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SraiizösisdK Kirdje: Chor nad) der Reltauration.

vergitterter Senfter utib
auf ber Sübfeite ein (Ein«

gang erftellt, beffen Bron«

jene Düre unb fMpturen«
gefcljmiidte ©foften Befon«
bere ©ufmertfamteit ver«
bienen.

3n ben 3nnenraum
teilen fid): unten uortt ein

Serfammlungsfaal, Binten
ein ltntermeifungs3immer,
barüber, ben tir (Blieben
©Baratter ber mit fd)ö«

nem ©taffroert verfeBenen
©Borfenfter unb ber De«
dengemöIBe ausnuBenb,eiit
©rebigtfaal mit Elanjel
unb Orgel. Das ©etafer
bes untern ©auntes ift
violett, bas bes obern rot
geBalten. Die Stiren finb
reid) unb gefcBmadooII ge«
arbeitet, insBefonbere bie
groffe Sron3etüre bes ©in«
gangs. ©ud) bie übrigen
Bauiidfen Details mieten«
ftergitter," Geudjter, Orgel
liftv. ufro. berbienen als
©eiipiele tunftgemerblidjen
gleijfes unb ©efdjmades
©ead)tung. 3n

'

einem ftit«
vollen ©nbau auf ber
©orbfeite bes Gdjiffes ift
bie ©farrmoBmtng unb
finb ber öeijraum uttb bie
©Borte ^untergeBradjt.

Die granßöfifdje ftir«
d)e präfentiert fid) foldjer«
geftalt als ein ©eifpiel ei«

nes glüdlidjen ftirdjenum«
Baus, ber gleidjertoeife
beut ©auBerm ivie bem
©rdjitetten ©Bre madjt.

H.B.

Der üegetarismus.
($er nad)ftcf)enbe Sluffnjj ift nacfi einem alabemifcßert Vortrag be§ ^»errn ijkibatbojentert Dr. St). Stiften, furoic nadj beffen empfeïjlcnâmeïten

S3ücl)tein „Unfere großen @rnäl)uutg3toEf)eitcrt", SSertog bon sjolje & Sßofjl, ®re§ben, bearbeitet.)

©3ir erinnern uns, toie nod) 311 ©roffoaters Seiten ein
guter Dropfen ©fein als ausge3eid),ttetes Stärtungsmittel
galt unb toie gelegentlid) nocB Beute altoBolifdje ©etränte
als „vor3üglidje" ©aBrungsmittel empfoBIen tverben. 3m
£id)te ber miffenfdfaftlidien gorfdfung ertviefen fid) foliBe
©rtfdmuungen als burdjaus unBaltbar; man fattb im ©egen«
teil, baff eine gan3e ©tenge von ftrantBeits««unb Degenera«
tionserfiBeinungen bireït auf ©ItoBolmirtung 3uriid3ufüBren
finb. Die ©ntBaltfamteitsbemegung erfreut fid) baBer aud)
in Sportstreifen einer immer 3uneBmenb'en Serbreitung,
unb mir begreifen aud), baff Beim ©usbrudj bes lebten
Krieges ein ©erbot von altoBolifdjen ©etränten an bas
beutfdje |>eer ergangen ift. ©He in ©e3ug auf ben ©ItoBol,
fo fdjeint fid) aud), roenn aud) lange nid)t fo rabifal, bie Wn=

fid)t über bie ©aBrBaftigteit bes gleifdjes änbern ju tobllen.
Da bas Sdeifdj int allgemeinen in ber Stala ber .Gebens«

mittelpreife an erfter Stelle fteBt, bürfte es mandjen in
biefen Dagen intereffieren, ettoas über ben ©äBrroert ber
gleifc&fpeifen 3U oerneBmen. ©Sir urteilen babei nidjt als

einfeitige „©aturmenfcBen" unb „gteifdffanatiter", fonbertt
einäig vorn Stanbpuntte ber ©raris unb ber ©ßiffenfdjaft.

©Sas 3imäd)ft bie ©raris Betrifft, fo mögen, aBgefeBen

von ben ©rfaBrungen ber roenig Sleifd) ©ffenben ober ber

Segetarier, folgenbe Datfadjen fpredjen:
Die japanifdjen SarrenjieBer, meldje einen erroad)fenen

©tenfcBen oft über Streden von 100 Kilometer 3iet)en, ieBen

3ur £auptfad)e von ©eis. Da ffleifcBgemiB iBre enorme
GeiftungsfäBigteit Beeinträchtigt, ver3id)ten fie gänslidj
barauf.

Der amëritanifdje ©Bvfiologe ©Bittenben BefcBräntte bie
Qfleif(Bration Bei 12 Solbaten auf ben Drittel ber BisBeri«
gen ©tenge. Dabei geigte fid), baff ihre ©tusteltraft faft
burdftpeg um bas Doppelte 3UitaBm, toäBrenb bas Sörper«
getoid)t nirgenbs 3urüdgittg. Damit man nicht glauben
tonnte, bie ©tusteltraft Bube fid) allein burd) bie Itebung
gefteigert, madfte ©Bittenben ben nämlid)en ©erfud) nod) mit
7 ©tBleten, bei benen geroijf bie ©tusteltraft fdjon Beftens
trainiert mar. ©ber aud) Bier geigte fid) Bei entfpredjertber
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5r>»i!ösische Kirche: chor nach tier iîestaur.iiîon.

vergitterter Fenster und
auf der Südseite ein Ein-
gang erstellt, dessen bron-
zene Türe und skulpturen-
geschmückte Pfosten beson-
dere Aufmerksamkeit ver-
dienen.

In den Innenraum
teilen sich: unten vorn ein
Versammlungssaal, hinten
ein Unterweisungszimmer.
darüber, den kirchlichen
Charakter der mit schö-

nem Maßwerk versehenen
Chorfenster und der De-
ckengewölbe ausnutzend,ein
Predigtsaal mit Kanzel
und Orgel. Das Getäfer
des untern Raumes ist
violett, das des obern rot
gehalten. Die Türen sind
reich und geschmackvoll ge-
arbeitet, insbesondere die
große Bronzetüre des Ein-
gangs. Auch die übrigen
baulichen Details wie Fen-
stergitter,' Leuchter, Orgel
usw, usw. verdienen als
Beichtete kunstgewerblichen
Fleißes und Geschmackes

Beachtung. In '

einem stil-
vollen Anbau auf der
Nordseite des Schiffes ist
die Pfarrwohnung und
sind der Heizraum und die
Aborte ^untergebracht.

Die Französische Kir-
che präsentiert sich solcher-
gestalt als ein Beispiel ei-
nes glücklichen Kirchenum-
baus, der gleicherweise
dem Bauherrn wie dem
Architekten Ehre macht.

tt.L.

ver Vegetarismus.
(Der nachstehende Aufsatz ist nach einem akademischen Vortrag des Herrn Privatdozenten Or, Th, Christen, sowie nach dessen empfehlenswerten

Büchlein „Unsere großen Ernährungstorheiten", Verlag von Holze à Pohl, Dresden, bearbeitet,)

Wir erinnern uns, wie noch zu Großvaters Zeiten ein
guter Tropfen Wein als ausgezeichnetes Stärkungsmittel
galt und wie gelegentlich noch heute alkoholische Getränke
als „vorzügliche" Nahrungsmittel empfohlen werden. Im
Lichte der wissenschaftlichen Forschung erwiesen sich solche

Anschauungen als durchaus unhaltbar,- man fand im Gegen-
teil, daß eine ganze Menge von Krankheits-°und Dégénéra-
tionserscheinungen direkt auf Alkoholwirkung zurückzuführen
sind. Die Enthaltsamkeitsbewegung erfreut sich daher auch
in Sportskreisen einer immer zunehmenden Verbreitung,
und wir begreifen auch, daß beim Ausbruch des letzten
Krieges ein Verbot von alkoholischen Getränken an das
deutsche Heer ergangen ist. Wie in Bezug auf den Alkohol,
so scheint sich auch, wenn auch lange nicht so radikal, die An-
sicht über die Nahrhaftigkeit des Fleisches ändern zu wollen.
Da das Fleisch im allgemeinen in der Skala der Lebens-
mittelpreise an erster Stelle steht, dürfte es manchen in
diesen Tagen interessieren, etwas über den Nährwert der
Fleischspeisen zu vernehmen. Wir urteilen dabei nicht als

einseitige „Naturmenschen" und „Fleischfanatiker", sondern
einzig vom Standpunkte der Praxis und der Wissenschaft.

Was zunächst die Praxis betrifft, so mögen, abgesehen

von den Erfahrungen der wenig Fleisch Essenden oder der

Vegetarier, folgende Tatsachen sprechen:
Die japanischen Karrenzieher, welche einen erwachsenen

Menschen oft über Strecken von 100 Kilometer ziehen, leben

zur Hauptsache von Reis. Da Fleischgenuß ihre enorme
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, verzichten sie gänzlich
daraus.

Der amerikanische Physiolog« Chittenden beschränkte die
Fleischration bei 12 Soldaten auf den Drittel der bisheri-
gen Menge. Dabei zeigte sich, daß ihre Muskelkraft fast
durchweg um das Doppelte zunahm, während das Körper-
gewicht nirgends zurückging. Damit män nicht glauben
könnte, die Muskelkraft habe sich allein durch die Uebung
gesteigert, machte Chittenden den nämlichen Versuch noch mit
7 Athleten, bei denen gewiß die Muskelkraft schon bestens
trainiert war. Aber auch hier zeigte sich bei entsprechender
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Verminberung ber gleifdj»
naljrung nod) eine 3unal)=
me ber SOlusIelïraft non
burdjfdjnittlidj 30 Vro3ent.

ferner fteljt feft, bah
bie ersten greife an ben
großen VSettfämpfen ber
legten 3ablehnte faft
burdjweg oon Vegetariern
baoongetragen würben unb
bah non allen teilnehmen»
ben Vegetariern 3U>ei Drit»
tel, oon bert ©emifdjteffern
bagegen bloh ein Sieben»
tel bas 3iel erreichten.
Vei beni groffen Daner»
marfdj non 200 Kilometer
„SRunb um Verlin" waren
bie 4 ©rften Vegetarier,
währenb non ben ©emifdjt»
eifern nur ein ©in3iger bas
3iel erreichte.

Vefanntlidj trugen bie
alten Sd)wei3er auf ihren
Rriegs3ügen ben .Sab erfad
auf fid) mit; bei ihrem
Haferbrei finb fie ftarïunb
gefunb geblieben. 31ud) bie

3taliener, bie als Arbeiter
bei uns in nicht geringem
Vnfehen flehen, effen nicht
in erfter Jßinie gleifdj, fort»
beim ihre Volenta.

iötit biefen Veifpielen,
bie fid) nod) um oiele oer»
mehren liehen, ift bie Ve=
hauptung einer fräftigen»
ben Vlirfung bes gleifdjes
wiberlegt. Sötan roirb nun
oielleidjt einwenbett, ber

Vtenfd) habe nun einmal
bas Vebilrfnis, gleifdj 3u

effen unb barum werbe es

aud) als natürliches 9tah=

rungsmittel 3a betrachten
fein. Vlollen wir biefes Vi»
gument auf feine Stidjhal»
tigfeit prüfen, fo miiffeit
wir uns fragen: 3ft biefes

Vebiirfnis nad) gleifd) ein

auf beut natiirlidjen menfch» Jraiuosisdje Kird>e : öauptfd)iff nad; der Rcftauration

lid)en 3nftinfte beruhenbes,
ober ift es buref) ©ewöbnung erworben? Da 3eigt fid) nun,
baff biefes Verlangen uad), gleifdjnahrung ebenfo auf ©e»

wo'hnheit beruht mie bas Vebilrfnis nad) Vlein unb Dabaf.
V3ie ber bem "Sugenbalter eittwachfenbe Vtenfd) fich 3um
©enuh oon Dabaf unb alfoholifdien ©etränfen gewöhnt,
fo hat er bereits int ftinbesalter bas gleifdjeffeit gelernt.
Die Äinber perlangen anfänglich nad) gleifdj nid)t aus
Vebiirfnis, fonbern weil fie 00m ©leidjen effen wollen
wie bie ©rwadjfenen. Sogenannte fleifdjfiidjtige ftinber
beweifen nid)ts bagegen, bie fiitb eben fchon gewöhnt ober

beffer oerwöbnt; man muh bie itinber beobadjten, wenn
fie bie erften fötale gleifdj betommen.

Dah ber natürliche 3nftinft nicht nach gleifdj oer»

langt, oerfidhern bie Vegetarier. 3e länger einer fchon

auf biefes oer3id)tet hat, befto weniger oerlangt er banad);
er foil fogar, falls er gelegentlid) wieber gleifd) 3U fid)
nimmt, gar feinen befonbers guten ©efdjmad baran finben.
Das alles fpridjt für bie ©ewohnheit, nicht für ben 3n=

ftinft. SOterfwürb.igerweife 3eigt fid) bies aud) bei bem bem

SOtenfdjen am nächften ftebenben Dier, bem 3Iffen: 3n ber
Vlilbnis lebt er Iebiglid) oon Vegetabilen, in ber ffie»

fangenfdjaft lernt er ttidjt nur Dabaf fauen unb Sd)itaps
trinfen, fonbern er wirb aud) ein oor3üglidjer gleifdjfreffer.
9tuit wirb oielleidjt einer einwenbett, man habe fid) nun
eben einmal an bie „fdjmadhafte gleifdjfoft" gewöhnt, ber
gegenüber bie oegetarifdje Äoft red)t „fabe" fei. V3er fo
fpridjt, beweift, bah ihm ber natürlidje ®efd)mad bereits
abhanbeit gefomrnen ift. Vier fleifcig raudjt, Vier unb
VSein trinft, wirb nidjt gerabe Vnfprudj auf ben natürlidjften
©efdjntad madjen bürfen; bentt gerabe ein burdj bie erwähn»
ten ©enuhmittel oerborbener ©efdjmad oerlangt nadj reich»

lidjem gleifdjgenuh. SInbererfeits oerlangen bie ftar!gewiir3»
ten gleifdjfpeifen audj wieber nach Vier unb 3igarren.
Dabaf, Vlfohol unb gïeifdjgenuh ftehen oielfad) in 2Bed)feI»
wirfung; bas eine bebingt bas anbere. Die grauen, bie
ja im allgemeinen nicht oiel gleifdj effen, neigen audj we=
niger 311m ©enuh oon alfoholifdjen ©etränfen. Vbftinenten
unb 9tidjtraud)er finb gewöhnlich feine grohen gleifdjeffer,
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Verminderung der Fleisch-
nahrung noch eine Zunah-
me der Muskelkraft von
durchschnittlich 3t> Prozent,

Ferner steht fest, daß
die ersten Preise an den
großen Wettkämpfen der
letzten Jahrzehnte fast
durchweg von Vegetariern
davongetragen wurden und
daß von allen teilnehmen-
den Vegetariern zwei Drit-
tel, von den Gemischtessern
dagegen bloß ein Sieben-
tel das Ziel erreichten.
Bei dem großen Dauer-
marsch von 200 Kilometer
„Rund um Berlin" waren
die 4 Ersten Vegetarier,
während von den Gemischt-
essern nur ein Einziger das
Ziel erreichte.

Bekanntlich trugen die
alten Schweizer auf ihren
Kriegszügen den Kabersack
auf sich mit: bei ihrem
Haferbrei sind sie stark und
gesund geblieben. Auch die

Italiener, die als Arbeiter
bei uns in nicht geringem
Ansehen stehen, essen nicht
in erster Linie Fleisch, son-
dern ihre Polenta.

Mit diesen Beispielen,
die sich noch um viele ver-
mehren ließen, ist die Be-
hauptung einer kräftigen-
den Wirkung des Fleisches
widerlegt. Man wird nun
vielleicht einwenden, der
Mensch habe nun einmal
das Bedürfnis, Fleisch zu
essen und darum werde es

auch als natürliches Nah-
rungsmittel zu betrachten
sein. Wollen wir dieses Ar-
gument auf seine Stichhal-
tigkeit prüfen, so müssen

wir uns fragen: Ist dieses

Bedürfnis nach Fleisch ein

auf dem natürlichen mensch- Sriinàìschî Kirche: Hauptschiff nach ckr Neftauration

lichen Instinkte beruhendes,
oder ist es durch Gewöhnung erworben? Da zeigt sich nun,
daß dieses Verlangen nach Fleischnahrung ebenso auf Gs-
wohnheit beruht wie das Bedürfnis nach Wein und Tabak.
Wie der dem "Jugendalter entwachsende Mensch sich zum
Genuß von Tabak und alkoholischen Getränken gewöhnt,
so hat er bereits im Kindesalter das Fleischessen gelernt.
Die Kinder verlangen anfänglich nach Fleisch nicht aus
Bedürfnis, sondern weil sie vom Gleichen essen wollen
wie die Erwachsenen. Sogenannte fleischsüchtige Kinder
beweisen nichts dagegen, die sind eben schon gewöhnt oder
besser verwöhnt: man muß die Kinder beobachten, wenn
sie die ersten Male Fleisch bekommen.

Daß der natürliche Instinkt nicht nach Fleisch ver-
langt, versichern die Vegetarier. Je länger einer schon

auf dieses verzichtet hat, desto weniger verlangt er danach:

er soll sogar, falls er gelegentlich wieder Fleisch zu sich

nimmt, gar keinen besonders guten Geschmack daran finden.
Das alles spricht für die Gewohnheit, nicht für den In-
stinkt. Merkwürdigerweise zeigt sich dies auch bei dem dem

Menschen am nächsten stehenden Tier, dem Affen: In der
Wildnis lebt er lediglich von Vegetabilen, in der Ge-
fangenschaft lernt er nicht nur Tabak kauen und Schnaps
trinken, sondern er wird auch ein vorzüglicher Fleischfresser.
Nun wird vielleicht einer einwenden, man habe sich nun
eben einmal an die „schmackhafte Fleischkost" gewöhnt, der
gegenüber die vegetarische Kost recht „fade" sei. Wer so

spricht, beweist, daß ihm der natürliche Geschmack bereits
abhanden gekommen ist. Wer fleißig raucht, Bier und
Wein trinkt, wird nicht gerade Anspruch auf den natürlichsten
Geschmack machen dürfen: denn gerade ein durch die erwähn-
ten Genußmittel verdorbener Geschmack verlangt nach reich-
lichem Fleischgenuß. Andererseits verlangen die starkgewürz-
ten Fleischspeisen auch wieder nach Bier und Zigarren.
Tabak, Alkohol und Fleischgenuß stehen vielfach in Wechsel-
Wirkung: das eine bedingt das andere. Die Frauen, die
ja im allgemeinen nicht viel Fleisch essen, neigen auch we-
Niger zum Genuß von alkoholischen Getränken. Abstinenten
und Nichtraucher sind gewöhnlich keine großen Fleischesser,
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unb Vegetarier oerfpüren weber grohe Veigung 3uw Dabat
nod) 3um Hlltohol. Dabei genieht ber Hlbftinent unb ber
Vegetarier feine Speifen unb ©etränte 3um minbeften mit
ebenfoldjem SBohlbeljagen unb HIppetit wie ber Vidjtabfti»
nent unb Vaudjer bie [einigen.

Vetradjten mir nun bie Sadje oon ber tüiifenfdjaftlidjen
Seite. Hielte finb Vtenfdjen, nnb Vtenfdjen tonnen ge»

legentlidj irren; aber ein 3rrtum toirb umfo Ieidjter oer3iet)en,
als er eingeftanben toirb. Vtan bat betanntlid) aud) einmal
geglaubt, bie Sonne brehe fidj um bie ftillftebertbe ©rbe;
niemanb toirb bestoegen ber UHffenfdjaft Dort bamals einen
Vorwurf madjen. ©s ift nidjt 3U oertounbern, toenn bie
Siebte beute in ibren Hlnfidjten über bert SBert ber gleifdj»
ernäbrung nod) auseinanbergeben. Die Unterfudjungen finb
nod) teinestoegs abgefdjloffen; aber trohbem bürften uns
bie ©rgebniffe ber lebten gorfdjungen umfo eber interef»
fieren, als fie mit ben bisherigen prattifdjeu ©rfahrungen
im ©intlang fteben. Hlllerbings muffen wir uns aud) bier
auf bie alternottoenbigften Datfachen befdjränten.

Die ben menfdjlidjen iiörper aufbauenben unb erbaltem
ben Stoffe, bie toir beftänbig in unfern Vahrungsmitteln
aufnehmen, finb: ©iweih, gelt, 3uder unb Starte, HBaffer
unb Vtineralfai3e. ©ine eigenartige Stellung nimmt nun
non biefen bas ©iweih ein, inbem es nämlidj nirgettbs in
ber unbelebten Vahur 3U finben ift unb fid) djemifdj nur
auberorbentlid) fcbtoer herftellen labt, toäbrenb bodj fonft
iebe pflait3lid)e toie aud) jebe tierifd)e 3elle einen Vrudjteil
©iweih enthält, ferner ift merttoiirbig, bab nur bie grünen
Vflamen bie ffräljigteit befiben, ihren Vebarf an ©iweih
birett aus ber anorganifdjen 2Belt 31t besieben, be3to. biefes
aus bett fOîineralftoffen 3U fabri3teren. Da bem tierifdjen
Organismus biefe ©igentümlichteit fehlt, finb fotoobl löten»
fcben toie Diere barauf angetoiefen, ihren ©iweihbebarf
enttoeber aus Vflamenftoffen ober aus bem Sleifdj anberer
Diere 3U be3ieben. VSeil nitn ber tierifdje Organismus bem
menfdjlidjen oiel näher fteljt als ber pflait3lidje, bot man
geglaubt, bie $Ieifd)nabrung müffe unferem 5törper oiel
betömmlicber fein als bie Vflamenfoft. Dab ein foldjer
Sdjlub nicht berechtigt ift, 3eigt eigentlich fdjon bie Datfadje,
bab uiele 311m Deil recht ftarte Diere toie Vferbe unb 5lübc
ihren ©iweihbebarf ein3ig aus pflamlidjen Stoffen besieben.
Der eigentliche Srrturn beftanb aber bisher barin, bab man
glaubte, ber 3örpet brauche 3U feiner Snftanbbaltung einer
bebeutenben SQtenge ©iweih, bie am oorteilhafteften burdj
ffrleifdjfpeifen 3ugefübrt toerbe. 2Benn es wirïlidj oor allem
auf bie grobe ©iweihmenge antäme, fo toürbe man ben Ve»
barf oiel beffer mittelft 3äfe, Dinfen, weihen Volmen ober
gelben ©rbfen beden, ba alle bie genannten bas ffrleifdj an
©iweihgebalt noch übertreffen.

Vis burchaus oerfeblt ertoeift fid) aber bie Hinnahme
ber oiel 3U groben ©iweihmenge, bie ber Jtörper tätfächlid)
nötig' bat. ©ine burcbfdinittlidje Dagesmenge oon 120
©ramm galt bisher als bas oott ber HBiffenfdjaft nadjge»
wiefene Vormalquantum. Die neueften f?orfdjungen 3eigen

nun aber, bab 50 ©ramm nidjt nur ooltauf genügen, fon»
bem bab 3U reichliche ©imeib3ufubr ben Organismus eher

fdjäbigett unb, 3U Ärantbeiten führen t'ann, beren Urfadjen
bisher noch fo gut toie unbetannt roaren. Vei ber Verar»
beitung ber ©iweihftoffe unb beren 3erfebung in 2Baffer unb
3ohlenfäure treten nodj eine Hlmabl anbere chemifche Stoffe
auf toie Harnftoff unb Darnfäure, bie burdj bie Vieren aus»
gefdfieben werben. Sebod) fdjon oor ber lleberführung bes
©itoeibes in biefe ©nbprobutte treten nod) eine Vtenge fehr
IompIi3ierter 3wi[d)enprobutte auf, oon benen einige un»
oerfennbare ©iftroirfungen ausüben. Vei all3urei(hli(her ©i=
weih3ufuhr, roo es 3U feiner oollftänbigen Verbauung fommt,
ift aud) bie 3erfebung bes ©iroeifees eine oiel weniger griinb»
liehe, fo bah bie ermähnten Vergiffungserfdieinungen umfo
eher 31t Dage treten. Die ©iftftoffe, bie burd) bas Vlut
in ben Äörper übergehen, fönnen unter Umftänben 31t redit
langmierigen Ärantfjeiten führen (Hlrterienoerhärtung, SRheu»

matismus, früh3eitiger Verfall u. a.). Vtan hat baher mit
Vedjt oon einer eigentlidjen „Selbftoergiftung" gefprochen.

Vun ift fidjer, bah nidjt alle SRenfdjen gleidj finb, bah
ber eine ohne Schaben mehr ©imeih oerträgt als ein an»
berer; aber roas uns als ©rgebnis widjtig erfdjeint, ift bie
Datfache, bah toir sur Dedung unferes ©iweihbebarfes mit
Vftan3enfoft oollftänbig ausfommen tonnten, unb bah uns
eine Vefdjräntung ber gleifdjnahrung niemals fdjaben, fon»
bem unfere ffiefunbheit eher förbern tann.

Ob nun einer gänslid) Vegetarier ober nur ein geringer
Bleifdjeffer toerben mill, hängt oon ber ittbioibuellen Ve»
fchaffenheit bes ©in3etneit ab. ©in an reidjlidfe gleifdjfoft
©emöhnter mirb fid) nid)t fogteid) einfehränten tonnen; jeben»
falls märe es empfeblensroert, 311 einer Vefdjräntung nidjt
3U rabital, fonbern allmählich übe^ugehen. 3toeimal SIeifd)
im Dage ift entfdjieben 311 oiel. 3eben Dag in ber HBodje
ein gleifdjgeridjt ift fchon mehr als reidjlidj. ©in Vorrttal»
quantum läht fich natürlidj nidjt beftitnmen. SOtehr als biefes
mirb roohl nodj bie Veantmortung ber fÇrage intereffieren,
mas beim als ©rfah bes gleifdjes 3d' bienen hätte. Da
ift nun 31t fagen, bah 3unäd)ft nicht etwa bie ©emüfe in
Vetradjt fallen, wie oielfad) angenommen wirb. Obfdjoit
fie uns mit bem nötigen VSaffer unb mit 9JiineraIfal3en oer»
fehen, tonnen fie wegen ihrem oertjältnismähig bod) ge=

ringen Vätjrwert niemals als fjleifdjerfah in fffrage tom»
men. Hin Stelle bes Srleifdjes hätten in erfter Dinie bie
SRehlfpeifen 3U treten. Vutt finb aber unfere Hausfrauen
heute noch nicht in ber Sage, Vtehlfpeifert in ber genügen»
ben HIbwedjsIuttg unb Vielfeitigteit her3uftellen, wie fie etwa
bie beutfdje itüche tennt. Die itodjtunft unferer Tonnen ift
bodj oorwiegeitb eine itunft ber Orleifdjbereitung, unb fo
wäre eben bodj ein Umlernen 3ugunften einer fleifdjarmen
3üdje notwenbig. ©s gibt fdjon heute eine 5In3ahI foldje
itüdjen beriUtfidjtigenbe 3od)biid)er. 3ubem wäre es wiin»
fdjertswert, bah aud» in ftodjfurfen bie Herftellung oott ge»

fdjmadoollen oegetarifdjeit Speifen mehr Veri'tdfidjtigung
fänbe. Dem fiefer enblid), ber fid) ein eigenes Urteil über
bie Srrage bilben will, mödjten wir empfehlen, bie Sache
felber 3U erproben, gemäh ber alten 2Baïjrljeit: probiern
geht über ftubieren. Schw.

Bite Stabt.
Raunen, raufchen die Brunnen
I1?är aus vergangenen Cagen?

Klagen, klingen die Glocken

Wider die alten Sagen?

ünter der Brücke drunten
Der Waffer 5lief$en und Gleiten

Will dir erzählen im Wallen :

„Damals, in alten Zeiten.

üm die mondlidjtumiüirrten
Craulidjen Dächer und Ciirme,
Um die truhigen IDauern
Die Zeugen brandender Stürme,

Um der verfdjiviegenen Gaffen

Stumme eherne Bilder
Und der Räufer und Winkel
Wappenzierrat und Schilder

Wehen ruhlofe träume,
Beimliche Zauber und Schauer,
Wie ivenn Jlugen klagen
Cränenlos in Crauer. Cudioig Koch.

552 OIL LkMLU WOEttL

und Vegetarier verspüren weder große Neigung zum Tabak
noch zum Alkohol. Dabei genießt der Abstinent und der
Vegetarier seine Speisen und Getränke zum mindesten mit
ebensolchem Wohlbehagen und Appetit wie der Nichtabsti-
nent und Raucher die seinigen.

Betrachten wir nun die Sache von der wissenschaftlichen
Seite. Aerzte sind Menschen, und Menschen können ge-
legentlich irren,- aber ein Irrtum wird umso leichter verziehen,
als er eingestanden wird. Man hat bekanntlich auch einmal
geglaubt, die Sonne drehe sich um die stillstehende Erde-
niemand wird deswegen der Wissenschaft von damals einen
Vorwurf machen. Es ist nicht zu verwundern, wenn die
Aerzte heute in ihren Ansichten über den Wert der Fleisch-
ernährung noch auseinandergehen. Die Untersuchungen sind
noch keineswegs abgeschlossen: aber trotzdem dürften uns
die Ergebnisse der letzten Forschungen umso eher interes-
sieren, als sie mit den bisherigen praktischen Erfahrungen
im Einklang stehen. Allerdings müssen wir uns auch hier
auf die allernotwendigsten Tatsachen beschränken.

Die den menschlichen Körper aufbauenden und erhalten-
den Stoffe, die wir beständig in unsern Nahrungsmitteln
aufnehmen, sind: Eiweiß, Fett, Zucker und Stärke, Wasser
und Mineralsalze. Eine eigenartige Stellung nimmt nun
von diesen das Eiweiß ein, indem es nämlich nirgends in
der unbelebten Natiur zu finden ist und sich chemisch nur
außerordentlich schwer herstellen läßt, während doch sonst

jede pflanzliche wie auch jede tierische Zelle einen Bruchteil
Eiweiß enthält. Ferner ist merkwürdig, daß nur die grünen
Pflanzen die Fähigkeit besitzen, ihren Bedarf an Eiweiß
direkt aus der anorganischen Welt zu beziehen, bezw. dieses

aus den Mineralstosfen zu fabrizieren. Da dem tierischen
Organismus diese Eigentümlichkeit fehlt, sind sowohl Men-
schen wie Tiere darauf angewiesen, ihren Eiweißbedarf
entweder aus Pflanzenstoffen oder aus dem Fleisch anderer
Tiere zu beziehen. Weil nun der tierische Organismus dem
menschlichen viel näher steht als der pflanzliche, hat man
geglaubt, die Fleischnahrung müsse unserem Körper viel
bekömmlicher sein als die Pflanzenkost. Daß ein solcher
Schluß nicht berechtigt ist, zeigt eigentlich schon die Tatsache,
daß viele zum Teil recht starke Tiere wie Pferde und Kühe
ihren Eiweißbedarf einzig aus pflanzlichen Stoffen beziehen.
Der eigentliche Irrtum bestand aber bisher darin, daß man
glaubte, der Körper brauche zu seiner Instandhaltung einer
bedeutenden Menge Eiweiß, die am vorteilhaftesten durch
Fleischspeisen zugeführt werde. Wenn es wirklich vor allem
auf die große Eiweißmenge ankäme, so würde man den Be-
darf viel besser mittelst Käse. Linsen, weißen Bohnen oder
gelben Erbsen decken, da alle die genannten das Fleisch an
Eiweißgehalt noch übertreffen.

Als durchaus verfehlt erweist sich aber die Annahme
der viel zu großen Eiweißmenge, die der Körper tätsächlich
nötig hat. Eine durchschnittliche Tagesmenge von 120
Gramm galt bisher als das von der Wissenschaft nachge-
wiesene Normalguantum. Die neuesten Forschungen zeigen
nun aber, daß 50 Gramm nicht nur vollauf genügen, son-
dern daß zu reichliche Eiweißzufuhr den Organismus eher

schädigen und. zu Krankheiten fuhren kann, deren Ursachen
bisher noch so gut wie unbekannt waren. Bei der Vsrar-
beitung der Eiweißstoffe und deren Zersetzung in Wasser und
Kohlensäure treten noch eine Anzahl andere chemische Stoffs
auf wie Harnstoff und Harnsäure, die durch die Nieren aus-
geschieden werden. Jedoch schon vor der Ueberführung des
Eiweißes in diese Endprodukte treten noch eine Menge sehr
komplizierter Zwischenprodukte auf, von denen einige un-
verkennbare Eiftwirkungen ausüben. Bei allzureichlicher Ei-
weißzufuhr, wo es zu keiner vollständigen Verdauung kommt,
ist auch die Zersetzung des Eiweißes eine viel weniger gründ-
liche, so daß die erwähnten Vergiftungserscheinungen umso
eher zu Tage treten. Die Giftstoffe, die durch das Blut
in den Körper übergehen, können unter Umständen zu recht
langwierigen Krankheiten führen (Arterienverhärtung, Rhsu-
matismus, frühzeitiger Verfall u.a.). Man hat daher mit
Recht von einer eigentlichen „Selbstvergiftung" gesprochen.

Nun ist sicher, daß nicht alle Menschen gleich sind, daß
der eine ohne Schaden mehr Eiweiß verträgt als sin an-
derer,- aber was uns als Ergebnis wichtig erscheint, ist die
Tatsache, daß wir zur Deckung unseres Eiweißbedarfes mit
Pflanzenkost vollständig auskommen könnten, und daß uns
eine Beschränkung der Fleischnahrung niemals schaden, son-
dern unsere Gesundheit eher fördern kann.

Ob nun einer gänzlich Vegetarier oder nur ein geringer
Fleischesser werden will, hängt von der individuellen Be-
schasfenheit des Einzelnen ab. Ein an reichliche Fleischkost
Gewöhnter wird sich nichl sogleich einschränken können: jeden-
falls wäre es empfehlenswert, zu einer Beschränkung nicht
zu radikal, sondern allmählich überzugehen. Zweimal Fleisch
im Tage ist entschieden zu viel. Jeden Tag in der Woche
ein Fleischgericht ist schon mehr als reichlich. Ein Normal-
quantum läßt sich natürlich nicht bestimmen. Mehr als dieses
wird wohl noch die Beantwortung der Frage interessieren,
was denn als Ersatz des Fleisches zu- dienen hätte. Da
ist nun zu sagen, daß zunächst nicht etwa die Gemüse in
Betracht fallen, wie vielfach angenommen wird. Obschon
sie uns mit dem nötigen Wasser und mit Mineralsalzen ver-
sehen, können sie wegen ihrem verhältnismäßig doch ge-
ringen Nährwert niemals als Fleischersatz in Frage kom-
men. An Stelle des Fleisches hätten in erster Linie die
Mehlspeisen zu treten. Nun sind aber unsere Hausfrauen
heute noch nicht in der Lage. Mehlspeisen in der genügen-
den Abwechslung und Vielseitigkeit herzustellen, wie sie etwa
die deutsche Küche kennt. Die Kochkunst unserer Frauen ist
doch vorwiegend eine Kunst der Fleischbereitung, und so

wäre eben doch ein Umlernen zugunsten einer fleischarmen
Küche notwendig. Es gibt schon heute eine Anzahl solche

Küchen berücksichtigende Kochbücher. Zudem wäre es wün-
sehenswert, daß auch in Kochkursen die Herstellung von ge-
schmackvollen vegetarischen Speisen mehr Berücksichtigung
fände. Dem Leser endlich, der sich ein eigenes Urteil über
die Frage bilden will, möchten wir empfehlen, die Sache
selber zu erproben, gemäß der alten Wahrheit: probiern
geht über studieren. 8cbvv.

Me 5tsdt.
Launen, rauschen à krunnen
Mär aus vergangeneu Lagen?
Klagen, klingen clle Slacken

Gicler clle alten Zagen?

Unter cler Krücke clrunten
Der Wasser Fließen uncl Sielten

Will cllr erzählen im Wallen:
„Damals, in alten leiten. ..."

Um clle monclllchtumwirrten -

Lraullchen Dächer uncl Lürme,
Um clle trutzigen Mauern
Die beugen branclencler Ztürme,

Um cler verschwiegenen Sassen

Ztumme eherne kilcler
Uncl cler Häuser uncl Winkel
WappenÄerrat uncl Zchilcler

Wehen ruhlose Lräume,
heimliche lauber uncl Zchauer,
Wie wenn Rügen klagen
Lränenlos in Lrauer. Luciwig Koch.
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