Ca]orien 
125,0 g Salamiwurst . . . . . . .  170,00 ,, 
63,0 g Butter . . . . . . . . . .  487,62 ,, ( +  2 Tassen Bohnenkaffee} 

1118,15 = r~nd 1100 Calorien 

Das Friihstiick yon L. bestand bUS: 
2 BrStchen . . . . . . . . . . .  198 Ca]orien 

26 g Butter . . . . . . . . . . .  201 ,, 
399 ~ rund 400 Calorien 

Die vor s t ehenden  Ergebnisse  seheinen also da rzu tun ,  dag  bei  ms 
Calor ienzufuhr  mehr  Alkohol  als in nf ich ternem Z us t a nd  umgese tz t  
wird.  Bei  reiehl ieher  Ca]orienzufuhr wird  weniger  Alkohol  umgesetz t .  
Diese Fes t s t e l lungen  s tehen durehaus  in E ink lang  mi t  den bekann ten  
Ergebnissen  aus der  Physiologie  fiber die E r spa rung  anderer  Nahrungs -  
stoffe dureh  Zufuhr  yon  Alkohol  (Rosemann). Die Vers  im 
Umse tzungsvermSgen  l iegen vornehml ieh  bei  A. und  B. in der  Ver- 
/ inderung yon  r, bei  B. sowohl in der  Ver / inderung yon  r wie aueh yon  [3. 
Man k a n n  aber  r hier  n icht  mehr  als Ver te i lungsfak tor  fiir den  ganzen  
K 6 r p e r  ansehen,  u n d / 9  • r n ich t  in dem Widmarlcschen Sinne nur  als 
, , reduzier tes  KSrpergewicht", sondern  mug  dann  den dureh  fr i ihere 
Versuehe gefundenen  Unte r seh ied  subt rah ieren .  Der  W e r t  fiir r wird  u m  
so gr61~er, je mehr  Calorien im Verh/i l tnis  zum K6rpergewich t  aufgenom- 
men  sind. Bei  F.  is t  festzustel len,  dab  t ro tz  einer sehr hohen Ste igerung 
des r u m  46,66% dureh  die aber  verh/~ltnismgBig noeh s t~rkere  Senkung  
des Wer t e s  fiir ~ u m  32,67 % bei  nur  1 kg n iedr igerem K6rpe rgewieh t  
doeh der  W e r t  ffir die Umse tzung  pro  K i l o g r a m m  pro S tunde  u m  
3,09 % niedr iger  ist.  Die p rak t i sche  Bedeu tung  der  obigen Versuehe l iegt  
auch  noch dar in ,  dab  in e twa  ve r lang ten  ]%llen aueh die Angaben  nach-  
geprfif t  werden  k6nnen,  die sieh beziehen auf  Alkoholgenul~ nach  ein- 
genommenen  Mahlze i ten  und  dem angegebenen Berausehungsgrad% 

Die gleiehen Un te r suehungen  wurden  nun aueh noch nach  Biergenul~ 
anges~ellt  m i t  den  m/~nn]ichen Versuehspersonen B., F.  und  L. Es  
wurden  ebenfal ls  zuni iehst  s/~mtliche W e r t e  fiir diese Versuchspersonen 
i m  n i ich te rnen  Z u s t a n d  ffir Alkohol-  und  B ie r t runk  b e s t i m m t  (vgl. S. 154 
in  Tab.  1, Nr.  1, 2 und  4). Sodann  nahmen  diese gleiehen Personen an  
sp~iteren Tagen  ein F r i ihs t i i ck  m i t  nachtr~iglich e r reehne tem Calorien- 
geha] t  zu sich. A n  Bier  wurde  wiede rum so viel  gereieht ,  dab  ungef~hr  
0,5 g Alkohol  auf  1 kg K6rpe rgewich t  ge t runken  wurdem Das Tr inken  
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muBte wie ~uch in den vorher gesehilderten Versuchen mit Bier sehr 
schnell erfolgen. Es dauerte aber doch einmul bis 10 ~[inuten, da das 
Trinken der verh~ltnism/~Big groBen Flfissigkei%menge nach eingenom- 
menem Frfihstiick erhebliche Sehwierigkeiten bereitete und vermieden 
werden sollte, dureh zu beschleunigtes Trinken Erbreehen herbeizu- 
fiihren, wodureh dann der Versuch ein ungen~ues Ergebnis h~tte zeitigen 
kSnnen. Die durchsehnittlichen Konzen~rationswerte im Blur yon den 
3 Versuehspersonen sind wiederum als arithmetisches Mittel genommen. 
Der Verlauf der ganzen Kurven (V und VI) ist auf Abb. 2 dargestellt. 
Die Wiederg~be der einzelnen Konzentr~tionswerte eriibrigt sieh im 
vorliegenden F~lle. Indessen seien in Tab. 6 die fibrigen Werte gegen- 
iibergestellt. 

T~belle 6. 

t Urn- / 
= se~zung Unterschied / 
o I in der ! 
T~ i Calorien kg  co ~ f113to ~Iim fl~o b6o 1)ro kg  Bemerkungen  
~ I u. Std. Umsotzung 

i g m g  % 

]3. !nfichtern 59,0 0,69! 0,72 0,00177 0,11' 4,55 77,12 
, 575 59,0 0 ,61 ,0 ,81  0,00187 0,11 s,33 90,30 +~7,10 I 
I Unterschied I--0,08 +0,09 l+O,O0010 i~:0,00 +0,78 +13,18 

F. nfichtern 66,0 0,72 
1100 66 ,0  0,52 

i Unterschied--0,20 

L. I niichtern 70,0 0,67 
500 169,0 0,59 

Unterschied I--0,08 I+0,10 I--0,00038 I--0,02 :--0,44 

0,69 0,0o216 0,13] 5,931 s9,85 
0,961 0,001481 0,091 ~,62 85,15 

+0,27 i-o,ooo68 i-o,o4 -o,31 -~,7o i 
0,002421 0,14 i 7,60! 108,57! 
o.oo o   

l 

i i 
--4,80! 

--5,23 

--4,42 
I 
I 
i 

L. ist vornehmlich  
Bier~rinker. Beim 
Alk.-Aq.dest . -~i ich - 
t e rnversuch  be t rug  
die Umse t zung  pro 
K i l o g r a m m  :K(irper- 
gewicht  in 1 Std.  nu r  
93,1 mg;  vgl.  Tab.  5 

I 

Aus diesen Versuehen ist das gleiehe zu beobachten, dab ns 
nicht unbedingt nach einer Mahlzeit aueh der im Bier enthaltene Alkohol 
sehneller yore K6rper verbrannt werden muB. Infolge des hohen Ge- 
haltes des Bieres an Kohlehydr~ten und ~nderen Stoffen ist jedoch eine 
restlose Kls dieser Fragen noch nicht gelungen. Die Tatsuehe ist 
jedoch ~uch in diesen Versuehea zu beobachten, dab trotz der niedrigeren 
Konzentrationen im Blur und der dadurch bedingten geringeren Be- 
rausehungszeichen die Alkoholumsetzung nieht beschleunigt zu sein 
br~ucht. Es ist d~mit auch wiederum indirekt die Theorie yon Widmark 
best~tigt worden, dab der Alkohol im K6rper nach der yon Arrhenius 
~ls das Gesetz ,,der t~eaktion der nullten Ordnung" bezeiehneten lgegel- 
m~Bigkeit erfolgt. 
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Diese Verh~ltnisse lassen sich auch kurvenms dars te l len.  Auf  
de r  Abb .  3 s ind aus den  W e r t e n  yon  den Versuchspersonen A.,  B.,  F .  
und  L. nach  nf iehtern-Alkohol-Aq,  des t . -Trunk ,  wie auch yon  B., F.  
und  L. naeh  n f i eh te rn -Bie r t runk  die  a r i thmet i sehen  Mi t te lwer te  der  
B l u t k o n z e n t r a t i o n e n  gebi lde t  und  e inget ragen (obere K u r v e  I ) .  Das  
gleiche is t  bei  A.,  B.,  F .  und  L. nach  Fr i ihs t f ick-Alkohol -Aq.  des t . -Trunk  
sowie bei  B., F.  und  L. naeh  Fr i ihs t f i ck -Bie r t runk  geschehen,  und  die 
aus  diesen be iden  l e tz ten  W e r t e n  gefundenen ar i thmet ischen.  Mi~tel 
e inge t ragen  (untere ges t r ichel te  K u r v e / / ) .  Aus  dem Verlauf  der  K u r v e n  

~7 

o,1 

0 20' fOt 80' ~0' 120( 190' Ig0' 180 ~ Z/5' 

Abb. 3. - -  Alkohol/Aq. dest. bei nfichternem ~agen A., B., F., L. und Bier 
bei niichternem Magen B., F., L . . . . .  Alk./Aq. dest. nach Friihstiick 

A., B., F., L. und Bier nach Frtihsttick B., F., L. 

is t  sowohl die versehiedene Resorp t ion ,  die Verschiedenhei t  in der  HShe 
der  B lu tkonzen t r a t i onswer t e  wie auch der  verschiedene K onz e n t r a t i ons .  
abfa l l  zu en tnehmen.  

Es  wurde  noch ferner  versueht ,  d ie  wei teren W e r t e  fiir Co, r u n d / ~  
usw. zu ermi t te ln .  Es wurden  dazu  die a r i thmet i schen  Mi t te l  der  Ge- 
wichte  der  Versuchspersonen n i ieh te rn  und  n~ch Fr i ihs t i i ck  genommen,  
die  auf  Grund  dieses e rha l t enen  Wer~es ge t runkene  Alkoholmenge  be- 
s t i m m t  (0,5 g pro  Ki tog r~mm KSrpergewicht ) ,  und  d a n n  die W e r t e  
errechne~ (vgl. folgende Tab.  7). 

T a b e l l e  7. 

Durchschnittsgewicht . . . 
Getrunkene Alkoholmenge . 
G O . . . . . . . . . . . .  

r . . . . . . . . . . . .  

/ ~60  . . . . . . . . . . . .  

b 6 0  . . . . . . . . . . . .  

Alkoholumsetzung pro Kilo- 

gramm und Stunde = b~0 
P 

Theoretisch war der Alkohol 
verbrannt nach . . . .  

~iiehtern )Tach Friihstiick 

72,1 kg 
36,05 g 

0,66 
0,76 
0,001907 
0,00191 
0,115 (0,11) 
6,3 g 

87,4 mg 

5 Std. 43 Min. 

68,5 kg 
34~25 g 

0,56 
0,89 
0,001775 
0,001775 
0,106 (0,11) 
6,73 g 

98,3 nag 

5 Std. 5 Min. 
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Wenn ~uch diese Gegenfiberstellnng bei der Versehiedenheit der 
Calorienmenge kein endgfiltiges Ergebnis liefern kgnn, so geht doch 
soviel aus der Tabelle hervor, dab nur durch die ErhShung des r yon 
0,76 auf 0~89 nach Frfihstfiek die vergrSBerte Alkoholumsetzung be- 
dingt ist. Wiirde der Wert ffir r ~us den ntiehtern-Versuchen Yon 0,76 
der Bereehnung zugrunde gelegt, so wfirden Ergebnisse gewonnen, wie 
sie den schon yon Widmark ermittelten %Verten entspr~chen i (S. 69 
bis 71). Es wfirden bei Anwendung der l~fichternwerte r ~ 0,76 und 
~ ---- 0,115 geringere Mengen gefunden werden, als wirklieh getrunken 
waren, und zwar wfirden 30,295 g nur reehneriseh wieder ermittelt 
werden kSnnen, start der tatsgehlieh getrunkenen iVienge yon 34,25 g, 
also wiirden 11,5% weniger gefunden werden. Legt man aber die jetzt 
gefundenen Werte yon r und -- trotz des etwa kleineren Wertes -- yon 

(vgl. auch die Versehiedenheit im Abfall der Kurve) zugrunde, so ist 
zu entnehmen, dab sogar um 11,2 % mehr Alkohol pro Stunde umgesetzt 
wfirde, als im l~fiehternzustand. Natfirlieh kSnnen mit den auf diese 
Art gefundenen Werten ffir r nun nieht mehr zu gleicher Zeit verglei- 
chende Untersuehungen fiber die Physiologie der Alkoholverbrennung 
und solche fiber die Verteilung des Alkohols im KSrper im Sinne der 
an anderer Stelle 2 eingehend erws Carpentersehen Versuehe und 
der zuerst yon Widmark ~ufgestellten Bezeichnnng ,,reduziertes KSr- 

pergewieht" erfolgen. 
Es ist also auch in diesem Falls die Umsstzung des Al]sohols nicht 

immer gleich mit der Geschwindig/ceit der Vsrbrennung, sondern es ver- 
schwindet A1]~ohol in der au/genommenen Nahrung. Aus dem Zusammen. 
wirken dieser beiden Moments: Verschwinden yon Al/sohol in der Nahrung 
(dadurch geringere Konzentration im Blut) und dem dutch den erhShten 
Fa/ctor yon r bedingten gr6[3eren Weft liar bso srkldirt sich dann die geringsre 
Berauschung naeh Al/cohol bei vorher eingenommenen Mahlzeiten. 

Arts der Tab. 6 ergibt sieh nun noeh ferner, dab die Versuehsperson L., 
die fast ausschliei3lieh an mgBigen BiergenuB gew5hnt ist, bei dem 
Alkohol-nfichtern-Versuch um 15,45% weniger reinen Alkohol Yer- 
brgnnte, als wenn dieser in Bier ge]Sst verabfolgt wird. Diese Beob- 
aehtung is~ geeignet, die gelegentlich seheinbar sieh widerspreehenden Fest - 
stellungen zu erk]gren, wenn an Bier GewShnte keine konzentrierteren 
alkoholhaltigen Getrgnke oder aueh sogar an Rotwein gewShnte Trin- 
ker - -  abgesehen yon den Magen-Darmerseheinungen - -  keinen Weil~- 
wein , ,vertragen" kSnnen und sehon nach geringeren Mengen WeiB- 
wein Ber~uschungssymptome zeigen. Diese Unterschiede sollen sogar 
naeh Mitteilungen sines alten erfahrenen Weinh~indlers soweit gehen, 
dab se]bst l~hein- und Moselweine z. B. bei der gleichen Person ganz 
versehiedene Wirkungen in Bezug auf Berausehnngszeichen uusfiben. 
Es ist anzunehmen, dab neben gnderen physiologisehen Verschieden- 
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heiten (ZuckergehMt, Fruehts~uren, Gerbss diese Untersehiede in 
der GewShnung des KSrpers fiir das gleiche stets in grSBerer Menge zu- 
gefiihrte Getr~nk gegeniiber dem vollkommen ungewohnten Getrgnk 
zu suchen sind. 

Aus dem Verlauf der Kurven auf Abb. 2 ist nun noeh zu ent- 
nehmen, dab die Kurven II ,  IV,  V und VI und gus Abb. 3, Kurve  I I  
eine Tendenz zwisehen der 20. und 120. Minute zu gradlinigem Verlauf 
zeigen. Eine ~hnliche Beobachtung ist zuerst yon Gr~hant gemacht 
worden, der daraus die Behauptung ableiten zu kSnnen glaubte, dab bei 
Mlen Menschen mehr oder weniger lange Zeit naeh Alkoholtrunk ein 
sog. , ,Plateau", d .h .  gleichbleibende Blutkonzentrationswerte auf- 
tr~ten. Wie sich in tJbereinstimmung mit  sgmtliehen Widmarlcsehen 
Untersuehungen much aus den vorliegenden nach Alkoholtrunk bei 
niiehternem Magen gewonnenen Kurven ergibt, wurde dieses Gr~hant- 
sche Plateau sonst niemMs beobaehtet.  Das Plateau t r i t t  nur dann auf, 
wenn der Alkohol in groBer Fliissigkeitsmenge in Form yon Bier gereicht 
wird oder wenn vor dem Alkoholtrunk eine Mahlzeit eingenommen war. 
Es ist diese Erscheinung auf die Resorptionsverh/~ltnisse im Magen- 
DarmkanM zuriiekzuffihren, wie an anderer Stelle 7 ausftihrlieher dar- 
ge tan  ist (vgl. auch Gra[ und Flalces). 

Zusammen/assung. 

1. Nach BiergenuB bei niichternem Magen verl~uft dietAlkohol- 
konzentrationskurve im Blut besonders in der ersten Zeit (20--90 Mi- 
nuten) flacher Ms nach GenuB von reinem Alkohol, der in Wasser gelSst, 
aber  konzentrierter ist. 

2. Wesentliche Unterschiede im VerbrennungsvermSgen des KSrpers 
bei GenuB verschiedenartiger MkoholhMtiger Getr~nke bestehen nur 
dann,  wenn ausgesprochene GewShnung an ein bestimmtes Getri~nk 
besteht.  

3. Auch bei AlkoholgenuB nach Mahlzeiten lassen sich die yon Wid- 
marlc angegebenen Werte errechnen; indessen stellen sic dann nicht mehr 
Vergleiehswerte ffir Nfichternuntersuchungen dar. 

4. Die GrSBe des Wertes ffir r bei AlkoholgenuB naeh Mahlzeiten 
wird bedingt dutch den Caloriengehalt der Nahrung. 

5. Aus dem Versehwinden yon Alkohol in der Nahrung (d~durch 
geringere Konzentrat ion im Blur) und dem durch den erhShten Faktor  
yon r bedingten grSBeren Wert  ffir b60 ist die geringere Berauschung nach 
Alkohol bei vorher eingenommenen Mahlzeiten zu erkl/~ren. 

6. ])as Grdhantsehe Plateau t r i t t  nur dann auf, wenn der Alkohol 
in groBer Fliissigkeitsmenge gereicht wird, oder wenn vor dem Alkohol- 
t runk eine Mahlzeit eingenommen war. Diese Erseheinung ist auf die 
l~esorptionsverh/~ltnisse im Magen-DarmkanM zurfiickzuffihren. 
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