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Aspekte der evolutionaren
Erkenntnistheorie
in der Ernahrungswissenschaft

VITAMINFORSCHUNG

DerCalcium- und Knochenstoffwech-
sel wurde ebenfalls intensiv bearbeitet,
wobei die Wirkungsbeziehungen der Vit-
amine 03, C, B6 und K untersucht wurden.
Zum Nachweis der Wirksamkeit von Vit-
amin 03 und des sen Metaboliten fUhrte
Dr. Weiser prophylaktische und kurative
Teste bei mehreren Tierspecies ein. Die
therapeutische Breite von verschiedenen
hydroxylierten Metaboliten wurde von ihm
in diesem Umfang zum ersten Mal be-
stimmt. Die kombinierte Anwendung ei-
niger Vitamin-D-Metaboliten zeigte syn-
ergistische Wirkungen.

Durch Vitamin C liessen sich die En-
zym-AktiviUiten einiger fUr den Kolla-
gen- und Mineralstoffwechsel zentralen
Reaktionen stimulieren. Urn neben den
physiologischen Wirkungen auch klinisch-
chemische und mechanische Parameter
wie die Knochenfestigkeit erfassen zu
konnen, wurde von seiner Gruppe ein
Osteoporose-Modell unter Verwendung
der Fischer Ratte etabliert.

Hans K. Biesalski*

Ernahrung enthalt Komponenten, die
krank machen und solche, die zur Erhal-
tung der Gesundheit beitragen. Dies war
den arabischen Medizinem eben so be-
kannt, wie den agyptischen Priestern, die
so1che Komponenten gezielt einsetzten.
Beispielsweise ist bereits seit mehr als
3000 Jahren bekannt, dass tierische Leber
zur Therapie der Nachtblindheit einge-
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lnstitut filr Biologische Chemie und
Ernahrungs wissenschaft
Universitat Hohenheim
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D-70599 Stuttgart

Beim VitaminEstanden Untersuchun-
gen der AktiviUitsverhaltnisse der natiirli-
chen Vitamin-E-Homologen und der syn-
thetischen Stereoisomere des a-Tocophe-
rols im Vordergrund. 1m Rattenmodell
gelang es, den Gestationstest mit dem
Myopathie- und dem Leberspeichertest
zu kombinieren. Mitdieser Versuchsanla-
ge konnte gezeigt werden, dass die relati-
ve Vitamin-E-AktiviUit von Homologen
und Stereoisomeren invariant bleibt, un-
abhangig davon, ob die AktiviUit mittels
einer spezifischen Vitamin- E-Wirkung, als
Antioxidans-Funktion oder iiber den Le-
berspeicher ermittelt wird.

In mehr als 150 Publikationen sind die
wissenschaftlichen Erfolge von Harald
Weiserdokumentiert. Daneben warer auch'
ein ausgezeichneter Lehrer, der seine Kol-
legen beim gemeinsamen Kaffee an sei-
nem grossen Wissen teilhaben liess und
zur kreativen Arbeit stimulierte. In seinem
Handeln fiihlte er sich gleichermassen der
Firma und den Kollegen gegeniiber ver-
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setzt werden kann. Tierische Leber enthalt
grosse Mengen an Vitamin A, was die
durch Vitamin-A-Mangel ausgelOste
Nachtblindheit behebt. Aber bereits unse-
re primatenhaften Vorfahren hatten von
solchen Zusammenhangen Kenntnis und
haben diese gezielt eingesetzt. So wahlen
manche Primaten zwischen verschiede-
nen Friichten scheinbar gezielt aus, d.h.
sie verzehren bevorzugt so1che, die fUr sie
essentielle N ahrungskomponenten enthal-
ten; selbst dann, wenn diese neben durch-
aus schmackhaften anderen Friichten (bei
denen diese essentiellen Bestandteile feh-
len) erst durch langes und mtihsames Su-
chen auffindbar sind. Essentielle Nah-
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pflichtet. Durch das synergistische Zu-
sammenwirken mit anderen Laboratorien
wurden Projekte angegangen, welche al-
lein nicht zu bewaltigen gewesen waren.
Auf diese Weise entstanden enge und
fruchtbare Beziehungen zur Maximillians-
UniversiUit Miinchen, zur Johannes-Gu-
tenberg-UniversitatinMainz und zur Frei-
en Uniyersitat Berlin. Seine schier uner-
messliche Energie, seine Emphatie, seine
Lebendigkeit, die Liebenswtirdigkeit und
seine Begeisterungsfahigkeit waren ftir
die konstant erbrachten Erfolge in seiner
Arbeitsgruppe von entscheidender Bedeu-
tung.

Fiir seine hervorragenden Leistungen
wurde Harald Weiser 1972 zum Prokuri-
sten und 1980 zum wissenschatlichen Ex-
perten befordert. 1m Jahre 1988 erhielt er
als erster Mitarbeiter der Abteilung ftir
Vitaminforschung den Roche-Research-
Prize. Ftir die Zukunft wtinschen wir un-
serem Freund Harald Weiser weiterhin
gute Gesundheit und viel Gltick.

rungsbausteine nehmen der Mensch und
die meisten anderen Lebewesen gezielt
aufund verhiiten so, dass es zu Mangeler-
scheinungen kommt, selbst wenn ihm die-
se nicht direkt ersichtlich sind. Diese
scheinbar gezielte Aufnahme findet sich
in vielen traditionellen Nahrungszusam-
menstellungen wie z.B. Nudeln mit To-
matensauce und Parmesankase, ei ne Kom-
bination, die erst so eine vollwertige, d.h.
aile essentiellen Aminosauren enthalten-
de Nahrung ergibt. In Mexico werden
Tortillas seit Jahrhunderten gekalkt, was
ein im Mais befindliches Antivitamin dar-
an hindert, das wichtige Vitamin B I zu
zerstOren; in Indien dagegen wird eine
Kalkung nicht durchgeflihrt, was die Fol-
gehat, dassein Vitamin-B I-Mangel durch
die einseitige Ernahrung mit Maistortillas
entstehen kann. Epidemiologische Unter-
suchungen zeigen exemplarisch, dass in
Regionen, in denen sich tiber Jahrhunder-
te bestimmteEmahrungsweisen auf Grund
natiirlicher Gegebenheit und Traditionen
erhalten haben, bestimmte Zivilisations-
krankheiten wie Arteriosklerose und Krebs
seltener als in typischen Einwanderungs-
landern mit verandertem Nahrungsange-
bot auftreten. Erst die Wanderungen unse-
rer Vorfahren aus angestammten Regio-
nen auf der Suche nach Nahrung und die
Umstellung auf ein geandertes Nahrungs-
angebot haben zur Veranderung der ur-
spriinglich typischen Krankheitsbilderund
-haufigkeiten gefiihrt. So zeigt sich, dass
japanische Immigranten in Kalifornien
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bereits in del' zweiten Generation plOtz-
lich verstiirkt Krebserkrankungen entwik-
keln, die in ihrem Ursprungsland eher
selten sind. Die Liste solcher Beispiele
liesse sich noch beliebig fortsetzen und es
stellt sich die Frage, ob del' Mensch libel'
erworbene Strukturen verfligt, die es ihm
erlauben, fUr ihn essentielle N ahrungs-
komponenten selektiv zu erkennen, urn
diese Erkenntnis dann dazu zu verwen-
den, eine moglichst liberlebenssiehernde
Ernahrungsweise zu pflegen.

Erkennen und Erfahren sind Grundbe-
griffe, mit denen sieh die Philosophie be-
schaftigt. leh will daher aus del' Sicht des
Ernahrungswissensehaftlers prlifen, ob es
moglich ist, die Philosophie als Hilfsmit-
tel fiir die Er6rterung des Problems heran-
zuziehen.

Nahrungssuche war zweifellos ein star-
ker evolutionarer Faktor, del' zum Entste-
hen und zum Aussterben del' verschieden-
sten Arten beigetragen hat. Inwieweit die-
se Nahrungssuehe durch gewonnene Er-
fahrungen in Erkenntnisse umgesetzt wur-
de, die zu einem Selektionsvorteil fUr spa-
tere Generationen gefUhrt hat, ist kaum zu
beantworten. Es steUt sieh somit die Fra-
ge, ob auf del' Basis del' del' Evolution
unterliegenden Wahrnehmungs- und da-
mit m6glieherweise aueh Erkenntnisstruk-
turen zu erktaren ist, dass sich in del' Natur
spezifisehe Beute-Jager- Verhaltnisse ent-
wiekelt haben. Besonders bei den naeht-
aktiven Tieren WIt auf, dass sich hier eine
seheinbare Nahrungssymbiose zwischen
Beute und Jager herausgebildet hat. So
wie die Maus, die naehts ihren Bau ver-
lasst von nachtaktiven Jagern wie z.B. del'
Eule dureh Infrarotsensoren erkannt wird
odeI' abel' Insekten, die in del' Dammerung
durch die Fledermause wahrgenommen
werden. Liegen hier spezifisehe Erkennt-
nisprozesse VOl',die von Seiten del' Eule zu
einer Anpassung ihrer Erkenntnis auf del'
Suehe naeh Nahrung an die nati.irliehen
Gegebenheiten erfolgt ist? Hat die Evolu-
tion zur Anpassung del' Eule an ihre Beute
oder abel' zur Anpassung del' Maus an
ihren Jager gefUhrt?

Die schwierige Frage, ob wir Uber Fa-
higkeiten im Sinne von Erkenntnissen
verfUgen, die unsere Nahrungswahl steu-
ern und damit eine adaquate Versorgung
sicherstellen, kann ich aus del' Sicht des
ErnahrungswissenschaftIers nur dann be-
antworten, wenn ieh die Philosophie zu
Hilfe nehme.

Was ist Erkenntnis? 1m Sinne einer
Arbeitsdefinition k6nnen wir festhalten:

Erkenntnis ist eine adaquate interne
Rekonstruktion und ldentifikation aus-
serer Objekte im Subjekt.

Wie ist das also mit unserer Erkennt-
nisfahigkeit? leh habe dafUr in del' Philo-
sophie zwei Denkmodelle gefunden:
1) Die von Kant formulierte Erkenntnis-

theorie, die sich mit dem bereits von
Pia ton in die Philosophie eingefUhrten
Begriff des 'Dinges an sieh' besehaf-
tigt, und

2) die evolutionare Erkenntnistheorie, die
von Lorenz, Popper und VOl'allen Din-
gen von Vollmer ins Spiel gebracht
und diskutiert wird.
1m folgenden will ich versuehen, das

Beispiel des in del' Philosophie er6rterten
Erkenntnisbegriffes auf die menschliche
Ernahrung anzuwenden.Ich bin dabei von
zwei verschiedenen Ansatzen ausgegan-
gen: Del' Erkenntnis im Sinne eines imma-
nenten Engramms, formuliert im Kant'-
schen 'Ding an sich', welches die Gren-
zen del' Erkenntnisfahigkeit festlegt, und
einer adaptiven Erkenntnisiahigkeit im
Sinne der evolutionaren Anpassung. Die
Erkenntnistheorie befasst sich mit del'
Frage, ob, und wennja, warum wirunsere
Umwelt so erfassen, wie sie moglicher-
weise real, also objektiv ist.

Kant beschreibt das 'Ding an sieh' wie
folgt:

Ding an sich: Fachterminus der Er-
kenntnistheorie. Das yom Einfluss des
erkennenden Subjekts unberUhrte Ding.
Die Konstitution del' Sinnesorgane und
die Strukturen des Verstandes 'verformen'
das Ding an sich fUr Menschen zur Er-
seheinung.

Aus der Sieht Kants bedeutet das, dass
yom 'Ding an sieh' d.h. del' realen uns
umgebenden Welt keine objektive Infor-
mation ausgeht. Das bedeutet, erst unsere
subjektive Erfahrung macht das 'Ding an
sieh' erkennbar. Also subjektiv erkenn-
bar, ohne dass wir in del' Lage waren,
sicher zu stellen, dass die Erfahrung, die
wir mit diesem 'Ding an sieh' machen,
also die Rekonstruktion, die unser Gehirn
yom Objekt macht, tatsachlich die objek-
tive Realitat widerspiegelt.

Nach Kant k6nnen wir und sollen wir
zwischen zwei Arten von Erkenntnissen
unterseheiden:

Jenen, die a priori, also unabhangig
von der Erfahrung sind, und damit auch
unabhangig von der sinnlichen Erfahrung,
und jenen, die a posteriori sind und ihre
QueUe eben in der Erfahrung haben.

Aus dieser Betrachtungsweise folgt,
dass wir von den Dingen nur das a priori
erkennen, was wir ·selbst in sie legen.

Die Kant'sehe Auffassung impliziert,
dass solche a priori-Strukturen, die fUr
jede Art von Erkenntnis gelten, fUr aile
Mensehen und aIle Zeiten festliegen. Dies
bedeutet, dass solche Strukturen Erfah-
rung Uberhaupt erst maglich machen und
daher dureh die gemaehte Erfahrung,
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also a posterori nieht mehr korrigiert wer-
den.

Das heranwachsende Kind hat die a
priori-Struktur del' Raumwahrnehmung,
abel' noch keine Erfahrung im Umgang
mit diesem Raum. Es gewinnt die Erfah-
rung, indem es z.B. Tiefe durch standiges
absichtliches Fallenlassen von GegensUin-
den auslotet. Es maeht sich mit dem Raum
also a posteriori vertraut, wobei ihm seine
a priori-Strukturen dies erst m6glich ma-
chen. Diese gewonnenen Kenntnisse kor-
rigieren abel' nieht die a priori Struktur,
wie unsere Erfahrung mit eben diesen
lieben Kleinen zeigt.

Da diese Kant'schen Rahmenbedin-
gungen des Erkenntnisprozesses in keiner
Weise hintergangen werden kannen, bleibt
das 'Ding an sich', also die reale Welt, fUr
uns prinzipiell unerkennbar. Dies fUhrt zu
del' grundsatzlichen Frage, ob wir die Welt,
in der wir leben auch so erkennen, wie sie
tatsachlich ist. Dies war auch fiir mich
zunachst eine Fragestellung, die ieh spon-
tan einmal mit 'ja' beantwortet hatte, da
meine Erfahrung ja zeigt, class die Welt,
wie sie sich mirdarstellt - und das wird Sie
vielleicht Uberraschen, das kann ich nur
hypothetisch voraussetzen - sieh wohl
auch Ihnen so darstellt, wie ich sie sehe,
d.h. erkenne. Das bedeutet, dass meine
und Ihre Wahrnehmungen, die zur Er-
kenntnis fiihren, subjektiven und auch in-
dividuell variablen Charakter haben.

Bereits bei der Interpretation von Wahr-
nehmungen werden wir feststellen, dass
wir von mane hen Dingen durehaus unter-
schiedliche Ansichten, d.h. Erkenntnisse,
haben. Diese betreffen zwar nul' graduelle
Unterschiede wie z.B. die Geschmack-
lichkeit fUr einen guten Rotwein oder ein
kaltes Bier. Sie zeigen abel', dass unser
Wahrnehmungsapparat durchaus Varia-
bilitaten zulasst, die durch die Erfahrung
in ihn gelegt werden. Dies sind nach Kant
aber keine Erkenntnisstrukturen, sondern
Erfahrungen, die dureh die Erkenntnis-
struktur erst moglieh gemacht werden.

Kant sagt also, dass im Gehirn des
Mensehen eine Struktur vorhanden ist und
schon immer unverandert vorhanden war
(immanentes Engramm), die llns die Fa-
higkeit zur Erkenntnis gibt. In del' Konse-
quenz bedeutetdies aber, dass diese Struk-
tur uns nul' das erfahren lasst, d.h. von del'
ausseren, subjektiven Realitat rekonstru-
iert, was eben diese Struktur an Erkennt-
nis zulasst.

Eine Fortentwicklung im Sinne einer
Evolution diesel' Struktur, d.h. eine evolu-
tionare Modifikation des Engramms, die
den sich andernden Umweltbedingungen
Rechnung tragt, ist demnach unmaglich.

Anders verhalt es sich mit der evolu-
tionaren Erkenntnistheorie, die annimmt,
dass auch Erkenntnis, d.h. die Bildung
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von Erkenntnisstrukturen, sich den Geset-
zen der Evolution und damit den Umwelt-
bedingungen, unter denen sie sich entwik-
kelt hat, anpasst. Dies bedeutet, dass die
evolutioniire Erkenntnistheorie zu erkJa-
ren versucht, warum die objektiveRealitat
und unsere subjektive Erfahrung - wenig-
stens partiell- zusarnmenpassen.

Urn also die angenommene Evolution
dieser Erkenntnisstrukturen versUindlich
zu machen, und urn auch die Frage zu
diskutieren, welche Bedeutung diese fUr
llnsere Ernahrung und die damit sich be-
fassende Wissenschaft haben, will ich die
drei von der Erkenntnistheorie vorgege-
benen unterschiedlichen Arten von Er-
kenntnissen erortern:

Wahrnehmungserkenntnis,
vorwissenschaftliche und wissen-
schaftliche Erkenntnis

Die Wahrnehmung ist selektiv, macht
Erfahrung moglich und ist hypothctisch;
das bedeutet, Wahrnehmung nirnmt eine
hypothetische Realitat an, die dann durch
die Erkenntnisstruktur in ein entsprechen-
des Wahrnehmungsmuster urngesetzt
wird.

Wenn wir also einen bestimrnten
Geruch wahrnehmen, so bilden wir eine
Hypothese, die annehmen Hisst, dass
dieser Geruch, z.B. von gebratenen Zwie-
beln stammt, also diese zunachst hypo-
thetische Wahrnehmungsverarbeitung mit
einem schmackhaften Mahl assoziiert ist
odernicht. Die subjektive Realittit, die mit
den Strllkturen der Erkenntnis erfahrbar
wird, besUHigt oder verwirft diese Hypo-
these.

Wahmehmung kann durch viele iius-
sere Faktoren beeinflusst werden. So wird
die Art und Weise, in der wir Geruch und
Geschmack eines Nahrungsstoffes wahr-
nehmen, stark durch unsere persbnliche
Beziehung zu diesem Nahrungsmittel be-
einflusst. Beispielsweise wird ein Polyne-
sier eine Grille, einen Wurrn oder eine
Schlange, die er auf seinem Mittagstisch
vorfindet, viel eher als Nahrung betrach-
ten, als ein Mitteleuropaer, der darin gar
keine Nahrung sondern einen Histigen
Tischgenossen sehen wtirde.

Die Mannigfaltigkeit der Empfindun-
gen (z.B. ich habe jetzt eine Empfindung
salzig, bitter, stiss) stellt noch keine Er-
kenntnis dar. Sie ist weder hinreichend
strukturiert noch intersubjektiv prtifbar.
Erkenntnis besteht also nicht in einer pas-
siven Spiegelung der Welt im Bewusst-
sein, auch nicht im blossen Erleben, son-
dem kommt erst durch eine geistige Bear-
beitung (Strukturierung) von Erlebnisin-
halten zustande. Aber schon die Wahrneh-
mung (z.B. ich schmecke einen salzigen

Schinken, einen sauren Wein oder einen
si.issen Kaffee) beruht auf einer Verarbei-
tung und Synthese so1cher lnhalte. Diese
Synthesen sind aktive, wenn auch nicht
notwendig bewusste Beitrage des Sub-
jekts.

Die vorwissenschaftliche Erfahrung
oder 'Alltagserkenntnis' stUtzt sich auf
einen (meist unkritischen) Gebrauch von
sprachlichen Mitteln, Verallgemeinerun-
gen und induktiven Schliissen (z.B. dieser
Mann isst zu viel Fett, denn er ist fett), und
i.ibersteigt deshalb die Wahrnehrnung.
Gleiches gilt fUr die Aussage 'zu viel Fett
macht krank'. Empirisch gesehen istdiese
Aussagekorrekt, wissenschaftlich betrach-
tet jedoch nicht, da es auf die Form des
Fettes und weitere zusammen mit diesem
Fett zugefi.ihrte Nahrung ankommt, ob dies
krank macht oder nieht.

Die hOchste Stufe ist die wissenschaft-
liche Erkenntnis (z.B. E = mc2). Sie beruht
auf Beobachtung und Experiment, wobei
Ahstraktionen, logische Schltisse sowie
Bildung und Priifung von Hypothesen zu
Grunde liegen konnen. In ihren Theorien
geht die Wissenschaft tiber die Erfahrung
weit hinaus. Oft richtet sie sich nicht nach
Erfahrung, sondern schaltet diese sogar
bewusst aus.

Wie haben nun diese verschiedenen Er-
kenntniskategorien unsere Evolution be-
einflusst?

Das wissenschaftliche Denken kann
nicht als bestirnmender Faktor fUr die
Evolution angesehen werden. Vielmehr
haben vorwissenschaftliche Erfahrungen
und Alltagsverstand die evolutive Anpas-
sung beeinflusst. 'Wir dtirfen deshalb an-
nehmen, dass die subjektiven Strukturen
der vorwissenschaftlichen Erfahrungser-
kenntnis, zu denen auch die Wahrneh-
mungsstrukturen gehbren, der Umwelt
angepasst sind, an der sie sich entwickelt
haben. Es ist jedoch nicht zu erwarten,
dass diese Strukturen auf allerealen Struk-
turen passen oder auch nur zum richtigen
Erfassen aller dieser Strukturen geeignet
sind. Dies gilt nur fUrStrukturen, die tiber-
lebensadaquat erfasst werden mussten'
(Vollmer).Oberiebensadaquataberbedeu-
tet, dass wir nur die Strukturen erkennen,
die uns ein Oberleben in der Urn welt, in
der wir leben, ermbglichen. Demzufolge
mtissten wir gerade die Strukturen der
Emahrung 'erkennen', die uns ein Oberle-
ben ermoglichen.

Lassen Sie mich hier als Beispiel die
sogenannten Ernpfehlungen, d.h. die RDA-
(Recommended Dai]y Allowances)-Wer-
te bringen. Wir passen die Empfehlungen
empirischen Beobachtungen mit Hypo-
thesencharakter an, indem wir festhalten,
dass eine bestimmte Menge Vitamin C
notwendig ist, um Scorbut zu verhindern.
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Die Erfahrung zeigt, dass dies richtig ist.
Die Erfahrung zeigt jedoch nicht hinrei-
chend, ob dartiber hinausgehende Dosie-
rungen von Vitamin C weitere gesund-
heitst6rdernde und damit arterha]tende
Effekte haben.

1m Sinne der Erkenntnistheorie stUtzt
sich angewandte Wissenschaft auf AIl-
tagserfahrungen, d.h. setzt fragliche Struk-
turen voraus. Die Alitagserfahrung sagt,
dass Vitamin C zu einer Reduzierung von
Erkaltungskrankheiten fi.ihrt. Die ange-
wandte Ernahrungswissenschaft kann
dies, eben weil sie sieh leider viel zu
oft nur auf Alltagserfahrungen stUtzt,
in gleicher Weise besttitigen oder bestrei-
ten.

Wenn also die evolutionare Erkennt-
nistheorie davon ausgeht, dass sich unsere
Erkenntnis - d.h. unsere Moglichkeiten,
uns in unserer Umwelt Uberlebensadaquat
zu orientieren - den Gesetzen der Evolu-
tion folgend entwickelt hat, also die Er-
kenntnisstrukturen cler realen Welt tiber-
]ebensadaquat angepasst hat, so mtisste
dies fi.ir aile Faktoren gel ten, die fUr das
Oberleben notwendig sind, also auch LInd
in besonderem Masse ftir unsere Ernah-
rung. Dies setzt einen Wahrnehmungsap-
parat voraus, der, da er fi.ir die Evolution
von entscheidender Bedeutung ist, zur
Bildung dieser Strukturen beitragen kann.

Unser Geruchs- und Geschmackssinn
soUte daher nicht nur die Dinge erfassen,

. die, urn ein Uberleben zu sichern, Wahr-
nehmungen machen, die dem Uberleben
dienen, sondern auch solche erfassen, die
es in Frage stellen.

Was unseren Wahrnehmungsapparat
ftir Ernahrung betrifft, so enthalt dieser
Komponenten, die gerade nieht i.iberle-
bensadaquat sind, wie wir aus heutigen
Untersuchungen wissen. So ist nLlrschwer
zu verstehen, warum unser Geschmacks-
system ganz besonders durch Fett in der
Ernahrung angeregt wird. Zugegebener-
mass en tragt FeU wesentlich zur Ge-
schmacklichkeit beL und eine Nahrung,
die weniger als 20% Fet! enthalt, kann im
Sinne der Geschmacklichkeit kaum noch
als Ernahrung bezeichnet werden. Den-
noch ware gerade eine solche Ernahrungs-
weise, wie uns das Beispiel Japan zeigt,
mit einer besonders hohen Lebenserwar-
tung korreliert. Dies setzt andererseits die
Frage voraus, ob Natur in ihrer evolutio-
nar-enEntwicklung hohe Lebenserwartun-
gen tiberhaupt als Selektionsvortei] an-
nimmt. Gemass den Gesetzen der Evolu-
tion gentigt es, wenn sich das egoistische
Gen reproduziert hat. Es ist aus dieser
Sichtnichterforderlich, dass im Ansch]uss
daran weitere Jahre mit der tiberlebensad-
aquaten Aufnahme von Nahrung und da-
mit auch mit dem Verbrauch von Ressour-
cen verbracht werden.
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Die evolutionare Welt des Neanderta-
lers war kaum darauf ausgerichtet, Lebe-
wesen zu entwickeln, die Uber ihre Fort-
pflanzung und Aufzucht hinaus hatten Be-
stand haben mUssen. Die Entwicklung des
Menschen Uber sein fortpflanzungsfahi-
ges Alter hinaus bringt der Natur keinerlei
VorteiI.

Aus dieser Sicht war es ausreichend,
dass wir bis zum 40. Lebensjahr essentiel-
Ie Nahrstoffe lediglich soweit zufUhrten,
dass sie zum Uberleben ausreichten. Krebs,
Arterios klerose, rheumatische Erkrankun-
gen usw. sind typische Erkrankungen des
hoheren Lebensalters und daher fUr die
Evolution uninteressant. Somit erUbrigt
sich, bezogen auf diese Frage, die Diskus-
sion, ob wir Uber Erkenntnisstrukturen
verfUgen, die der selektiven Aufnahme
von Nahrungsbestandteilen dienen, die im
Bezug auf diese Erkrankungen als praven-
tiv gelten.

Uber welche angeborenen Strukturen
der Erkenntnis verfiigen wir? Geh6ren
Strukturen, die unsere Ernahrung, also die
Nahrungswahl, betreffen, iiberhauptdazu?
Erkennen wir in einem Gegenstand, ohne
dass wir mit diesem vorher Erfahrungen
gemacht hatten, ob es sich urn eine Kom-
ponente der Ernahrung handelt oder nicht?
Wohl kaum!

Strukturen der Erkenntnis wurden fUr
Farb-, Raum- und Gestaltwahrnehmung
nachgewiesen. Die evolutionare Erkennt-
nistheorie behauptet aber, dass nicht nur
Wahrnehmungs-, sondern auch allgemei-
nere Strukturen der Erkenntnis angeboren
sein soli ten, also u.U. auch Strukturen, die
die Erkenntnis der Ernahrung betreffen
und evolutiv entwickelt wurden.

Worin besteht also das Wesen der Er-
kenntnis? Lasst die Entwicklung der Er-
kenntnis iiberhaupt Komponenten der Er-
nahrung zu?

Es ist nicht anzunehmen, dass die Evo-
lution der Erkenntnis anderen Gesetzen
unterliegt als aile anderen evolutionaren
Prozesse. Allen Probleml6sungen und al-
Ien Erkenntnisprozessen liegt ein und das-
selbe Schema zu Grunde: Variation und
Selektion, gefolgt von Vorgangen oder
Massnahmen zur Erhaltung des Erreich-
ten.

Jeder Organismus filtert (selektiert,
schneidet) aus der realen Welt ein StUck
heraus, das ihm, iiberlebensadaquat, zur
Urn welt wird. Fiir einzellige Parametien
z.B. gibt es nur eine einzige Reaktion, mit
der die auf verschiedene Stimuli (cherril-
sche, thermische, Licht- oder BerUhrungs-
reize) reagieren, namlich die Flucht. Rau-
me, Gegenstlinde, Tiere existieren gar nicht
fUr dieses Lebewesen. 1st der Gegenstand
kleiner als der Einzeller selbst, so wird es
diesen Gegenstand u.D. aufnehmen, fiI-
tern und, sofern Nahrungsbestandteile

verwertbarer Art vorhanden sind, diese in
sich aufnehmen. Eine Selektion del' Nah-
rungsbestandteile im eigentlichen Sinne
kann hier also nicht stattfinden.

FUr die Seegurke ist es ohne Bedeu-
tung, ob eine Wolke, ein Schiff oder ein
wirklicher Fressfeind die Sonne verdun-
kelt. Sie zieht sich bei jeder Verdunklung
zusammen. So mag die Umgebung der
Seegurke zwar recht vielfaltig sein; ihre
erfahrbare Urn welt enthalt nur ein Merk-
mal: das Dunklerwerden. Erst mit der Fa-
higkeit, chemische Reize in Wahrnehmun-
gen von Geschmack und Geruch umzu-
setzen, erwirbt ein Lebewesen die Mog-
lichkeit zur Selektion von Nahrstoffen.
Damit aber wird seine evolutionare Ent-
wicklung Uber diesen Erkenntnisapparat
beeinflusst.

Gibt es Hinweise auf selektive Erkenntnis
von Nahrungskomponenten?

Auf sehr niedrigem Niveau der Ent-
wicklung des Lebens scheint es Struktu-
ren zu geben, die sich spezifisch mit der
Erkenntnis von Nahrungsbestandteilen
auseinanderzusetzen scheinen und so die
UberlebensadaquateEntwicklung und Evo-
lution beeinflussen. So wurde gezeigt, dass
ein Bakterium, welches Histidin syntheti-
sierte und dann als Histidin-defiziente
Mutante gezUchtet worden war, in der
Gegenwart von Histidin sich sehr viel
schneller vermehrte als der Histidin syn-
thetisierende Wildtyp. Dies zeigt, dass die'
Moglichkeit zur Selektion einzelner Nah-
rungsbestandteile einen Vorteil fUr das
Wachstum und die Vermehrung der Art
bringt, der evolutionar genutzt wird. Das
heisst, der Verlust der energieaufwendi-
gen Biosynthese einiger Nlihrstoffe ergibt
dann einen Selektionsvorteil, wenn diese
Nahrstoffe frei verfiigbar sind oder aber
gezielt ausgewahlt werden konnen. Es ist
daher interessant zu iiberlegen, ob nicht
mit diesem Verlust gleichzeitig Struktu-
ren geschaffen wurden, die diesen Nahr-
stoff selektiv aus der Umwelt aufnehmen.
Dies fUhrt erneut zum Problem der Er-
kenntnisstrukturen.

Die Emahrungswissenschaft hat sich
bisher mit der Frage, ob es Wahrnneh-
mungsstrukturen gibt, die unserer nutriti-
yen Umwelt angepasst sind, nicht beschaf-
tigt. Sie hat demnach auch nicht versucht
herauszufinden, ob solche hypothetische
Wahrnehmungsstrukturen der biologi-
schen Umwelt, d.h. den darin befindlichen
Nahrungskomponenten, tatsachlich ange-
passtsind. Die Erkenntnistheorie sagt uns,
dass unsere subjektiven Erkenntnisstruk-
turen deshalb auf die Welt passen, wei I sie
sich im Laufe der Evolution in Anpassung
an diese reale Welt herausgebildet haben
und nur so ein Leben in dieser Welt er-
moglichten.
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Urn es bildhaftauszudriicken: Der Affe,
der auf der Suche nach Nahrung nach der
roten Beere springt, aber keine realisti-
sche Wahmehmung von dem Ast hat, an
den er springt, war bald eine toter Affe und
gehort daher nicht zu unseren Urahnen.
A.hnlich verhielte es sich mit dem Affen,
der zur Stillung seines Durstes nur feste
Speisen verzehrt, da er Fliissigkeiten nicht
erkennt.

Wenn wir unterstellen, dass es auch
eine evolutionar angepasste Struktur fUr
Emahrung gibt, so mUssen wir damit auch
die Frage beantworten, welche Kompo-
nenten der Ernahrung wir a priori er-
fassen, und ob solche Strukturen Elemen-
te der Erkenntnis sind, also erfahrungs-
konstitutiv, d.h. Erfahrung moglich ma-
chen.

Geniigtes moglicherweise, dieraumli-
che Struktur zu erkennen und dadurch
Nahrung zu finden? Das ware sicherlich
zu einfach. Wir wissen heute dllrch wis-
senschaftliche Erkenntnis, dass Nahrung
essentielle Bestandteile entMlt, deren
Verzicht zu mehr oder weniger ausge-
pragter Fehlernahrung fUhrt und damit mit
dem Leben nicht vereinbar ist. Warum, so
muss man fragen, hat die Natur keine
erkennbaren Strukturen gebildet, die es
den Menschen erlauben, gezielt im Rah-
men ihrer Erkenntnisstrukturen Kompo-
nenten der Nahrung auszusuchen, urn so
den Bestand der Art besser zu sichern.
Dies ware zweifellos ein Selektionsvor-
teil gewesen, der sich dann auch durchge-
setzt hatte. Oder besteht gerade in der
weitgehend ungeregelten Aufnahme ver-
schiedenster Nahrungskomponenten der
Selektionsvorteil gegenUber Arten, dieihre
Nahrung selektiv aufnehmen. Wieso ist
unser Wahrnehmungsapparat fUr Ernlih-
rung so schwach ausgebildet?

Wenn wir so1che Strukturen nicht be-
sitzen, so muss man iiberlegen, wie die
Natur das Problem gelbst hat, dass jedes
Lebewesen die fUr sein Uberleben not-
wendigen Komponenten in ausreichender
Menge und sinnvoller Kombination auf-
nimmt.

Bei diesem Modell (Abb. 1), welches
in seinen einzelnen Schritten fUr den Men-
schen noch nicht gesichert ist, wird also
die Kohlenhydratallfnahme in Verbindllng
mit anderen essentiellen Nahrungsbestand-
teilen, die wir bevorzugt aus tierischem
Eiweiss aufnehmen, gesteuert. Wenngleich
eine exakte Erkenntnis fehlt, so kennen
doch manche die Erfahrung, dass sie nach
einem Kohlenhydratschllb in Form einer
oder mehrerer StUcke Klichen kurze Zeit
spater die Lust auf Wurst oder allgemein
etwas Herzhaftes verspUren. Liegt hier
vielleicht ein retrograder Mechanismus
zur Hemmung weiterer Kohlenhydratauf-
nahme vor?
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Abb. I. Siittigungsmechanismus

Mit der Zufuhr von Proteinen mit der Nahrung werden die Bausteine
fUr die korpereigene Proteinsynthese geliefert. 1m Blut treten diese
Bausteine nach der Resorption in Form einzelner Aminosauren auf.
Von besonderem Interesse fUr die angenommenen Regulationsme-
chanismen sind dabei die langkettigen, neutralen Aminosauren
(LNAA) und die Aminosaure Tryptophan (TRP). Da Tryptophan oft
in geringeren Mengen in den Nahnmgsproteinen vorkommt, ist das
verhaltnis TRP zu LNAA klein. Dies ist insofem von Bedeutung, da
diese Aminsosauren gemeinsam urn die Transportmechanismen libel'
die Blut-Hirn-Schranke (BHS) in das Gehirn konkurrieren. Folglich
wird eben wegen dieser Konkurrenz weniger TRP in das Gehirn
gelangen. TRP wird im Gehirn aber zur Synthese des Neurotransmit-
ters Serotonin (5HT) benotigt. Steht wenig TRP zur verfiigung, so ist
die resultierende Serotoninkonzentration im Bereich der Synapsen
(Nervenlibertragungsstellen) klein. Dieses resultiert in einem 'klei-
nen' Signa], was die Auslosung von Kohlenhydrathunger zur Fo]ge
hat. Die Aufnahme von Kohlenhydraten erzeugt eine Insulinaus-
schlittung. Insulin bewirkt nun eine verstarkte Aufnahme von Amino-
sauren in die Zellen. Folglich werden LNAA in die Zellen aufgenom-
men, ihr B1utspiegel sinkt; da aberTryptophan als einzige Aminosau-
re an Albumin gebunden, im Blut zirkuliert, ist die Aufnahme dieser
Aminosaure sehr viel geringer. Die Konsequenz ist eine deutliche
vergrosserung des TRPILNAA-Quotienten mit der Folge, dass mehr
TRP die BHS passiert und damit ein 'grosses' Signal erzeugt wird,
was zur Hemmung der Kohlenhydrataufnahme fUhrt.

484
CHIMIA47 (1993) Nr. 12 (Do/ember)

0 Gl
NAHRUNG PROTEINE KOHLENHVORATE

I INSULIN

j
Gl Gl 0 Gl

PLASMA LNAA TRP lNAA TRP

I
0 G
TRP TRP
LNAA lNAA

BHS =j 1
NEURON

PHVSIOLOGISCHE sATliGUNGSKONTROLLE

0
NAHRUNG PROTEINE KOHlENHY(\QATE

J\
I

SULIN

0 0 0 ($)

PlAS~A lNAA TRP lNAA TRP

Abb. 2. Gestorter Si:ittigungsmechanismus

Flir die in der Abb. 2 dargestellten Wege gilt grundsatzlich dassel be
wie inAbb. 1. 1m U nterschied zur Kontrolle der Kohlenhydrataufnah-
me beim Stofffwechselgesunden findet sich bei manchen Uberge-
wichtigen scheinbar eine Storung det Kohlenhydrataufnahme, die
sich aus dem Modell wie folgt erklaren lasst: Zunachst erzeugt die
Aufnahme von Proteinen ein 'kleines' Signal, was zur Auslosung von
Kohlenhydrathunger fi.jhrt. Die Aufnahme von Kohlenhydraten hat
eine AusschUttung von Insulin zur Folge. Nun findet sich aber bei
vielen Ubergewichtigen eine Insulinresistenz, d.h. die Aufnahme von
Aminosauren in die Muskulatur ist verringert, die LNAA b]eiben also
relativ erhoht. Gleichzeitig ist die Hemmung der Lipolyse durch
Insulin nicht ausreichend gegeben, so dass vermehrt freie Fettsauren
im Blut auftreten. Diese verdrangen das TRP aus seiner Bindung an
das Albumin, so dass trotz verringerter Aufnahme von Aminosauren
in die Zelle in Relation zum Zustand bei Stoffwechselgesunden eine
geringere TRP-Konzentration im Blut resultiert. Die Folge ist ein sehr
kleiner TRP/LNAA-Quotient mit der Foige eines weiterhin 'kleinen'
Signals und dadurch fehlender Hemmung der Kohlenhydrataufnah-
me. Besonders unglinstig fUr diese Sattigungsregulation ist es, wenn
grosse Proteinmengen (Steak) mit sehr kleinen Koh]enhydratmengen
(kleine Kartoffeln) aufgenommen werden. Dies resultiert in einer
weiteren velTingerung des TRPILNAA-Quotienten und lost bei man-
chen Ubergewichtigen kurz nach der Mahlzeit wahre Heisshungerat-
tacken auf Kohlenhydrate aus, was durch die Erfahrung bestatigt
wird.
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Bei StOrungen des Kohlenhydratstoff-
wechsel, wie der peripheren Insulinresi-
stenz (besonders bei Adipositas), bei der
die Wirkung des Insulins herabgesetzt und
damit der Blutzuckerspiegel nichtadaquat
heruntergeregelt wird, lasst sich durch die
dargestellten Mechanismen der Satti-
gungskontrolle die oft beobachtete Ent-

gleisung der Kohlenhydrataufnahme in-
terpretieren (Abb. 2).

In den beiden vorgestellten Modellen
sind Wahmehmung und adaptive Kon-
troUe allerdings nur schwer auseinander-
zuhalten.

Geht man davon aus, dass die Regula-
tion der Kohlenhydrataufnahme durch eine

a priori Struktur gegeben ist, so besteht
ihre a posteriori Erkenntnis darin, dass
wir die Erfahrung machen, dass unser
Wahmehmungsapparat besti mmte Formen
von Kohlenhydraten als schmackhaftemp-
findet oder nicht. Dies wird jedoch kaum
zueinem Selektionsyorteil ftihren, derdann
als Erkenntnis a priori festgelegt wird.
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Die genetisch determinierte 'Naschkatze'
ist zwar denkbar, dieses Gen wUrde aller-
dings keinerlei Selektionsvorteil bieten.

Vemeint man das Vorhandensein ei-
ner Erkenntnisstruktur fiir Emahrung, so
konnte man folgem, dass eine fehlende
Erkenntnisstruktur, eben wei I sie fehlt, zu
biochemiseher Adaptation gefUhrt hat, urn
so Uberlebensadaquat an die Umwelt an-
gepasst zu sein.

Um eine solche Frage naher zu unter-
suchen, sind Forschungen am komplexen
Organismus erforderlieh. Dabei muss ieh
mir als Vertreter einer angewandten Wis-
senschaft bei der Kenntnis der beschrank-
ten Anwendbarkeit meiner a priori Er-
kenntnis aber die Frage stellen, wie es urn
die Anwendung eben dieser Erkenntnis-
strukturen auf die Moglichkeiten der wis-
sensehaftlichen Erkenntnis steht.

Es ist eines der wichtigsten Gesetze
der Evolutionstheorie, dass die Anpas-
sung einer Spezies an ihre Urn welt nie
ideal ist. Unser Erkenntnisapparat wird
nur den Umweltbedingungen gerecht, un-
ter denen er sich entwickelt. Er passt dem-
nach nur auf die Welt der mittleren Di-
mensionen, d.h. auf die Dimensionen, die
Uberlebensadaquat erfasst werden mus-
sten. Diese Welt der mittleren Dimensio-
nen ist die Welt unserer Vorfahren, deren
Erkenntnisapparat ausreichte, urn diese
Welt als in sich geschlossen zu erfahren
und darin zu Uberleben. P16tzliehe SprUn-
ge innerhalb dieser Welt hat es ebensowe-
nig gegeben wie Erfahrungen Uber den
Hintergrund von Phanomenen, die wir
heute mit den modemen Methoden der
Naturwissenschaft erklaren konnen. Der
Erkenntnisapparat eben dieser Vorfahren
war ausreichend, um in dieser Welt der
mittleren Dimensionen zu Uberleben, d.h.
er war Uberlebensadaquat angepasst.

Dies bedeutet aber aueh, - und nun
komme ich zu der Frage der Objektivitat
wissenschaftlicher Erkenntnis -, dass un-
sere Erfahrungen, die durch diese Erkennt-
nisstrukturen Uberhaupt erst moglich wer-
den, in den ungewohnten Dimensionen
des Mikrokosmos und des Megakosmos
versagen mUssen, bzw. zu FehIleistungen
fUhren mUssen, was wiederum die wissen-
schaftliche Erfahrung zeigt.

'Aberes sind eben nicht nur Strukturen
der modemen Mathematik und Physik,
bei denen unser Anschauungsvermogen
versagt. Es gibt einen zweiten grossen
Bereich, in dem es uns verHisst: die Biolo-
gie. Hier sind es nicht die Abmessungen
der Objekte, die Grosse oder Kleinheit der
Grundkonstanten und auch nieht deren
Grenzeharakter; es ist die Kompliziertheit
der organismisehen Systeme. Es ist nieht
die Zahl der Bestandteile, sondern die
Vielfalt ihrer Wechselwirkungen zwischen
den Systemen' (Vollmer). Diese Vielfalt

macht sieh vor allem darin bemerkbar,
dass es nieht moglieh ist, aus der Kenntnis
der Bausteine auf das Verhalten oder die
Funktion des Gesamtsystems zu sehlies-
sen, wenngleich dies viel zu oft versueht
wird.

Einen Artgenossen erkennen wir als
makroskopisehes Objekt, er ist dank der
Mogliehkeiten unseres an diese mittleren
Dimensionen angepassten Erkenntnisap-
parates horbar, fUhlbar, siehtbarusw. Aber
seine grundlegende Ordnung, die mecha-
nistische und funktionelle Anordnung sei-
nerTeile, ist eben gerade deshalb nieht mit
diesen, unseren Erkenntnisstrukturen er-
fahrbar. Jeder Organismus ist durehstruk-
turiert bis hinunter auf die mikrokosmi-
sehe molekulare Ebene, fUr die unser Er-
kenntnisapparat nieht angelegt ist. Das
Problem - das Versagen der Ansehauung,
welches sieh besonders in der modemen
Biologie bemerkbar maeht - kann nur
durch enge und kritische VerfIechtung mit
dem makroskopisehen Bereich, fUr den
unsere Erkenntnisstrukturen gemacht sind,
einer genaherten, aber letztlieh immer noch
hypothetisehen, wei I subjektiven Losung
zugeftihrt werden.

Aus all dem wUrde nun eine sehr pes-
simistische Einstellung bezUglich der Zu-
verlassigkeit unserer Erfahrungsstruktu-
ren folgen.

Was bleibt an Objektivem ubrig?
Wir glauben, die Welt zu erforschen,

und finden nichts als Subjektivitat. MUs-
sen wir die Kant'sehe Position akzeptie-
ren, naeh der wir samtliehe Strukturen der
Erkenntnis selbst beisteuem, also keine
Mogliehkeit hatten und haben, unsere pri-
matenhaften Erkenntnissstrukturen an die
sieh andemden Umweltbedingungen an-
zupassen? Bleibt demzufolge Erkenntnis-
struktur ein immanentes Engramm, dem
wir ausser unserer, auf das individuelle
biologische Dasein beschrankten Erfah-
rung nichts beisteuern konnen? Erfah-
rungsmodifizierte Engrammerweiterung
bleibt demnach neurobiologisch gesehen
nichts weiter als individuell untersehied-
lieh ausgepragte Variabilitatsmoglichkeit
(wahmehmungsorientierte Synaptogene-
se, individuelle Prioritat von Engrammen
in bestimmten Bereichen) bestehender
Strukturen.

Bleiben wir bei dieser Position, so mUs-
sen wir festhalten, dass uns eine Anpas-
sung unserer Erkenntnis an die sich an-
demden Umweltbedingungen nieht mog-
lieh war und sein wird. Dazu muss man
allerdings aueh die Frage stellen, ob in
unserer nutritiven Umwelt Veranderun-
gen eingetreten sind, die eine solche evo-
lutionare Anpassung tiberhaupt notwen-
dig gemaeht hatten. Aus der Sieht des
Ernahrungswissensehaftlers hat es gravie-
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rende Veranderungen in der Emahrung
erst in den letzten Jahrhunderten gegeben
- ein Zeitraum, der fUr evolutionare An-
passungen vernachHissigbar gering ist.
Allerdings gibt es Beispiele, die solche
Anpassungsmechanismen zeigen, und die
auch evolutionar im Zuge der Selektion
umgesetzt worden sind.

Die Kombination aus Hellhautigkeit
und der abnormalen Expression von Lac-
tase bis ins Erwachsenenalter, die vorwie-
gend in Nordeuropa anzutreffen ist, stellt
gemessen an der Haufigkeit der Lactose-
Intoleranz und Dunkelhautigkeit eine Min-
derheitdar. Diese Kombination hatjedoch
die Kalziumversorgung gesiehert, da der
dunkelhautige Mensch, der aus der Nahe
des Aquators kommt, in den sonnenarme-
ren Regionen nur durch Aufhellung seine
Vitamin-D-Synthese in der Haut sicher-
stellen konnte, was wiederum fUr die Kal-
ziumresorption von Bedeutung ist. Durch
dieMoglichkeitder Aufnahme von Lacto-
se, die ebenfalls die Kalziumresorption
wesentlich verbessert, konnte er auf diese
Weise der Entwicklung von Rachitis und
Osteomalazie vorbeugen. Der hellhautige
Nordeuropaer war also auf die Milchzu-
fuhr angewiesen, so dass sich das abnor-
male Gen fUr die Lactase-Expression mit
der Entwieklung der Milchwirtsehaft vor
ca. 10000 Jahren durehsetzen konnte. Bei
Indern, bei denen nur eine niedrige Lacto-
se-Toleranz vorliegt, ist die Ursache fUr
diese 'normale' Entwieklung darin zu se-
hen, dass ausreichend ka]ziumha]tige Ge-
mUse zur VerfUgung standen, so dass der
MiIchkonsum eher gering war. Die dun-
kelhautigen lnder sind also keine grossen
Milchtrinker, wei] dafUr keine Notwen-
digkeit besteht.

Die Verteilung der Lactose-Intoleranz
und die angenommenen Ursaehen zeigen
exemplarisch, dass untersehiedliehe Er-
kenntnisse bzw. genaue Erfahrungen in
Bezug auf einzelne Nahrstoffe adaptiv
umgesetzt werden. Der Erkenntnisprozess
als so1cher fUhrt also nieht zu einer evolu-
tiven Veranderung der a priori-Struktu-
ren sondern zu einer bioehemischen An-
passung im Sinne der natiirliehen Selekti-
on. 1st es also Uberhaupt denkbar, dass wir
angeborene Erkenntnisse zu Bestandtei-
len der Ernahrung haben, die uber Hun-
ger- und DurstgefUhl hinausgehen?

Die Evolution hat hier zu einer uberle-
bensadaquaten Anpassung gefUhrt, wobei
sowohl Erfahrung als auch Erkenntnis a]s
auslosende Faktoren angesehen werden
konnen. Dies impliziertjedoch nicht, dass
diese a posterori gewonnene Erkenntnis
den a priori Erkenntnissen hinzugefUgt
wird. Ein Mensch, der Milch nieht kennt,
wird erst aus der Erfahrung, dass er sie
nicht vertragt, auf sie verzichten. Uos fehlt
demzufolge der Wahrnehmungsapparat,
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der uns in einem Nahrungsmittel Kompo-
nenten aufzeigt, die uns nutzen oder aber
schaden konnen.

Es haben sich also offensichtlich keine
Wahrnehmungsstrukturen entwickelt, die
spezifisch einen Nahrstoff oder mehrere
erfassen bzw. diskriminieren, sondern vi-
suelle und auditive Systeme, die die Nah-
rungssuche ermogliehen, was konsequen-
terweise zur Verkummerung einer se1ek-
tiven Erkenntnis, sofern es diese gab, von
Nahrstoffen flihren musste.

1st eine solche Erkenntnis, die die selekti-
ve Aufnahme sichern wUrde, Uberhaupt
erforderlich, d.h. ein evolutioniirer Selek-
tionsvorteil ?

Durch Anpassung der Sinnesorgane
mittels Empfindlichkeitsschwellen an ihre
Umwelt wird verhindert, dass unnotige
Informationen Uberhaupt das Verarbei-
tungsorgan erreichen. So ist unser Horor-
gan mit verschiedenen Filtern ausgerii-
stet, die einmal eine Impedanzanpassung
gewahrleisten (GehOrknochelchenkette)
und damit storende Nebengerausche (z.B.
Erschiitterungen) herausfiltern und zum
anderen, auf der Ebene der Neuronen des
Innenohres im Sinne eines Bandpassfil-
ters, das uns standig umgebende moleku-
lare Grundrauschen eliminieren. Bei der
Ernahrung konnen wir eine solche Selek-
tion nicht beobachten. Vielmehr sind man-
che hochgiftige Substanzen durchaus
schmackhaft, wie sonst konnte man ein
Knollenblatterpilzragout auf RehrUcken
an Rahmsauce mit grossem, jedoch leider
nur sehr kurzem Genuss verzehren? Oder
umgekehrt, warum merken wirnicht, wenn
uns bestimmte Vitamine oder Spurenele-
mente fehlen? 1st unser Nahrungswahr-
nehmungsapparat hierflir nieht ausgebil-
det, oder hat er zur Entwicklung anderer
Wahmehmungsstrukturen geflihrt, die von
der Evolution dann anders genutzt wur-
den?

Wie steht es um die Evolution unserer
Wahrnehmungsstrukturen. die Vorausset-
zung fur einen, wie auch immer gearteten
Erkenntnisapparat sind?

Die Entwicklung des Sehsinnes kann
illustrieren, wie Sinnesorgane - elementa-
re Erkenntnisapparate - evolutiv entste-
hen konnen.

Vollmer gibt hierzu das folgende Bei-
spiel: Auf der altesten Stufe der Evolution
sehen sich Bakterien aufgrund von Dber-
bev61kerung (Ubrigens ein wesentlicher
evolutionarer Faktor) mit einer Versor-
gungskrise konfrontiert. Sie losen das Pro-
blem, indem sie die Photosynthese erfin-
den: Ein Verfahren, urn Sonnenenergie in
chemische Energie umzuwandeln. Der
Problemlbsung liegt die Annahme zu
Grunde, dass es 'essbare' Strahlung gibt.

Die Problemlosung flihrt zu einem Folge-
problem, einer Information - bzw. Er-
kenntnisprablem: Wie findet man Zonen
mit geeigneter Strahlung? Die Bakterien
lasten dieses Problem, indem sie den Pho-
totropismus erfanden. !hm liegt die Vor-
stellung zu Grunde, dass in verschiedenen
Zonen die Strahlung verschieden ist, so .
dass es sieh lohnt, sich zu bewegen. Fiir
die Halobakterien heisst das, Wassertie-
fen auszusuchen, wo UV-Strahlung nicht
mehr schaden kann, und moglichst viel
'essbare' Strahlung (imFarbbereich griin-
orange) vorhanden ist. Hier entwickelte
sich also eine erste Vorstufe des Farben-
sinnes. Die Losung ist elegant, weil dieje-
nige Strahlung, die durch phototropisehe
Bewegung gesucht und gefunden wird,
automatisch 'essbare' Strahlung ist.

Bakterielle Photorezeptoren in ver-
schiedenen Pigmenten andem dann die
gesamte Umwelt. Ihr Abfallprodukt, Sau-
erstoff, praduziert schliesslieh den Ozon-
schirm, und damit witd das Land bewohn-
bar. Es bildet sieh eine Art Beute-Jager-
Verhaltnis heraus, dessen Resultat endo-
symbiotische Organismen sind, die sich
ein Cyanobakterium einkorporiert haben,
damit dieses mittels Photosynthese Ener-
gie liefere und als Lichtdetektor fungiere.
Aus diesen Organismen entwickelten sich
teils Organismen, die sich auf das Ener-
gieproblem spezialisierten (Pflanzen) und
teils solehe, die sieh auf das Erkenntnis-
problem spezialisierten - algenjagendes
Pratozoen. Fur diese Tiere ist es okonomi-
scher, sich Carotin enthaltende Bakterien
und Pflanzen einzuverleiben, als das Ka-
ratin in aufwendiger Biosynthese selbst
herzustellen. Sie gehen dabei von der Theo-
rie aus, dass dart, wo viel Licht ist, es auch
viel Algen gibt. Sie haben deshalb das
Problem, herauszufinclen, wo es Lichtgibt.
Die Problemlasung ist eine Vorstufe zum
tierischen Sehen. Man kann so zeigen,
class der Sehsinn auf der Suche nach Nah-
rung und nicht aus der Suche nach Infor-
mation entstanden ist.

Wenn also unsere Erkenntnisstruktu-
ren der Zeit der frUhen Horniniden oder
noch viel friiheren Zeiten entstammen,
so lasst sich moglicherweise auch die Fra-
ge beantworten, wie sich Lucy, deren
Fussabdruck in Zentralafrika gefunden
wurde, vor geschatzten 5 Millionen Jah-
ren emahrt hat, und ob daraus eine a po-
steriori gemachte Erkenntnis resultiert,
die wir heute als a priori Erkenntnis nut-
zen. Es geht dabei in der klassischen Er-
nahrungswissenschaft um die Frage, ob
der Mensch - und dies ist nicht primae eine
Frage des Verhaltnisses Diinndarmlange
zu Riickgratlange, wie gerne behauptet
wird - urspriinglich Vegetarier war, oder
schon immer die gernischte Kost gewahlt
hat.
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Wir wissen heute, dass zahlreiche Af-
fenarten nieht nur Insekten verzehren, son-
dem aktiv Kleinwild jagen. Paviane sind
besonders eifrige Jager. 1m Laufe eines
einzigen Beobachtungsjahres in Kenia er-
lebte Robert Harding 47mal, dass Paviane
kleine Wirbeltiere t6teten und frassen,
darunter Gazellenkitze und Antilopenkal-
ber. Wann immer sie die Wahl hatten, so
William Hamilton, gaben die Paviane, die
er in Namibia und Botswana beobachtete,
immer tierischer Nahrung den Vorzug; an
zweiter Stelle rangierten Wurzeln, Gras-
samen, Friichte und Bliiten; und an dritter
Stelle kam Laubwerk und Gras (Harris).

Aufgrund von Beobachtungen im
Gomben-Nationalpark in Tansania, die
sich iiber ein Jahrzehnt erstreckten, schatzt
Gesa Teleki, dass Schimpansen etwa 10%
ihrer Zeit mit der Jagd nach kleinen Sau-
getieren verbringen - zumeist nach jun-
gen Pavianen, anderen Affenarten und
Buschschweinen. Teleki schatzt, dass die
erwachsenen Mannchen etwa einmal aIle
14 Tage Fleisch fressen (Harris).

Die Bedeutung der tierischen Nahrung
flir die Versorgung mit essentiellen Ami-
nosauren, Vitaminen, besonders A und
B12, wird durch die Tatsache unterstri-
chen, dass unsere Vorfahren bis vor etwa
10000 Jahren die Gewinnung tierischer
Rohstoffe kaum kannten. Zu diesem Zeit-
punkt aber waren bereits die Strukturen
festgelegt, die die Nahrungswahl beein-
flussen. Es handelt sich hierbei im wesent-
lichen um adapti ve Vorgange wie die Spei-
cherbarkeit essentieller Nahrstoffe, die
dem Organismus moglicherweise nieht
regelmassig, weil sie bevorzugt mit tieri-
scher Nahrung (z.B. Vitamin A) aufge-
nommen wurden, zur VerfUgung standen.
Da uns eine Erkenntnis flir solche essenti-
ellen Ntihrstoffe offensichtlich fehlt, war
es von Bedeutung, einer Unterversorgung
vorzubeugen. Dies geschah einerseits
dureh komplizierte und selektive Resorp-
tionsmechanismen (Vitamin B t 2), Trans-
portvorgange (Eisen), oder aber durch
Speicherung und Kontrolle der Vertei-
lung (Homoeostase), was besonders bei
Vitamin A deutlich wird. Eine ausschlies-
sliche Zufuhr von vegetabilen Bestandtei-
len kann nur dann die Vitamin-A- Versor-
gung iiber das Provitamin (j3-Carotin) si-
cherstellen, wenn selektiv Nahrung mit
hohem j3-Carotingehalt aufgenommen
wird. Zur Fi.ilIung der Vitamin-A-Spei-
cher der Leber reicht eine reine ,B-Carotin-
versorgung nur bedingt aus. Erst die Auf-
nahme von tierischen Produkten, beson-
ders Leber, sichert eine ausreichende Vit-
amin-A-Zufuhr, die fUr langere Zeit (6-12
Monate) fUr ausreichend geflillte Spei-
cher sorgt. Gerade an diesem Vitamin
lasst sich exemplarisch die Bedeutung ei-
ner Sicherung der Zufuhr bei fehlender
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I 5-HT Metabolism I
Abb. 3. Melatol1in-Stoffwechsel
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wesentlichen Stoffwechselweg fUr die Ami-
nosiiure dar. In geringen Mengen kann aller-
dings auch Melatonin gebildet werden, wenn
das Enzym Monoaminoxidase (MAO) ge-
hemmt ist und das Schltisselenzym del' Mela-
tonin-Synthese die N-Acetyl- Transferase
(NAT) aktiviert is!. Ein wesentlicher Regula-
tor del' Melatonin-Synthese scheint die Tages-
lichtlange zu sein.
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Besonders Geruchs- und Geschmacks-
sinn sind beim Menschen im Vergleich zu
anderen Sinnesorganen schlechtausgebil-
det. Wenn sich unser bisher definierbarer
Erkenntnisapparat also die Raum-, Zeit-
und Gestaltwahrnehmung als Foige der
Notwendigkeit der Nahrungssuche ent-
wickelt hat, so soUte es moglich sein, hier
verwandte Strukturen zu entdecken.
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Abb. 4. Zirkadiane Rhythmen

Bei Nagern kann man beob-
achten, dass mit einsetzender
Dunkelheit (18.00 Uhr) die
Serotonin-Synthese sinkt und
die AktiviUU del' NAT steigt.
mit del' Folge, einer starken
Zunahme des N-Acetylsero-
tonins und Melatonins. Mit
einsetzendem Tageslicht
(6.00 Uhr) kommt es zu einer
raschen Reduzierung del'
Konzentrationen auf ihren
Ausgangswert. Diese durch
die lichtinduzierte Hemmung
del' NAT hervorgerufenen
Veriinderungen treten auch
sehr rasch auf, wenn wiihrend
der Dunkelphasen eine kurz-
fristige Belichtung del' Tiere
tiber die parietalen Augen er-
folgt. Blinde Tiere sprechen
nicht darauf an.

dann in dieser Erfahrung finden, wie z.B.
Geschmacklichkeit, haben wirdann selbst
eingebaut. Erkltirt dies den Unterschied
zwischen Gourmet und Gourmand?

Wtihrend unser akustischer und visu-
eller Wahrnehmungsapparat gut an die
reale Welt angepasst zu sein scheint, ist
dies offensichtlich fUr die Ernahrungs-
wahrnehmung nicht der Fall.

Moglichkeit zur gezielten Auswahl durch
entsprechende metabolische Adaptation
zeigen. Dieses Vitamin wird nicht nur fUr
den Sehvorgang ben6tigt, sondern regu-
liert Wachstum und Differenzierung vie-
ler Gewebe durch Interaktion mit gewebe-
spezifischen Kernrezeptoren. Die Regu-
lation dieser essentiellen Vorgange be-
trifft aber auch die gesamte Entwicklung
des biologischen Systems der Sauger. So
lasst sich zeigen, dass dieses Vitamin als
erstes nachgewiesenes Morphogen die
Bildung der Extremitaten und eventuell
auch weiterer Strukturen steuert. Das dies
nicht eine Leistung der h6heren Organis-
men darstellt, belegen Untersuchungen,
mitdenen wirinji.ingsterZeitzeigen konn-
ten, dass selbst Schwamme ihre zellultire
Differenzierung und Morphogenese i.iber
einen Vitamin-A-abhangigen Weg auf
Kernebene steuern CBiesalski). Es musste,
sofern nicht eine spezifische Erkenntnis-
strukturfi.irdieses Vitamin vorhanden war,
also eine Losung gefunden werden, die
Zufuhr dauerhaft und unter nahezu jeder
U mweltbedingung sicherzustellen. Die
Losung der Evolution war es, Speicher
und komplexe homoeostatische Kontroll-
mechanismen auf systemischer wie zellu-
larer Ebene zu schaffen.

Bleibt also die Frage, ob unser Wahr-
nehmungsapparat i.iberhaupt i.iber die Fa-
higkeiten verfi.igt, Erkenntnisse zu gewin-
nen und diese a posteriori den a priori
Strukturen evo Iutiontir hinzuzufi.i gen. Oder
sind die einzigen a priori Strukturen Hun-
ger und Durst, die wir im Kantschen Sinne
a priori haben? Die Strukturen, die wir
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Dass solche Verbindungen bestehen
konnten, zeigen die Untersuchungen zur
saisonalen Affektkrankheit (SAD). Hier
scheint das Hormon Melatonin eine we-
sentliche Rolle zu spielen (Abb. 3). Dieses
Hormon, welches in der Zirbeldri.ise ge-
bildet wird, unterliegt einem circadianen
Rhythmus (Abb.4) und regelt bei nachtak-
tiven Nagern nicht nur die Nahrungsauf-
nahme, sondern auch die Geschlechtszy-
klen. Es gilt als der Modulator der inneren
Uhr, die fUr die erforderliche zeitliche
Anpassung von Organfunktionen eine
bedeutende Rolle zu spiel en scheint.

Die Melatonin-Synthese stellt also ei-
nen Nebenweg des TRP dar und konnte zu
einer Verringerung der synaptischen Se-
rotonin-Synthese in Abhangigkeit von der
Tageslichtlange beitragen. Unter Anwen-
dung des in den Abb. 1 und 2 dargestellten
Sattigungsmodelles liesse sich hierdurch
die SAD interpretieren. Bei der SAD wird
beobachtet, dass es mit abnehmender Ta-
geslichtlange bei den Betroffenen zur Ent-
wicklung einer Depression und zu starker
Gewichtszunahme kommt. Letztere kann
vorwiegend auf eine tibermassige Zufuhr
an Kohlenhydraten zurtickgefi.ihrt werden
(Abb.5).

Die Beobachtung, dass eine Imbalanz
des prasynaptischen Serotonins eine De-
pression auslOsen kann, erklart ein weite-
res Symptom der SAD.

Eine Verstarkung der Melatoninbil-
dung mit fri.ihzeitig einsetzender Dunkel-
heit konnte das Pha-nomen der Verbin-
dung Kohlenhydratexzessen, Ubergewicht
und Depression erkHiren (Abb. 5). Werden
die Betroffenen mit Beginn der Damme-
rung intensivem Licht ausgesetzt, so wird
eine Reduzierung der Symptome beob-
achtet. Wie stark die Gewichtsentwick-
lung von der Tageslichtlange abhangt,
zeigen Untersuchungen an Hamstern. die
unterschiedlichen HellIDunkel-Phasen
(LD) ausgesetzt waren (Abb. 6).

Bezogen auf die Ausgangsfragestel-
lung bedeutet dies aber, dass auch die
Nahrungsaufnahme eng mit den basal en
Erkenntnisstrukturen, z.B. der Zeitemp-
findung, verkntipft ist, und moglicherwei-
se hier auch evolutionare Ansatze zu su-
chen waren. Gestarkt wird diese Annahme
durch die Tatsache, dass die sensorischen
Zel1en des Pinealorgans mit den Sinnes-
zel1en des Auges, welches eine Grundlage
unserer Raum-Zeit- Wahrnehmungsstruk-
tur darstellt, grosse strukturelle und funk-
tionelle Ahnlichkeiten aufweisen (Abb.
7).

Der adaquate Reiz fUr die Melatonin-
Bildung tiber direkten Einfluss auf das
Schltisselenzym NAT ist bei Vertebraten
der Lichtimpuls auf die Retina. Hierdurch
wird tiber l3-adrenerge Signale die NAT
gehemmt.
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Die Pinealozyten. also die
Zellen, die bei Schlangen
und Amphibien fUr die
Transformation von Um-
weltreizen (Warme. Er-
schlitterung, Licht) ver-
antwortlich sind, zeigen
auch bei Vertebraten
grosse Strukturverwandt-
schaften bis hin zu den
fUrdas Sehen verantwort-
lichen Zellen des Auges
(retinal rods).
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Abb. 5. SAD

Abb. 6. ZuslImmenhang zwischen HeliDunke/-Phasen (LD) und Korpergewicht bei Hamstem
Mit zunehmender Dunkelphase kommt es zu einer Steigerung des Korpergewichtes, ein bei
Winterschlafern essentieller Zustand, der eine liberlebensnotwendige Anpassung darstellt.

Entsprechend dem inAbb.
5 vorgestellten Modell der
Regulation der Kohlenhy-
drataufnahme in Abhan-
gigkeit von der Trypto-
phanzufuhr und Sero-
toninbildung kann man
folgern, dass durch eine
verstarkte Melatoninbil-
dung ein prasynaptisches
Serotonindefizit entsteht,
welches zu einer Zunah-
me oder sogar Entgleisung
des Hungergefiihls flihrt.
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Hier erg eben sich nun wieder enge
Verbindungen zwischen Nahrungskom-
ponente, dem Vitamin A und dem zur
Erkenntnis notwendigen visuellen System.
Das Grubenauge del' Reptilien, welches
Warme und Vibration wahrnimmt und zur
tiberlebensadaquaten Erkenntnis der Um-
welt beitragt, steuert diese Wahrnehmun-
gen u.a. tiber die direkte Aufnahme del'

. Signale aus del' Umwelt. Bei Saugern ist
das Auge zwischengeschaltet, welches
tiber die Wirkung des Vitamin A den Seh-
prozess (Dammerungssehen) vermittelt.
Hierbei wird durch Iichtinduzierte Isome-
risierung das Retinal von seinem Protein,
dem Opsin abgespalten und lost so ein
sensorisch verarbeitbares Signal aus.

Ktirzlich konnten wirnachweisen, dass
auch in derZirbeldrtise del' Sauger, bei der
ein direkter Lichteinfluss auf die Pinealo-
zyten unter Ausschaltung del' parietalen
Augen nicht besteht, ebenfalls Vitamin A
undein opsin-ahnliches Protein vorkommt.
Dies zeigt, dass hier eine Anpassung von
Wahrnehmungsstrukturen in Abhangig-
keit von essentiellen Nahrungskomponen-
ten stattgefunden hat. Die Einbindung die-
sel' Systeme in Erkenntnis und selektive
Nahrungswahllassen vermuten, dass die
Strukturen del' Erkenntnis auf del' Suche
nach Nahrung und derdabei notwendigen
Orientierung in del' Umwelt entstanden
sind. Somit hat also Nahrungswahl zur
Entwicklung del' Erkenntnis geftihrt und
nicht umgekehrt.

Diese Uberlegungen mogen zeigen,
dass, wie bereits bei den Halobakterien
beschrieben, der Erkenntnisapparat, der
zu den a priori Strukturen del' Ernahrung
geftihrt hat, VOl'allem zur Entwicklung des
visuellen Systems mit resultierender stren-
gel' Kopplung und Steuerung geftihrt hat.
Dies ftihrt zu del' Bestarkung del' Annah-
me, dass Geruchs- und Geschmackswahr-
nehmung sekundare Wahrnehmungen sind
und damit nicht zur Erkenntnis beitragen.

'Vergleichend anatomische, verglei-
chend embryologische und stammesge-
schichtliche Befunde machen es also sehr
wahrscheinlich, dass die verschiedenen
Empfindungsqualitaten und -modalitaten
sich mit den entsprechenden Sinnesorga-
nen durch Mutation und natUrliche Ausle-
se allmahlich herausgebildet haben. Sin-
nesreaktionen wurden nul' gegentiber Rei-
zen gebildet, die biologisch bedeutungs-
voll waren' (Vollmer).

Biologisch bedeutungsvoll abel' ist das
Auffinden 'del' Nahrung 'und nicht ihr
lnhalt. Letzteres geht nach dem 'Try and
Error' Verfahren VOl'sich, d.h. wird die
Nahrung tiberlebt, so ist sie geniessbar,
was jedoch nul' ftir hoch toxische Substra-
te Gtiltigkeit haben kann. Die moderne
Ernahrung hat dieses Verfahren beibehal-
ten, wobei hier Langzeiteffekte wie Karzi-

nogene und Mutagene im Vordergrund
stehen.

Wenn wir also fragen, ob es Erkennt-
nisstrukturen fUr die Ernahrung gibt, so
muss sich diese Frage mit derprimar tiber-
lebensadaquaten Ernahrung befassen, also
primar qualitativen und nicht quantitati-
yen Aspekten. Zweifellos ist eine Min-
destzufuhr an FeU eben so bedeutsam wie
eine Mindestzufuhr an Proteinen. Ftir Fett
scheint daher das Wahrnehmungssystem
so entwickelt zu sein, dass eine minimale
Zufuhr gesichert ist. Auch ftir Proteine
scheint es, wie das Beispiel der jagenden
Affen zeigt, Strukturen zu geben, die eine
Versorgung mit essentiellen Nahrstoffen,
die sich vorwiegend odeI' ausschliesslich
in tierischem Eiweiss befinden, sicher-
stellt.

Wir mtissen uns del' Tatsache bewusst
werden, dass sich unsere Erkenntnisstruk-
turen an die Urn welt, in del' unsere Vor-
fahren lebten, angepasst haben. Angepasst
in dem Sinne, in dem Komponenten del'
Umwelt erfasst werden mussten, die ftir
ein Uberleben und Erhaltung del' Art von
Bedeutung waren. Dabei war es offen-
sichtlich vollig bedeutungslos, dass wir
lnfrarotstrahlung, Ultraschall odeI' gar
magnetische Felder erfassen konnten,
wenngleich Untersuchungen del' letzen
Jahre Hinweise dafijr geben, dass es Men-
schen gibt, die gegentiber del' Verande-
rung von Magnetfeldern sensibel reagie-
ren konnen. Das wirft auch die Frage auf,
ob in unseren Erkenntnisstrukturen noch
Fahigkeiten verborgen sind, die uns nicht
odeI' nicht aIle offenliegen. Sofern sie nicht
alle offenliegen, wird sich zeigen, ob die
Fahigkeit WI' Wahrnehmung z.B. magne-
tischer Felder odeI' abel' fUr die Erhaltung
der Art unter den sich andernden Umwelt-
bedingungen bestehende Erkenntnisse ftir
angepasste Nahrungsbestandteile einen
Selektionsvorteil bietet und damit in den a
priori Strukturen eines zuktinftigen Men-
schen verankert sein werden.

Aus den vorab dargestellten Beispie-
len und Definitionen mochte ich, bezogen
auf die Frage der Moglichkeiten del' Er-
kenntnis del' Ernahrung, zwei Schlussfol-
gerungen ziehen:
l) Del' Mensch verftigt tiber keinen Er-

kenntnisapparat del' Ernahrung, del' del'
evolutiven Anpassung unterliegt. Eine
solche Anpassung bezieht sich offen-
sichtlich nul' auf Adaptationsmecha-
nismen und nicht auf Erkenntnis.

2) Die Erkenntnisse zur Ernahrung, die
wir im Bereich unseres evolutiven Er-
kenntnisapparates in den mittleren Di-
mensionen gewinnen, erlangen wir aus
Erfahrungen und Traditionen.
Eine bestimmte Ernahrungsweise kann

zweifellos zu einem Selektionsvorteil ftih-
ren; die selektive Wahl bestimmter Nah-
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rungskomponenten hangt dabei abel' we-
niger von del' Qualitat del' Raum-Zeit-
Wahrnehmung, also den grundlegenden
Erkenntnisstrukturen, ab, als vielmehrvon
del' Verftigbarkeit bestimmter Nahrstoffe,
die, wie auch die Entwicklung del' Prima-
ten gezeigt hat, einen bedeutenden Selek-
tionsdruck erzeugt. Erkennntisstrukturen,
die eine selektive Nahrungswahl induzie-
ren wtirden, waren hierbei fUr die Anpas-
sung eher hinderlich; vielmehr ist die Ent-
wicklung adaptiver Stoffwechselvorgan-
ge ein bedeutend okonomischerer Vor-
gang, den wir jedoch bezogen auf die
spezifischen Ernahrungsweisen des Men-
schen naher aufkltiren mtissen, urn die
interindividuelle Sensibilitat gegentiber
Schad- und Nutzstoffen in del' Ernahrung
bessel' interpretieren zu k6nnen. Ernah-
rungsstorungen, wie beispielsweise das
Obergewicht oder abel' einseitige Fehler-
nahrung (Kohlenhdyratexzesse) mtissen
also nicht primal' Ausdruck eines 'wil-
lensschwachen Charakters' sein, sondern
konnen durchaus das Ergebniss einer ge-
netisch determinierten Adaptationskom-
ponente sein, die sich moglicherweise bei
sich veranderndem Nahrungsangebot als
Selektionsvorteil erweisen konnte. Ande-
rerseits ist ein Mensch, del' nul' das essen
wtirde, was ihm 'schmeckt', z.B. nul' Koh-
lenhydrate oder nul' bestimmte Gemiise,
nicht tiberlebensf<ihig, da ihm viele essen-
tielle Bestandteile del' Nahrung fehlen.
Wenn wir also, wie bereits unsere Vorfah-
ren, unsere Nahrung so zusammenstellen
- obgleich die moderne IndustriegeseIl-
schaft hier offensichtlich ihre Probleme
hat, dass sie unser Uberleben bis heute
gesichert hat, so scheint dies einerseits
tiber gezielte adaptive Mechanismen, wie
z.B. del' Regulation del' Fett-, Eiweiss-
und Kohlenhydrataufnahme zu gesche-
hen und weniger tiber gezielte Erkenntnis
beztiglich gesunderhaltender Nahrungs-
komponenten und andererseits tiber tradi-
tionelle Aspekte von Geschmack und Wi-
derwillen. Diesel' Tatsache muss sich
auch die moderne Ernahrungswissenschaft
bewusst werden, wenn sie gleich einem
Sisyphus versucht, die Prinzipien einer
gesunden Ernahrung dem Verbraucher
nahe zu bringen.

M. Harris, 'Wohlgeschmack und Widerwillen.
Die Ratse] der Nahrungstabus', Klett Cotta Ver-
lag, Stuttgart, 1990.
G. Vollmer, 'Was k6nnen wir wissen? Die Natur
derErkenntnis', S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1988.
H.K. Biesalski, 'Aspects of Vitamin A Metabo-
lism in Sensory Epitheli', Int. J. VitoNutr. Res.
1985, 27 (Suppl), 225.
H.K. Biesalski et al. 'Modulation of myb gene
expression in sponges by retinoic acid. Oncoge-
nes' 1993,7, 107.
G. Vollmer 'Evolutionare Erkenntnistheorie', S.
Hirzel Verlag, Stuttgart, 1990.


