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1 Einleitung 

1.1 Adipositas im Kindes- und Jugendalter 

1.1.1 Definition, Epidemiologie, Bedeutung und Therapie 

Eine Adipositas liegt vor, wenn der Körperfettanteil im Verhältnis zur Gesamtkörpermasse 

infolge einer positiven Energiebilanz des Körpers pathologisch erhöht ist. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit geht es um die primäre Adipositas, die durch mangelnde körperliche 

Aktivität und Überernährung entsteht, und auf dem Boden einer genetischen Veranlagung 

wirksam wird [1]. Zumeist handelt es sich um eine polygene Vererbung. Schätzungen zufolge 

ist die Adipositas zu 40 - 80% erblich bedingt [2]. 

Exakte Methoden für die prozentuale Körperfettmessung sind z. B. die Magnet-

resonanztomographie (MRT), die Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) oder  die 

Densitometrie. Da diese Methoden aber aufwändig und kostenintensiv sind, wird für die 

Abschätzung von Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen international der 

Körpermassen- oder Body Mass Index (BMI) verwendet, der sich aus Körpergröße und 

Körpergewicht berechnen lässt (BMI = Körpergewicht in kg / (Körpergröße in m)²) [3]. Die 

Bestimmung des BMI ist eine im klinischen Alltag leicht durchzuführende und zudem 

kostengünstige Methode. Bei Erwachsenen werden nach der World Health Organization (WHO) 

feste Grenzwerte zur Beurteilung von Übergewicht und Adipositas empfohlen: Übergewicht liegt 

ab einem BMI von 25 kg/m² vor, Adipositas ab einem BMI von 30 kg/m² [4]. Extreme Adipositas 

(Adipositas per magna) liegt vor, wenn der BMI einen Wert von 40 kg/m² oder mehr beträgt. In 

zahlreichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass der BMI ein akzeptables Maß für die 

Gesamtkörperfettmasse darstellt, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und 

Jugendlichen [5-8]. Aus diesem Grund wird bei Kindern und Jugendlichen sowohl von der 

Childhood Group der International Obesity Task Force (IOTF) und der European Childhood 

Obesity Group (ECOG) als auch von der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und 

Jugendalter (AGA, http://www.a-g-a.de/leitlinies2.pdf, Stand 04. November 2010) ebenfalls die 

Verwendung des BMI zur Definition von Übergewicht und Adipositas empfohlen [9-12].  

Da bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Wachstum und Pubertät die prozentuale 

Körperfettmasse physiologischen Schwankungen unterliegt und der BMI sich deutlich mit dem 

Alter verändert [13, 14], sollte die Beurteilung des BMI hier anhand von alters- und 

geschlechtsspezifischen Perzentilen erfolgen. Entsprechend den Vorgaben der ECOG [10] 

empfiehlt die AGA für deutsche Kinder und Jugendliche Perzentilwerte nach Kromeyer-

Hauschild [15] als Referenzperzentile zu benutzen und als Grenzwerte für Übergewicht und 

Adipositas die 90. bzw. 97. BMI-Perzentile, für extreme Adipositas die 99,5. Perzentile zu 

verwenden (http://www.a-g-a.de/leitlinies2.pdf, Stand 04. November 2010). 
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Die Berechnung der Referenz-Perzentile für den BMI deutscher Kinder und Jugendlicher 

erfolgte dabei von Kromeyer-Hauschild et al. [15] aus den Körpergrößen- und Körpergewichts-

daten von über 34.000 Jungen und Mädchen aus verschiedenen Regionen Deutschlands nach 

der LMS-Methode von Cole [16] (vgl. Kap. 3.2.2.3).  

Neben dem BMI sind weitere Methoden zur Abschätzung der Adipositas die Messung des 

Taillenumfanges (waist circumference, WC), die Berechnung des Taille-Hüft-Quotienten (waist-

hip-ratio, WHR) oder die Messung der Hautfaltendicke. 

 

Vergleichbar mit der Entwicklung bei Erwachsenen hat die Anzahl der übergewichtigen und 

adipösen Kinder und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten weltweit in allen 

Industrienationen zugenommen. In den USA hat sich die Anzahl der übergewichtigen Kinder 

und Jugendlichen in den letzten zwei bis drei Dekaden verdoppelt [17]. Dem IOTF-Childhood 

Obesity Report der WHO von 2004 zufolge sind in Europa schätzungsweise knapp 14 Millionen 

Kinder übergewichtig, davon 3 Millionen adipös. Der geschätzte Prozentsatz liegt bei 24% [18]. 

Auch in Deutschland hat die Zahl der übergewichtigen bzw. adipösen Kinder und Jugendlichen 

in den letzten 25 Jahren zugenommen, wie Reihenuntersuchungen des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes in verschiedenen Bundesländern zeigen [19]. Der durch das Robert Koch-

Institut (RKI) von 2003 bis 2006 durchgeführte repräsentative Kinder- und 

Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) mit  über 17.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

im Alter von 0 bis 17 Jahren hat erstmalig Daten hinsichtlich der Verbreitung von Übergewicht 

und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland geliefert. Den Ergebnissen des 

KiGGS zufolge sind 15% der 3- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen übergewichtig, unter 

den 15% sind 6,3% mit Adipositas. Der höchste Anteil von Übergewicht und Adipositas findet 

sich dabei mit 17% bzw. 8,5% bei den 14- bis 17-Jährigen [18]. Verglichen mit der 

Referenzpopulation aus den 1980er- und 1990er Jahren hat sich der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas um 50% erhöht, der Anteil adipöser Jugendlicher 

zwischen 14 und 17 Jahren sogar verdoppelt [18].  

 

In den USA ist die Adipositas nach dem Rauchen die zweithäufigste Todesursache im 

Erwachsenenalter. Klinisch relevant ist sie vor allem durch die mit ihr assoziierte erhöhte 

Morbidität und Mortalität [20]. Laut WHO zählt ein erhöhter BMI zu den zehn wichtigsten 

Risikofaktoren für Morbidität und Mortalität weltweit [21]. Den eigentlichen Krankheitswert und 

das Gesundheitsrisiko der Adipositas bedingen zahlreiche Begleit- und Folgeerkrankungen [22]. 

Bei Erwachsenen konnte gezeigt werden, dass die Hypertonie eine der häufigsten 

Begleiterkrankungen der Adipositas darstellt [23]. Der dabei zugrunde liegende 

Pathomechanismus beruht vermutlich auf einer Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems 

und des sympathischen Nervensystems [24]. Insbesondere das erhöhte Risiko für 
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kardiovaskuläre Erkrankungen stellt ein zunehmendes gesundheitspolitisches und 

gesellschaftliches Problem dar [25]. 

Auch im Kindes- und Jugendalter ist das Gesundheitsrisiko der Adipositas vor allem von der 

Komorbidität abhängig [26, 27]. Eine Adipositas im Kindes- und Jugendalter bleibt oftmals bis 

ins Erwachsenenalter bestehen und kann somit die Prävalenz für adipositasassoziierte 

Folgeerkrankungen erhöhen. 

Die Therapie der Adipositas im Kindes- und Jugendalter besteht aus Lifestyle Interventionen, 

die eine Ernährungsberatung, Förderung der körperlichen Aktivität und ggf. Psychotherapie 

beinhalten. Leider gibt es bislang kaum evidenzbasierte Informationen über die Effektivität 

einzelner Adipositastherapien bei Kindern und Jugendlichen [28, 29]. 

 

1.1.2 Migration als Risikofaktor für kindliche Adipositas 

Als Risikofaktoren für Übergewicht und Adipositas werden u. a. eine zu kalorienreiche 

Ernährung, elterliches Übergewicht, ein hohes Geburtsgewicht, wenig Schlaf, wenig körperliche 

Aktivität, häufig und langer Computer- oder Fernsehkonsum, psychische Faktoren sowie 

Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft diskutiert [18].  

Aus den USA sind schon seit längerem bestimmte ethnische Risikogruppen bekannt, die eine 

besonders hohe Prävalenz von Übergewicht und Adipositas haben. Dies sind u. a. Pima-

Indianer oder Kinder und Jugendliche afroamerikanischer und hispanischer Herkunft [30]. 

Für Deutschland hat der bundesweit durchgeführte KiGGS [18] über eine Zunahme von 

Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen berichtet. Darüber hinaus hat er 

gezeigt, dass vor allem Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen 

Status [31] und Migrationshintergrund [32] als besondere Risikogruppen für kindliche Adipositas 

anzusehen sind.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist vor allem der Migrationshintergrund von Interesse, 

weswegen der Begriff Migrant sowie seine Bedeutung im Zusammenhang mit Übergewicht bzw. 

Adipositas bei Kindern und Jugendlichen im Folgenden näher erläutert werden.  

 

Der Begriff ‘Migrant’ bzw. ‘Migrationshintergrund’ (beide Begriffe werden in der vorliegenden 

Arbeit synonym verwendet) klassifiziert ein Individuum und dessen Nachkommen anhand eines 

lebensbiografischen Ereignisses - der Migration - und den daraus resultierenden 

Besonderheiten in der Lebenssituation [33]. Im Kontext dieser Arbeit interessiert vor allem die 

internationale Migration. Darunter wird ein in der Regel auf Dauer angelegter Wechsel einzelner 

oder mehrerer Menschen in eine andere Gesellschaft bzw. in ein anderes Land verstanden [34]. 

Der Begriff bezeichnet auch Menschen bzw. deren Kinder und Kindeskinder als Migranten, die 

über keine eigene Migrationserfahrung verfügen und zum überwiegenden Teil seit ihrer Geburt  
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in Deutschland leben (zweite bzw. dritte Generation). Anteilsmäßig stellen Migranten eine 

bedeutende Bevölkerungsgruppe der Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland 

dar: Dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes von 2005 zufolge lag der Anteil der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund bei 18,4% [35]. Von den Kindern und Jugendlichen im 

Alter von 0 - 18 Jahren wiesen 28,6% einen Migrationshintergrund auf [36]. Die meisten der 

insgesamt 10,4 Millionen Zuwanderer kommen aus Europa. Zu den zahlenmäßig wichtigsten 

Herkunftsländern gehören mit 14,2% aller Zugewanderten die Türkei, die Russische Föderation 

(8,4%), Polen (6,9%) sowie Italien (4,1%) [37].  

In Berlin lag im Jahre 2006 der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der 

Gesamtbevölkerung bei 20 - 25% [37], unter Berliner Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 -

17 Jahren waren 26,1% Migranten [31]. In den von der Senatsverwaltung für Gesundheit, 

Soziales und Verbraucherschutz in Berlin durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen von 

2005 betrug der Gesamtanteil der Migranten 30,5%, der Anteil von Kindern türkischer Herkunft 

lag bei 11,9% [38]. Hierbei wurde auch die dritte Generation der Migranten erfasst. 

In manchen deutschen Städten haben bis zu 50% der Schulanfänger einen familiären 

Migrationshintergrund (erste, zweite oder dritte Generation) [39]. 

 

Mittlerweile geht man davon aus, dass die Migration gesundheitliche Auswirkungen haben kann 

[40], wobei insbesondere Übergewicht und Adipositas einigen Autoren zufolge ein spezielles 

Gesundheitsproblem von Migranten darstellen [41]. Dies zeigt sich unter anderem besonders 

auffällig bei Kindern und Jugendlichen: Sowohl in Deutschland als auch in anderen 

europäischen Ländern und in den USA wurden bei Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund verglichen mit den Nicht-Migranten der jeweiligen Länder nahezu 

übereinstimmend höhere Prävalenzraten von Übergewicht und Adipositas festgestellt, [19, 41-

49].  In besonderem Ausmaß sind in Deutschland Kinder und Jugendliche türkischer Herkunft 

betroffen, wie beispielsweise eine Berliner Studie zeigte [19]. Auch in anderen europäischen 

Ländern haben Kinder und Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund, oder 

beispielsweise aus dem ehemaligen Jugoslawien, höhere Prävalenzraten von Übergewicht und 

Adipositas [41, 45, 50]. 

Der kausale Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und Gesundheitszustand ist 

bisher jedoch nur unzureichend erforscht [33]. Zum einen spielen wahrscheinlich genetische 

Faktoren eine Rolle, zum anderen soziokulturelle und -ökonomische Faktoren, die Gesundheit 

und Körpergewicht auf vielfältige Weise beeinflussen. Darüber hinaus wird ein 

Gesundheitsrisiko in der Migration selbst gesehen, da sie ein Lebensereignis mit hohem 

Anpassungsdruck darstellt, das auch nachfolgende Generationen beeinflussen kann [51]. 

Insgesamt handelt es sich um ein kompliziertes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wobei 

die genauen Anteile der einzelnen Faktoren am Gesamteinfluss derzeit noch nicht bekannt 
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sind. Da zudem bei gesundheitswissenschaftlichen Studien die Erfassung des Migrationsstatus 

oftmals nicht oder nur unzureichend erfolgt, ist die Datenlage zur Migration als 

Gesundheitsrisiko vor allem bei Kindern und Jugendlichen insgesamt noch dürftig [33]. Die 

Komorbidität von übergewichtigen Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 

Deutschland ist noch nicht erforscht. 

 

 

1.2 Komorbidität der Adipositas im Kindes- und Jugendalter 

Ebenso wie im Erwachsenenalter ist auch im Kindes- und Jugendalter das Gesundheitsrisiko 

der Adipositas vor allem von der Komorbidität abhängig [26, 52]. Die vielfältigen Begleit- und 

Folgeerkrankungen einer Adipositas können sich bereits in der Kindheit und Jugend 

manifestieren. So liegt bei ungefähr der Hälfte der adipösen Kinder und Jugendlichen 

mindestens eine Folgeerkrankung (Arterieller Hypertonus, Fettstoffwechselstörung, 

Typ 2 Diabetes mellitus (T2DM), orthopädische Komplikationen) bzw. ein weiterer 

metabolischer Risikofaktor (z. B. Hyperinsulinämie) vor (Arbeitsgemeinschaft Adipositas im 

Kindes- und Jugendalter (2009): Prävalenz/Epidemiologie www.a-g-a.de, Stand 04. November 

2010).  

Als weitere Folgeerkrankungen treten beispielsweise im Bereich des Respirationstraktes das 

obstruktive Schlafapnoe-Syndrom und Asthma auf. Gastrointestinal kann eine 

Cholezystolithiasis vorkommen, in der Niere kann sich eine Glomerulosklerose entwickeln. 

Manifestationen im orthopädischen Bereich sind Störungen des Stütz- und Halteapparats wie 

Genua valga, Senkfuß und Epiphysiolysis capitis femoris sowie Kniegelenkschmerzen und eine 

Wirbelsäulenfehlstellung. Als neurologische Komplikation ist der Pseudotumor cerebri 

anzusehen. An endokrinologischen Veränderungen kann bei Mädchen eine 

Hyperandrogenämie hinzukommen. Daneben sind häufige klinische Begleitbefunde einer 

bestehenden Adipositas eine Beschleunigung des Längenwachstums und der Skelettreife, 

Striae distensae sowie eine frühnormale Pubertät bei Mädchen und bei Jungen 

Pseudogynäkomastie und Pseudohypogenitalismus. Auch psychosoziale Beeinträchtigungen 

wie Selbstwertprobleme, Depressionen und Essstörungen sind zu nennen. Darüber hinaus 

schränkt die Adipositas gerade bei Kindern und Jugendlichen die subjektive Lebensqualität der 

Betroffenen vergleichbar mit der krebskranker Kinder deutlich ein [53].  

 
Im Fokus dieser Arbeit steht die Komorbidität der Adipositas im Kindes- und Jugendalter mit 

besonderer Berücksichtigung des so genannten ‘metabolischen Syndroms’ (MetS), das im 

folgenden Abschnitt näher erläutert wird.  
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1.2.1 Das metabolische Syndrom 

Der Begriff des metabolischen Syndroms [54], auch als ‘Syndrom X’ [55], ‘Insulin-Resistenz-

Syndrom’ [56], ‘Wohlstandssyndrom’, oder ‘tödliches Quartett’ [57] bezeichnet, geht zurück auf 

die 1988 von Reaven et al. geprägte Bezeichnung für das gemeinsame Auftreten der 

metabolischen Störungen Insulinresistenz (IR), Glukoseintoleranz und / oder Typ 2 Diabetes 

mellitus mit einer Dyslipidämie und / oder einem Hypertonus [58]. 

Als weitere mit dem metabolischen Syndrom assoziierte Manifestationen können eine 

Hyperurikämie, das Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCOS) oder eine nicht-alkoholische 

Steatohepatitis (NASH) vorliegen. In den letzten Jahren wurde vermehrt auch über Zeichen 

einer subklinischen, systemischen Entzündung [59, 60], einen prothrombotischen Zustand [61] 

und Störungen metabolischer Marker wie eine Hypoadiponektinämie [60] oder eine 

Hyperproinsulinämie [62, 63] im Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom berichtet.  

Die verschiedenen Komponenten des metabolischen Syndroms treten als so genanntes 

‘Cluster’ von Symptomen auf, d. h. sie bilden eine Gruppe von Risikofaktoren [64], die 

überdurchschnittlich häufig zusammen auftreten. Die Bedeutung des metabolischen Syndroms 

ergibt sich aus der Beobachtung, dass bei Erwachsenen mit dem Auftreten eines oder mehrerer 

Symptome des metabolischen Syndroms das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten und Typ 2 

Diabetes mellitus deutlich erhöht ist [65]. 

Die beiden gängigsten Definitionen des metabolischen Syndroms für Erwachsene stammen von 

der WHO [66] und dem Adult Treatment Panel III des US National Cholesterol Education 

Program (ATP III des NCEP) [67] und sind in Tab. 1 dargestellt. Obligat für die Diagnose eines 

metabolischen Syndroms ist nach den Empfehlungen der WHO das Vorliegen einer 

Kohlenhydratstoffwechselstörung (Insulinresistenz oder gestörte Nüchternglukose / impaired 

fasting glucose (IFG) oder gestörte Glukosetoleranz / impaired glucose tolerance (IGT) oder 

Typ 2 Diabetes mellitus). Nach dem NCEP müssen mindestens drei von insgesamt fünf 

Risikofaktoren vorhanden sein (vgl. Tab. 1). 

Mit der weltweit rapiden Zunahme von Übergewicht und Adipositas [68, 69] sind das 

metabolische Syndrom und seine Parameter auch bereits in der Kindheit und Adoleszenz zu 

beobachten [70, 71]. Zunehmend häufiger finden sich bei Kindern und Jugendlichen Zeichen 

dieses Risiko-Clusters. Schätzungen zufolge gibt es in den USA eine Million Jugendliche, auf 

die die ATP III-Kriterien des NCEP zur Diagnose eines metabolischen Syndroms zutreffen 

würden [72]. Die Prävalenz des metabolischen Syndroms liegt in den USA bei 4% aller Kinder 

und Jugendlichen, und bei 30 - 50% der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen [70, 73]. Bei 

normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen weisen unabhängig von der verwendeten 

Definition nur 1% oder weniger ein metabolisches Syndrom auf [70, 74].  

Neben Studien aus den USA [70, 73-76] haben sich auch in Europa in den letzten Jahren 

vermehrt Forschergruppen mit der Prävalenz des metabolischen Syndroms bei Kindern und 
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Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas beschäftigt [61, 64, 77-79]. Die Angaben zur 

Prävalenz des metabolischen Syndroms bei europäischen Kindern und Jugendlichen 

schwanken dabei. In einer spanischen Studie zeigten fast 18% der adipösen Kinder und 

Jugendlichen ein metabolisches Syndrom [77], in England hatten ersten Studien zufolge ca. ein 

Drittel der 2- bis 18-Jährigen mit Adipositas ein metabolisches Syndrom [79]. Darüber hinaus 

zeigen Berichte unter anderem aus dem Nahen Osten [80] oder Asien [81], dass das 

metabolische Syndrom bei übergewichtigen bzw. adipösen Kindern und Jugendlichen weltweit 

präsent ist. 

 

Tab. 1 Definition des metabolischen Syndroms für Erwachsene, nach WHO und NCEP 

WHO, 1999 [66] NCEP, 2002 [67] 
obligat: 

Insulinresistenz (IR)        oder  
gestörter Nüchternblutzucker (IFG) oder  
gestörte Glukosetoleranz (IGT)       oder  
Typ 2 Diabetes mellitus (T2DM) 

+ 
2 der folgenden Kriterien: 

insgesamt 
3 von 5 Kriterien: 

  
1.) Nüchternblutzucker ≥ 110 mg/dl 

Adipositas, abdominelle 
waist-to-hip-ratio (WHR)  
> 0,90 (Männer), > 0,85 (Frauen)   oder 
BMI > 30 kg/m² 

Adipositas, abdominelle 
2.) Taillenumfang (waist circumference, WC) 
     > 102 cm (Männer), > 88 cm (Frauen) 

Dyslipidämie 
Triglyzeride (TG) ≥ 150 mg/dl        oder 
HDL < 35 (Männer) mg/dl 
HDL < 39 (Frauen) mg/dl 

Dyslipidämie 
3.) Triglyzeride ≥ 150 mg/dl 
4.) HDL < 40 (Männer) mg/dl 
      HDL < 50 (Frauen) mg/dl 

Hypertonus 
Arterieller Blutdruck (RR) ≥ 140/90 mmHg  
oder Einnahme antihypertensiver 
Medikamente  

Hypertonus 
5.) Arterieller Blutdruck ≥ 130/85 mm/Hg oder  
Einnahme antihypertensiver Medikamente 

fakultativ 
Mikroalbuminurie ≥ 20 µg/Min) 

 

 

Dass auch bei Kindern und Jugendlichen das Vorliegen eines metabolischen Syndroms oder 

seiner Parameter einen potentiellen Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen darstellt, 

legen postmortale Daten der ‘Bogalusa Heart Study’ nahe: Frühe arteriosklerotische 

Veränderungen wie ‘Fatty Streaks’ und fibröse Plaques in der Aorta und den Koronarien waren 

schon bei 2- bis 15-Jährigen präsent. Dabei zeigte das Ausmaß der Läsionen eine starke 

Assoziation zu BMI, Blutdruck und Lipidwerten [82]. Auch andere Studien mit Daten aus 

Autopsiebefunden legen nahe, dass der arteriosklerotische Prozess in der Aorta und den 

Koronarien bereits in der Jugend beginnt [83] und mit Komponenten des metabolischen 

Syndroms, wie dem BMI und erhöhten HbA1c-Werten, als Risikofaktoren assoziiert ist [84]. 

Studien zufolge beschleunigte auch das Vorliegen einer Hypertonie die Bildung von 

arteriosklerotischen Läsionen [85, 86]. Bei adipösen Kindern und Jugendlichen mit 
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metabolischem Syndrom bzw. einzelnen Komponenten desselben zeigten neuere Studien 

darüber hinaus eine gestörte vaskuläre Funktion sowie eine abnorme Verdickung der Wand der 

Arteria carotis (Verhältnis Intima- / Mediadicke erhöht) als weitere Zeichen kardiovaskulärer 

Veränderungen [87-89]. Der Verlauf des metabolischen Syndroms wird in Kap. 1.2.6 erläutert. 

 

Derzeit gibt es für Kinder und Jugendliche noch keine einheitlich anerkannte Definition des 

metabolischen Syndroms. In Anlehnung an die Erwachsenen-Definitionen der WHO oder des 

NCEP haben verschiedene Forschergruppen Vorschläge zur Definition des metabolischen 

Syndroms bei Kindern und Jugendlichen erarbeitet. Eine erste modifizierte, pädiatrisch 

adaptierte Definition stammte von Cook et al. [70], weitere beispielsweise von Weiss et al. [73], 

De Ferranti et al. [76] und Viner et al. [79].  

Die derzeit aktuellste Definition des metabolischen Syndroms im Kindes- und Jugendalter ist die 

der International Diabetes Federation (IDF), veröffentlicht in ihrem Konsensus-Bericht von 

2007 [90]. Sie gilt für Kinder und Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr, beinhaltet Übergewicht 

bzw. Adipositas als obligate Komponente sowie mindestens zwei weitere Komponenten des 

metabolischen Syndroms (Triglyzeride ≥ 150 mg/dl, HDL-Cholesterol < 40 mg/dl, Blutdruck 

≥ 130 mmHg systolisch oder ≥ 85 mmHg diastolisch, Nüchternglukose ≥ 100 mg/dl (= IFG, 

oraler Glukosetoleranztest (OGTT) empfohlen) oder ein bekannter Typ 2 Diabetes mellitus). 

Hierbei wurde Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr definiert als 

Taillenumfang (WC) ≥ 90. Perzentile, ab dem 16. Lebensjahr sollten ethnisch-spezifische Werte 

für Erwachsene verwendet werden. Nach der IDF erfolgt die Diagnose einer IFG 

(Nüchternglukosewert ≥ 100 mg/dl) in Anlehnung an die seit 2003 von der American Diabetes 

Association (ADA) [91], bzw. neuerdings auch durch das NCEP [92], empfohlene Senkung der 

Grenzwerte. 

Neben der Definition wird auch kontrovers diskutiert, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Diagnose 

eines metabolischen Syndroms zu stellen, mit anderen Worten, ob die Diagnose über die 

Summe ihrer Teile hinaus eine Bedeutung als Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen 

und Typ 2 Diabetes mellitus hat [93-96].  

Obwohl in den letzten Jahren weltweit Berichte über die Prävalenz des metabolischen 

Syndroms bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht bzw. Adipositas zugenommen haben, 

ist die Studienlage zum metabolischen Syndrom im Kindes- und Jugendalter verglichen mit der 

Datenlage bei Erwachsenen noch schlecht. Vor allem über die zugrunde liegende 

Pathophysiologie und den longitudinalen Verlauf ist bislang noch wenig bekannt [73].  

Die Diagnostik des metabolischen Syndroms bei Kindern und Jugendlichen wird in Kap. 3.2.2. 

dargestellt. Die Therapie des metabolischen Syndroms deckt sich größtenteils mit den 

therapeutischen Ansätzen der Adipositas. Sie beinhaltet hauptsächlich eine 
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Ernährungsumstellung und körperliche Bewegung. Die weitere, auch medikamentöse Therapie 

richtet sich nach den einzelnen Komponenten des metabolischen Syndroms. 

 

1.2.2 Insulinresistenz 

Eine Insulinresistenz ist charakterisiert durch eine verminderte Sensitivität der insulinregulierten 

Gewebe, auf Insulin zu reagieren [97], mit der Folge einer konsekutiven Hyperinsulinämie. Die 

Insulinresistenz führt, zusammen mit der ß-Zell-Dysfunktion und weiteren Faktoren, wie der 

hepatischen Glukoseproduktion, zu einer Hyperglykämie und im weiteren Verlauf zu einem Typ 

2 Diabetes mellitus [98-100]. Der Typ 2 Diabetes mellitus ist charakterisiert durch 

Hyperglykämie, Insulinresistenz und einer in Relation dazu gestörten Insulinsekretion durch die 

ß-Zellen des Pankreas. Der genaue Beitrag von Störungen der jeweiligen metabolischen 

Parameter und auch anthropometrischer Faktoren an der tatsächlichen Entwicklung eines Typ 2 

Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen ist allerdings noch unbekannt [101]. Dies ist 

derzeit Anlass zu intensiver Forschung und Diskussion.  

Darüber hinaus kann die Insulinresistenz selbst einen eigenständigen Risikofaktor für 

kardiovaskuläre Erkrankungen darstellen. Der zugrunde liegende Mechanismus ist noch 

unbekannt [102]. 

Die Adipositas ist, vor allem bei einem erhöhten abdominellen Körperfettanteil (= abdominelle 

Adipositas), bei gegebener genetischer Prädisposition einer der Hauptrisikofaktoren für eine 

Insulinresistenz bei Erwachsenen [103, 104]. Auch bei Kindern und Jugendlichen wurde eine 

Assoziation zwischen Adipositas und Insulinresistenz berichtet [105, 106]. Des Weiteren wurde 

ein Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Adipositas sowie weiteren Komponenten 

des metabolischen Syndroms  beschrieben [107].  

Die WHO-Definition des metabolischen Syndroms für Erwachsene berücksichtigt neben 

Glukoseregulationsstörungen und Typ 2 Diabetes mellitus die Insulinresistenz als zentrale 

Komponente des metabolischen Syndroms. Die Entstehung einer Insulinresistenz im 

Zusammenhang mit der Adipositas, ihre molekularen Grundlagen sowie ihre Rolle bei der 

Entwicklung von Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus werden daher im folgenden 

Abschnitt näher erläutert. 

 

1.2.3 Pathophysiologie: ‘Von der Insulinresistenz zum Typ 2 Diabetes mellitus’  

Insulin ist einer der Hauptregulationsmechanismen von Glukose- und Fettstoffwechsel mit 

anaboler Funktion. Antagonistisch zu Insulin wirken Glukagon, Wachstumshormon (GH), 

Katecholamine und Cortisol. Die Glukosehomöostase hängt von der Balance zwischen 

Insulinsekretion der pankreatischen ß-Zellen und der Insulinwirkung in den insulinsensitiven 
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Geweben (z. B. Leber, quergestreifter Muskel, Fettgewebe und Gefäßendothel) ab [108]. Auf 

intrazellulärer Ebene werden die beiden Haupt-Signaltransduktionswege des Insulins durch die 

Phosphatidylinositol 3-Kinase (PI-3K) und die Mitogen-Activated-Protein-Kinase (MAP-Kinase) 

vermittelt. Nach Bindung des Insulins an den Rezeptor mit folgender Autophosphorylierung des 

Rezeptors bewirkt der PI-3K Signaltransduktionsweg dann über verschiedene Schritte u. a. die 

Translokation des Glukosetransporters GLUT 4 an die Zelloberfläche, welcher für die Aufnahme 

von Glukose in die Zelle verantwortlich ist. Bei dem MAP-Kinase Signaltransduktionsweg 

werden über verschiedene Mediatoren wachstumsfördernde und proinflammatorische Effekte 

des Insulins vermittelt [109].  

Durch Insulin vermittelte Wirkungen sind: Senkung des Glukosespiegels im Blut durch 

Hemmung der hepatischen Glukoneogenese und Glykogenolyse, Förderung der 

Glukoseaufnahme in Fettgewebe und quergestreiftes Muskelgewebe, Erhöhung der Trigylzerid-

Synthese in Leber und Fettgewebe und die Verminderung der Lipolyse in diesen 

Organen [110]. Darüber hinaus ist Insulin ein Induktor der für die Hydrolyse triglyzeridreicher 

Lipoproteine benötigten Lipoproteinlipase. 

Insulinrezeptoren in Leber, Muskel und Fettgewebe reagieren bei gesunden Individuen sehr 

sensibel auf Insulin (hohe Insulinsensitivität bzw. geringe Insulinresistenz). Postprandial steigt 

Insulin an, inhibiert die hepatische Glukoneogenese und stimuliert die Glukoseaufnahme, vor 

allem in die Muskelzelle. Während der Nüchtern-Phase sinkt die Insulinsekretion auf einen 

basalen Level. Die Inhibition auf die Glukoneogenese in der Leber nimmt somit ab und die 

normale Nüchternglukose-Konzentration im Blut kann aufrecht erhalten werden [111]. Liegt eine 

Insulinresistenz vor, ist die Fähigkeit des Insulins zur Steigerung der Glukoseaufnahme und 

Inhibition der Glukoneogenese in der Leber vermindert.  

 

Verschiedene molekulare Defekte werden mit einer Insulinresistenz in Verbindung gebracht. So 

wurde unter anderem eine verminderte Expression von Insulinrezeptoren auf Zielzellen in der 

Peripherie beschrieben [112]. Diskutiert wird ebenfalls eine gestörte Insulinwirkung durch 

fehlerhafte Insulinrezeptorbindung mit konsekutiv verminderter Tyrosinkinaseaktivität [113]. 

Eine verminderte Anzahl der Glukosetransporter auf zellulärer Ebene kann ebenfalls eine 

Insulinresistenz hervorrufen [114]. Diese Störungen der Insulin-Signaltransduktion werden 

sowohl auf genetische als auch auf erworbene Defekte zurückgeführt [115]. 

 

In der Pathogenese des Typ 2 Diabetes mellitus führt bei vorhandener genetischer Disposition 

initial die Adipositas zur Hyperinsulinämie. In Folge werden durch das Insulinüberangebot die 

Insulinrezeptoren der Zielorgane vermindert (Downregulation) [115] und es entsteht eine 

Insulinresistenz. 
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Aufgrund der Insulinresistenz kommt es zu einer ungehemmten Lipolyse. Freie Fettsäuren 

werden in großer Menge freigesetzt [116]. Die freien Fettsäuren verstärken die hepatische 

Insulinresistenz und führen zu einer gesteigerten Glukoneogenese [117, 118]. Daneben bewirkt 

die erhöhte Konzentration freier Fettsäuren im Muskel eine Hemmung der Glukoseverwertung. 

Diese gegenseitige Beeinflussung von freien Fettsäuren und Glukosestoffwechsel, die bereits 

1963 von Randle at al. postuliert wurde (Randle-Zyklus) [119], führt zu einem zunehmenden 

Bedarf an Insulin.  

Zu Beginn sind die Insulin produzierenden ß-Zellen noch in der Lage, die zelluläre 

Insulinresistenz durch eine gesteigerte Insulinsekretion auszugleichen. Die Hyperinsulinämie 

kann zunächst noch einen normalen Blutglukosespiegel aufrechterhalten, bis sie letztlich in 

einem Sekretionsdefizit der ß-Zelle resultiert und es zur Manifestation eines Typ 2 Diabetes 

mellitus kommt. Der zeitliche Verlauf der Erkrankung ist in Abb. 1 dargestellt. 

 

 

Abb. 1 Pathophysiologie des Typ 2 Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen   

 Adaptiert und modifiziert nach Hamman [120]. 

 

Nach der heutigen Vorstellung entwickeln vor allem diejenigen Übergewichtigen bzw. Adipösen 

eine Hyperglykämie bzw. einen Typ 2 Diabetes mellitus, bei denen die kompensatorische 

Hyperinsulinämie infolge eines genetisch festgelegten ß-Zell Defektes auf Dauer nicht 

aufrechterhalten werden kann [121]. Die erhöhten freien Fettsäuren beschleunigen dabei den 

Prozess, indem sie die Insulinsekretion zusätzlich hemmen (Lipotoxizität) [118]. 

Auch die Hyperglykämie selbst trägt zur Progression von Insulinresistenz und Typ 2 Diabetes 

mellitus bei. Zu hohe Glukosespiegel haben einen negativen Effekt auf Insulinresistenz und 
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gestörte Insulinsekretion und fördern so den Übergang von gestörter Glukosetoleranz zu 

Diabetes bzw. verschlimmern den Diabetes. Dieser Effekt wird Glukosetoxizität genannt [108]. 

Diskutiert wird derzeit der genaue Entstehungszeitpunkt der gestörten ß-Zell-Funktion und bei 

welchen Individuen diese Störung auftritt. Tritt eine Hyperglykämie auf, ist eine Dysfunktion der 

ß-Zelle hinsichtlich der Insulinsekretion offensichtlich. In einer Studie wiesen Kinder und 

Jugendliche mit bereits manifestem Typ 2 Diabetes mellitus, analog zu Erwachsenen, eine 

deutliche Reduktion der ß-Zell-Sekretion auf [122]. Bei Erwachsenen zeigte sich, dass 

Personen mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus auch 

schon eine reduzierte ß-Zell-Funktion zu einem Zeitpunkt aufweisen, zu dem viele von ihnen 

noch normale Glukosespiegel haben. So konnte beispielsweise bei Verwandten von Individuen 

mit Typ 2 Diabetes mellitus eine verminderte frühe Insulinantwort auf die intravenöse Gabe von 

Glukose im Verhältnis zur Insulinresistenz demonstriert werden [123], was eine ß-Zell-

Dysfunktion anzeigt. Diese Ergebnisse wurden von Längsschnittstudien bei Pima-Indianern 

unterstützt, die ergaben, dass bei denjenigen, die im Verlauf eine Hyperglykämie entwickelten, 

eine ß-Zell-Dysfunktion bereits im Stadium der Normoglykämie präsent war. Dies war ebenfalls 

an einer im Verhältnis zur Insulinresistenz reduzierten Insulinantwort auf die intravenöse Gabe 

von Glukose erkennbar [124]. Ferner konnten sie im Verlauf die Insulinsekretion trotz Zunahme 

der Insulinresistenz nicht in gleichem Maße steigern wie Individuen, die später keine 

Hyperglykämie entwickelten [124].  

Anhand dieser Beispiele wird zum einen die genetische Disposition für eine ß-Zell-Dysfunktion 

deutlich, da Verwandte von Individuen mit Typ 2 Diabetes mellitus sowie Pima-Indianer, die 

eine ethnische Risikogruppe für Typ 2 Diabetes mellitus (s. u.) darstellen, ebenfalls ein 

genetisch bedingt erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus haben. 

Zum anderen legen sie die Vermutung nahe, dass die ß-Zell-Dysfunktion bei genetisch 

Disponierten bereits früh in der Entwicklung von Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus 

vorhanden ist, d. h. auch bereits zum Zeitpunkt der Normoglykämie. Ob dies auch bei Kindern 

und Jugendlichen der Fall ist, und bei welchen Individuen letztlich eine Progression zu Typ 2 

Diabetes mellitus erfolgt, ist noch nicht bekannt.  

 

1.2.4 Risikofaktoren für das Auftreten einer Insulinresistenz 

Zu den bekannten Risikofaktoren einer Insulinresistenz und Typ 2 Diabetes mellitus bei Kindern 

und Jugendlichen gehören eine genetische Veranlagung, d. h. eine positive Familienanamnese 

für Typ 2 Diabetes mellitus, und / oder die Zugehörigkeit zu bestimmten ethnischen 

Risikogruppen, weibliches Geschlecht, Frühgeburtlichkeit und Adipositas (siehe auch Abb. 1). 

Des Weiteren geht man davon aus, dass die Pubertät einen Risikofaktor für die Entwicklung 

eines gestörten Kohlenhydratstoffwechsels darstellt [125].  
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1.2.5 Weitere Komorbidität: Veränderungen metabolischer Marker – Proinsulin 

Bei der Insulinsynthese in den ß-Zellen des Pankreas entsteht als inaktive Vorstufe Proinsulin. 

Dieses wird zunächst in den sekretorischen Granula gespeichert und bei Bedarf in C-Peptid und 

Insulin gespalten und dann in die Zirkulation abgegeben [126]. Auslöser für die Freisetzung von 

Insulin sind beispielsweise Glukose, Aminosäuren, Fettsäuren und intestinale Hormone. Je 

höher die Glukosekonzentration, desto stärker ist deren glykolytischer Abbau in der ß-Zelle. 

Dabei werden über eine Aktivierung der Glukoserezeptoren der ß-Zelle Signale freigesetzt, die 

eine Ausschüttung von Insulin aus den sekretorischen Granula und die Neusynthese von Insulin 

bewirken [127]. Die Umwandlung von Proinsulin zu Insulin geschieht dabei durch die 

kombinierte Wirkung von zwei Proprotein-Convertasen und Carboxipeptidase E (CPE, 

Synonym: ß-Carboxipeptidase H), die zusammen mit Proinsulin in den sekretorischen Granula 

gespeichert sind und deren Aktivierung autokatalytisch erfolgt [128]. Der Syntheseweg von 

Präproinsulin zu Insulin ist in Abb. 2 dargestellt. 

 

 

Abb. 2 Syntheseweg vom Präproinsulin zum Insulin in den ß-Zellen des Pankreas. Präproinsulin 
wird im rauen endoplasmatischen Retikulum (RER) synthetisiert und durch Abspaltung des Signalpeptids und 
Faltung in Proinsulin überführt. Es erfolgt dann der Transport zum Golgi-Apparat und die Speicherung in unreifen 
sekretorischen Granula. Die sekretorischen Granula reifen bis zur Sekretion des Granulums, indem Calciumionen 
und die mitverpackten Enzyme die Umwandlung von Proinsulin zu Insulin und C-Peptid bewirken. Parallel dazu wird 
ein Teil des Proinsulins über die nicht-regulierte Sekretion (konstitutiver  Weg) abgegeben. Abb. nach Steiner [128]. 
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sondern zusammen mit den anfallenden Proinsulin-Spaltprodukten (Des64, 65-Proinsulin und 

Des31,32-Proinsulin) ebenfalls in die Zirkulation abgegeben. 

Aufgrund der längeren Halbwertszeit des Proinsulins gegenüber dem Insulin macht Proinsulin 

beim Gesunden etwa 10% des immunologisch aktiven Insulins im Plasma aus. Es hat (durch 

eine geringe Rezeptoraffinität) nur eine 3%-ige Aktivität verglichen mit Insulin. Die niedrige 

Clearance von Proinsulin im Vergleich zu Insulin führt zu seiner unverhältnismäßigen Erhöhung 

im Plasma im Vergleich zur Sekretion [126]. 

Bei Funktionsstörungen der ß-Zelle (z. B. bei Hyperglykämien, Typ 2 Diabetes mellitus und 

teilweise dem metabolischen Syndrom) kann der Anteil an Proinsulin und seinen 

Spaltprodukten (= totales Proinsulin) im Blut erhöht sein [126]. Bedingt durch eine chronische 

Hyperglykämie wird vermehrt Insulin benötigt, es resultiert ein Hyperinsulinismus, der zur 

Überbeanspruchung der ß-Zellen führt. Ab einem bestimmten Punkt ist die Spaltungskapazität 

der ß-Carboxypeptidase H für Proinsulin vermindert und es wird vermehrt Proinsulin 

sezerniert [126].  

 

Proinsulin wird somit als ein Marker für die Funktion der ß-Zelle angesehen. Erhöhte 

Proinsulinspiegel oder eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio (PI/I-Ratio), nüchtern oder nach 

Stimulation der Insulinsekretion (z. B. mittels Glukose), werden als ein Zeichen der ß-Zell-

Dysfunktion interpretiert. Eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio wurde in einigen Studien bei 

Erwachsenen mit IGT [129, 130] und Typ 2 Diabetes mellitus gefunden [131-134], bei anderen 

Individuen mit IGT nicht [135].  

Ist der Proinsulinspiegel erhöht, so wird das Vorliegen einer Insulinresistenz als sicher 

angesehen. Dies wurde in epidemiologischen Untersuchungen bei Erwachsenen mit Typ 2 

Diabetes beschrieben [136, 137]. Die Spezifität hierfür liegt bei 100% verglichen mit dem 

intravenösen Glukosetoleranztest. Ein normaler Proinsulinspiegel schließt eine Insulinresistenz 

jedoch nur zu 50% aus (eingeschränkte Sensitivtiät) [138]. Studien zufolge besteht eine enge 

Korrelation zwischen intaktem Proinsulin und einem erhöhten kardiovaskulären Risiko [139-

141]. Ergebnisse von Studien bei Erwachsenen legen nahe, dass Proinsulin als unabhängiger 

kardiovaskulärer Risikoparameter bei Patienten mit einem Diabetes mellitus Typ 2 angesehen 

werden kann [138].  

Auch bei Erwachsenen ohne Typ 2 Diabetes mellitus wurde eine direkte Assoziation zwischen 

Proinsulin und einer Insulinresistenz gefunden [142]. Möglicherweise ist Proinsulin auch bei 

erwachsenen Nicht- bzw. Prä-Diabetikern als ein Marker für eine beginnende metabolische 

Dekompensation anzusehen. Ein Zusammenhang zwischen Nüchternproinsulin und 

kardiovaskulären Risikofaktoren (Triglyzeride, systolischer Blutdruck) [143] bzw. ein 

disproportional hohes Nüchternproinsulin im Vergleich zum Insulin (erhöhte Proinsulin/Insulin-

Ratio), assoziiert mit einer größeren Anzahl an metabolischen Störungen [62], ist beschrieben 
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worden. Auch das Alter spielt offenbar eine Rolle bei der Verschlechterung der ß-Zell-Funktion 

und Proinsulin-zu-Insulin Konversion [144]. 

 

Studien bei Kindern und Jugendlichen zeigten erhöhte Nüchternproinsulinspiegel bei adipösen 

Patienten mit IGT verglichen mit NGT (Sinha et al., 2002 [145]). Die Proinsulin/Insulin-Ratio 

unterschied sich allerdings nicht signifikant bei diesen Patienten. Weiss et al. berichteten 2005 

über eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio nach akuter Stimulation der Insulinsekretion bei 

adipösen Kindern und Jugendlichen mit Typ 2 Diabetes mellitus, aber nicht bei Patienten mit 

IGT [122]. Gungor et al. [146] fanden bei Typ 2 diabetischen Kindern und Jugendlichen, ähnlich 

wie bei Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes mellitus, sowohl erhöhte Nüchternproinsulinspiegel als 

auch eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio. Elder et al. [147] beschrieben keine Unterschiede 

der Proinsulin/Insulin-Ratio zwischen adipösen Kindern und Jugendlichen mit Typ 2 Diabetes 

mellitus verglichen mit adipösen Probanden ohne Diabetes, weder nüchtern noch nach 

Stimulation im intravenösen Glukosetoleranztest (IVGTT).  

Dass sich bei adipösen Kindern und Jugendlichen die Nüchternproinsulinspiegel 

möglicherweise besser zur Vorhersage für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus 

eignen als Insulin, schlussfolgerten Kamoda et al. [148].  

Die Ergebnisse bei Kindern und Jugendlichen variieren untereinander und decken sich nur 

teilweise mit denen von Erwachsenen.  

 

1.2.6 Verlauf von metabolischem Syndrom und Glukoseregulationsstörung 

Zum Verlauf des metabolischen Syndroms bei Kindern und Jugendlichen gibt es bisher erst 

relativ wenige longitudinale Studien. Für den Verlauf der Adipositas haben Studien gezeigt, 

dass aus adipösen Kindern und Jugendlichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auch 

adipöse Erwachsene werden [149]. Erste bevölkerungsbasierte Längsschnittstudien, wie die 

‘Bogalusa Heart Study’, haben gezeigt, dass auch das Cluster von Risikofaktoren des 

metabolischen Syndroms von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt [150]. 

Weitere Analysen von Daten der ‘Bogalusa Heart Study’ kamen zu dem Ergebnis, dass das 

gemeinsame Auftreten von Werten im Bereich des jeweils höchsten Quartils von BMI, 

Blutdruck, Insulin, Triglyzeriden bzw. niedrigem HDL-Cholesterinwert in der Kindheit das 

Auftreten des Risiko-Clusters im jungen Erwachsenenalter prognostizierte. Dabei war der BMI 

der stärkste Prädiktor, weniger stark auch Insulin [151]. Auch hinsichtlich einer erhöhten 

kardialen Morbidität im Erwachsenenalter haben aktuellere Analysen von Längsschnittdaten der 

‘Bogalusa Heart Study’ [152] und die ‘Cardiovascular Risk in Young Finns Study’ [153, 154] 

ergeben, dass in der Kindheit und Jugend aufgetretene Komponenten des metabolischen 

Syndroms bis ins Erwachsenenalter präsent sein können und dann zu einer erhöhten kardialen 

Morbidität führen. 
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Auch über den Langzeitverlauf von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Rahmen des 

metabolischen Syndroms im Kindes- und Jugendalter ist noch nicht viel bekannt. Beim 

Erwachsenen werden im natürlichen Verlauf der Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus 

zwei ‘prädiabetische’ Stadien, IFG und IGT, zusammen bezeichnet als  

Glukoseregulationsstörung (IGR), beobachtet. Einer Stellungnahme der ADA zufolge beträgt 

bei erwachsenen Individuen mit IFG oder IGT die kumulative Inzidenz von Diabetes nach fünf 

bis sechs Jahren 20 - 34% [155], was einer  Konversionsrate (d. h. Anteil der Betroffenen mit 

einer IGR die einen Typ 2 Diabetes mellitus entwickeln) von ca. 5% pro Jahr entspricht.  

Über mit der Entstehung der IGR assoziierte Faktoren, ihren natürlichen Verlauf, d. h. ihre 

genaue Bedeutung im Rahmen der Progression zu Typ 2 Diabetes mellitus, und die 

Konversionsrate von IGR zu Typ 2 Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen ist derzeit 

nicht viel bekannt, da es bislang nur wenig relevante Daten gibt. Längsschnittanalysen der 

‘Bogalusa Heart Study’ zufolge charakterisiert v. a. das gemeinsame Auftreten von als 

besonders ungünstig geltenden Komponenten des metabolischen Syndroms, wie Adipositas 

und gestörten Parametern der Glukosehomöostase, sowie deren beschleunigte 

Verschlechterung im Vergleich zu Individuen mit Normoglykämie, von der Kindheit an den 

natürlichen Verlauf der Kohlenhydratstoffwechselstörung: Negative longitudinale 

Veränderungen von LDL-Cholesterin und Glukose waren unabhängig assoziiert mit einem 

prädiabetischen Status, mit einem diabetischen Status waren negative longitudinale 

Veränderungen von Adipositas, HDL-Cholesterin und Glukose assoziiert [156].  

Es steht somit zu befürchten, dass Kinder und Jugendliche mit einem metabolischen Syndrom 

auch im Erwachsenenalter ein metabolisches Syndrom und somit eine erhöhtes 

kardiovaskuläres Risiko haben (siehe auch Kap. 1.2.1). Prospektive Langzeitstudien, die den 

Zusammenhang zwischen dem Vorkommen eines metabolischen Syndroms im Kindes- und 

Jugendalter und kardiovaskulären Erkrankungen im Erwachsenenalter untersuchen, sind 

dringend nötig. 
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2 Hypothesen und Fragestellungen 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Komorbidität der Adipositas im Kindes- und Jugendalter 

untersucht. Es wurden in einer Querschnittstudie sowie in einer longitudinalen Untersuchung 

Komponenten des metabolischen Syndroms unter besonderer Berücksichtigung des Proinsulins 

als Parameter des gestörten Glukosestoffwechsels sowie der Migrationshintergrund als 

Risikofaktor der Komorbidität untersucht. Von besonderem Interesse war der Verlauf der 

Komorbidität mit Schwerpunkt der Entwicklung von Insulinresistenz  und Glukoseregulations-

störung (im OGTT) bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen mit einem 

definitionsgemäß erhöhten Risiko für einen Typ 2 Diabetes mellitus (zur Definition vgl. 

Kap. 3.1.1.1). Entsprechend den Fragestellungen wurde die Arbeit methodisch in eine 

Querschnitt- und eine Longitudinalstudie unterteilt. Im Einzelnen wurden in den jeweiligen 

Anteilen der Arbeit folgende Hypothesen und Fragestellungen bearbeitet: 

 

2.1 Querschnittstudie 

Metabolisches Syndrom bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas 

Hypothesen: 

- Es gibt eine relevante Prävalenz des metabolischen Syndroms und seiner Parameter bei 

adipösen Kindern und Jugendlichen.  

- Bei adipösen Kindern und Jugendlichen mit einem Risiko für Typ 2 Diabetes mellitus 

finden sich neben Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels auch weitere 

Komponenten des metabolischen Syndroms. Sie sind deshalb als Risikogruppe für die 

Entwicklung kardiovaskulärer Erkrankungen später im Leben anzusehen. 

Fragestellungen: 

- In welcher Form (Häufigkeit, Komponenten) gibt es das metabolische Syndrom in der 

Gruppe mit Risiko für Typ 2 Diabetes mellitus im Vergleich zu sonstigen 

übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen? 

- Gibt es das metabolische Syndrom und seine Parameter auch schon bei Kindern und 

Jugendlichen mit Übergewicht (90. bis 97. BMI-Perzentile)? 

 
Proinsulin als metabolischer Marker von Kohlenhydratstoffwechselstörungen im 

Rahmen des metabolischen Syndroms 

Hypothesen:  

- Erhöhte Proinsulinspiegel oder Veränderungen der Proinsulin/Insulin-Ratio beim 

nüchternen Patienten oder nach Glukosestimulation können Hinweise auf eine Störung 

der ß-Zell-Funktion sein. Deshalb sind sie ein Hinweis auf bzw. mögliche Risiko-Marker 

für die Entstehung eines Typ 2 Diabetes mellitus. 
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Fragestellungen: 

- Gibt es eine Assoziation bzw. einen statistischen Zusammenhang zwischen 

Nüchternproinsulin und Gewicht, Pubertätsstadium, Geschlecht und / oder Ethnizität? 

- Unterscheiden sich die Proinsulinspiegel im Nüchternzustand bzw. nach 

Glukosestimulation signifikant bei adipösen Kindern und Jugendlichen mit gestörter und 

ohne gestörte Glukoseregulation? 

- Ist Proinsulin prädiktiv für eine gestörte Glukoseregulation? 

 

Migrationshintergrund und metabolisches Syndrom 

Hypothesen:  

- Der KiGGS-Survey weist Migranten als Risikogruppe für Adipositas aus. Das Vorliegen 

eines Migrationshintergrundes ist ein zusätzlicher Risikofaktor für das metabolische 

Syndrom bei adipösen und übergewichtigen Kindern und Jugendlichen. 

Fragestellungen: 

- Welche  Unterschiede hinsichtlich klinischer und metabolischer Parameter gibt es 

zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund? 

- Gibt es Unterschiede in der Prävalenz des metabolischen Syndroms und seiner 

Parameter in den beiden Gruppen? 

- Hat der Migrationshintergrund einen von anderen Faktoren (Pubertätsstadium, 

Geschlecht, relatives Gewicht) unabhängigen Einfluss auf das Risiko einer 

Insulinresistenz und das Vorliegen eines metabolischen Syndroms? 

 

2.2 Longitudinalstudie 

Hypothesen: 

- Insulinresistenz und Glukosetoleranz sind abhängig von Gewichtsverlauf, 

Pubertätsfortschritt sowie ethnischem Hintergrund. 

- Auch bei Kindern und Jugendlichen gibt es bereits eine Konversion von gestörter 

Glukoseregulation zu Typ 2 Diabetes mellitus. 

Fragestellungen: 

- Welche Faktoren sind assoziiert mit einer Veränderung der Glukoseregulation / 

Glukosetoleranz im OGTT? Wie ist die Konversion zu einer gestörten Glukoseregulation 

bzw. zu Typ 2 Diabetes mellitus? 

- Einflussfaktoren auf die Insulinresistenz: Was sind protektive, was Risikofaktoren für 

eine R-HOMA-Änderung (R-HOMA als Maß für Insulinresistenz)? 

- Wie ist der longitudinale Verlauf des metabolischen Syndroms und seiner Parameter in 

dieser Risikogruppe für Typ 2 Diabetes mellitus? 
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3 Patienten und Methoden  

Die Untersuchung wurde als Querschnitt- und prospektive longitudinale Studie an der 

Kinderklinik der Charité (Otto-Heubner-Centrum), Campus Virchow-Klinikum, Universitäts-

medizin Berlin durchgeführt. Die Zustimmung der Ethikkommission der Charité lag vor. 

 

 

3.1 Patienten 

Die Gesamtgruppe bestand aus n = 669 Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht bzw. 

Adipositas, die in der Zeit von Oktober 2003 bis November 2005 in der Adipositassprechstunde 

des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) und der pädiatrischen endokrinologischen Poliklinik 

des Virchow-Klinikums vorstellig geworden waren und bei denen im Rahmen der Diagnostik 

eine Nüchtern-Blutentnahme stattfand. Die Patienten waren von Kinder- und Jugendärzten aus 

Berlin und Brandenburg überwiesen worden. 

 

3.1.1 Gruppeneinteilung und Aufbau der Studie 

Für die Analyse wurden die Patienten der Gesamtgruppe nach verschiedenen Gesichtspunkten 

in Untergruppen eingeteilt. Eine Übersicht der Gruppen ist in Abb. 3 dargestellt. 

 

 

Abb. 3 Übersicht Gruppeneinteilung und Aufbau der Studie 
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davon bei 
n = 154 im OGTT 
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Querschnittstudie 
(n = 669)* 
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Bei den Patienten der Risiko- und Vergleichsgruppe bzw. Migrationshintergrund Ja/Nein handelt 

es sich um die gleichen Individuen, die Gruppen sind jedoch unterschiedlich stratifiziert. Jeweils 

ein Teil von ihnen bildet die Probanden der Proinsulin- und Längsschnittanalyse (vgl. Abb. 3). 

Die zur Gruppeneinteilung verwendeten Kriterien werden im Folgenden näher erläutert. 

  

3.1.1.1 Risiko- und Vergleichsgruppe 

Die in diesem Teil der Querschnittanalyse vorgenommene Einteilung der Patienten in Risiko- 

und Vergleichsgruppe beruht auf den Empfehlungen der ADA für ein Diabetes-Screening bei 

Risiko-Patienten [157]. Bei n = 244 Kindern und Jugendlichen lag nach diesen Kriterien ein 

erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Glukosetoleranzstörung oder eines Typ 2 Diabetes 

vor. Diese Kinder und Jugendlichen, im Folgenden als Risikogruppe bezeichnet, erhielten zum 

Ausschluss einer Kohlenhydratstoffwechselstörung einen diagnostischen OGTT nach folgenden 

Kriterien (Empfehlungen der AGA [158], modifiziert nach ADA 2000 [157]): 

 

Übergewicht (BMI > 90.Perzentile)  und gleichzeitiges Vorliegen von zwei der folgenden 

Risikofaktoren: 

- positive Familienanamnese für Typ 2 Diabetes mellitus bei Verwandten ersten oder 

zweiten Grades 

- klinische Zeichen einer Insulinresistenz oder eines metabolischen Syndroms wie 

Acanthosis nigricans, arterielle Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen, PCOS sind 

vorhanden 

- der Patient gehört zu einer ethnischen Risikogruppe (z. B. hispanischer, indo-asiatischer 

oder afrikanischer Abstammung) 

- extreme Adipositas (BMI > 99,5. Perzentile) 

 

Kinder und Jugendliche der Gesamtgruppe, bei denen zwar einzelne dieser Risikofaktoren 

vorlagen, die aber insgesamt nicht die Kriterien der ADA für ein Diabetes-Screening erfüllten, 

bilden im Folgenden die Vergleichsgruppe (n = 425). 

 

3.1.1.2 Bestimmung von Proinsulin 

Bei n = 259 Kindern und Jugendlichen der Gesamtgruppe wurde zur erweiterten Diagnostik von 

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels Nüchternproinsulin im Serum (i. S.) gemessen. 

Diese Untergruppe unterschied sich weder in Bezug auf Alter noch Geschlecht oder Herkunft 

von der Gesamtgruppe. 
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Bei n = 154 dieser Probanden wurde zusätzlich Proinsulin nach Stimulation der Insulinsekretion 

im Verlauf eines OGTT zu den Zeitpunkten 0, 30, 60, und 120 Minuten bestimmt (nur 

Risikogruppe, zur Definition vgl. Kap. 3.1.1.1). 

 

3.1.1.3 Definition des Migrationshintergrundes 

Eine weitere Unterteilung der n = 669 Kinder und Jugendlichen der Gesamtgruppe erfolgte für 

die Querschnittanalyse unter dem Überbegriff ‘Migrationshintergrund Ja/Nein’.  

Um auch die Kinder der dritten Generation der Einwanderer zu erfassen, diente in der 

vorliegenden Arbeit als Unterscheidungskriterium zur Beurteilung des Migrationsstatus das 

Merkmal ‘Sprache’, in Anlehnung an die von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales 

und Verbraucherschutz in Berlin durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen [38]. Demnach 

wurden in der vorliegenden Arbeit Kinder und Jugendliche, deren zuhause überwiegend 

gesprochene Sprache nicht Deutsch ist, als Migranten bezeichnet, Individuen deutscher 

Muttersprache als Nicht-Migranten. 

 

Daneben wurden in den Analysen folgende Gruppen nach der regionalen Herkunft 

unterschieden: 

 Kaukasier / Mitteleuropäer (außer Türken) 

 Türken 

 Andere (z. B. arabischer, afrikanischer, indo-asiatischer, hispanischer, 

südamerikanischer Abstammung) 

Hinsichtlich der Herkunft wurden Kinder und Jugendliche türkischer Herkunft gesondert 

ausgewertet, da sie die größte Migrantengruppe sowohl in Berlin als auch in der 

Adipositassprechstunde bilden. 

 

3.1.1.4 Längsschnittanalyse 

N = 126 Patienten der Risikogruppe aus der Querschnittanalyse (vgl. Kap. 3.1.1.1) wurden in 

die Längsschnittuntersuchung mit einbezogen. Bei ihnen wurde im Verlauf ein zweiter OGTT 

durchgeführt. Der mediane Abstand (1.-3. Quartil) der Untersuchungen lag bei 13,9 (8,5 - 27,9) 

Monaten. 

Patienten der Risikogruppe, bei denen nur ein OGTT durchgeführt wurde bzw. deren 

Adipositastherapie zwischen dem ersten und zweiten OGTT endete (z. B. bei Wohnortwechsel 

oder Non-Compliance), konnten nicht in die Längsschnittanalyse einbezogen werden. 
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3.1.2 Einschlusskriterien 

Alle in oben genanntem Zeitraum vorstellig gewordenen Patienten, die mindestens 

übergewichtig waren (BMI > 90. Perzentile) [15] und bei denen eine Nüchtern-Blutentnahme 

erfolgte, wurden in die Analyse einbezogen, sofern keine Ausschlusskriterien (s. Kap. 3.1.3) 

vorlagen.  

 

3.1.3 Ausschlusskriterien  

Patienten wurden aus der Datenanalyse ausgeschlossen, wenn sie an syndromaler Adipositas 

(z. B. Prader-Willi-Syndrom), monogenetischen Ursachen der Adipositas (z. B. MC4-Rezeptor-

Mutation), sekundärer Adipositas (z. B. aufgrund eines Hirntumors) oder anderen 

endokrinologischen Primärerkrankungen wie einer Hypothyreose (alle Kinder und Jugendlichen 

hatten Schilddrüsenwerte im Normbereich) oder einem Morbus Cushing litten. Ein Ausschluss 

erfolgte ebenso bei Vorliegen von Typ 1 Diabetes spezifischen Antikörpern (Glutamat-

Decarboxylase-Antikörper, Tyrosin-Phospatase-Antikörper, Insulin-Antikörper). Auch andere 

physische oder psychische Erkrankungen, die eine Durchführung des OGTT unmöglich 

machten, führten zum Ausschluss. 

 

 

3.2 Methoden 

3.2.1 Studienbeschreibung und Ablauf 

Es handelte sich sowohl um eine Querschnitt- als auch um eine Längsschnittbetrachtung eines 

Kollektivs übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher, die in der 

Adipositassprechstunde des SPZ der Charité betreut wurden. Alle Kinder und Jugendlichen 

erhielten im Rahmen der regulären Betreuung die Basisdiagnostik entsprechend den Leitlinien 

der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (http://www.a-g-a.de/ 

Leitlinies2.pdf, Stand 04. November 2010). Ein OGTT wurde durchgeführt, wenn eine Indikation 

dazu vorlag (siehe Kap. 3.1.1.1), bei Fortbestehen der Indikation zusätzlich ein zweiter OGTT 

nach einem medianen Abstand (1.-3. Quartil) von 13,9 (8,5 - 27,9) Monaten. Zwischen dem 

ersten und zweiten Untersuchungszeitpunkt wurde den Patienten eine multiprofessionelle 

Adipositastherapie nach den Empfehlungen der Konsensusgruppe Adipositasschulung im 

Kindes- und Jugendalter (KgAS, http://www.adipositasschulung.de/, Stand 04. November 2010) 

angeboten. Diese bestand aus Ernährungsberatung, Sportgruppen und psychologischer 

Beratung. 

Zur erweiterten Diagnostik wurde bei n = 259 Kindern und Jugendlichen der Gesamtgruppe 

Nüchternproinsulin im Serum gemessen. Bei n = 154 dieser Probanden wurde zusätzlich 
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Proinsulin im Verlauf eines OGTT zu den Zeitpunkten 0, 30, 60, und 120 Minuten bestimmt (nur 

Risikogruppe). 

Bei allen Kindern und Jugendlichen wurde im Rahmen der regulären Adipositassprechstunde 

eine ausführliche Eigen- und Familienanamnese durchgeführt. In der Familienanamnese 

wurden u. a. an Typ 2 Diabetes mellitus erkrankte Verwandte ersten oder zweiten Grades 

ermittelt. Des Weiteren wurden Angaben zur Herkunft bzw. der Migrationsstatus erhoben. 

Bei allen Patienten wurde ein allgemeiner pädiatrischer Status erhoben. Das Körpergewicht 

wurde mit einer elektrischen Waage (Firma Soehnle) ermittelt, die Körpergröße mittels eines 

Stadiometers (Firma Keller). Der Blutdruck wurde entsprechend den Empfehlungen der AGA 

zur Durchführung der Blutdruckmessung (http://www.a-g-a.de/leitlinies2.pdf, Stand 04. 

November 2010) ermittelt, wie in Kap. 3.2.2.4 näher erläutert. Das Pubertätsstadium wurde 

nach Tanner [159, 160] bestimmt.  

 

3.2.2 Diagnostik des metabolischen Syndroms 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine für Kinder und Jugendliche alters- und 

geschlechtsadaptierte WHO-Definition des metabolischen Syndroms verwendet, wie in Tab. 2 

dargestellt. Die Methoden und verwendeten Grenzwerte der einzelnen Parameter werden in 

den folgenden Abschnitten näher erläutert. 

 

Tab. 2 Definition des metabolischen Syndroms nach WHO und pädiatrisch adaptiert 

 WHO, 1999 [66] Pädiatrisch adaptierte 
Definition 

Obligat: 
 

 
 

 
 

+ 2 der folgenden 
Kriterien: 

 Insulinresistenz     oder 
 gestörte Glukosetoleranz      

oder 
 gestörte Nüchternglukose   

oder 
 Typ 2 Diabetes mellitus 

 Insulinresistenz (R-HOMA     
> 95. Perzentile [161]    
oder 

 gestörte Glukosetoleranz 
oder 

 Typ 2 Diabetes mellitus 
 

Adipositas,  
abdominelle 
 

Waist-to-hip-ratio > 0,90 
(Männer), > 0,85 (Frauen)             
oder 
BMI > 30 kg/m² 

BMI > 97. Perzentile [15] 

Hypertriglyzeridämie TG ≥ 150 mg/dl         oder TG ≥ 150 mg/dl 
Niedriges HDL -
Cholesterin 

HDL < 35 (Männer) mg/dl 
HDL < 39 (Frauen) mg/dl 

HDL < 35 mg/dl 
 

Hypertonie,  
arterielle 
Fakultativ: 
Mikroalbuminurie  

≥ 140/90 mmHg oder Einnahme 
antihypertensiver Medikamente 
 
≥ 20 µg / Min) 

RR ≥ 95.Perzentile [162] 

BMI: Body-Mass-Index; TG: Trigylzeride; RR: Blutdruck 
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3.2.2.1 Der orale Glukosetoleranztest (OGTT) 

Der Test wurde gemäß den WHO-Richtlinien durchgeführt [163]. Vor dem Test wurden die 

Patienten dazu angehalten, über drei Tage eine kohlenhydratreiche Ernährung (> 150g 

Kohlenhydrate pro Tag) einzuhalten. Am Untersuchungstag erschien der Patient nüchtern (seit 

mindestens 10 Stunden) in der Sprechstunde. Nachdem ein peripherer venöser Zugang gelegt 

wurde, erfolgte zunächst die Nüchternblutentnahme. Nach oraler Gabe von 1,75 g Glukose / kg 

Körpergewicht (maximal 75g) in Form einer 25%igen Lösung folgten vier weitere 

Blutentnahmen zu den Zeitpunkten 30, 60, 90 und 120 Minuten zur Insulin- und 

Blutzuckerbestimmung. Während des Tests wurden die Patienten zu körperlicher Ruhe 

angehalten.  

Die Bewertung des OGTT erfolgte nach den Kriterien der ADA (2000) zur Erkennung eines 

Typ 2 Diabetes bei Kindern- und Jugendlichen [164], wie in Tab. 3 dargestellt: 

 

Tab. 3 Blutzucker-Grenzwerte in venösem Plasma und venösem Vollblut 

 Nüchternblutzucker (mg/dl)* 2h - Blutzucker (mg/dl)* im OGTT 
 Plasma (venös) Vollblut (venös) Plasma (venös) Vollblut (venös) 
NGR: < 110 < 100 < 140 < 120 
IFG/IGT (IGR): 110 - 125 100 - 109 140 - 199 120-179 
T2DM:  ≥ 126 ≥ 110 ≥ 200 ≥ 180 
NGR: normale Glukoseregulation; IFG: gestörte Nüchternglukose; IGT: gestörte Glukosetoleranz; IGR: gestörte 
Glukoseregulation; T2DM: Typ 2 Diabetes mellitus; * zur Umrechnung in mmol/l Multiplikation mit 0,0551 

 

Die Bestimmung von Serum-Insulin erfordert eine venöse Blutentnahme. Um eine zusätzliche 

Blutentnahme zu vermeiden, wurde auch Glukose in venösem Vollblut bestimmt. Die im Plasma 

gemessenen Glukosewerte sind höher als die im Vollblut gemessenen Werte. Die entsprechend 

verwendeten Grenzwerte sind Tab. 3 zu entnehmen. 

 

Das Pädiatrisch-Endokrinologische Labor der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus 

Virchow-Klinikum, hat die Bestimmung des Insulins mittels des AutoDELFIA Insulin-Assays 

(Perkin Elmer; Turku, Finland) durchgeführt. Die Intra- bzw. Interassayvarianz für Insulin lag bei 

3,4% bzw. 2,8%, die Kreuzreaktivität mit C-Peptid betrug < 0,18%  und < 1% mit Proinsulin. 

Glukose wurde durch die Glukose-Oxidase-Methode aus venösem Vollblut mit sofortiger 

Deproteinisierung durch Perchlorsäure bestimmt. 

 

Nach den Vorgaben der WHO [66] war eine normale Glukoseregulation (NGR) definiert als 

Nüchtern- und 120-Minuten Blutzucker im Normalbereich. Eine gestörte Glukoseregulation 

(IGR) lag vor bei einer gestörten Nüchternglukose (impaired fasting glucose, IFG) und / oder 

einer gestörten Glukosetoleranz (impaired glucose tolerance, IGT), ein Typ 2 Diabetes mellitus 

(T2DM) bei Nüchtern- und / oder 120-Minuten-Werten im diabetischen Bereich (s. Tab. 3). 
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3.2.2.2 Berechnung von Insulinresistenz und Insulinsekretion 

Neben der Glukosemessung ist auch die Bestimmung der Insulinresistenz von diagnostischer 

Bedeutung für das metabolische Syndrom. Gold-Standard der Insulinresistenz-Bestimmung ist 

der euglykämische-hyperinsulinämische Clamp (vgl. Kap. 5.3.1.1). Verschiedene 

Insulinresistenz-Indizes, die auf Nüchternglukose- und Nüchterninsulinwerten bzw. Insulin- und 

Glukosewerten während eines OGTTs basieren, eignen sich für die Abschätzung der 

Insulinresistenz unter Routinebedingungen. 

Mittels Homöostase-Model-Assessment der Insulinresistenz (R-HOMA) kann mit Hilfe von 

Glukose- und Insulinnüchternwert das Ausmaß der Insulinresistenz abgeschätzt werden [165]. 

Der HOMA-Index wurde nach der Formel von Matthews et al. [165] folgendermaßen berechnet: 

 
Insulinnüchternwert (U/ml) x Glukosenüchternwert (mmol/l) 

22,5 
=      HOMA-Index 

 
Die Bewertung des R-HOMA erfolgte anhand von alters- und geschlechtspezifischen 

pädiatrischen Normalwerten nach Allard [161], wie in Tab. 4 dargestellt. Bei R-HOMA-Werten 

über der 95. Alters- und Geschlechtsperzentile lag definitionsgemäß eine Insulinresistenz vor. 

Tab. 4  95. Alters- und Geschlechtsperzentile von R-HOMA nach Allard 

 95. Perzentile R-HOMA

Alter (in Jahren) Jungen Mädchen 
9 ≥ 2 ≥ 2 
13 ≥ 3,3 ≥ 3,8 
16 ≥ 3,3 ≥ 3,1 

 

Diese Normalwerte wurden mittels linearer Extrapolation für alle Altersklassen anwendbar 

gemacht. Der HOMA-Index spiegelt vorwiegend die hepatische Insulinresistenz wider.  

 

Um die Sekretionsleistung bzw. Funktion der ß-Zellen abzuschätzen, wurde der Insulinogenic-

Index berechnet. Dieser setzt die Veränderung der Insulinwerte zu den Veränderungen der 

Glukosewerte in den ersten 30 Minuten (Min) des oralen Glukosetoleranztests ins Verhältnis. 

 

Insulinogenic-Index = (Insulin 30 Min – Insulin 0 Min) / (Glukose 30 Min – Glukose 0 Min) 

 

Ein niedriger Insulinogenic-Index zeigt eine geringe Insulin-Sekretionsleistung der ß-Zelle an 

(siehe auch Kap. 5.3.1.1). Normalwerte des Insulinogenic-Index sind für Kinder und Jugendliche 

derzeit nicht vorhanden. 
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3.2.2.3 Berechnung des BMI und BMI-SDS-Wertes 

Um das Ausmaß der Adipositas zu bestimmen, wurde der Body-Mass-Index (BMI) als Quotient 

aus Körpergewicht  und der Körperlänge (kg/m²) berechnet. 

Da der BMI im Kindes- und Jugendalter entsprechend den physiologischen Änderungen der 

prozentualen Körperfettmasse von deutlichen alters- und geschlechtsspezifischen 

Besonderheiten beeinflusst wird, wurden alters- und geschlechtsspezifische Perzentilen zur 

Einschätzung der individuellen BMI-Werte verwendet. Hierbei dienten als Referenzwerte 

Perzentilkurven nach Kromeyer-Hausschild [15]. Analog zu den von der ADA empfohlenen 

Vorgaben der ECOG [10] wird in der vorliegenden Arbeit mit Überschreiten der 90. BMI-

Perzentile von Übergewicht, ab der 97. Perzentile von Adipositas gesprochen. 

 

Die Perzentilberechnung für den BMI erfolgte dabei nach der LMS-Methode von Cole [16] mit 

den Referenzwerten von Kromeyer-Hauschild (KH) [15] aus den Körpergewichts- und 

Körperlängen-Daten von über 17.000 Mädchen und Jungen. Mittels der LMS-Methode werden 

diese Körpergewichts- und Körperlängen-Daten alters- und geschlechtspezifisch in drei 

geglätteten Kurven, genannt Lambda (L), Mu (M) und Sigma (S), zusammengefasst.  

Die LMS-Methode ermöglicht auch bei nicht normalverteilten Merkmalen wie dem BMI die 

Berechnung von Standard Deviation Scores (SDS
LMS

). SDS
LMS

-Werte geben an, um ein 

Wievielfaches einer Standardabweichung ein individueller BMI bei gegebenem Alter und 

Geschlecht ober- oder unterhalb des BMI-Medianwertes liegt. Es kann somit die Einordnung 

eines Individualwertes in die Verteilung der Referenzgruppe erfolgen. Die Berechnung des BMI-

SDS bietet dabei die Möglichkeit, den individuellen Adipositasgrad alters- und 

geschlechtsunabhängig darzustellen. Ein Ansteigen des BMI-SDS über die Zeit bedeutet eine 

relative Gewichtszunahme, ein Abfall des BMI-SDS einen relativen Gewichtsabfall, bezogen auf 

Alter und Geschlecht. Die BMI-SDS-Werte wurden nach folgender Formel berechnet: 

 
SDSLMS = [BMI / M (t)]L(t) -1 

             L (t) S (t) 
 
Hierbei ist der BMI der Individualwert des Kindes, M entspricht dem 50. BMI-Perzentil, S dem 

Variations-Koeffizienten des BMI und L berücksichtigt die altersabhängige Verteilungsschiefe 

des BMI, jeweils für das entsprechende Alter (t) und das Geschlecht des Kindes. 

Die Berechnung des SDS ist sinnvoll, wenn man die BMI-Werte extrem adipöser Kinder und 

Jugendlicher (besonders oberhalb der 99,5. BMI-Perzentile) vergleichen bzw. BMI-

Veränderungen bei diesen Kindern und Jugendlichen beurteilen will. Während die 

Perzentilwerte bei extrem adipösen Kindern und Jugendlichen keine adäquaten 

Vergleichsmöglichkeiten mehr bieten, ist durch die SDS-Werte eine genaue Zuordnung 

möglich. BMI-SDS-Werte von + 2 bzw. + 2,5 entsprechen der 97,7. bzw. 99,5. Perzentile der 
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Referenzgruppe. Neben der BMI-Perzentile zeigen in dieser Arbeit BMI-SDS-Werte bis 2 

Übergewicht an, Werte von 2 bis 2,5 Adipositas und Werte über 2,5 extreme Adipositas. 

 

3.2.2.4 Blutdruck-Diagnostik 

Entsprechend den Empfehlungen der AGA (http://www.a-g-a.de/leitlinies2.pdf, Stand 04. 

November 2010) und der Hochdruckliga (http://www.paritaet.org/RR-Liga/guideline.htm, Stand 

04. November 2010) zur Durchführung der Blutdruckmessung  wurde der Blutdruck 

oszilometrisch am sitzenden Patienten in ruhiger Umgebung nach 5-minütiger Ruhephase am 

rechten Arm mit Hilfe eines DINAMAP-Gerätes gemessen. Die Manschettengröße wurde an 

den jeweiligen Oberarmumfang angepasst, wobei sie 2/3 des Oberarmumfanges einnahm. Der 

Mittelwert aus drei aufeinander folgenden Messungen wurde verwendet. Da der Blutdruck mit 

dem Alter physiologischen Veränderungen unterliegt, wurden altersspezifische Perzentilen zur 

Beurteilung herangezogen [162]. Entsprechend den Empfehlungen der Hochdruckliga wurde 

eine arterielle Hypertonie definiert als systolischer und / oder diastolischer Blutdruckwert über 

oder auf der 95. Perzentile für Alter und Geschlecht. Situativ bedingte (Aufregung, Stress) 

hypertone Blutdruckwerte wurden verworfen (bei n = 7 Kindern und Jugendlichen). 

 

3.2.2.5 Fettstoffwechselstörungen 

Die Diagnose von Fettstoffwechselstörungen erfolgte in Anlehnung an die Empfehlungen der 

American Academy of Pediatrics (AAP) [166] und an europäische Referenzwerte für Kinder und 

Jugendliche [167].  In der vorliegenden Arbeit wurde von einer Dyslipidämie ab Nüchtern-

Triglyzeridwerten > 150 mg/dl und / oder Gesamtcholesterinwerten (Chol) > 200 mg/dl und / 

oder LDL-Cholesterinwerten > 130 mg/dl und / oder HDL-Cholesterinwerten < 35 mg/dl 

ausgegangen (http://www.aps-med.de, Stand 04. November 2010). 

Lipidwerte wurden nicht in die Analyse einbezogen wenn die Annahme bestand, dass 

Probanden nicht nüchtern waren (je nach Parameter des Fettstoffwechsels bei 1,3% bis 3,7% 

der Kindern und Jugendlichen der Gesamtstichprobe der Fall). 

Triglyzeride, Gesamt-, HDL- und LDL-Cholesterin wurden mittels enzymatischem Farbtest 

(Analyser 704-717, Firma Roche-Hitachi) vom Labor28, Berlin bestimmt. 

 

3.2.2.6 Transaminasen und Harnsäure 

Als weitere mit dem metabolischen Syndrom assoziierte Manifestationen können eine 

Hyperurikämie und erhöhte Transaminasen vorkommen. Im Rahmen der Routinediagnostik 

wurden die Leberenzyme Glutamat-Oxalacetat-Transaminase GOT (bzw. Aspartat-Amino-

Transferase ASAT) und Glutamat-Pyruvat-Transaminase GPT (bzw. Alanin-Amino-Transferase 
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ALAT) mittels standardisiertem UV-Farb-Test nach IFFCC (37°- Methode) der Firma Roche und 

Harnsäure durch enzymatischen Farbtest (Firma Hitachi 747-400) durch das Labor28 bestimmt. 

Werte der GPT lagen bei 90% der Gesamtgruppe vor, Werte der GOT bei über 60%. 

Harnsäurewerte wurden bei über 80% der Kinder und Jugendlichen bestimmt.  

Die Beurteilung erfolgte anhand von alters- und geschlechtsadaptierten Normalwerten.  

 

3.2.3 Bestimmung von Proinsulin und Berechnung der Proinsulin/Insulin-Ratio 

Im Rahmen der erweiterten Diagnostik zur Beurteilung der ß-Zell-Funktion wurde Proinsulin im 

Serum gemessen. Bei Funktionsstörungen der pankreatischen ß-Zellen kann der Anteil des 

sezernierten Proinsulins erhöht sein [126]. Bei Erwachsenen werden als Referenzwerte für 

erhöhtes Nüchternproinsulin je nach Author > 10 pmol/l [136], bzw. > 11 pmol/l [138] 

angegeben, bzw. > 45 pmol/l für ‘stark erhöht’ bei Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes [168]. 

Referenzwerte für Kinder und Jugendliche gibt es bislang nicht. Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit wurden zumeist relative Vergleiche zwischen den Gruppen durchgeführt, bzw. es galt 

orientierend: Nüchternproinsulin > 10 pmol/l = erhöht. 

 

Berechnung der Proinsulin/Insulin-Ratio 

Eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio ist indikativ für eine gestörte ß-Zell-Funktion hinsichtlich 

der Proinsulin-Prozessierung und -Sekretion. Die Proinsulin/Insulin-Ratio (PI/I-Ratio) wurde 

sowohl nüchtern, als auch nach akuter Stimulation der Insulinsekretion im OGTT (nur 

Risikogruppe) zu den Zeitpunkten 0, 30, 60, 120 Minuten mittels folgender Formel berechnet: 

 
Proinsulin/Insulin-Ratio  =     Proinsulin (pmol/l)_ 
      Insulin (µU/ml) * 7,175 
 

wobei der Faktor 7,175 der Umrechnungsfaktor von µU/ml zu pmol/l ist (http://www.charite.de/ 

iesl/einheitenrechner_0.html, Stand 15. November 2007). Da Grenzwerte für Kinder und 

Jugendliche fehlen, wurden relative Vergleiche zwischen den Gruppen durchgeführt. Höhere 

PI/I-Ratios zeigen eine disproportionierte Hyperproinsulinämie im Verhältnis zur Insulinresistenz 

an, was auf eine Reduzierung der ß-Zell-Funktion hinweist (vgl. Kap.1.2.5). 

 

Der Nachweis von Proinsulin erfolgte mit Hilfe eines sequentiellen immunradiometrischen 

Assays (Irma) mittels monoklonaler Antikörper, durchgeführt durch das Endokrinologische 

Labor der Medizinischen Hochschule Hannover (Prof. G. Brabant). Die Nachweisgrenze des 

Assays für Proinsulin lag bei < 1 pmol/l, die Intra- und Interassayvarianz bei < 5% bzw. < 8%.  
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3.3 Statistik 

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) für Windows, Version 14.0. 

Für die deskriptive Auswertung der Patientendaten und die Darstellung der 

Patientencharakteristika wurden Häufigkeiten und Kreuztabellen verwendet. Mittelwert und 

Standardabweichung (MW±SD) sowie, wenn sinnvoll, der Range dienten als Maße bei 

kontinuierlichen, normalverteilten Variablen bzw. Median und 1.-3. Quartil (MD (1.-3.Quartil)) bei 

kontinuierlichen, nicht normalverteilten oder ordinal skalierten Daten. Testunterschiede mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% oder weniger (p < 0,05) wurden als statistisch signifikant 

eingestuft, als statistisch hochsignifikant wenn p < 0,001. 

Die Überprüfung der Variablen auf Normalverteilung erfolgte mittels Kolmogorov-Smirnov-Test. 

In der Querschnittanalyse wurde für Mittelwertsvergleiche von normalverteilten Variablen 

zwischen den Gruppen der t-Test für unabhängige Stichproben verwendet. Zum Vergleich von 

stetigen, rangskalierten Variablen oder bei Verteilungsschiefe kam der U-Test nach Mann-

Whitney zur Anwendung, bei mehr als zwei unabhängigen Stichproben der H-Test nach Kruskal 

und Wallis. Beim Vergleich von kategorialen Variablen wurde der Chi-Quadrat-Test verwendet. 

Für die R-HOMA-Bewertung wurden die alters- und geschlechtsspezifischen pädiatrischen 

Normalwerte, die nur für drei Altersklassen vorliegen [161], mittels linearer Extrapolation für alle 

Altersklassen anwendbar gemacht. 

Um zu analysieren, ob ein familiärer Migrationshintergrund ein von anderen Parametern 

unabhängiger Risikofaktor für das Vorliegen einer Insulinresistenz oder des metabolischen 

Syndroms ist, wurde eine multivariate logistische Regression durchgeführt. 

Cut-Off Punkte sowie Sensitivitäts- und Spezifitäts-Berechnungen für Proinsulin (nüchtern) als 

möglichen prädiktiven Wert für eine IGT basierten auf der Analyse von ROC-Kurven (Receiver 

Operating Characteristic). In Vier-Felder-Tafeln wurden Sensitivität (definiert als Anteil der 

richtig Positiven an der Gesamtanzahl), Spezifität (Anteil der richtig Negativen unter den 

Gesunden) sowie der positiv prädiktive Wert (Anteil der richtig Positiven von richtig und falsch 

Positiven) in Prozent dargestellt.  

In der Verlaufsuntersuchung wurde der t-Test für abhängige Stichproben benutzt, um 

Unterschiede zwischen Mittelwerten von normalverteilten Variablen des ersten Zeitpunkts im 

Vergleich zum zweiten Zeitpunkt zu untersuchen. Bei ordinalskalierten Variablen oder 

Verteilungsschiefe wurde der Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben verwendet, um Rang-

Unterschiede festzustellen. Bei nominalem Datenniveau wurde bei dichotomen Ausprägungen 

der McNemar-Test angewendet, bei mehr als zwei Ausprägungen der Rand-Homogenitätstest, 

um zu testen, ob der Anteil der Wechsler zwischen den Kategorien im Verlauf statistisch 

signifikant häufig war.  
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Die Analyse des Einflusses von möglichen Risiko- und protektiven Faktoren in Bezug auf eine 

Änderung der Insulinresistenz erfolgte zunächst mittels univariater, binärer logistischer 

Regression. Die Faktoren, die sich in dieser Analyse als signifikant herausgestellt hatten, 

wurden in einem zweiten Schritt in einer multivariaten Regression näher untersucht. Eine 

Zunahme des Δ R-HOMA ≥ 0,2 war als Verschlechterung der Insulinresistenz definiert, im 

Gegensatz zu Δ R-HOMA < 0,2 (Konstanz, Verbesserung).  

 

Die Darstellung der Daten erfolgte als Mittelwert ± Standardabweichung (MW±SD), bzw. 

Median (1.-3. Quartil), bzw. Anzahl (n) und Prozent (%) mit dazugehörigen p-Werten; bei der 

logistischen Regression als Odds Ratio (OR), 95%-Konfidenzintervall und dazugehörigen p-

Werten. 
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4 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt unterteilt nach Quer- und Längsschnittanalyse. Die 

Querschnittanalyse (Kap. 4.1) umfasst eine kurze Beschreibung der Gesamtstichprobe 

(Kap. 4.1.1) sowie die Ergebnisse zu den Untergruppen Risiko- und Vergleichsgruppe 

(Kap. 4.1.2), der Untergruppe Proinsulin (Kap. 4.1.3) sowie Migranten und Nicht-Migranten 

(Kap. 4.1.4). Die Ergebnisse der Längsschnittanalyse sind in Kap. 4.2 dargestellt. Die Kriterien 

zur Einteilung der Untergruppen wurden in Abschnitt 3.1.1 näher erläutert. 

 

4.1 Querschnittstudie 

4.1.1 Beschreibung der Gesamtstichprobe 

Die Gesamtgruppe bestand aus n = 669 Kindern und Jugendlichen (im Ergebnisteil mit KiJu 

bezeichnet) einer multinationalen, mitteleuropäischen Population, die sich von Oktober 2003 bis 

November 2005 in den Sprechstunden des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) und der 

pädiatrischen endokrinologischen Poliklinik des Virchow-Klinikums vorstellten. Die Patienten 

wurden von ambulanten Kinder- und Jugendärzten aus Berlin und Brandenburg zur Abklärung 

ihres Übergewichtes bzw. ihrer Adipositas überwiesen. Tab. 5 zeigt die klinischen 

Charakteristika der Gesamtgruppe. 
 

Tab. 5 Klinische Charakteristika der Gesamtgruppe (n = 669) 

Parameter Anzahl n (%) 
Geschlecht 
männlich 
weiblich 

 
325 (48,6%) 
344 (51,4%) 

Alter (Jahre)* 
 

11,4  3,57 
(1,7 - 20) 

BMI (kg/m²)** 
                                          

28,5 (25 - 32,6) 
(18,5 - 61) 

BMI-Perzentile (nach KH) 
90. - 97. Perzentile 
> 97. Perzentile 

 
83 (12,4%) 
586 (87,6%) 

BMI-SDS (KH)* 
                                        

2,58  0,65 
(0,5 - 4,7) 

Pubertätsstadium (nach Tanner)
präpubertär (Tanner I) 
frühe Pubertät (Tanner II,III) 
späte Pubertät (Tanner IV,V) 
fehlend 

 
256 (40,4%) 
188 (29,7%) 
189 (29,9%) 
36 

Herkunft 
mitteleuropäisch (außer türkisch) 
türkisch 
andere 

 
499 (74,6%) 
137 (20,5%) 
33     (4,9%) 

*Mittelwert ± Standardabweichung (MW±SD), (Range) 
**Median (1.-3. Quartil), (Range); KH: Kromeyer-Hausschild 
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4.1.2 Das metabolische Syndrom im Zusammenhang mit dem Typ 2 Diabetes mellitus 

Risiko, Übergewicht und Adipositas 

In diesem Teil der Arbeit wurde analysiert, welche einzelnen Komponenten des metabolischen 

Syndroms auftraten bzw. wie häufig und in welcher Ausprägung das metabolische Syndrom in 

der Gruppe der KiJu mit Risiko für Typ 2 Diabetes mellitus (im Ergebnisteil mit T2DM abgekürzt) 

(= Risikogruppe) im Vergleich zu sonstigen übergewichtigen und adipösen KiJu 

(= Vergleichsgruppe; zur Definition der Gruppen vgl. Kap. 3.1.1.1) auftrat. Weiterhin werden 

Vorkommen bzw. Ausprägung des metabolischen Syndroms im Zusammenhang mit 

Übergewicht und Adipositas dargestellt (Kap. 4.1.2.4). 

 

Unterschiede zwischen Risiko- und Vergleichsgruppe bezüglich klinischer Charakteristika und 

der Häufigkeit des Vorkommens des metabolischen Syndroms und seiner Parameter sind dabei 

erwartungsgemäß, da sie u. a. auf die Auswahlkriterien für die Risikogruppe zurück zu führen 

sind (vgl. Kap. 3.1.1.1).  

 

4.1.2.1 Klinische Charakteristika von Risiko- und Vergleichsgruppe 

Tab. 6 Klinische Charakteristika von Risiko- und Vergleichsgruppe 

Parameter 
 

Risikogruppe 
n = 244 

Vergleichsgruppe 
n = 425*** 

p - Wert 

Geschlecht 
männlich 
weiblich 

 
119 (48,8%) 
125 (51,2%) 

 
206 (48,5%) 
219 (51,5%) 

 
p = 0,94 

Alter (Jahre)* 
 

12,9  3,0 
(5,3 - 19,5) 

10,5  3,6 
(1,7 - 20) 

p < 0,001 

Pubertätsstadium (nach Tanner) 
präpubertär (Tanner I) 
frühe Pubertät (Tanner II,III) 
späte Pubertät (Tanner IV,V) 

 
49   (20,1%) 
91   (37,3%) 
104 (42,6%) 

 
207 (53,2%) 
97   (24,9%) 
85   (21,9%) 

 
p < 0,0011

BMI (kg/m²)** 
                                          

31,8 (28,7-36,5) 
(20,5 - 61) 

26,5 (24-29,8) 
(18,5 - 56) 

p < 0.001 

BMI-Perzentile (nach KH) 
90. - 97. Perzentile 
> 97. Perzentile 

 
15 (6,1%) 
229 (93,9%) 

 
68 (16,%) 
357 (84%) 

 
p < 0,001 

BMI-SDS (nach KH)* 
                                        

2,78  0,58 
(1 - 4,5) 

2,47  0,65 
(0,5 - 4,7) 

p < 0,001 

Herkunft 
mitteleuropäisch (außer türkisch) 
türkisch 
andere 

 
159 (65,2%) 
64   (26,2%) 
21     (8,6%) 

 
340 (80,0%) 
73   (17,2%) 
12     (2,8%) 

 
p < 0,0011

Migrationshintergrund 
nein 
ja 

 
143 (58,6%) 
101 (41,4%) 

 
300 (70,6%) 
125 (29,4%) 

 
p = 0,002 

*MWSD (Range) bzw. **Median (1.-3.Quartil)(Range), bzw. N (%); 1 p-Werte bei 3 Kategorien: 1. vs. 2./3. 
Kategorie; KH: Kromeyer-Hauschild; *** bei ‚Pubertätsstadium’ n = 36 fehlend 
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Risiko- und Vergleichsgruppe unterschieden sich signifikant bzw. hochsignifikant (p < 0,05 bzw. 

< 0,001) in allen in Tab. 6 dargestellten Parametern, mit Ausnahme der Geschlechterverteilung 

(p > 0,05). Die KiJu der Risikogruppe waren älter und somit häufiger in der Pubertät bzw. in 

einem weiter fortgeschrittenen Stadium derselben. Sie waren häufiger adipös 

(BMI > 97.Perzentile) und das Ausmaß von Übergewicht und Adipositas war größer, sowohl 

absolut (BMI), als auch bezogen auf Alter und Geschlecht (BMI-SDS), als in der 

Vergleichsgruppe. 

 

4.1.2.2 Prävalenz der Komponenten des metabolischen Syndroms in Risiko- und 

Vergleichsgruppe 

4.1.2.2.1 Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels 

Die KiJu der Risikogruppe hatten im Mittel hochsignifikant höhere Nüchternblutzuckerwerte 

(89,3  7,96 mg/dl; MWSD) und Nüchterninsulinwerte (21,6 (14,5 - 31) U/ml; Median (1.-3. 

Quartil)) als die KiJu der Vergleichsgruppe (Nüchternblutzucker 76,1  11,23 mg/dl, 

Nüchterninsulin 10,2 (6,6 - 15,2) U/ml; p jeweils < 0,001). Dementsprechend war auch der 

mediane R-HOMA der Risikogruppe hochsignifikant höher als in der Vergleichsgruppe (R-

HOMA 4,64 (3,3 - 7,0) vs. 1,89 (1,2 - 3,0); p < 0,001). 
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 Abb. 4  Prävalenz der Insulinresistenz in 

Risiko- und Vergleichsgruppe 

Bei der Abschätzung der Prävalenz der 

Insulinresistenz fanden sich erwartungs-

gemäß große Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen. Eine Insulinresistenz, 

gemessen an R-HOMA-Werten über der 

95. Perzentile für das jeweilige Alter und 

Geschlecht (vgl. Kap. 3.2.2.2) [161], lag bei 

77,5% (n = 189) der Individuen der 

Risikogruppe und 25,4% (n = 108) der 

Vergleichsgruppe vor (p < 0,001), wie in Abb. 

4 dargestellt. 

 
Der größte Teil der KiJu in Risiko- und Vergleichsgruppe wies eine normale Nüchternglukose 

(Nüchternblutzucker < 100 mg/dl) auf. Eine gestörte Nüchternglukose (impaired fasting glucose, 

IFG) mit Blutzuckerwerten ≥ 100-109 mg/dl kam mit 7,4% (n = 18) hochsignifikant häufiger in 

der Risikogruppe als in der Vergleichsgruppe vor (1,2% (n = 5); p < 0,001). In der Risikogruppe 

p < 0,001
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hatten zudem 1,2% (n = 3) der KiJu Nüchternblutzuckerwerte im diabetischen Bereich 

(≥ 110 mg/dl). 

Im Rahmen des in der Risikogruppe durchgeführten OGTT zeigten 75,4% (n = 184) der KiJu 

eine normale Glukosetoleranz (NGT: 120 Min-Wert < 120mg/dl), 23% (n = 56) eine gestörte 

Glukosetoleranz (IGT: 120 Min-Wert 120-179 mg/dl). Werte im diabetischen Bereich (120 Min-

Wert  180mg/dl) hatten 1,6% (n = 4). Die angegebenen Werte gelten für venöses Vollblut. Die 

Einteilung der Glukoseregulationsstörungen wurde in Kap. 3.2.2.1 erläutert. Abb. 5 zeigt die 

Prävalenz von Glukoseregulationsstörungen und T2DM in Risiko- und Vergleichsgruppe.  

7,4%

1,2% 1,2%
0%

23%

1,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Nü-BZ: IFG Nü-BZ: T2DM 2h-BZ: IGT 2h-BZ: T2DM

Risikogruppe

Vergleichsgruppe

 

Nü-BZ: Nüchternblutzucker; 2h-BZ: Blutzucker 120 Min nach oraler Glukosebelastung im OGTT; IFG: gestörte 
Nüchternglukose; IGT: gestörte Glukosetoleranz; T2DM: Typ 2 Diabetes mellitus 

Abb. 5 Prävalenz von Glukoseregulationsstörungen in Risiko- und Vergleichsgruppe 

 
Insgesamt kamen eine Insulinresistenz (R-HOMA > 95. Perzentile für Alter und Geschlecht) und 

/ oder weitere Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels (IFG und / oder IGT; T2DM) bei 79,9% 

(n = 195) der KiJu der Risikogruppe vor. In der Vergleichsgruppe lag der Anteil der KiJu mit 

Insulinresistenz und / oder IFG / IGT bei 25,9% (n = 110). 
 

4.1.2.2.2 Fettstoffwechselstörungen, erhöhte Transaminasen und Harnsäure-

werte 

Ein hochsignifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen fand sich bezüglich der 

Absolutwerte der Triglyzeride und HDL-Cholesterin (p jeweils < 0,001). Der Median der 

Triglyzeride lag bei den KiJu der Risikogruppe bei 125 (82,5 - 187) mg/dl, in der 

Vergleichsgruppe bei 98 (66 - 140) mg/dl. HDL-Cholesterin war im Mittel in der Risikogruppe 

niedriger als in der Vergleichsgruppe (44 ± 9,97 mg/dl vs. 50 ± 10,5 mg/dl; p < 0,001). Nicht 

signifikant unterschieden sich die mittleren Gesamt- und LDL-Cholesterinwerte in den beiden 

Gruppen (Gesamtcholesterin: 171 ± 36,8 mg/dl vs. 173 ± 33,5 mg/dl, LDL-Cholesterin: 99 ± 

33,85 mg/dl vs. 102 ± 28,6 mg/dl; p > 0,05). 

* p < 0,001

n=56

n=4
n=0n=3

n=5 n=18 

*

*
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Wie in Abb. 6 dargestellt, wiesen in der Risikogruppe im Einzelnen etwas mehr als die Hälfte 

der KiJu (54,5%, n = 128) eine Dyslipidämie, definiert als Gesamtcholesterin > 200 mg/dl und / 

oder Triglyzeride > 150 mg/dl und / oder LDL-Cholesterin > 130 mg/dl und / oder HDL-

Cholesterin < 35 mg/dl, auf (vgl. Kap. 3.2.2.5). In der Vergleichsgruppe war der Dyslipidämie-

Anteil mit 35,3% (n = 144) um ca. 20% niedriger (p < 0,001). Die häufigste Dyslipidämie-

Ursache war in Risiko- und Vergleichsgruppe eine Hypertriglyzeridämie (38,9% (n = 91) vs. 

30% (n = 80)), gefolgt von einer Erhöhung des Gesamtcholesterins (20,5% (n = 48) vs. 19,1% 

(n = 78)). In der Risikogruppe machte zudem eine pathologische Erniedrigung des HDL-

Cholesterins (< 35 mg/dl) mit 18% (n = 42) die dritthäufigste Ursache aus. Ein niedriges HDL-

Cholesterin war mit 4,2% (n = 17) die seltenste Ursache für eine Dyslipidämie in der 

Vergleichsgruppe. Der Anteil derer, die erhöhte LDL-Cholesterinspiegel aufwiesen, war in 

beiden Gruppen mit 13,9% (n = 31, Risikogruppe) vs. 14% (n = 57, Vergleichsgruppe) nahezu 

gleich (p > 0,05).  

In der Risikogruppe war die Prävalenz einer Hypertriglyzeridämie, einer pathologischen HDL-

Erniedrigung sowie einer Dyslipidämie insgesamt hochsignifikant häufiger (p < 0,001). Zur 

Einteilung der Lipidwerte siehe auch Kap. 3.2.2.5. 
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Abb. 6 Prävalenz von Fettstoffwechselstörungen in Risiko- und Vergleichsgruppe 
 
Weiterhin fanden sich hochsignifikante Unterschiede zwischen den absoluten GPT- und 

Harnsäurewerten in den beiden Gruppen (p < 0,001). Der Median der GPT bzw. mittlere 

Harnsäurewert lag bei 19 (11-37) U/l bzw. 5,6 ± 1,57 U/l in der Risikogruppe, gegenüber 16 (10-

26) U/l bzw. 5,0 ± 1,15 U/l in der Vergleichsgruppe. Nicht signifikant unterschieden sich die 

medianen GOT-Werte in Risiko- und Vergleichsgruppe (17 (11-29) U/l vs. 15 (12-30) U/l; p = 

0,65). 

Im Einzelnen hatten in der Risikogruppe 67,9% (n = 146) normale GOT-Werte, bezogen auf 

Alter und Geschlecht. Erhöhte GOT-Werte hatten 32,1% (n = 69). Die GPT-Werte waren bei 

* p < 0,001 

*

**

Chol = Gesamtcholesterin 
HDL = HDL-Cholesterin 
LDL = LDL-Cholesterin 
TG = Triglyzeride 
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54,5% (n = 122) normal, bei 45,5% (n = 102) fanden sich erhöhte Werte, bezogen auf Alter und 

Geschlecht. Demgegenüber waren in der Vergleichsgruppe sowohl die GOT mit 19% (n = 35) 

als auch die GPT mit 22,2% (n = 86) seltener erhöht. Der Anteil der KiJu mit normalen 

Transaminasen betrug hier 81% (n = 149) für GOT bzw. 77,8% (n = 301) für die GPT.  

Eine Erhöhung der Harnsäurewerte, bezogen auf Alter und Geschlecht, fand sich in der 

Risikogruppe mehr als doppelt so häufig wie in der Vergleichsgruppe. In der Risikogruppe 

hatten 33,8% (n = 70) erhöhte Werte und 66,2% (n = 137) normale, in der Vergleichsgruppe 

15,9% (n = 56) erhöhte und 84,1% (n = 297) normale Werte. Die Unterschiede in den 

Häufigkeiten der Transaminasen- bzw. Harnsäure-Erhöhungen waren alle signifikant bzw. 

hochsignifikant (GOT: p = 0,003; GPT und Harnsäure: p < 0,001). 

 

4.1.2.2.3 Bluthochdruck 

Sowohl der systolische als auch der diastolische Blutdruck waren in der Risikogruppe im Mittel 

hochsignifikant höher als in der Vergleichsgruppe (125 ± 14,2 vs. 118 ± 12,3 mmHg bzw. 70 ± 

9,5 vs. 65 ± 9,1 mmHg; p < 0,001). 

Bezogen auf Alter und Geschlecht wiesen in der Risikogruppe 36,7% (n = 87) der KiJu einen 

Hypertonus (definiert als systolischer und / oder diastolischer Blutdruckwert ≥ 95. Perzentile 

[162], vgl. Kap. 3.2.2.4) auf. Der Anteil lag damit um 10% höher als in der Vergleichsgruppe; 

hier hatten 26,5% (n = 107) einen Hypertonus. Dieser Unterschied war signifikant (p = 0,007). In 

beiden Gruppen war die Ursache für einen Bluthochdruck häufiger ein systolischer (33,8% in 

der Risikogruppe, 24,5% in der Vergleichsgruppe) als ein diastolischer Hypertonus (7,2% bzw. 

3,9%). 
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4.1.2.3 Prävalenz des metabolischen Syndroms in Risiko- und Vergleichsgruppe 

In der Gesamtgruppe (n = 669) lag ein manifestes metabolisches Syndrom (Definition siehe 

Kap. 3.2.2) bei 29% (n = 195) der KiJu vor. 63,4% (n = 424) der KiJu der Gesamtgruppe wiesen 

zwar ein oder mehrere Zeichen des metabolischen Syndroms (außer Adipositas) auf, nicht aber 

ein manifestes metabolisches Syndrom. Bezogen auf das Ausmaß von Übergewicht und 

Adipositas, ausgedrückt durch den BMI-SDS, stellte sich die Diagnose eines metabolischen 

Syndroms folgendermaßen dar (s. Tab. 7): 

 

Tab. 7 Diagnose des metabolischen Syndroms nach BMI-SDS (n = 669) 

BMI-SDS* 

(n = 669) 

Metabolisches  

Syndrom  

< 2 (n = 105) 0,9% (n = 6) 

2 - 2,5 (n = 218) 7,5% (n = 50) 

> 2,5 (n = 346) 20,8% (n = 139) 

* nach Kromeyer-Hauschild [15] 
 

Es fiel auf, dass in der Gesamtgruppe 

schon ein geringer Teil (0,9%, n = 6) der 

KiJu mit einem BMI-SDS-Wert < 2 (= 

Übergewicht) ein manifestes meta-

bolisches Syndrom aufwies. 

Bei getrennter Betrachtung von Risiko- und Vergleichsgruppe zeigte sich, dass in ersterer über 

die Hälfte der KiJu (56%, n = 137) ein metabolisches Syndrom hatte. In der Vergleichsgruppe 

war ein metabolisches Syndrom bei 13,6% (n = 58) manifest. Dieser Unterschied war 

hochsignifikant (p < 0,001) (vgl. Abb. 7). 
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Abb. 7 Prävalenz des metabolischen Syndroms in Risiko- und Vergleichsgruppe 

* p < 0,001

*

*

*

*

*

IR: Insulinresistenz; IGT: gestörte Glukosetoleranz; T2DM: Typ 2 Diabetes mellitus; BMI: Body-
Mass-Index; TG: Triglyzeride; HDL: HDL-Cholesterin; RR: Blutdruck; MetS = metabolisches 
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4.1.2.4 Prävalenz des metabolischen Syndroms im Zusammenhang mit Übergewicht 

und Adipositas 

4.1.2.4.1 Adipositas und Zeichen des metabolischen Syndroms 

Wie in Tab. 5 dargestellt, hatten in der Gesamtgruppe 87,6% (n = 586) der KiJu einen BMI über 

der 97. BMI-Perzentile von Kromeyer-Hauschild und waren somit definitionsgemäß adipös (vgl. 

Kap. 3.2.2.3). Von diesen KiJu wiesen 29,5% (n = 173) ein weiteres Zeichen des metabolischen 

Syndroms zusätzlich zu der bestehenden Adipositas auf, 70,5% (n = 413) hatten zwei oder 

mehr Zeichen. Darunter waren 1,5% (n = 9) KiJu, die alle fünf Zeichen des metabolischen 

Syndroms aufwiesen (vgl. Abb. 10). 

In der Risikogruppe waren 93,9% (n = 229) der KiJu adipös. Von diesen KiJu hatten lediglich 

7% kein weiteres Zeichen des metabolischen Syndroms neben der Adipositas. Zusätzlich zur 

Adipositas lag bei 31% dieser KiJu ein Zeichen, bei 62% lagen zwei oder mehr Zeichen des 

metabolischen Syndroms vor. 2,6% (n = 6) KiJu der Risikogruppe wiesen die volle Ausprägung 

des metabolischen Syndroms mit allen fünf Merkmalen auf. Bei 90,4% (n = 207) der adipösen 

KiJu der Risikogruppe fand sich also neben der Adipositas mindestens ein weiteres Zeichen 

des metabolischen Syndroms. 

In der Vergleichsgruppe lag der Anteil der adipösen KiJu bei 85% (n = 357). Von diesen KiJu 

zeigte fast die Hälfte (44%, n = 157)  keine weiteren Zeichen des metabolischen Syndroms 

neben der Adipositas, sie waren ‘nur’ adipös. Der Anteil der KiJu, die noch ein weiteres Zeichen 

zusätzlich zur Adipositas aufwiesen, war mit 34% (n = 122) vergleichbar hoch wie in der 

Risikogruppe. Mit 22% hatten in der Vergleichsgruppe wesentlich weniger KiJu als in der 

Risikogruppe zwei oder mehr Zeichen des metabolischen Syndroms zusätzlich zur Adipositas 

(vgl. Abb. 8). 

 

      Risikogruppe (n = 229)                 Vergleichsgruppe (n = 357) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8 Anzahl der Zeichen  des metabolischen Syndroms bei adipösen KiJu 
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4.1.2.4.2 Prävalenz des metabolischen Syndroms und seiner Komponenten bei 

Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht 

In der Gesamtgruppe waren 12,4% (n = 83 v. 669) KiJu, die mit ihren BMI-Werten zwischen der 

90. und 97. BMI-Perzentile für ihr jeweiliges Alter und Geschlecht lagen und somit 

definitionsgemäß übergewichtig waren (vgl. Kap. 3.2.2.3). Obwohl diese KiJu auf Grund dessen 

ein geringeres Risiko für die Entwicklung einer Insulinresistenz oder weiteren Störung des 

Kohlenhydratstoffwechsels hatten, sollte analysiert werden, ob bzw. in welchem Ausmaß auch 

sie schon eine Insulinresistenz, andere Zeichen des metabolischen Syndroms oder ein 

manifestes metabolisches Syndrom zeigten. 

Wie aus Abb. 9 ersichtlich, kamen bei einem Teil dieser übergewichtigen Mädchen und Jungen 

auch schon Störungen des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels, erhöhte Transaminasen und 

Harnsäurewerte sowie eine Hypertonie vor. 
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Abb. 9 Vorkommen des metabolischen Syndroms und seiner Parameter bei übergewichtigen 

 KiJu (n = 83) 

 
Insgesamt betrug der Anteil der übergewichtigen KiJu, die entweder eine Insulinresistenz und / 

oder einen gestörten Glukosestoffwechsel (IFG / IGT / T2DM) aufwiesen, 24% (n = 20). Eine 

Dyslipidämie zeigten 33,3% (n = 26) von ihnen. Eine Hypertonie (systolischer und / oder 

diastolischer Blutdruck ≥ 95. Perzentile) fand sich bei 16,7%. Ein manifestes metabolisches 

Syndrom lag bei 3,6% (n = 3) dieser KiJu vor. 

 

Über ein Drittel (38,6%, n = 32) der übergewichtigen KiJu wies bereits eine Komponente des 

metabolischen Syndroms (ausgenommen Adipositas) auf. Weitere 13,2% (n = 11) zeigten zwei 

90. - 97. BMI-Perzentile

MetS = metabolisches Syndrom 
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oder drei Zeichen des metabolischen Syndroms. Abb. 10 zeigt die Anzahl der Komponenten 

des metabolischen Syndroms bei den übergewichtigen und adipösen KiJu der Gesamtgruppe. 
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Abb. 10 Anzahl der Komponenten des metabolischen Syndroms bei übergewichtigen (n=83) 

 und adipösen (n=586) KiJu  der Gesamtgruppe 
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4.1.3 Proinsulin 

Nüchternproinsulin wurde bei n = 259 KiJu der Gesamtgruppe zur erweiterten Diagnostik von 

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Serum gemessen (vgl. Kap. 3.1.1.2). Weiterhin 

wurde bei n = 154 der KiJu der Risikogruppe Proinsulin im Verlauf eines OGTT gemessen und 

die dazugehörige Proinsulin/Insulin-Ratio berechnet. Zunächst werden die Ergebnisse der 

Analyse der Nüchternproinsulinspiegel dargestellt (Kap. 4.1.3.1). Der Zusammenhang zwischen 

der Proinsulin/Insulin-Ratio und dem Kohlenhydratstoffwechsel ist in Kap. 4.1.3.2 dargestellt. 

Außerdem wurde geprüft, ob sich Nüchternproinsulin als prädiktiver Parameter für eine IGR 

eignet (Kap. 4.1.3.3). 

 

4.1.3.1 Nüchternproinsulin im Zusammenhang mit klinischen Charakteristika, 

Kohlenhydratstoffwechsel und metabolischem Syndrom 

Die n = 259 KiJu, bei denen Proinsulin bestimmt wurde, unterschieden sich nicht hinsichtlich 

ihrer klinischen Charakteristika von der Gesamtgruppe (n = 669). Der Median (1.-3. Quartil) des 

Nüchternproinsulins lag bei 10 (5,4-18) pmol/l. Nüchterninsulin und Nüchternproinsulin 

korrelierten signifikant innerhalb der Gruppe (r = 0,69, p < 0,001). 

Bei Betrachtung der Pubertätsstadien zeigte sich ein hochsignifikanter Unterschied zwischen 

präpubertären KiJu (Tanner I) und pubertären KiJu (Tanner II-V) hinsichtlich ihrer 

Nüchternproinsulinwerte (p < 0,001). Bei KiJu im Tanner-Stadium I (n = 86) lag der Proinsulin-

Median (1.-3.Quartil) bei 5,85 (3,4-13,3) pmol/l, KiJu im Tanner-Stadium II-III (n = 82) hatten 

einen Proinsulin-Median von 13,5 (6,9-21,3) pmol/l und bei KiJu im Tanner-Stadium IV-V 

(n = 83) betrug er 14 (8,8-26) pmol/l (bei n = 8 KiJu lagen keine Daten zum Pubertätsstatus 

vor). 

Auch mit zunehmendem relativem Gewicht  (alters- und geschlechtsadaptiert) zeigte sich ein 

signifikanter Anstieg der Proinsulinwerte. Bei KiJu mit einem BMI-SDS < 2 lag der Median (1.-3. 

Quartil) bei 5,95 (4,1-9,9) pmol/l, bei einem BMI-SDS von 2-2,5 bei 9,85 (5,1-15) pmol/l, und bei 

einem BMI-SDS von > 2,5 bei 14 (6,1-21,5) pmol/l (p = 0,04 bzw. p = 0,026 jeweils zur nächst 

höheren Kategorie). Der Zusammenhang zwischen Proinsulin und Pubertätsstadium bzw. 

Gewichtsklasse war jeweils linear (vgl. auch Abb. 11 und Abb. 12).  

Die Jungen (n = 124) und Mädchen (n = 135) unterschieden sich nicht signifikant hinsichtlich 

ihrer medianen Proinsulinwerte. Ebenso zeigten sie keine signifikanten Unterschiede im 

Hinblick auf die ethnische Zugehörigkeit (kaukasisch, türkisch, andere) oder 

Migrationshintergrund Ja / Nein (p-Werte jeweils > 0,05). In der Risikogruppe betrug der 

Proinsulin-Median 14 (7,3-24,3) pmol/l (n = 154), in der Vergleichsgruppe 7,1 (3,7-13,5) pmol/l 

(n = 105). Diese Unterschiede waren hochsignifikant (p < 0,001) (vgl. Abb. 13). 
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Abb. 11 und 12  Zusammenhang zwischen Nüchternproinsulin und Pubertät bzw. relativem 
Gewicht 

Abb. 13 Nüchternproinsulin in Risiko- und Vergleichsgruppe 
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Bezogen auf Insulinresistenz, weitere Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels und das 

metabolische Syndrom wiesen diejenigen KiJu, bei denen eine Insulinresistenz vorlag (R-

HOMA > 95. Perzentile, n = 140), hochsignifikant höhere mediane Nüchternproinsulinwerte auf, 

verglichen mit denen ohne Insulinresistenz (n = 119), vgl. Abb. 14. Median und Quartile von 

KiJu mit bzw. ohne Insulinresistenz lagen bei 15 (9-27,8) bzw. 6,4 (3,3-11) pmol/l (p < 0,001). 

KiJu mit einem metabolischen Syndrom (n = 99) zeigten mehr als doppelt so hohe mediane 

Proinsulinspiegel als diejenigen ohne metabolisches Syndrom (n = 160): 17 (10-33) pmol/l vs. 

8,1 (3,8-14) pmol/l, wie in Abb. 16 dargestellt. Diese Unterschiede waren hochsignifikant 

(p < 0,001). 
 

Abb. 14, 15  und 16 Nüchternproinsulin im Zusammenhang mit Kohlenhydratstoffwechsel  

          und metabolischem Syndrom 

 

 

 

In der Risikogruppe zeigte sich bei 

Betrachtung der Glukoseregulations-

gruppen, dass KiJu mit einer gestörten 

Glukoseregulation (IGR, n = 35) hoch-

signifikant höhere mediane Nüchtern-

proinsulinwerte hatten, als KiJu mit 

normaler Glukoseregulation (NGR, n = 115; 

22 (12-45) vs. 12 (6,7-21) pmol/l; Median 

(1.-3. Quartil); p = 0,001), vgl. Abb. 15. 

 

0 = R-HOMA <= 95.Perzentile

1 = R-HOMA > 95.Perzentile

0 1 
Insulinresistenz (R-HOMA)

0 

10

20

30

40

50

60

70

n=119 n=140 N
üc

ht
er

np
ro

in
su

lin
, p

m
ol

/l 

p < 0,001 

NGR IGR 

Glukoseregulationsgruppen 

NGR = normale Glukoseregulation 
IGR = gestörte Glukoseregulation 

0

10

20

30

40

50

60

70

n=115 n=35 

N
üc

ht
er

np
ro

in
su

lin
, p

m
ol

/l 

p < 0,001 

0 1 
Metabolisches Syndrom (MetS)

0 = kein MetS 1 = MetS 

0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

n=160 n=99 N
üc

ht
er

np
ro

in
su

lin
, p

m
ol

/l 

p < 0,001 



 44

4.1.3.2 Proinsulin/Insulin-Ratio: Nüchtern und im Verlauf des OGTT 

Bei n = 259 KiJu der Gesamtgruppe wurde die Proinsulin/Insulin-Ratio aus Nüchternproinsulin 

und Nüchterninsulin berechnet (Formel s. Kap. 3.2.3). Ein Vergleich der Nüchtern-PI/I-Ratio bei 

KiJu mit und ohne Insulinresistenz ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen (PI/I-Ratio 0,09 (0,06-0,14), bzw. 0,09 (0,06-0,15); Median (1.-3. Quartil); p > 0,05). 

Weiterhin zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bzgl. der Nüchtern-PI/I-Ratio bei KiJu 

mit metabolischem Syndrom gegenüber denjenigen ohne metabolisches Syndrom (p = 0,37) 

oder von Migranten und Nicht-Migranten (p > 0,05). 

 

Bei den n = 154 KiJu der Risikogruppe, bei denen Proinsulin auch im Verlauf eines OGTT 

gemessen wurde, erfolgte zusätzlich die Berechnung der PI/I-Ratio zu den Zeitpunkten 30, 60 

und 120 Minuten nach oraler Glukosebelastung. 

Bei Betrachtung der medianen PI/I-Ratio in den verschiedenen Glukoseregulationsgruppen 

wiesen KiJu mit IGR sowohl signifikant höhere Werte der Nüchtern-, als auch der 30 Min PI/I-

Ratio auf, verglichen mit KiJu mit NGR (p < 0,05). Nicht signifikant unterschieden sich die 60 

bzw. 120 Min Werte in den beiden Gruppen (p > 0,05) (vgl. Tab. 8). 

 

Tab. 8 Zusammenhang zwischen PI/I-Ratio im OGTT und Glukoseregulationsgruppe 

Glukoseregulations-
gruppe 

PI/I-Ratio  
0 Min 
Median 

PI/I-Ratio  
30 Min 
Median 

PI/I-Ratio  
60 Min 
Median 

PI/I-Ratio  
120 Min 
Median 

NGR 
IGR 

0,085 (n=115) 
0,105 (n=35) 

0,047 (n=91) 
0,066 (n=29) 

0,073 (n=85) 
0,089 (n=28) 

0,124 (n=92) 
0,134 (n=29) 

p-Wert p = 0,049* p = 0,014* p = 0,12 p = 0,94 
PI/I-Ratio: Proinsulin/Insulin-Ratio; NGR: normale Glukoseregulation; IGR: gestörte Glukoseregulation 

 

4.1.3.3 Nüchternproinsulin als prädiktiver Parameter für eine gestörte 

Glukoseregulation? 

Bei Anwendung der derzeit für Erwachsene in der Literatur empfohlenen Grenzwerte zur 

Beurteilung des Nüchternproinsulinspiegels von > 10 pmol/l für ‘erhöht’  [136], bzw. > 45 pmol/l 

für ‘stark erhöht’ [168], wiesen mit 44% (n = 114) fast die Hälfte der KiJu, bei denen Proinsulin 

bestimmt wurde, erhöhte und 5,4% (n = 14) stark erhöhte Nüchternproinsulinspiegel auf. 

Um herauszufinden, ob Nüchternproinsulin als prädiktiver Parameter für eine IGR geeignet ist, 

wurden in ROC-Kurven-Analysen Sensitivität und Spezifität von Proinsulin mit verschiedenen 

Cut-Off Werten untersucht (nur Risikogruppe). Bei einem Cut-Off von 10 pmol/l ergab sich eine 

Sensitivität von 82,8% bei einer Spezifität von 45,2% (vgl. Tab. 9). Der positiv prädiktive Wert 

betrug hierbei 31,5%. 
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Tab. 9 Vier-Felder-Tafel: Nüchternproinsulin und Glukoseregulationsgruppe, Cut-Off 10 

 pmol/l 

 

Nüchternproinsulin

NGR (n = 115) 

% (n) von NGR

IGR (n = 35) 

% (n) von IGR 

normal (≤ 10 pmol/l) 45,2% (n = 52) 17,1% (n = 6) 

erhöht (> 10 pmol/l 54,8% (n = 63) 82,9% (n = 29) 

 

Bei einem Cut-Off von Nüchternproinsulin ≥ 45 pmol/l zeigte sich eine Spezifität von 95,5% bei 

einer Sensitivität von 22,8%. Der positiv prädiktive Wert von Proinsulin lag bei 61,5% (siehe 

auch Tab. 10). 

 

Tab. 10 Vier-Felder-Tafel: Nüchternproinsulin und Glukoseregulationsgruppe, Cut-Off 

 45 pmol/l 

 

Nüchternproinsulin

NGR (n = 115) 

% (n) von NGR 

IGR (n = 35) 

% (n) von IGR 

normal (< 45 pmol/l) 95,7% (n = 110) 77,1% (n = 27) 

erhöht (≥ 45 pmol/l 4,3%   (n = 5) 22,9% (n = 8) 

 

 

Unter Verwendung des Proinsulin-Medians dieser Stichprobe (≥ 14 pmol/l) oder der 75. 

Perzentile (> 24,25 pmol/l) als Cut-Off, ergab sich eine Spezifität von 55,65% bei einer 

Sensitivität von 65,7%, bzw. eine  Spezifität von 81,7% und Sensitivität von 42,8%. 

 

Anhand der dargestellten Ergebnisse konnte eine Eignung von Proinsulin als prädiktiver 

Parameter für eine IGR somit nicht nachgewiesen werden, da bei keinem der gewählten Cut-Off 

Punkte eine hohe Sensitivität bei gleichzeitig hoher Spezifität erzielt werden konnte.  

 



 46

4.1.4 Das metabolische Syndrom im Zusammenhang mit dem Migrationsstatus 

Die Gesamtstichprobe setzte sich aus 66,2% (n = 443) KiJu ohne und 33,8% (n = 226) KiJu mit 

Migrationshintergrund zusammen (Definition s. Kap. 3.1.1.3). 60,2% der Individuen mit 

Migrationshintergrund waren Kaukasier türkischer Abstammung, 25,7% sonstige Kaukasier 

(u. a. mittel-, ost- und südeuropäischer Abstammung) und 14,2% anderer Herkunft als die 

genannten (darunter 3,5% KiJu asiatischer und 3,1% afrikanischer Herkunft). 

Die beiden Gruppen mit bzw. ohne Migrationshintergrund werden im Folgenden hinsichtlich 

klinischer Merkmale sowie der Prävalenz des metabolischen Syndroms und seiner Parameter 

miteinander verglichen. In Abschnitt 4.1.4.4 sind die Ergebnisse der multivariaten logistischen 

Regression dargestellt, mittels der untersucht wurde, ob ein Migrationshintergrund ein 

unabhängiger Risikofaktor für das Vorliegen einer Insulinresistenz und des metabolischen 

Syndroms ist. 

 

4.1.4.1 Klinische Charakteristika in Bezug auf den Migrationsstatus 

Migranten und Nicht-Migranten dieser Stichprobe waren vergleichbar hinsichtlich der in Tab. 11 

dargestellten klinischen Parameter (p jeweils > 0,05). 

 

Tab. 11 Klinische Charakteristika von Migranten und Nicht-Migranten (n=669) 

 Migrationshintergrund  

Parameter 
Nein 
n = 443 

Ja 
n = 226 

p - Wert 

Geschlecht 
männlich 
weiblich 

 
208 (47%) 
235 (53%) 

 
117 (51,8%) 
109 (48,2%) 

p = 0,24 

Alter (Jahre)* 11,5  3,6 11,0  3,4 p = 0,08 

BMI (kg/m²)**                28,3 (24,7-32,8) 28,9 (25,3-32,5) p = 0,31 

BMI-Perzentile (KH) 
90. - 97. P 
> 97. P 

 
60 (13,5%) 
383 (86,5%) 

 
23 (10,2%) 
203 (89,8%) 

p = 0,21 

BMI-SDS (KH)*             2,55  0,66 2,65  0,60 p = 0,056 

Pubertätsstadium 
(nach Tanner) 
präpubertär (I) 
frühpubertär (II,III) 
spätpubertär (IV,V) 
fehlend 

 
 
172 (41,7%) 
114 (27,7%) 
126 (30,6%) 
31 

 
 
84 (38%) 
74 (33,5%) 
63 (28,5%) 
5 

p = 0,201 

*Angaben in MWSD, bzw. **Median (1.-3.Quartil), bzw. n (%);  
1 p-Werte bei 3 Kategorien: 1.vs. 2./3. Kategorie; KH: Kromeyer-Hauschild 

 

Es fanden sich keine signifikanten Unterschiede bzgl. Alter und Pubertätsstadium. Das 

Geschlechterverhältnis war ausgeglichen. 
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4.1.4.2 Prävalenz der Komponenten des metabolischen Syndroms und Migrations-

status 

4.1.4.2.1 Adipositas 

Die Prävalenz und das Ausmaß der Adipositas waren vergleichbar bei Migranten und Nicht-

Migranten, sowohl absolut (BMI), als auch in Relation zu Alter und Geschlecht (BMI > 97. 

Perzentile, BMI-SDS). Eine Adipositas (BMI über der 97. Perzentile) lag definitionsgemäß bei 

89,9% (n = 203) der KiJu mit Migrationshintergrund, gegenüber 86,5% (n = 383) der Nicht-

Migranten vor (p = 0,31; vgl. Tab. 11). 

  

4.1.4.2.2 Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels 

Bei den KiJu mit Migrationshintergrund war sowohl der mittlere Nüchternblutzucker als auch der 

mediane Nüchterninsulinwert hochsignifikant bzw. signifikant höher als bei Nicht-Migranten 

(p = 0,001 bzw. p = 0,003). Der Mittelwert des Nüchternblutzuckers lag bei Migranten bei 83,1 

11,1 mg/dl, bei Nicht-Migranten bei 79,8 12,3 mg/dl. Der Median des Nüchterninsulins lag bei 

KiJu mit Migrationshintergrund bei 14,3 (9,2-23,3) U/ml, bei Nicht-Migranten bei 12,6 (7,6-

19,5) U/ml. Dementsprechend unterschieden sich auch die medianen R-HOMA der beiden 

Gruppen signifikant voneinander (3,0 (1,8-5,1) vs. 2,4 (1,4-4,1); p = 0,01). Der mediane 

Insulinogenic-Index war vergleichbar in den beiden Gruppen: 2,5 (1,8-3,7) bei vorhandenem 

Migrationshintergrund (n = 100) vs. 2,3 (1,4-3,2) bei Nicht-Migranten (n = 143); (p = 0,8).Tab. 12 

zeigt die Prävalenz von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels in den beiden Gruppen. 

 

Tab. 12 Insulinresistenz und weitere Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels bei Migranten 

und Nicht-Migranten 

 Migrationshintergrund  

Parameter Nein (n = 443) Ja (n = 226) p-Wert 
Insulinresistenz (IR) 
IR nein 
IR ja 

 
268 (60,5%) 
175 (39,5%) 

 
104 (46%) 
122 (54%) 

p < 0,001 

Nüchternglukose 
Normal 
IFG 
T2DM 

 
428 (96,6%) 
13 (2,9%) 
2 (0,5%) 

 
215 (95,1%) 
10 (4,4%) 
1 (0,4%) 

p = 0,6 

120 Min Glukosetoleranz 
Normal 
IGT 
T2DM 
fehlend 

 
107 (74,8%) 
34 (23,8%) 
2 (1,4%) 
300 

 
77 (76,2%) 
22 (21,8%) 
2 (2,0%) 
125 

p = 0,891 

*R-HOMA > 95.Perzentile für Alter und Geschlecht; 1 p-Werte bei 3 Kategorien: 1. vs. 2./3. Kategorie 
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4.1.4.2.3 Fettstoffwechselstörungen, erhöhte Transaminasen und Harnsäurewerte 

Kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen fand sich bezüglich der mittleren 

bzw. medianen Gesamt-, LDL- und HDL-Cholesterinwerte sowie den Triglyzeriden (p > 0,05). 

Bei Betrachtung der Gesamtprävalenz von Fettstoffwechselstörungen wiesen KiJu mit 

Migrationshintergrund signifikant häufiger eine Dyslipidämie (Gesamtcholesterin > 200mg/dl 

und / oder Triglyzeride > 150 mg/dl und / oder LDL-Cholesterin > 130mg/dl und / oder HDL-

Cholesterin < 35 mg/dl) auf als Nicht-Migranten (p = 0,048). Mit 49,5% (n = 108) hatte nahezu 

die Hälfte der Migranten eine Dyslipidämie gegenüber 38,6% (n = 164) der Nicht-Migranten.  

Im Einzelnen kamen alle Störungen des Fettstoffwechsels bei KiJu mit Migrationshintergrund 

häufiger vor als bei Nicht-Migranten, mit Ausnahme von zu niedrigem HDL-Cholesterin, das 

nahezu gleich häufig in beiden Gruppen pathologisch erniedrigt war. Signifikant häufiger kamen 

dabei eine Hypercholesterinämie (p = 0,048) und Hypertriglyzeridämie (p = 0,035) vor (vgl. 

Abb. 17). 
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Abb. 17 Prävalenz von Fettstoffwechselstörungen, erhöhten Transaminasen und Harnsäure- 

werten bei Migranten und Nicht-Migranten (n = 669) 

 

Weiterhin fanden sich hochsignifikante Unterschiede zwischen den absoluten GPT- und 

Harnsäurewerten in den beiden Gruppen (p = 0,013 bzw. p = 0,01). Der Median der GPT bzw. 

der mittlere Harnsäurewert lag bei 18,5 (11-32) U/l bzw. 5,0 ± 1,3 mg/dl in der Gruppe der  

Migranten, gegenüber 16 (10-27) U/l bzw. 5,43 ± 1,3 mg/dl bei Nicht-Migranten. Nicht signifikant 

unterschieden sich die medianen GOT-Werte in den beiden Gruppen (Migranten: 17 (12-30) U/l 

vs. Nicht-Migranten: 15 (11-29) U/l; p = 0,17).  

* p < 0,05 *

*

*

TG: Triglyzeride; Chol/HDL/LDL: Gesamt-/HDL-/LDL-Cholesterin; GOT/GPT: Glutamat-Oxalacetat-/-Pyruvat-
Transaminase: HS = Harnsäure 
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Die Prävalenz von erhöhten Transaminasen und Harnsäurewerten (alters- und geschlechts-

adaptiert) bei Migranten und Nicht-Migranten ist in Abb. 17 dargestellt. 

 

4.1.4.2.4 Bluthochdruck 

Weder der systolische noch der diastolische Blutdruck unterschieden sich im Mittel signifikant in 

den beiden Gruppen (p = 0,32 bzw. p = 0,94). Die Mittelwerte bei KiJu mit Migrations-

hintergrund lagen bei 120  13,3 mmHg (systolisch) bzw. 67  9,9 mmHg (diastolisch), 

gegenüber 121  13,5 mmHg bzw. 67  9,4 mmHg bei Nicht-Migranten. 

Bezogen auf Alter und Geschlecht lag der Anteil der KiJu mit Hypertonie (systolischer und / 

oder diastolischer Blutdruck über der 95. Blutdruck-Perzentile) bei 33% (n = 72) in der Gruppe 

mit Migrationshintergrund, gegenüber 28,8% (n = 122) bei Nicht-Migranten. Diese Unterschiede 

waren nicht signifikant (p > 0,05). 

 

4.1.4.3 Prävalenz des metabolischen Syndroms nach Migrationsstatus 

Mit 35,8% (n = 81) lag ein metabolisches Syndrom (Definition siehe Kap. 3.2.2) signifikant 

häufiger bei den KiJu mit familiärem Migrationshintergrund vor als bei Nicht-Migranten (25,7%, 

n = 114; p = 0,007), wie in  Abb. 18 dargestellt. 
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Abb. 18 Prävalenz des metabolischen Syndroms nach Migrationsstatus und Gewichtsklassen 

(BMI-SDS; n = 669) 

 
Bei Betrachtung der Prävalenz des metabolischen Syndroms unterteilt nach Gewichtsgruppen 

(BMI-SDS < 2, 2-2,5, > 2,5, vgl. Abb. 18) fiel auf, dass der Anteil der KiJu mit metabolischem 

Syndrom in allen drei Gewichtsgruppen bei Probanden mit Migrationshintergrund größer war, 

* p = 0,007 

*

MetS = metabolisches Syndrom 
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verglichen mit Nicht-Migranten. Diese Unterschiede erreichten aber kein Signifikanzniveau (p 

jeweils > 0,05).  

Nach zusätzlicher Berücksichtigung des Pubertätsstadiums (geschichteter Chi²-Test) zeigte 

sich, dass vor allem frühpubertäre übergewichtige KiJu mit Migrationshintergrund (Tanner II-III, 

BMI-SDS < 2) mit 17,6% signifikant häufiger ein metabolisches Syndrom aufwiesen als Nicht-

Migranten gleichen Pubertätsstadiums und gleicher Gewichtsklasse, von denen keiner ein 

metabolisches Syndrom aufwies (p = 0,03). Ebenfalls signifikant häufiger (p = 0,047) kam 

verglichen mit Nicht-Migranten ein metabolisches Syndroms bei KiJu mit Migrationshintergrund 

vor, wenn diese in der Spätpubertät und extrem adipös waren (Tanner IV-V, BMI-SDS > 2,5). In 

dieser Untergruppe lag die Prävalenz des metabolischen Syndroms bei 65,7%, gegenüber 

45,5% bei Nicht-Migranten. 

 

Bei alleiniger Betrachtung der adipösen KiJu fiel auf, dass Migranten insgesamt einen höheren 

Schweregrad des metabolischen Syndroms zeigten als Nicht-Migranten. Die Anzahl der 

einzelnen Zeichen des metabolischen Syndroms zusätzlich zur Adipositas in den beiden 

Gruppen unterschied sich signifikant voneinander (p = 0,039). Mit 25% waren Migranten 

seltener ‘nur’ adipös als Nicht-Migranten mit 34% (vgl. Abb. 19). 

 

  Nicht-Migranten (n = 443)   Migranten (n = 226) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19 Anzahl der Zeichen des metabolischen Syndroms zusätzlich zu Adipositas bei 

Migranten und Nicht-Migranten 
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4.1.4.4 Migrationshintergrund als unabhängiger Einflussfaktor für das Vorliegen einer 

Insulinresistenz und des metabolischen Syndroms? 

Um zu untersuchen, ob der Faktor ‘Migrationshintergrund’ unabhängig von den Risikofaktoren 

Pubertätsstadium, BMI-SDS und Geschlecht (vgl. Kap. 1.2.4) einen Einfluss auf die Enstehung 

einer Insulinresistenz (R-HOMA > 95. Perzentile für Alter und Geschlecht, vgl. Kap. 3.2.2.2) 

ausübt, wurde eine multivariate logistische Regression durchgeführt. Die Ergebnisse sind in 

Tab. 13 dargestellt. 

Für die Regressionsanalyse wurde der Faktor ‘Pubertät’ in drei Gruppen unterteilt: präpubertär 

(Tanner I), frühpubertär (Tanner II-III) und spätpubertär (Tanner IV-V). Der Faktor ‘Gewicht’ 

wurde anhand der alters- und geschlechtsadaptierten BMI-SDS-Werte in der Analyse erfasst. 

Diese wurden in drei Kategorien eingeteilt: < 2 (Übergewicht), 2-2,5 (Adipositas) und > 2,5 

(extreme Adipositas). Anstelle des Alters wurde das Pubertätsstadium in die Analyse 

miteinbezogen, da die Pubertätsstadien das ‘biologische Alter’ besser darstellen. Es wurden 

n = 633 Fälle, bei denen vollständige Angaben bezüglich der Risikofaktoren vorlagen, 

ausgewertet.  

 
Tab. 13 Risikofaktoren für das Vorliegen einer Insulinresistenz (R-HOMA > 95. P, n = 633) 

Risikofaktor Odds Ratio (OR) 95% KI p-Wert 
Geschlecht  
Jungen 
Mädchen 

 
1 
0,603 

 
 
0,422-0,862 

 
 
0,006 

Pubertät 
Tanner I 
Tanner II/III 
Tanner IV/V 

 
1 
3,103 
4,244 

 
 
2,036-4,730 
2,754-6,540 

 
 
< 0,001 
< 0,001 

BMI-SDS (nach KH) 
< 2 
2 - 2,5 
> 2,5 

 
1 
2,157 
5,162 

 
 
1,208-3,851 
2,969-8,973 

 
 
0,009 
< 0,001 

Migrationshintergrund 
Nein 
Ja 

 
1 
1,607 

 
 
1,125-2,295 

 
 
0,009 

Referenzkategorie: Variable mit dem statistisch geringeren Risiko für das Vorliegen einer Insulinresistenz, 
d. h. für Geschlecht: Jungen; Pubertät: Tanner I; BMI-SDS: < 2; Migrationshintergrund: Nein 

 

Bei der Überprüfung des Effektes der einzelnen Variablen für das Vorliegen einer 

Insulinresistenz erkennt man den Einfluss des Faktors ‘Geschlecht’. Mädchen hatten ein 

signifikant geringeres Risiko als Jungen (OR = 0,6; p = 0,006), eine Insulinresistenz zu 

entwickeln. Die ‘Pubertätsstadien’ zeigten mit einem OR von 3,1 (frühpubertär) und dann 4,2 

(spätpubertär) einen deutlichen Einfluss auf die Insulinresistenz (p < 0,001).  

Der Faktor ‘Gewicht’, ausgedrückt als BMI-SDS, übte einen deutlichen Effekt auf die 

Insulinresistenz aus. Adipöse KiJu dieser Stichprobe mit einem BMI-SDS von 2 - 2,5 hatten 
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verglichen mit übergewichtigen KiJu dieser Stichprobe (BMI-SDS unter 2) ein ca. zweifach 

erhöhtes Risiko (OR = 2,2; p = 0,009) für das Vorliegen einer Insulinresistenz. KiJu mit extremer 

Adipositas (BMI-SDS > 2,5) hatten ein über fünffach erhöhtes Risiko für das Vorliegen einer 

Insulinresistenz (OR = 5,2; p < 0,001), verglichen mit übergewichtigen KiJu.  

Der Faktor ‘Migrationshintergrund’ zeigte mit einer OR von 1,6 (p < 0,01) ebenfalls einen 

signifikanten Einfluss. Er stellte auch nach Adjustierung für die anderen Risikofaktoren einen 

unabhängigen Einflussfaktor für das Risiko einer Insulinresistenz dar. 

 

Da KiJu mit Migrationshintergrund bei vergleichbaren klinischen Charakteristika signifikant 

häufiger ein metabolisches Syndrom aufwiesen als Nicht-Migranten, wurde eine zweite 

multivariate logistische Regression durchgeführt. Ziel war es zu analysieren, ob die Migration 

unabhängig von den genannten Risikofaktoren Pubertät, BMI-SDS und Geschlecht einen 

Einfluss auf das Vorliegen eines metabolischen Syndroms bei den Probanden dieser 

Stichprobe hatte. Es verblieben nur noch Pubertät und BMI-SDS in dem Modell; das Geschlecht 

zeigte keinen Einfluss. Der Faktor ‘familiärer Migrationshintergrund’ stellte nur noch einen 

geringen Einflussfaktor dar ohne Signifikanz (OR = 1,37; p > 0,05) wie in Tab. 14 dargestellt. 

 

Tab. 14 Migrationshintergrund als unabhängiger Risikofaktor für das Vorliegen eines 

 metabolischen Syndrom (n = 633)? 

Risikofaktor Odds Ratio 95% KI p-Wert 
Pubertät 
Tanner I 
Tanner II/III 
Tanner IV/V 

 
1 
3,351 
3,659 

 
 
2,1-5,347 
2,327-5,752 

 
 
< 0,001 
< 0,001 

BMI-SDS (nach KH) 
< 2 
2 - 2,5 
> 2,5 

 
1 
5,415 
11,685 

 
 
2,205-13,298 
4,895-27,895 

 
 
< 0,001 
< 0,001 

Migrationshintergrund 
Nein 
Ja 

 
1 
1,379 

 
 
0,945-2,01 

 
 
0,096 

Referenzkategorie: Variable mit dem statistisch geringeren Risiko für das Vorliegen eines metabolischen 
Syndroms; Geschlecht: Jungen; Pubertät: Tanner I; BMI-SDS: < 2; Migrationshintergrund: Nein 
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4.2 Longitudinalstudie 

In diesem Teil der Ergebnisse wird der Verlauf des metabolischen Syndroms bei n = 126 KiJu 

der Risikogruppe dargestellt. Von besonderem Interesse war hierbei der Verlauf der 

Glukoseregulationsstörungen bei KiJu mit einem definitionsgemäß erhöhten Risiko für das 

Auftreten eines T2DM. In Kap. 4.2.4.1 und 4.2.4.2 werden longitudinale Einflussfaktoren der 

Insulinresistenz, die einen der zugrunde liegenden Hauptpathomechanismen für Glukose-

regulationsstörungen und T2DM bildet, dargestellt. 

Der mediane Abstand zwischen dem ersten und zweiten OGTT bei den n = 126 KiJu der 

Längsschnittanalyse betrug 13,6 (8,5 - 27,9) Monate. 49,2% (n = 62) der KiJu der 

Längsschnittuntersuchung waren Jungen, 50,8% (n = 64) Mädchen. Bei 38,1% (n = 48) dieser 

KiJu lag ein familiärer Migrationshintergrund vor. 65,9% (n = 83) waren kaukasischer (aber nicht 

türkischer) Herkunft, 24,6% (n = 31) türkischer und 9,5% (n = 12) anderer Herkunft als die 

beiden genannten.  

Jungen und Mädchen der Stichprobe unterschieden sich nicht signifikant hinsichtlich Herkunft, 

Migrationsstatus und Alter. Zum Zeitpunkt des zweiten OGTT hatten die Mädchen im Mittel 

einen signifikant höheren BMI-SDS-Wert als die Jungen (3  0,64 vs. 2,7  0,56, p = 0,02) und 

waren etwas häufiger in der Pubertät bzw. weiter fortgeschritten in der Pubertät. Die 

Pubertätsunterschiede waren bei gleichem Alter erwartungsgemäß und erreichten keine 

statistische Signifikanz. Tab. 15 zeigt die Veränderungen der klinischen Charakteristika 

zwischen dem ersten und zweiten OGTT. 

4.2.1 Veränderungen klinischer Charakteristika 

Tab. 15 Veränderungen klinischer Charakteristika 1. vs. 2. OGTT (n = 126) 

Parameter 
1. OGTT 
n = 126 

2. OGTT 
n = 126 

p-Wert 

Alter (Jahre)* 12,63  3,1 14,25  3,17 p < 0,001
BMI-Perzentile (KH) 
90. -  97. Perzentile 
> 97. Perzentile  

 
4 (3,2%) 
122 (96,8%) 

 
4 (3,2%) 
122 (96,8%) 

 

BMI (kg/m²)** 32 (28,9-35,7) 33,5 (29,9-37,9) p < 0,001
BMI-SDS (KH)* 2,85  0,58 2,9  0,61 p = 0,39 
Pubertätsstadium (nach Tanner)
präpubertär (I) 
frühe Pubertät (II,III) 
späte Pubertät (IV,V) 

 
30 (24%) 
49 (39%) 
47 (37%) 

 
18 (14,3%) 
37 (29,4%) 
71 (56,3%) 

 

*Angaben als MW±SD bzw. **Median (1.-3.Quartil), bzw. n (%); KH = Kromeyer-Hauschild 
 

Es fanden sich keine signifikanten Unterschiede der klinischen Charakteristika zwischen den 

ein- und ausgeschlossenen KiJu der Längsschnittanalyse. Zu den Ein- und Ausschlusskriterien 

vgl. Kap. 3.1.1.4 bis 3.1.3. 
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4.2.1.1 Gewichtsentwicklung 

Zwischen dem ersten und dem zweiten OGTT nahm der mediane BMI hochsignifikant zu 

(p < 0,001). Nach Berücksichtigung von Alter und Geschlecht fand im Mittel aber keine 

signifikante relative Gewichtsveränderung statt, da die BMI-SDS-Werte gleich blieben (vgl. Tab. 

15). Betrachtet man die Patienten im Einzelnen, so war bei 50% (n = 63) gemessen am BMI-

SDS-Wert eine relative Gewichtszunahme zu verzeichnen, bei nahezu genau so vielen (49,2%, 

n = 62) eine relative Gewichtsabnahme. Ein Individuum hielt sein relatives Gewicht. 

4.2.1.2 Pubertätsfortschritt 

Tab. 15 zeigt den Pubertätsfortschritt im Verlauf. Eine Änderung des Pubertätsstadiums fand 

bei insgesamt 24,6% (n = 30) der KiJu statt. Im Einzelnen traten 9,5% (n = 12) der Probanden 

im Verlauf in die Pubertät ein, darunter waren 5,5% (n = 7) KiJu, die von Tanner-Stadium I zu 

Tanner II-III und 4% (n = 5), die zu Tanner IV-V wechselten. 15% (n = 19) der KiJu wechselten 

von initial Tanner II-III zu Tanner IV-V.  

 
 

4.2.2 Verlauf des metabolischen Syndroms 

Abb. 20 zeigt die Veränderungen in der Prävalenz von Störungen des Fettstoffwechsels, 

erhöhten Transaminasen sowie Hypertonie. Die Prävalenz der Hyperurikämie veränderte sich 

nicht signifikant (p > 0,05). Zur Entwicklung von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels 

siehe nachfolgende Kapitel (Kap. 4.2.3 und 4.2.4). 
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Abb. 20 Veränderungen der Prävalenzen der einzelnen Parameter des metabolischen 

Syndroms (n = 126) 

* p < 0,05 
*

*
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** p <0,001 
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Eine signifikante Verbesserung zwischen erstem und zweitem OGTT zeigten der Mittelwert 

bzw. Median von Gesamtcholesterin (p = 0,014) und Triglyzeriden (p = 0,007). Dagegen 

verschlechterten sich im Mittel signifikant die Harnsäurespiegel (p = 0,022) und die 

Transaminasen (p < 0,001 für GOT, p = 0,003 für GPT).  

 

Hinsichtlich der Gesamtprävalenz des metabolischen Syndroms zeigte sich in der Verlaufs-

untersuchung eine signifikante Abnahme (p = 0,02), wie in Abb. 21 dargestellt. Während zum 

Zeitpunkt des ersten OGTT 61,1% (n = 77) der an der Längsschnittuntersuchung 

teilnehmenden KiJu ein metabolisches Syndrom aufwiesen, traf dies zum zweiten Zeitpunkt bei  

47,6% (n = 60) zu. Von den n = 77, die zu Beginn die Diagnose metabolisches Syndrom 

aufwiesen, verbesserten sich 41,6% (n = 32), so dass hier zum zweiten Zeitpunkt das 

metabolische Syndrom nicht mehr vorlag. Von den n = 49, die zu Beginn kein metabolisches 

Syndrom hatten, musste bei n = 15 (30,6%) im Verlauf die Diagnose eines neu aufgetretenen 

metabolischen Syndroms gestellt werden. 

Auch die Anzahl der einzelnen Zeichen des metabolischen Syndroms verringerte sich 

signifikant (p = 0,002), sodass zum Zeitpunkt des zweiten OGTT weniger KiJu drei oder mehr 

Komponenten des metabolischen Syndroms aufwiesen. Analog dazu nahm der Anteil 

derjenigen, die eine oder zwei Komponenten aufwiesen, zu (vgl. Abb. 21). 

 

Abb. 21 Veränderung der Prävalenz und Anzahl der Zeichen des metabolischen Syndroms  
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4.2.3 Verlauf der Glukoseregulationsstörung 

Abb. 22 zeigt den Verlauf der Glukoseregulationsstörungen zwischen dem ersten und zweiten 

OGTT (zur Einteilung der Glukoseregulationsgruppen und den verwendeten Grenzwerten siehe 

Kap. 3.2.2.1). 

 

Abb. 22 Verlauf der Glukoseregulationsstörung 

Zum Zeitpunkt des ersten OGTT zeigten 71,4% der n = 126 KiJu eine NGR, 23,8% eine IGR 

und 4,8% einen T2DM. Bei der Verlaufsuntersuchung hatten mit 65,1% etwas weniger KiJu als 

Erhebungszeitraum: 13,9 (8,5-27,9) Monate (Median, 
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zuvor eine NGR und 24,6% eine IGR (Angaben ohne Patienten mit initialem T2DM, die im 

Verlauf unter Therapie zu einer IGR zurückkehrten). Bei 5,5% (n = 7) der KiJu der Longitudinal-

Untersuchung manifestierte sich im Verlauf ein T2DM, sodass der Anteil der Individuen mit 

T2DM von 4,8% zu Beginn auf 10,3% (n = 13) anstieg (inklusive der Patienten mit bereits 

initialem T2DM, die unter Therapie eine NGR (n = 3) bzw. IGR (n = 2) erlangen konnten (vgl. 

Abb. 22). Insgesamt fand kein signifikanter Wechsel zwischen den verschiedenen 

Glukoseregulationsgruppen statt (p = 0,406). 

 

Um die Faktoren zu analysieren, die mit einer Progression der Glukoseregulationsstörung 

zusammenhängen, wurden im Folgenden zwei Untergruppen exemplarisch miteinander 

verglichen: 

1. Untergruppe: KiJu, die zum Zeitpunkt des ersten OGTT eine NGR aufwiesen und im 

Verlauf eine IGR bzw. T2DM entwickelten (= Verschlechterung der Glukoseregulation), 

2. Untergruppe: KiJu, die zu Beginn eine IGR aufwiesen, im Verlauf aber wieder zu einer 

NGR konvertierten (= Verbesserung der Glukoseregulation). 

Diese beiden Untergruppen werden nachfolgend mit ‘Verschlechterung’ bzw. ‘Verbesserung’ 

bezeichnet (siehe auch Abb. 22). Weiterhin wurden diejenigen KiJu betrachtet, bei denen es im 

Verlauf zur Manifestation eines T2DM kam. 

 

Klinische Charakteristika der Untergruppen ‘Verschlechterung’ und ‘Verbesserung’ zum 

ersten Zeitpunkt und Veränderungen im Verlauf 

Alter / Pubertät: Die n = 25 KiJu der Untergruppe ‘Verschlechterung’ waren zum Zeitpunkt des 

ersten OGTT jünger (12,8 ± 2,6 Jahre; MW±SD) und analog dazu häufiger präpubertär (24% 

Tanner I, 36% Tanner II-III, 40% Tanner IV-V), gegenüber den n = 17 KiJu der Untergruppe 

‘Verbesserung’ (14 ± 3,12 Jahre; 6% Tanner I, 41%  Tanner II-III, 53% Tanner IV-V). Der 

Altersunterschied war allerdings nicht signifikant (p = 0,19). Im Verlauf traten 20% (n = 5) der 

KiJu der Gruppe ‘Verschlechterung’ in die Pubertät ein. In der Gruppe ‘Verbesserung’ war dies 

bei keinem Individuum der Fall. 

 

Relatives Gewicht: Bis auf einen Jugendlichen mit Übergewicht waren alle KiJu der beiden 

Untergruppen zum Zeitpunkt des ersten OGTT adipös. Die KiJu der Gruppe ‘Verbesserung’ 

waren mit einem mittleren BMI-SDS von 3,14 ± 0,62 signifikant schwerer als die der Gruppe 

‘Verschlechterung’ (BMI-SDS 2,76 ± 0,52; p = 0,03), hielten aber im Verlauf im Mittel ihr 

relatives Gewicht nahezu konstant (BMI-SDS 1. OGTT: 3,14 ± 0,62 vs. 2. OGTT: 3,17 ± 5,47; 

p > 0,5). Demgegenüber nahmen die KiJu der Gruppe ‘Verschlechterung’ im Mittel signifikant zu 

(BMI-SDS 1.OGTT: 2,76 ± 0,53 vs. 2.OGTT: 2,95 ± 0,49; p = 0,006). 
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Keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05) zwischen den beiden Untergruppen fanden sich 

bzgl. Geschlechterverteilung, Herkunft bzw. familiärem Migrationshintergrund sowie positiver 

Familienanamnese für T2DM (anamnestische Angaben zu T2DM vorhanden bei 68% der 

Gruppe ‘Verschlechterung’ bzw. 70,6% der Gruppe ‘Verbesserung’).  

 

Metabolische Charakteristika der beiden Untergruppen ‘Verschlechterung’ und ‘Verbesserung’ 

zum ersten Zeitpunkt und Veränderungen im Verlauf 

Weder der Mittelwert bzw. Median von Nüchternglukose und -Insulin, noch der mediane R-

HOMA unterschieden sich zum Zeitpunkt des ersten OGTT signifikant in den beiden Gruppen 

(p > 0,05). Der mediane Insulinogenic-Index war vergleichbar in den beiden Gruppen (p > 0,05). 

Hinsichtlich der Prävalenz von Fettstoffwechselstörungen fand sich signifikant häufiger ein 

erhöhtes Gesamtcholesterin in der Gruppe mit initialer IGR (41% vs. 12%, p = 0,04). 

Triglyzeride, LDL- und HDL-Cholesterin unterschieden sich nicht signifikant in den beiden 

Gruppen (p > 0,05), wobei das HDL-Cholesterin tendenziell häufiger pathologisch erniedrigt war 

bei den KiJu der Gruppe ‘Verschlechterung’. 

Im Verlauf kam es in der Untergruppe ‘Verschlechterung’ im Mittel zu einem signifikanten 

Anstieg von Nüchternglukose (p = 0,006) und Nüchterninsulin (p = 0,021). Konsekutiv stieg der 

mediane R-HOMA hochsignifikant an (p = 0,001). Der mediane Insulinogenic-Index nahm ab, 

allerdings nicht signifikant (p > 0,05). Im Einzelnen betrachtet trat bei 76% (n = 19) der KiJu der 

Gruppe ‘Verschlechterung’ zwischen dem ersten und zweiten Untersuchungszeitpunkt eine 

Verschlechterung der Insulinresistenz (HOMA-Änderung um mindestens + 0,2) auf. Die 

Prävalenz einer Insulinresistenz (R-HOMA > 95.P) nahm gegenüber dem ersten OGTT um 20% 

zu (von 68% auf 88%). 

In der Gruppe ‘Verbesserung’ fanden sich zwischen dem ersten und dem zweiten OGTT im 

Mittel signifikante bzw. hochsignifikante Verbesserungen in den Parametern Nüchterninsulin, 

Triglyzeride und Gesamtcholesterin. Der mediane R-HOMA nahm signifikant ab (p < 0,05). Im 

Einzelnen konnten hier 76,5% (n = 13) der KiJu das Ausmaß der Insulinresistenz verbessern 

bzw. konstant halten (HOMA-Änderung um < 0,2). Der mediane Insulinogenic-Index 

verbesserte sich tendenziell, allerdings nicht signifikant p > 0,05).  

 

Charakteristika und Verlauf von KiJu mit Manifestation eines T2DM 

Von den n = 126 KiJu der Längsschnittanalyse manifestierte sich bei n = 7 (0,6%) im Verlauf ein 

T2DM. Davon wiesen vier zuvor eine NGR und drei eine IGR auf (vgl. Abb. 22).  

Zum Zeitpunkt des ersten OGTT waren drei von ihnen präpubertär, wovon zwei im Verlauf in 

die Pubertät eintraten. Zwei Individuen befanden sich initial in den Tanner-Stadien II-III, von 

diesen fand bei einem im Verlauf eine Progression zu Tanner IV-V statt. Zwei KiJu waren 

bereits zu Beginn im Tanner-Stadium IV-V. Fünf dieser KiJu waren Nicht-Migranten mit positiver 
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Familienanamnese für T2DM, bei zweien lag ein Migrationshintergrund vor, bei denen die 

Familienanmnese für T2DM nicht bekannt war.  

Zum Zeitpunkt des ersten OGTT lag der Median des BMI bei 37 kg/m², der Mittelwert des BMI-

SDS bei 3,04 ± 0,68. Bei der Verlaufsuntersuchung zeigte sich das relative Gewicht dieser KiJu 

stabil (BMI 36 kg/m² BMI-SDS 3,0 ± 0,17; p jeweils > 0,05). Hinsichtlich des Ausmaßes der 

Insulinresistenz kam es im Verlauf zu einem Anstieg des medianen R-HOMA von 3,8 (2,2-10,8) 

auf 6,45 (3,3-19,3), eine statistische Signifikanz wurde allerdings, wahrscheinlich wegen der 

kleinen Stichprobeanzahl, nicht erreicht (p > 0,05). Alle KiJu mit Manifestation eines T2DM im 

Verlauf waren negativ für Typ 1 Diabetes spezifische Antikörper (vgl. Kap. 3.1.3). Zur 

endgültigen Diagnose eines T2DM sollte bei diesen KiJu im Rahmen der regulären Diagnostik 

der OGTT nach drei bis sechs Monaten wiederholt werden. 

 

4.2.4 Verlauf und Einflussfaktoren der Insulinresistenz 

Weder der durchschnittliche Nüchternblutzucker noch der Median von Nüchterninsulin und 

analog dazu R-HOMA veränderten sich bei den n = 126 KiJu der Längsschnittanalyse 

signifikant über die Zeit (p > 0,05). Der Median des Insulinogenic-Index zeigte eine signifikante 

Verbesserung im Verlauf (p = 0,039). 

Die Prävalenz der Insulinresistenz (R-HOMA > 95. Perzentile für Alter und Geschlecht) 

veränderte sich nicht signifikant (p > 0,05). Von den n = 98 KiJu, die zum Zeitpunkt der ersten 

Untersuchung bereits eine Insulinresistenz aufwiesen, fand bei n = 19 (15,1%) eine 

Verbesserung im Sinne eines Wechsels zu ‘nicht insulinresistent’ statt. Der größere Teil (62,7%, 

n = 79) dieser Gruppe hatte auch beim zweiten OGTT noch eine Insulinresistenz. Der Anteil 

derer, die im Verlauf eine Insulinresistenz erwarben, lag bei n = 17 (13,5%). Insgesamt sank der 

Anteil der Individuen mit Insulinresistenz im Verlauf leicht um n = 2 (von 77,8% auf 76,2%). Im 

Ganzen war der Anteil derjenigen, die von ‘insulinresistent’ zu ‘nicht insulinresistent’ und 

umgekehrt wechselten, nicht signifikant (p = 0,739; Rand-Homogenitäts-Test, vgl. Kap. 3.3). 

 

4.2.4.1 Univariate longitudinale Auswertung: Risikofaktoren und protektive Faktoren 

und das Risiko einer Insulinresistenzverschlechterung 

Um potentielle Einflussfaktoren für das Risiko einer Verschlechterung der Insulinresistenz zu 

ermitteln, wurde zunächst eine univariate logistische Regression durchgeführt. Damit eine 

optimale Trennschärfe bei möglichst großer Gruppengröße erzielt werden konnte, wurde ein Δ-

R-HOMA von ≥ 0,2 als Verschlechterung der Insulinresistenz definiert, im Gegensatz zu Δ-R-

HOMA < 0,2 (Konstanz, Verbesserung). Die jeweilige Referenzkategorie (Ref.) bildete die 
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Untergruppe mit dem statistisch geringeren Risiko einer Verschlechterung der Insulinresistenz 

(Mädchen, Tanner IV/V, Gewichtsabnahme, Kaukasier). 

Der Faktor ‘Alter’ wurde nicht in die Analyse mit einbezogen, um eine statistische Redundanz 

durch Interaktion mit dem Faktor ‘Pubertät’, der das biologische Alter darstellt, auszuschließen. 

 
Der Faktor ‘Pubertät’ wurde in fünf Kategorien unterteilt, ausgedrückt durch die Tanner-Stadien: 

Tanner I   = Individuum verbleibt in der Präpubertät 

Tanner II/III  = Individuum verbleibt in der Frühpubertät 

Tanner IV/V  = Individuum verbleibt in der Spätpubertät 

bzw. Veränderungen des Tannerstatus: 

Beginn der Pubertät = Individuum wechselt von Tanner I zu Tanner II-V 

Wechsel Früh- nach Spätpubertät = Individuum wechselt von Tanner II/III zu Tanner IV-V. 

 

Tab.16 zeigt, dass KiJu, die zwischen dem ersten und dem zweiten OGTT in die Pubertät 

eintraten, ein 8,05-fach erhöhtes Risiko einer Verschlechterung der Insulinresistenz hatten, 

verglichen mit denjenigen, die sich bereits initial im Tanner-Stadium IV/V befanden 

(Referenzkategorie mit statistisch geringstem Risiko). Ein Trend für ein erhöhtes Risiko war 

auch bei Individuen in den Tanner-Stadien I und (weniger deutlich) II/III ersichtlich; das 

Ergebnis erreichte aber in der univariaten Analyse kein Signifikanzniveau (p > 0,05). 

 

Tab.16 Potentielle Einflussfaktoren und das Risiko einer Insulinresistenzverschlechterung 

Variable 
Verbesserung 
n = 64 

Verschlechterung
n = 62 

Odds 
Ratio 

95% 
KI 

p- 
Wert 

Geschlecht  
Mädchen (Rf) 
Jungen 

 
33 (51,6%) 
31 (50%) 

 
31 (48,4%) 
31 (50%) 

 
1 
1,065 

 
 
0,53-2,14 

 
 
0,861 

Pubertät 
Tanner IV/V (Rf) 
Tanner I 
Tanner II/III 
Veränderungen des

 Tannerstatus: 
- Beginn der Pubertät 
- Wechsel Früh- nach 

Spätpubertät 

 
29 (61,7%) 
7   (38,9%) 
15 (50%) 
 
 
2 (16,7%) 
 
11 (57,9%) 

 
18 (38,3%) 
11 (61,1%) 
15 (50%) 
 
 
10 (83,3%) 
 
8  (42,1%) 

 
1 
2,53 
1,61 
 
 
8,05* 
 
1,17 

 
 
0,83-7,72 
0,64-4,07 
 
 
1,58-
41,03 
0,39-3,46 

 
 
0,103 
0,31 
 
 
0,012 
 
0,774 

SDS-Differenz (KH) 
Gewichtsabnahme (Rf) 
Gewichtszunahme 

 
39 (61,9%) 
25 (39,7%) 

 
24 (38,1%) 
38 (60,3%) 

 
1 
2,47* 

 
 
1,21-5,05 

 
 
0,013 

Herkunft 
mitteleuropäisch¹ (Rf) 
türkisch / andere  

 
46 (55,4%) 
18 (41,9%) 

 
37 (44,6%) 
25 (58,1%) 

 
1 
1,72 

 
 
0,82-6,64 

 
 
0,15 

Rf: Referenzgruppe; ¹ ohne türkischstämmige       * = signifikant (p < 0,05) 
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Um die physiologischen alters- und geschlechtsspezifischen Veränderungen des Kindes- und 

Jugendalters zu berücksichtigen, wurde der Einfluss der ‘Gewichtsveränderungen’ anhand der 

BMI-SDS-Differenzen nach Kromeyer-Hauschild dargestellt und analysiert. Eine relative 

Gewichtszunahme war definiert als Vergrößerung des BMI-SDS (positive Differenz), eine 

relative Gewichtsabnahme als Verminderung des BMI-SDS (negative Differenz). Als Differenz 

wurde die absolute Differenz verwendet. Diejenigen, die eine relative Gewichtszunahme im 

Verlauf zeigten, verschlechterten häufiger ihren R-HOMA Wert, als dass sie ihn verbessern 

konnten (60,3% vs. 39,7%). Umgekehrt verhielt es sich bei denjenigen, die ihr relatives Gewicht 

vermindern konnten. Hier verschlechterten 38,1% ihren R-HOMA, während 61,2% ihn 

verbesserten. Eine relative Gewichtszunahme erhöhte das Risiko einer Verschlechterung des 

R-HOMA signifikant um das 2,47-fache, verglichen mit einer relativen Gewichtsabnahme, wie in  

Tab.16 dargestellt. 

 

Nicht signifikant für das Risiko einer Insulinresistenzverschlechterung erwiesen sich die 

Faktoren ‘Geschlecht’ und ‘Herkunft’, obgleich sich ein Trend zu einem höheren Risiko bei KiJu 

türkischer/ anderer Herkunft abzeichnete. 
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4.2.4.2 Multivariate logistische Regression 

Variablen, die sich in der univariaten logistischen Regression als statistisch signifikant erwiesen 

hatten, wurden in die multivariate Analyse miteinbezogen. Hierdurch konnten Wechsel-

wirkungen zwischen den einzelnen Faktoren ermittelt werden. Als Referenzkategorie diente 

jeweils die Kategorie mit dem statistisch geringeren Risiko. 

Tab. 17 zeigt, dass die Signifikanz des Einflusses der Pubertätsstadien auf den HOMA-Wert 

insgesamt zunimmt, wenn für die relative Gewichtszunahme adjustiert wird. Dann sind die 

Pubertätsstadien im Sinne von ‘Verbleiben in der Präpubertät’ (Tanner I) und ‘Beginn der 

Pubertät’ im Vergleich zum ‘Verweilen in der Spätpubertät’ (Tanner IV/V) Risikofaktoren für eine 

Verschlechterung des R-HOMA. Weniger deutlich und unsignifikant sind ‘Verbleiben in der 

Frühpubertät’ (Tanner II/III) und ‘Wechsel von Früh- nach Spätpubertät’ Risikofaktoren für eine 

R-HOMA Verschlechterung.  

Der SDS-Wert (nach Kromeyer-Hauschild) ist bei Zunahme ebenfalls ein signifikanter 

Risikofaktor. 

 

Tab. 17 Zusammenspiel der Einflussfaktoren und das Risiko (Odds Ratio) einer 

 Verschlechterung der Insulinresistenz über die Zeit 

Variable    Odds Ratio  95 % KI  p-Wert 
Relative Gewichtszunahme 
(BMI-SDS Differenz nach KH) 4,125*   1,704 - 9,986  0,002 
Pubertät 
Tanner I    5,904*   1,623 - 21,473 0,007 
Tanner II / III    2,569   0,908 - 7,267  0,075 
Tanner Veränderungen 
- Beginn der Pubertät   9,631*   1,742 - 53,258 0,009 
- Wechsel Früh-/ Spätpubertät 1,202   0,385 - 3,757  0,751  
Referenzkategorien: Gewichtsveränderungen: relative Gewichtsabnahme; Pubertät: Tanner IV/V  
* = signifikant (p < 0,05); KH: Kromeyer-Hauschild 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion der Aufgabenstellung 

Weltweit mehren sich die Berichte über eine Zunahme von Prävalenz und Ausmaß der 

Adipositas in den Industrienationen, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Mit dem 

Anstieg der Adipositas wächst auch das Risiko für das Auftreten von mit Adipositas assoziierter 

Komorbidität, wie dem metabolischen Syndrom. Liegt ein metabolisches Syndrom vor, ist das 

Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöht.  

Schreitet diese Entwicklung weiter voran, so steht den Berechnungen von einigen 

Wissenschaftlern zufolge zu befürchten, dass aufgrund einer adipositasbedingten erhöhten 

Morbidität und Mortalität im Erwachsenenalter die Lebenserwartung der Kinder und 

Jugendlichen in den Industrienationen erstmals wieder sinkt [169]. 

Die Analyse von Art und Ausmaß der adipositasassoziierten Komorbidität ist somit von 

äußerster Relevanz. Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche mit einem besonders hohen Risiko 

hierfür zu identifizieren, um gegebenenfalls frühzeitig intervenieren zu können.  

Sowohl die Erfassung des Migrationshintergrundes als auch der hohe Migranten-Anteil dieser 

Stichprobe zeichnet die vorliegende Arbeit gegenüber sonstigen gesundheitlichen Studien aus. 

Oftmals wird der Migrationsstatus nicht erfasst oder Migranten passen aus verschiedensten 

Gründen nicht in das Studiendesign und werden somit üblicherweise aus gesundheitlichen 

Studien ausgeschlossen. Aus diesem Grunde gibt es insgesamt wenige Daten zur Gesundheit 

von Migranten; vor allem bei Kindern und Jugendlichen sind Daten hierzu spärlich. Die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Hinblick auf das 

metabolische Syndrom. 

Auch hinsichtlich des Verlaufs des metabolischen Syndroms und der Entwicklung von 

Glukoseregulationsstörungen und Insulinresistenz im Kindes- und Jugendalter gibt es bislang 

nur wenige longitudinale Daten. Im Rahmen der multidisziplinären klinischen Langzeitbetreuung 

war es möglich, longitudinale Verläufe abzubilden, was in der ambulanten Kurzzeitbetreuung in 

der Regel schwierig ist. Die Längsschnittanalyse trägt somit zur Erforschung des Verlaufs von 

metabolischem Syndrom und insbesondere von Glukoseregulationsstörungen und 

Insulinresistenz bei adipösen Kindern und Jugendlichen bei. 

Die Untersuchung erfolgte im Rahmen der regulären Adipositassprechstunde. Dadurch, dass es 

sich um eine vorselektionierte, klinische Stichprobe handelte, basiert die Untersuchung auf 

reliablen Daten.  
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5.2 Diskussion des Patientenkollektivs 

Es handelte sich bei der betrachteten Stichprobe um n = 669 übergewichtige und adipöse 

Kinder und Jugendliche, die von niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten in das 

interdisziplinäre SPZ zur Abklärung ihres Übergewichtes bzw. ihrer Adipositas überwiesen 

worden waren. In der Kinderklinik wurde eine monogenetische oder endokrinologische Ursache 

ihres Übergewichts ausgeschlossen. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss somit 

berücksichtigt werden, dass es sich um eine vorselektierte, klinische Gruppe mit teils sehr 

starkem Übergewicht und Adipositas und einer insgesamt hohen Prävalenz metabolischer 

Risikofaktoren handelt.  

Die Geschlechterverteilung in der Gesamtgruppe als auch in den Untergruppen war 

ausgewogen. Die Probanden waren im Alter von 1,5 bis 20 Jahren, das Durchschnittsalter der 

Gesamtgruppe lag bei 11,4 (± 3,57).   

Die Kinder und Jugendlichen der Risikogruppe (Definition: mindestens Übergewicht und 

gleichzeitiges Vorliegen von zwei der folgenden Risikofaktoren: positive Familienanamnese für 

Typ 2 Diabetes mellitus, klinische Zeichen einer Insulinresistenz oder eines metabolischen 

Syndroms, Zugehörigkeit zu einer ethnischen Risikogruppe, extreme Adipositas, vgl. Kap. 

3.1.1.1), waren im Mittel signifikant älter und signifikant schwerer als die der Vergleichsgruppe. 

Die bestehenden Altersunterschiede kamen bei Vergleichen durch die Verwendung 

altersadaptierter Referenzwerte, sofern vorhanden (Prävalenz und Ausmaß der Adipositas, 

Insulinresistenz, Blutdruck, Transaminasen etc.), jedoch nicht zum Tragen. Bei der Betrachtung 

der Ergebnisse von Risiko- und Vergleichsgruppe sollte aber trotzdem berücksichtigt werden, 

dass die Morbidität generell mit dem Alter und relativen Gewicht (BMI-SDS) ansteigt.  

Migranten und Nicht-Migranten unterschieden sich nicht bezüglich Alter, Pubertätsstadium 

sowie Grad des Übergewichtes. Auch die weiteren Untergruppen (Proinsulin i. S. bestimmt vs. 

nicht bestimmt, ein- und ausgeschlossene Patienten der Längsschnittanalyse) unterschieden 

sich diesbezüglich nicht voneinander. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund an der Gesamtstichprobe betrug 33,8%. Er repräsentierte somit in etwa 

den Anteil der Migranten bei den Schuleingangsuntersuchungen in Berlin von 2005 (30,5%) [38] 

und lag etwas über den Angaben des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes von 2005, 

nach welchem 28,6% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland (0-18 Jahre) einen 

Migrationshintergrund aufwiesen [36].  

Kinder und Jugendliche türkischer Herkunft waren in unserer Stichprobe mit 60% der Migranten 

verglichen mit den erwähnten Schuleingangsuntersuchungen in Berlin überrepräsentiert (Anteil 

von Kindern türkischer Herkunft fast 40% der Migranten) [38]. Da in verschiedenen Berichten 

nahezu übereinstimmend eine höhere Prävalenz von Übergewicht und Adipositas insbesondere 

bei Kindern und Jugendlichen mit türkischstämmigem Migrationshintergrund beobachtet wurde  
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[19, 41, 45, 50], erklärt sich hierdurch der wesentlich höhere Anteil türkischer Migranten im 

untersuchten Patientenkollektiv vorselektierter, übergewichtiger und adipöser Individuen. 

Die Kinder und Jugendlichen der Risikogruppe, die in die Längsschnittanalyse einbezogen 

wurden, unterschieden sich nicht signifikant in ihren klinischen Charakteristika von den 

Individuen der Querschnittanalyse (Risikogruppe). 

 

 

5.3 Diskussion der Methoden 

5.3.1 Parameter des metabolischen Syndroms 

Aufgrund der zentralen Stellung der Insulinresistenz bei der Entstehung von 

Glukoseregulationsstörungen und Typ 2 Diabetes mellitus wurde in der vorliegenden Studie 

eine modifizierte, pädiatrisch adaptierte WHO-Definition des metabolischen Syndroms [66] 

angewandt (vgl. Kap. 3.2.2, Tab. 2).  

Der Hauptunterschied zwischen der WHO-Definition für Erwachsene gegenüber der für Kinder 

und Jugendliche liegt in der Anwendung von alters- und geschlechtsspezifischen 

Referenzwerten, sofern vorhanden. Die einzelnen Parameter und die zu deren Erfassung 

verwendeten Methoden werden im Folgenden diskutiert. 

 

5.3.1.1 Insulinresistenz und Insulinsekretion 

Die Insulinresistenz spielt in Verbindung mit einer Dysfunktion der ß-Zelle eine wichtige Rolle in 

der Pathogenese von Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus [98, 100] (vgl. Kap. 1.2.3). 

Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche mit einem manifesten Typ 2 

Diabetes mellitus ist eine Insulinresistenz charakteristisch [111]. Studien bei adipösen Kindern 

und Jugendlichen haben gezeigt, dass diejenigen mit IGT eine stärkere Insulinresistenz 

aufweisen als Kinder und Jugendliche gleichen Alters, Geschlechts und Grades der Adipositas 

mit normaler Glukosetoleranz [145, 170]. 

Längsschnittstudien haben gezeigt, dass eine Insulinresistenz bei Erwachsenen hochprädiktiv 

für einen Typ 2 Diabetes mellitus ist [171]. Dennoch entwickelt nicht jedes Individuum mit 

Insulinresistenz im Verlauf eine Glukoseregulationsstörung oder Typ 2 Diabetes mellitus, wie 

man lange Zeit dachte, sondern nur diejenigen, die auch eine ß-Zell-Dysfunktion haben, welche 

vermutlich genetisch bedingt ist (s.u.). Grundlage ist die Annahme, dass zwischen dem Ausmaß 

der Insulinresistenz und der Insulinsekretion normalerweise ein hyperboler Zusammenhang 

besteht. Je stärker die Insulinresistenz, desto mehr Insulin muss von den ß-Zellen des 

Pankreas sezerniert werden, um normale Glukosespiegel aufrecht zu erhalten [100].  
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Studien legen diesen Zusammenhang auch bei Kindern und Jugendlichen nahe. So haben 

Weiss et al. [172] für Kinder und Jugendliche verschiedener ethnischer Herkunft gezeigt, dass 

bei adipösen Pobanden mit NGT die frühe Insulinsekretion nach oraler Glukosebelastung 

(erfasst durch den Insulinogenic-Index, vgl. Kap. 3.2.2.2) entsprechend dem Ausmaß der 

Insulinresistenz zunahm. Patienten mit IGT zeigten hingegen keine vergleichbare Steigerung 

der Insulinsekretion. Man nimmt somit an, dass bei einer schweren Insulinresistenz diejenigen 

Kinder und Jugendlichen, die keine adäquate ß-Zell-Funktion aufrecht erhalten können, 

vermutlich aufgrund einer genetisch bedingten Disposition, eine IGT und letztlich einen Typ 2 

Diabetes mellitus entwickeln. Der wahrscheinlichste Zusammenhang wird hier in der 

zusätzlichen Belastung der ß-Zelle des Pankreas durch die vermehrt benötigte Insulin-

Produktion bei vorhandener Insulinresistenz gesehen [173]. 

Diskutiert wird derzeit der genaue Entstehungszeitpunkt der gestörten ß-Zell-Funktion und bei 

welchen Individuen diese Störung auftritt.  

 

Der Goldstandard zur Messung des gesamten Spektrums der Insulinwirkung, wie 

Insulinresistenz bzw. Insulinsensitivität, sowie der Insulinsekretion ist die euglykämisch-

hyperinsulinämische Clamp-Technik. Sie stellt eine genaue Bestimmungsmethode der 

Insulinwirkung bei einem Individuum dar [174]. Da sie jedoch aufwändig, invasiv und teuer ist, 

wird die Clamp-Technik nur in der Forschung angewendet. Es wurde deshalb versucht, 

einfachere Methoden zur Quantifizierung der Insulinwirkung zu entwickeln. Im klinischen Alltag 

hat sich die Berechnung des R-HOMA-Indexes (Homeostasis Model Assessment) nach 

Matthews et al. zur Abschätzung der Insulinresistenz durchgesetzt [165]. Auch in der 

vorliegenden Arbeit wurde daher die Insulinresistenz auf diese Weise ermittelt. Von Vorteil ist, 

dass die Berechnung des R-HOMA vergleichsweise einfach durchzuführen ist, lediglich 

Nüchternglukose- und Nüchterninsulinkonzentration werden bei der Berechnung benötigt (vgl. 

Kap. 3.2.2.2). 

Der R-HOMA ist Ausdruck der hepatischen Insulinresistenz. Da die basale Insulinkonzentration 

sich vor allem auf die hepatische Glukoseproduktion auswirkt, beschreibt er die Fähigkeit des 

Insulins, die hepatische Glukoseproduktion im Nüchternstadium zu unterdrücken [175]. 

Die periphere Insulinresistenz, d. h. die herabgesetzte Insulinempfindlichkeit der peripheren 

Gewebe wie Muskel und Fettgewebe, wird dagegen durch den von Matsuda et al. entwickelten 

ISI (Insulin-Sensitivity-Index) [176] ausgedrückt. Um ihn zu berechnen, ist die Durchführung 

eines OGTT erforderlich, der die Insulin- und Blutzuckerreaktion des Körpers auf 

Glukosebelastung untersucht. In der vorliegenden Arbeit hat der ISI keine weiterführenden 

Erkenntnisse der bearbeiteten Fragestellungen gebracht (Ergebnisse nicht dargestellt). 

Nahezu alle klinischen Zustände, die durch eine periphere Insulinresistenz gekennzeichnet 

sind, gehen auch mit einer hepatischen Insulinresistenz einher [56]. Da bei Kindern und 
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Jugendlichen mit Adipositas die Insulinresistenz-Indizes gut mit den in Clamp-Studien 

gemessenen Parametern der Insulinresistenz korrelieren [177], ist die Verwendung des R-

HOMA-Wertes im klinischen Setting anstelle der Clamp-Technik möglich. Bezüglich der Validität 

haben Studien gezeigt, dass der R-HOMA zur Diagnose einer Insulinresistenz bei adipösen 

Kindern und Jugendlichen ein reliables Kriterium ist [178]. Allerdings ist die Wertigkeit des R-

HOMA für den einzelnen Patienten kritisch zu hinterfragen, denn die Spanne der 

Insulinresistenz in der allgemeinen Bevölkerung variiert normalerweise um das sechs- bis 

achtfache [58, 96]. Auch sollte, wie bei allen indirekten Meßmethoden der Insulinresistenz, die 

hohe intraindividuelle Variabilität berücksichtigt werden. Im Kindes- und Jugendalter muß 

darüber hinaus bei der Beurteilung des Ausmaßes der Insulinresistenz beachtet werden, dass 

die ‘normalen’ Insulinspiegel während der Kindheit und vor allem während der Adoleszenz 

schwanken. Da in der Pubertät eine Insulinresistenz bei Kindern und Jugendlichen 

physiologischerweise auftritt (wird in Kap. 5.4.4.2 näher erläutert), wurde eine auf diesen 

Erkenntnissen beruhende Einstufung nach den seit 2003 vorliegenden alters- und 

geschlechtsspezifischen pädiatrischen Normalwerten von Allard [161] vorgenommen (vgl. 

Tab. 4). Da diese Normalwerte bislang jedoch nur für drei Altersklassen vorliegen, wurde eine 

lineare Extrapolation zur Anwendbarmachung für alle Altersstufen durchgeführt. Dies erscheint 

als die zuverlässigste Methode bis Normwerte für jede Altersstufe vorliegen. 

 

Um die Sekretionsleistung der ß-Zelle des Pankreas zu beurteilen, wurde bei den Kindern und 

Jugendlichen der Risikogruppe im Rahmen der Längsschnittanalyse der Insulinogenic-Index 

berechnet (vgl. Kap. 3.2.2.2). Er beschreibt die Insulinsekretion in den ersten 30 Minuten nach 

Glukosebelastung im OGTT. Studien haben gezeigt, dass sowohl bei Erwachsenen als auch 

bei Kindern und Jugendlichen dieser Index gut mit den Ergebnissen der hyperglykämischen 

Clamp Methode zur frühen Insulinsekretion korreliert [145]. Ein niedriger Index hat prädiktiven 

Wert bezüglich der Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus bei Erwachsenen [179, 180]. 

 

5.3.1.2 Bewertung der Blutzuckerwerte im OGTT 

Um zwischen einer normalen, gestörten und diabetischen Stoffwechsellage unterscheiden zu 

können, wurde bei den Patienten mit klinischer Indikation ein OGTT durchgeführt (siehe Kap. 

3.1.1.1). Die Bewertung der Blutzuckerwerte im OGTT erfolgte nach den diagnostischen 

Kriterien der ADA für Typ 2 Diabetes mellitus [164] (siehe Kap. 3.2.2.1). Die für Erwachsene 

von der ADA seit November 2003 und neuerdings auch von dem NCEP empfohlene Senkung 

des Grenzwertes für eine IFG von 110 auf 100 mg/dl Plasma-Nüchternglukose [91, 92] wurde in 

der vorliegenden Arbeit nicht angewandt, da die Bedeutung der angestrebten 

Grenzwertänderung für Kinder und Jugendliche noch nicht abschließend beurteilt werden kann. 
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Studien bei Erwachsenen haben beispielsweise gezeigt, dass Individuen, bei denen eine IFG 

nach den neuen Kriterien diagnostiziert wurde, kein erhöhtes Risiko bezüglich der Prävalenz 

von kardiovaskulären Risikofaktoren und koronarer Herzkrankheit aufwiesen, sondern eine 

niedrigere Prävalenz der meisten kardiovaskulären Risikofaktoren, verglichen mit Personen, bei 

denen eine IFG nach den alten Kriterien vorlag [181]. Es steht zu befürchten, dass Gleiches für 

Kinder und Jugendliche bei Anwendung dieser niedrigen Grenzwerte zutrifft und somit die Zahl 

der falsch Positiven mit einer IFG zu hoch wäre. Da zudem im Kindes- und Jugendalter die 

Diagnose einer Kohlenhydratstoffwechselstörung im OGTT gestellt wird, hat die Senkung des 

Referenzwertes der Nüchternglukose für diese Arbeit keine große Relevanz. 

Der OGTT ist ein wichtiges diagnostisches Mittel zur Identifizierung von Kindern und 

Jugendlichen mit IGT in Risikogruppen. Diese Individuen sind im täglichen Leben klinisch meist 

unauffällig und können somit nur durch eine gezielte Diagnostik erkannt werden. Zudem haben 

Studien gezeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen mit vorhandener IGT eine IFG relativ selten 

vorkommt [73, 145, 182], wie auch die vorliegende Arbeit bestätigt (vgl. Kap. 4.1.2.2.1).  

Bei adipösen Kindern und Jugendlichen hat der OGTT eine hohe Reliabilität durch eine gute 

Reproduzierbarkeit bewiesen [145]. Bei asymptomatischen Patienten mit IGT oder Typ 2 

Diabetes mellitus, die durch einen OGTT identifiziert werden können, sollte die Diagnose jedoch 

durch einen zweiten OGTT bestätigt werden. In Studien konnte gezeigt werden, dass der OGTT 

einer der sensitivsten Tests ist, um präklinische Formen des Diabetes zu diagnostizieren; die 

Spezifität dagegen ist geringer [183]. Körperliche Aktivität während des Tests sowie eine 

kohlenhydratarme Ernährung bzw. Fasten an den Tagen vor dem Test können Einfluss auf das 

Testergebnis haben. Durch die reduzierte Kohlenhydrataufnahme können aufgrund einer 

verminderten Enzyminduktion falsch pathologische Testergebnisse auftreten. Auch längere 

Bettruhe, Magen- und Lebererkrankungen, Infektionen, Menstruation, Hunger und Stress 

können das Testergebnis beeinflussen. Um diese möglichen Einflussfaktoren auszuschalten, 

wurde der OGTT strikt nach den Richtlinien der WHO durchgeführt [163] (vgl. Kap. 3.2.2.1). 

 

5.3.1.3 Beurteilung der Adipositas mittels BMI 

Wie eingangs erwähnt, gibt es verschiedene Methoden, um das Ausmaß der Adipositas zu 

bestimmen. Da die exaktesten Methoden zur Ermittlung des prozentualen Körperfettes (z. B. 

MRT oder DEXA) aber sehr aufwändig und kostenintensiv sind, sind sie für große Stichproben 

ungeeignet.  

Die Verwendung des BMI ist eine im klinischen Alltag leicht durchzuführende Methode zur 

Abschätzung von Übergewicht und Adipositas und stellt ein akzeptables Maß für die 

Gesamtkörperfettmasse sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen 

dar [5-8].  
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Die von der WHO für Erwachsene empfohlenen festen BMI-Grenzwerte zur Definition von 

Übergewicht und Adipositas (BMI-Wert ≥ 25 kg/m² = Übergewicht, BMI ≥ 30 kg/m² = Adipositas) 

stellen Cut-Off-Punkte dar, ab deren Überschreitung mit relevanten gesundheitlichen 

Einschränkungen bzw. einem erhöhten Mortalitätsrisiko zu rechnen ist [4].  

Die nach den Vorgaben der ECOG [10] von der AGA vorgeschlagenen alters- und 

geschlechtsspezifischen Grenzwerte für Übergewicht und Adipositas im Kindes- und 

Jugendalter (BMI über der 90. bzw. 97. Perzentile nach Kromeyer-Hauschild) ermöglichen 

dabei einen nahezu kontinuierlichen Übergang zu den oben genannten festen Grenzwerten für 

Erwachsene. Wegen der insgesamt geringen Inzidenz von adipositasabhängigen Erkrankungen 

bei Kindern und Jugendlichen und mangels ausreichender longitudinaler Untersuchungen zum 

Gesundheitsrisiko der Adipositas im Kindes- und Jugendalter, ist die Festlegung der 90. bzw. 

97. Perzentile zunächst eine rein statistische [184]. Es ist allerdings davon auszugehen, dass 

bei Überschreitung dieser Cut-Off-Punkte auch bei Kindern und Jugendlichen, ähnlich wie bei 

Erwachsenen, mit relevanten gesundheitlichen Einschränkungen bzw. einem erhöhten 

Mortalitätsrisiko zu rechnen ist [185, 186].  

Kontrovers diskutiert werden kann, welche Referenzwerte sich am besten zur Beurteilung der 

heutigen Kinder und Jugendlichen eignen [187], denn je nach verwendetem Vergleichskollektiv 

zur Bildung der Referenzwerte des BMI resultieren teilweise sehr unterschiedliche Einstufungen 

der Adipositasprävalenz. So beruhen die in dieser Arbeit verwendeten Referenzwerte nach 

Kromeyer-Hauschild auf Körpergrößen- und Körpergewichtsdaten von Kindern und 

Jugendlichen, die nach 1985 im Rahmen von Studien in 17 repräsentativen Regionen 

Deutschlands gewonnen wurden [15]. Es handelt sich somit um neuere Referenzwerte, die auf 

Daten nach dem Anstieg der Übergewichtsprävalenz der letzten Jahrzehnte basieren [19], 

verglichen mit von der ECOG als europäischen Standard empfohlenen französischen 

Referenzwerten von Rolland-Cachera [13]. Letztere stammen aus den 50er bis 70er Jahren. 

Vergleicht man die Referenzsysteme untereinander, so fällt auf, dass sich die 50. Perzentilen 

im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert haben, die 90. und 97. Perzentilen jedoch bei den 

neueren Referenzwerten deutlich höher liegen als bei den älteren. Dies bedeutet zum einen, 

dass Kinder und Jugendliche bei Verwendung der neueren Referenzwerte verglichen mit 

älteren Perzentilen erst wesentlich später als adipös beurteilt werden, d. h. bei einem höheren 

Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße (mehr falsch Negative), bzw. öfter als ‘nur’ 

übergewichtig. Somit wird ein ggf. vorhandenes höheres Morbiditätsrisiko erst relativ spät 

erkannt. Zum anderen lässt es indirekte Rückschlüsse auf die der Adipositas zugrunde 

liegenden genetischen Anteile zu, da nicht alle Kinder und Jugendlichen auf die veränderten, 

adipositasbegünstigenden Umweltbedingungen gleich reagieren (keine Veränderung der 

50. Perzentile), sondern nur diejenigen mit einer genetischen Prädisposition, wie der Anstieg 

der 90. bzw. 97. Perzentile über die Zeit zeigt. 
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Nachteilig bei der Verwendung des BMI ist, dass ein ‘mehr’ an Muskelmasse oder 

Körperwasser nicht berücksichtigt wird. Er ist dennoch eine zuverlässige und genaue Methode 

zur Ermittlung von Übergewicht und hat eine hohe Spezifität (96%). Die Sensitivität ist jedoch 

geringer (64%), d. h. ein Teil der übergewichtigen oder adipösen Kinder werden nicht als solche 

erkannt [188].  

Die IDF empfiehlt derzeit, die Messung des Taillenumfanges (waist circumference, WC) zur 

Abschätzung von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter zu verwenden. Als 

Grenzwert für Übergewicht, das nach der neuen IDF-Definition die obligate Komponente bei der 

Definition eines metabolischen Syndroms bei Kindern und Jugendlichen darstellt (vgl. Kap. 

5.3.1.6), wird dabei die 90. Perzentile des WC vorgeschlagen [90]. Hintergrund ist, dass die 

abdominelle Adipositas als besonders ungünstig für das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 

gilt. Die Fettdepots in Bauchraum und den inneren Organen (‘intraabdominelles Fett’, 

‘viszerales Fettgewebe‘) beeinflussen in besonderem Ausmaß den Fett- und 

Kohlenhydratstoffwechsel und können zu Fettstoffwechselstörungen und Diabetes führen (siehe 

auch Kap. 1.2.3). Die Messung des WC zur Abschätzung der abdominellen Adipositas korreliert 

sowohl bei Erwachsenen [189] als auch bei Kindern und Jugendlichen [190] mit dem viszeralen 

Fettgewebe. Es konnte gezeigt werden, dass der WC bei Kindern ein unabhängiger Prädiktor 

von Insulinresistenz, Lipidwerten und Blutdruck ist [191-194], welche alle Risikofaktoren für 

kardiovaskuläre Erkrankungen darstellen. Kinder und Jugendliche, die einen WC über der 90. 

Perzentile haben, weisen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit multiple Risikofaktoren auf als 

diejenigen unterhalb der 90. Perzentile [195]. Wie die Berechung des BMI ist die Messung des 

WC leicht durchzuführen. Obwohl weltweit zwar immer mehr alters- und geschlechtsadaptierte 

Perzentilwerte für den WC vorhanden sind, die auch die unterschiedliche ethnische Herkunft 

berücksichtigen sollen, befinden sich beispielsweise Referenzwerte für deutsche Kinder und 

Jugendliche bislang noch in Vorbereitung. Aus diesem Grund diente die Messung des WC in 

der vorliegenden Arbeit nicht zur Abschätzung der Adipositas, kann aber eine sinnvolle 

Ergänzung neben der Berechnung des BMI sein.  

 

5.3.1.4 Fettstoffwechselstörungen 

Die Einteilung der Fettstoffwechselstörungen erfolgte entsprechend den Empfehlungen der 

American Academy of Pediatrics (AAP) [166] und nach europäischen Referenzwerten für 

Kinder und Jugendliche [167]. Problematisch ist, dass es international keine einheitliche 

Definition für Dyslipidämien im Kindes- und Jugendalter gibt, da die Normwerte zwischen den 

verschiedenen Populationen variieren [196]. Zudem liegen alters- und geschlechtsadaptierte 

Referenzwerte nur teilweise vor [197] und die von Referenzsystemen verwendeten Cut-Off-

Werte sind nur eingeschränkt anwendbar, da sich die Empfehlungen je nach kardiovaskulär 
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relevanten Begleiterkrankungen (Hypertonie, Typ 2 Diabetes mellitus, Adipositas) 

unterscheiden. Darüber hinaus sind einige Cut-Off-Punkte relativ willkürlich (z. B. Triglyzeride 

> 95. Perzentile), da noch nicht bewiesen wurde, dass sie die Schwelle für ein tatsächliches 

Krankheitsrisiko markieren [95]. 

 

5.3.1.5 Blutdruck-Diagnostik 

Die Messung des Blutdruckes erfolgte entsprechend den Empfehlungen der AGA (http://www.a-

g-a.de/leitlinies2.pdf, Stand 04. November 2010) und der Hochdruckliga 

(http://www.paritaet.org/RR-Liga/guideline.htm, Stand 04. November 2010) mittels mehrmaliger 

Messung in entspannter Atmosphäre unter Ruhebedingungen. Die Diagnose einer Hypertonie 

wurde gestellt bei systolischen und / oder diastolischen Blutdruck-Werten ≥ 95. Perzentile 

(Mittelwert aus mindestens drei Wiederholungen). Als Referenzsystem dienten die von der 

American Task Force for Blood Pressure Control empfohlenen Werte [162], die denen 

europäischer Studien weitgehend gleichen [198]. In weiteren Studien sollte Hypertonie bei 

Kinder und Jugendlichen anhand von neueren Perzentilen beurteilt werden, bei denen auch die 

Körpergröße mitberücksichtigt wird, da diese einen Einfluss auf den Blutdruck haben kann 

[199]. Die bislang vorliegenden US-amerikanischen Höhenperzentilen [200] sind allerdings für 

europäische Populationen wegen der ethnisch bedingten unterschiedlichen Körpergrößen nicht 

anwendbar.  

Insgesamt ist die ambulante Blutdruckmessung kritisch zu sehen, da mögliche situative 

‘Fehlerquellen’ bei Blutdruckmessungen, wie z. B. die so genannte ‘Weißkittel-Hypertonie’, trotz 

Mehrfachmessungen und Ruhebedingungen nicht gänzlich auszuschließen sind (siehe auch 

Homepage der deutschen Hochdruckliga: www.paritaet.org/RR-Liga/ und AGA-Leitlinien: 

www.a-g-a.de). 

 

5.3.1.6 Definition des metabolischen Syndroms 

Trotz des hohen Grades seiner Etablierung ist, wie in Kap. 1.2.1 erwähnt, die Debatte um eine 

allgemeingültige Definition des metabolischen Syndroms im Kindes- und Jugendalter noch nicht 

abgeschlossen. 

Die grundlegenden Unterschiede der beiden Erwachsenen-Definitionen des metabolischen 

Syndroms von WHO und NCEP, die sich zumeist auch in den pädiatrisch adaptierten 

Definitionen wieder finden, sind dabei Folgende: Während nach dem NCEP mindestens drei 

von insgesamt fünf Risikofaktoren vorhanden sein müssen, sind nach der WHO-Definition eine 

Insulinresistenz und / oder weitere Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels obligat für die 

Diagnose eines metabolischen Syndroms, zuzüglich zwei weiterer Komponenten (vgl. Tab. 1). 
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Bei der NCEP-Definition handelt es sich somit eher um ein Cluster von Risikofaktoren, die 

gemeinsam auftreten können. Welche Komponenten dabei gemeinsam vorliegen, ist nicht 

ausschlaggebend für die Diagnose. Demgegenüber ist die WHO-Definition eher 

pathophysiologisch orientiert, da die Insulinresistenz neben der abdominellen Adipositas als 

zentraler pathogenetischer Faktor für die Entwicklung eines metabolischen Syndroms bei 

Erwachsenen angesehen wird [201, 202]. 

Ein weiterer Hauptunterschied liegt in der Art und Weise der Diagnose von Störungen des 

Kohlenhydratstoffwechsels. Nach dem NCEP ist die Verwendung der Nüchternglukose 

ausreichend zur Diagnose eines gestörten Glukosemetabolismus. In der WHO-Definition wird 

neben der Erfassung der Nüchternglukose zusätzlich die Messung der Glukosetoleranz im 

OGTT sowie die Berücksichtigung einer ggf. vorhandenen Insulinresistenz empfohlen. Parallel 

zu den Empfehlungen der ADA von 2003 [91] befürwortet auch das NCEP neuerdings die 

Senkung des Blutzucker-Grenzwertes zur Diagnose einer IFG von 110 mg/dl auf ≥ 100 mg/dl 

[92]. Dies wurde von der WHO aber nicht aufgegriffen. Die Bedeutung der Grenzwert-Senkung 

der Nüchternglukose wurde bereits in Kap. 5.3.1.2 diskutiert. 

In der erwähnten, derzeit aktuellsten Definition des metabolischen Syndroms für Kinder und 

Jugendliche, veröffentlicht von der IDF in ihrem Konsensus-Bericht von 2007 [90], liegt im 

Gegensatz zu den Definitionen von WHO und NCEP der Schwerpunkt auf Übergewicht (bzw. 

Adipositas), das die obligate Komponente für die Diagnose darstellt (vgl. Kap. 5.3.1.3), 

zuzüglich zwei weiterer Komponenten der Folgenden: Triglyzeride ≥ 150 mg/dl, HDL-

Cholesterol < 40 mg/dl, Blutdruck ≥ 130 mmHg systolisch oder ≥ 85 mmHg diastolisch, Glukose 

≥ 100 mg/dl (dann OGTT empfohlen) oder bekannter Typ 2 Diabetes mellitus. Diese neue 

Definition ist einfach anzuwenden, wird jedoch kontrovers diskutiert, da für die Parameter des 

Fettstoffwechsels sowie den Blutdruck keine Perzentilen-Grenzwerte angegeben sind. Zudem 

kann das Cluster des metabolischen Syndroms auch ohne vorhandene abdominelle Adipositas 

die kardiovaskuläre Mortalität erhöhen, wie epidemiologische Studien für Erwachsene gezeigt 

haben [203]. Ob dies auch für Kinder und Jugendliche zutrifft, ist zurzeit noch unklar.  

Durch das Fehlen einer allgemein anerkannten Definition für das metabolische Syndrom im 

Kindes- und Jugendalter ist die Vergleichbarkeit verschiedener Studien extrem eingeschränkt. 

So haben Reinehr et al. [204] gezeigt, dass je nach verwendeter Definition die Prävalenz des 

metabolischen Syndroms bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen 

kaukasischer Abstammung signifikant variierte (zwischen 6% und 39%). In nur 2% der Fälle 

erfüllten die Kinder und Jugendlichen definitionsübergreifend, d. h. nach allen acht in der Studie 

verwendeten Definitionen inklusive Erwachsenen-Definitionen, die Kriterien für die Diagnose 

eines metabolischen Syndroms [204]. Wurden nur pädiatrisch modifizierte Definitionen 

angewendet, so lag die Prävalenz des metabolischen Syndroms je nach verwendeter Definition 

zwischen 18% und 39%, bzw. erfüllten 9% der Kinder und Jugendlichen definitionsübergreifend 
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die Kriterien [204]. Dies veranschaulicht zum einen den niedrigen Überschneidungsgrad der 

einzelnen Definitionen und somit die Wichtigkeit einer allgemeingültigen Definition, zum 

anderen zeigt es die Relevanz der Verwendung einer pädiatrisch adaptierten Definition 

hinsichtlich der rechtzeitigen Erkennung von betroffenen Kindern und Jugendlichen. 

Neben der Art und Weise der Diagnosestellung wird auch kontrovers diskutiert, ob es überhaupt 

sinnvoll ist, über die Feststellung von Störungen der einzelnen Parameter hinaus die Diagnose 

eines metabolischen Syndroms im Kindes- und Jugendalter zu stellen [93-96]. Tatsächlich 

kommt der Diagnosestellung die größere Bedeutung eher im Rahmen von epidemiologischen 

Fragestellungen zu. Hier eignet sich die ‘Diagnose’ metabolisches Syndrom gerade für größere 

Stichproben gut, um ggf. vorhandene Risiko-Cluster zu beschreiben. Demgegenüber ist für das 

Individuum mehr das ‘Was” als das ‘Wie” entscheidend, d. h. weit wichtiger als die im Einzelnen 

verwendete Definition zur Diagnose eines metabolischen Syndroms sind die tatsächlich 

vorhandenen Faktoren. Gerade bei Kindern und Jugendlichen muss zur individuellen 

Risikoabschätzung JEDE Komorbidität berücksichtigt und evtl. behandelt werden, unabhängig 

davon, ob die Diagnose eines metabolischen Syndroms vorliegt, oder nur einzelne 

Komponenten desselben. Auch für den Langzeitverlauf, über den es bisher erst relativ wenige 

Studien gibt, sollte immer das individuelle Grundproblem ausschlaggebend sein, da v. a. bei 

Kindern und Jugendlichen mögliche Folgen noch nicht abschließend beurteilt werden können. 

 

5.3.2 Definition des Migrationshintergrundes 

Der Begriff ‘Migrant’ ist schwierig zu definieren [205]. Derzeit werden unterschiedliche 

Definitionen hierfür verwendet [41], was die Vergleichbarkeit verschiedener Studien 

einschränkt. Das Merkmal Staatsangehörigkeit allein ist wenig geeignet, um den 

Migrationsstatus zu bestimmen. Dies liegt darin begründet, dass in Deutschland im Jahre 2006 

mit 8,9% von 18,4% nur etwas weniger als die Hälfte aller Personen mit Migrationshintergrund 

eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit hatten [37]. 

In dieser Arbeit stellte das entscheidende Kriterium zur Beurteilung des Migrationsstatus die 

zuhause hauptsächlich gesprochene Sprache dar, die so genannte Herkunftssprache (vgl. Kap. 

3.1.1.3). Diese Einteilung orientiert sich an den von der Senatsverwaltung für Gesundheit, 

Soziales und Verbraucherschutz in Berlin durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen, in 

denen ebenfalls das Merkmal ‘Sprache’ zur Beurteilung des Migrationsstatus hinzugezogen 

wurde [38]. Von Vorteil ist hierbei, dass auf diese Weise auch die dritte Einwanderergeneration 

erfasst wird, unabhängig von ihrer eigenen Staatsangehörigkeit, der ihrer Eltern oder 

Großeltern, da die Herkunftssprache auch bei Änderung der Staatsangehörigkeit meist über 

mehrere Generationen erhalten bleibt. Dies ist insofern relevant, als sowohl die meisten der 

Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wie auch viele der Eltern bereits die 
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deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, da sie über keine eigene Migrationserfahrung mehr 

verfügen. Da das Migrationsereignis aber auch gesundheitliche Auswirkungen auf nachfolgende 

Generationen haben kann [33], ist es wichtig, auch die Kinder der dritten Generation zu 

erfassen.  
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5.4 Diskussion der Ergebnisse 

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt entsprechend der Reihenfolge der in Kapitel 2 genannten 

Hypothesen und Fragestellungen. Dabei wird zunächst auf das Vorkommen des metabolischen 

Syndroms bei übergewichtigen und adipösen Kindern- und Jugendlichen mit bzw. ohne ein 

erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus und bei ‘nur’ Übergewichtigen 

eingegangen (Kap. 5.4.1). Anschliessend werden die Ergebnisse zu Proinsulin als Marker des 

gestörten Kohlenhydratstoffwechsels im Rahmen des metabolischen Syndroms bei Kindern und 

Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas erörtert (Kap. 5.4.2). Daraufhin werden die 

verschiedenen Mechanismen und Faktoren diskutiert, über die ein Migrationshintergrund 

möglicherweise eine erhöhte Komorbidität im Sinne eines metabolischen Syndroms bei 

adipösen und übergewichtigen Kindern und Jugendlichen bedingt (Kap. 5.4.3). Abschliessend 

werden die Ergebnisse der Längsschnittanalyse zum Verlauf von Insulinresistenz und 

Glukoseregulationsstörungen als Hauptkomponenten des metabolischen Syndroms 

diskutiert (Kap. 5.4.4). 

 

5.4.1 Vorkommen des metabolischen Syndroms im Zusammenhang mit dem Typ 2 

Diabetes mellitus Risiko und Übergewicht bzw. Adipositas 

5.4.1.1 Das metabolische Syndrom bei adipösen und übergewichtigen Kindern und 

Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Typ 2 Diabetes mellitus Risiko 

In den letzten Jahren haben sich vermehrt Studien mit dem metabolischen Syndrom bei 

Kindern und Jugendlichen beschäftigt [61, 70, 73, 74, 76-79, 206], da es einen wichtigen 

Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen darstellt (vgl. Kap. 1.2.1). Verglichen mit der 

Datenlage bei Erwachsenen gibt es allerdings erst relativ wenige Studien zur Prävalenz des 

metabolischen Syndroms im Kindes- und Jugendalter. 

In unserer Studie war das metabolische Syndrom in der Gesamtgruppe der n = 669 Kinder und 

Jugendlichen mit 29% deutlich existent. Bei getrennter Betrachung der beiden Untergruppen mit 

erhöhtem bzw. ohne erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus (Risiko- 

und Vergleichsgruppe) wies mit 56,1% in der Risikogruppe ein weitaus größerer Anteil der 

Kinder und Jugendlichen ein metabolisches Syndrom auf als in der Vergleichsgruppe. Dies 

Ergebnis war  erwartungsgemäß, da es u. a. auch auf die Auswahlkriterien der Risikogruppe 

zurückzuführen war (vgl. Kap. 3.1.1.1). Auch die signifikanten Unterschiede in Risiko- und 

Vergleichsgruppe hinsichtlich der klinischen Parameter Alter, Pubertätsstadien, Ausmaß von 

Übergewicht und Adipositas (BMI, BMI-SDS) sowie Anteil der Individuen mit 

Migrationshintergrund waren erwartungsgemäß, da diese klinischen Parameter u. a. die 

Auswahlkriterien für die Risikogruppe darstellten. Darüber hinaus bestätigten sie aber auch die 
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Auswahlkriterien, die rein klinischer Natur sind, in ihrer Relevanz bzgl. eines tatsächlich 

höheren Morbiditätsrisikos der Risikogruppe, wie die weiteren Ergebnisse zeigen (s. u.). 

In der Vergleichsgruppe wiesen die Patienten mit 13,6% zwar signifikant seltener ein 

metabolisches Syndrom auf als in der Risikogruppe, hervorzuheben ist aber, dass auch in 

dieser Gruppe das metabolische Syndrom bereits deutlich existent war. Dies veranschaulicht, 

dass auch bei Kindern und Jugendlichen, die per definitionem nicht als Risikopatienten 

eingestuft wurden, bereits eine Komorbidität und damit ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko 

vorhanden ist.  

Je nach verwendeter Definition (WHO vs. NCEP, siehe auch Tab. 1 und Abschnitt 3.2.2) gleicht 

die hohe Prävalenz des metabolischen Syndroms in unserer Stichprobe durchaus der anderer 

Studien: So beschrieben Weiss et al. bei hochgradig adipösen pädiatrischen Patienten aus den 

USA eine Prävalenz von 50% [73] ähnlich der Prävalenz in unserer Risikogruppe (56,1%). Auch 

einige europäische Studien bei adipösen Kindern und Jugendlichen, in denen das metabolische 

Syndrom ebenfalls anhand der pädiatrisch modifizierten WHO-Kriterien definiert wurde, zeigten 

eine Prävalenz des metabolischen Syndroms vergleichbar mit der in der Gesamtgruppe unserer 

Stichprobe.  In einer englischen Studie von Viner et al. hatten 33% ein metabolisches Syndrom 

[79], in einer türkischen Studie 27,2% [206]. In beiden Studien wurden, wie in der vorliegenden 

Arbeit, sowohl eine Hyperinsulinämie als auch eine IGT bei der Diagnosestellung  

berücksichtigt. In einer italienischen Arbeit von Invitti et al. war die Prävalenz des metabolischen 

Syndroms um ca. 10% niedriger als bei uns, sie lag dort bei 23,3% der adipösen Kinder und 

Jugendlichen [61].  

Abweichend von den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit beschrieben Lopez-Capape et al. 

mit 18% eine wesentlich niedrigere Prävalenz des metabolischen Syndroms in einem 

Patientenkollektiv spanischer adipöser Kinder und Jugendlichen [77]. Mögliche Erklärungen für 

die niedrige Prävalenz sind, dass die Patienten der spanischen Studie weniger adipös waren 

als die unserer Stichprobe (BMI 27,3 ± 3,5 vs. 29,4 ± 6,12; MW±SD). Zwar waren die Kinder 

und Jugendlichen nach nationalen spanischen Referenzwerten alle als adipös eingestuft 

worden, nach IOTF-Kriterien  (werden in Kap. 5.4.1.2 erläutert) [207] betrug der Anteil von ‘nur’ 

übergewichtigen Kindern und Jugendlichen aber 10% mehr als in unserer Stichprobe (22% vs. 

12,4%). Zudem definierten Lopez-Capape et al. das metabolische Syndrom nach Cook et al. 

[70] in Anlehnung an das NCEP. Eine IGT war bei Lopez-Capape et al. auch Bestandteil der 

Diagnose metabolisches Syndrom, eine Insulinresistenz hingegen nicht. Auch stellte ein 

gestörter Kohlenhydratstoffwechsel nicht einen obligaten Bestandteil zur Diagnosestellung dar. 

Diese Unterschiede bedingen vermutlich die unterschiedlichen Prävalenzen.  

Diese Beispiele zeigen auch, dass es sehr schwierig ist, die Prävalenzen des metabolischen 

Syndroms in unterschiedlichen Populationen zu vergleichen, da es keine einheitliche 

pädiatrische Definition gibt, wie bereits in Kap. 5.3.1.6 erläutert. Unabhängig von der Definition 
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liefern aber alle Studien deutliche Beweise dafür, dass das metabolische Syndrom bei einem 

beträchtlichen Teil der übergewichtigen und adipösen Kinder und Jugendlichen präsent ist. 

 

Hinsichtlich des Vorkommens der einzelnen Komponenten des metabolischen Syndroms 

konnten wir zeigen, dass von den 87,6% als adipös eingestuften Kindern und Jugendlichen der 

Gesamtgruppe 70,4% mindestens ein zusätzliches Zeichen des metabolischen Syndroms 

neben der Adipositas aufwiesen. Diese hohe Prävalenz an metabolischen Störungen ist für 

übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche offenbar charakteristisch. So wiesen in 

einer großen deutschen Multi-Center-Studie 70% der übergewichtigen und adipösen 

pädiatrischen Patienten neben dem Übergewicht bzw. der Adipositas mindestens einen 

weiteren kardiovaskulären Risikofaktor (Hypertension, Dyslipidämie) auf [208]. Einer weiteren 

Studie zufolge lag bei ca. 60% der Kinder und Jugendlichen neben Übergewicht bzw. 

Adipositas mindestens ein zusätzlicher kardiovaskulärer Risikofaktor wie Hypertonie, 

Hyperlipidämie oder Hyperinsulinämie vor [209]. 

 

Die anschliessend durchgeführte Untersuchung von Einflussfaktoren für das Vorliegen eines 

metabolischen Syndroms mittels logistischer Regression hat gezeigt, dass die beiden Faktoren 

Gewicht und Pubertät unabhängige Risikofaktoren für das Vorliegen des metabolischen 

Syndroms waren (vgl. Tab. 14). Ab dem Eintritt in die Pubertät (Tanner II-V) war das Risiko für 

ein metabolisches Syndrom verglichen mit präpubertären Kindern und Jugendlichen (Tanner I) 

um das 3,4 bis 3,7-fache erhöht (p < 0,001). Bei adipösen Patienten (BMI-SDS 2 bis 2,5) war 

das Risiko für ein metabolisches Syndrom signifikant um den Faktor 5,4 erhöht, bei Individuen 

mit extremer Adipositas (BMI-SDS > 2,5) sogar um das 11,6-fache, jeweils verglichen mit 

übergewichtigen Kindern und Jugendlichen (BMI-SDS < 2; p jeweils < 0,001). Diese Ergebnisse 

zeigen einen deutlichen Zusammenhang für ein erhöhtes Risiko eines metabolischen Syndroms 

mit zunehmendem Ausmaß von Übergewicht bzw. Adipositas und begründen somit die höhere 

Prävalenz des metabolischen Syndroms in der Risikogruppe. 

Auch in anderen Studien wurde ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der 

Adipositas und einem Anstieg der Prävalenz der Komponenten des metabolischen Syndroms 

bei Kindern und Jugendlichen beschrieben [73, 75]. Weiss et al. zeigten, dass jede Zunahme 

des BMI das Risiko für das Vorliegen eines metabolischen Syndroms erhöht [73]. 

 

Neben einer höheren Prävalenz der Adipositas und deren Ausmaß in der Risikogruppe war 

erwartungsgemäß auch die Stoffwechsellage bzgl. der meisten metabolischen Parameter des 

metabolischen Syndroms in der Risikogruppe deutlich schlechter als in der Vergleichsgruppe.  

Kennzeichnend für Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels war in beiden Gruppen eine 

Insulinresistenz (R-HOMA über der 95. Perzentile für Alter und Geschlecht). Diese lag bei 
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rund drei Viertel (77,5%) der Kinder und Jugendlichen der Risikogruppe gegenüber einem 

Viertel (25,4%) in der Vergleichsgruppe vor. Von besonderer Bedeutung war hierbei trotz des 

definitionsgemäß geringeren Risikos für das Auftreten eines Typ 2 Diabetes mellitus wiederum 

der relativ hohe Anteil derjenigen mit Insulinresistenz in der Vergleichsgruppe. Obwohl diese 

Individuen eine Insulinresistenz aufwiesen, wurden sie somit von den Screening-Kriterien für 

Risikopatienten für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus nicht erfasst. Dies 

verdeutlicht, wie wichtig es ist, für jeden pädiatrischen Patienten individuell abzuklären, ob und 

welche Parameter pathologisch verändert sind, da insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 

jede Komorbidität ein Gesundheitsrisiko darstellt. 

In der multivariaten logistischen Regression konnte gezeigt werden, dass vor allem ein hohes 

relatives Gewicht (BMI-SDS ≥ 2) und die Pubertät (Tanner II-V) unabhängige Risikofaktoren für 

das Auftreten einer Insulinresistenz darstellten, in geringerem Maße auch Geschlecht und 

familiärer Migrationshintergrund (vgl. Tab. 13; zu den Einflüssen von Geschlecht und 

Migrationshintergrund siehe auch Kap. 5.4.3.2 und Kap. 5.4.4.2). Wiederum ist das hohe 

Ausmaß der Adipositas bei den Patienten der Risikogruppe somit eine Ursache für die hohe 

Prävalenz der Insulinresistenz. Zudem wird deutlich, dass die Therapie der Adipositas vor der 

Pubertät besonders wichtig ist, da mit dem Eintritt in die Pubertät das Risiko für das Vorliegen 

einer Insulinresistenz erhöht ist. Alters- und Pubertätsunterschiede zwischen Risiko- und 

Vergleichsgruppe wurden durch die Anwendung der alters- und geschlechtsadaptierten 95. 

Perzentile des R-HOMA bei der Beurteilung der Insulinresistenz weitgehend ausgeglichen. 

Die Prävalenz einer IFG war mit 7,4% bzw. 1,2% in Risiko- bzw. Vergleichsgruppe bei den 

Probanden dieser Stichprobe insgesamt selten. In der Risikogruppe konnte zudem unter 

Hinzuziehung des 120-Minuten Wertes im OGTT bei 23% der Patienten eine IGT festgestellt 

werden, bei 2,9% lag ein Typ 2 Diabetes mellitus vor. Eine niedrige Prävalenz der IFG in 

Relation zur IGT wurde ebenfalls in einigen anderen Studien mit adipösen Kindern und 

Jugendlichen beschrieben [73, 145, 182]. Dies zeigt zum einen die Relevanz des OGTT als 

diagnostisches Mittel zur Diagnose von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels. Zum 

anderen ist diese Konstellation einer noch lange Zeit normal bleibenden Nüchternglukose bei 

bereits vorhandener IGT charakteristisch für den Verlauf einer Glukoseregulationsstörung im 

Kindes- und Jugendalter. Dabei unterscheidet sich bei Kindern und Jugendlichen mit IGT 

offenbar der zugrundeliegende Pathomechanismus gegenüber dem der Erwachsenen: Bei 

Erwachsenen mit isolierter IFG führt die Kombination aus hepatischer Insulinresistenz und einer 

Abnahme der frühen Insulinantwort auf Glukose (i. v. und oral) zu einer erhöhten hepatischen 

Glukoseproduktion und somit zu einer erhöhten Nüchternglukose [210]. Bei Erwachsenen mit 

isolierter IGT liegt neben einer gestörten frühen Insulinantwort auf eine orale Glukosestimulation 

auch ein Defizit in der späten Insulinsekretion vor, das kombiniert mit peripherer (Muskel) und 

hepatischer Insulinresistenz in einer verspäteten Hyperglykämie, d. h. in einer gestörten 
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Glukosetoleranz, resultiert [210]. Im Gegensatz dazu kommt es bei Kindern und Jugendlichen 

mit IGT offenbar zuerst zu einem Verlust der ‘schnellen’ Insulinantwort nach Glukosestimulation 

als Ausdruck eines beginnenden ß-Zell-Versagens, während die zweite Phase der 

Insulinsekretion vergleichbar mit der von Individuen mit NGT ist und erst bei Kindern und 

Jugendlichen mit Typ 2 Diabetes mellitus signifikant reduziert ist [122]. Andere Studien bei 

Kindern und Jugendlichen mit IGT fanden weder eine Abnahme der frühen noch der späten 

Insulinantwort [170, 211]. 

Abweichend von dem beschriebenen Verhältnis von IFG zu IGT bei Kindern und Jugendlichen 

sind die Ergebnisse von Lopez-Capape et al. [77]. Deren Studie zufolge wiesen mehr adipöse 

Patienten eine IFG als eine IGT auf (4,7% gegenüber 2,6%), wobei die Prävalenz der IGT auch 

insgesamt wesentlich niedriger war als in unserer Stichprobe. Allerdings wandten Lopez-

Capape et al. die neuen Kriterien der ADA [99] zur Definition der IFG an, die sehr niedrige 

Grenzwerte für eine IFG (Nüchternglukose ≥ 100 mg/dl) vorsehen, was die Prävalenz der IFG 

erhöhen kann. 

 

Bezüglich der Prävalenz von Störungen des Fettstoffwechsels konnten wir in der vorliegenden 

Studie eine hochsignifikant höhere Prävalenz von Hypertriglyzeridämie und erniedrigtem HDL-

Cholesterin in der Risikogruppe gegenüber der Vergleichsgruppe aufzeigen. Eine pathologische 

Erhöhung von Gesamt- und LDL-Cholesterin kam nahezu gleich häufig in den beiden Gruppen 

vor (vgl. Abb. 6). Wiederum erwartungsgemäß kamen mit 54,5% bei den Patienten der 

Risikogruppe Störungen des Fettstoffwechsels insgesamt häufiger vor als in der 

Vergleichsgruppe; hier lag der Anteil bei 35,3%. Auch andere Studien haben gezeigt, dass eine 

Erniedrigung des HDL-Cholesterins und eine Hypertriglyzeridämie bei einem relativ hohen 

Prozentsatz von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen auftreten [208, 212]. 

Dabei sind HDL-Cholesterin und Triglyzeride vor allem mit einer Insulinresistenz [71, 213], in 

geringerem Maße auch mit dem Ausmaß des Übergewichtes, assoziiert [208, 213], Gesamt- 

und LDL-Cholesterin hingegen nicht [71, 208]. Die pathophysiologische Grundlage hierfür ist, 

dass Triglyzerid- und HDL-Cholesterin Konzentrationen durch Insulin reguliert werden [71] und 

hohe Triglyzerid- und niedrige HDL-Cholesterinspiegel somit durch eine Hyperinsulinämie und 

Insulinresistenz verursacht werden können [106]. Da das Ausmaß von Übergewicht größer und 

die Prävalenz der Insulinresistenz in der Risikogruppe höher war als in der Vergleichsgruppe, 

ist es nahe liegend, dass das häufigere Auftreten von Hypertriglyzeridämie und erniedrigtem 

HDL-Cholesterin bei den Patienten der Risikogruppe durch den Zusammenhang mit der 

Insulinresistenz bedingt ist. LDL- und Gesamtcholesterinspiegel sind dagegen eher genetisch 

bedingt [71], so dass der Einfluss von Übergewicht hier offenbar nicht so zum Tragen kam, was 

die ähnlichen Prävalenzen in den beiden Gruppen erklären würde. 
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Darüber hinaus spielen als weitere Faktoren auch die Ernährung oder mangelnde Bewegung 

eine Rolle bei erhöhten Blutfetten: So kann sich ein vermehrter Gehalt an gesättigten 

Fettsäuren oder Cholesterin in der Nahrung in erhöhten Blutfetten äußern [214]. Zudem kann 

auch körperliche Inaktivität das Auftreten von erhöhten Triglyzeridspiegeln bewirken, denn 

physiologischerweise sinkt der Triglyzeridspiegel durch sportliche Aktivität. Der zugrunde 

liegende Mechanismus hierfür wird in einer Steigerung der Lipoprotein-Lipase vermittelten 

Triglyzerid-Aufnahme in den Muskel bei gleichzeitig verminderter Triglyzerid-Sekretion der 

Leber gesehen [215, 216]. 

 

Bezüglich der Hypertonieprävalenz ist der relativ hohe Anteil der Kinder und Jugendlichen 

dieser Stichprobe mit Hypertonie (36,7% in der Risiko-, 26,5% in der Vergleichsgruppe, 

p = 0,007) insgesamt kritisch zu sehen, da mögliche situative ‘Fehlerquellen’ bei 

Blutdruckmessungen, wie z. B. die so genannte ‘Weißkittel-Hypertonie’, trotz Mehrfach-

messungen und Ruhebedingungen nicht gänzlich auszuschließen sind (vgl. Kap. 5.3.1.5). 

 

Insgesamt sind übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche, die einzelne 

Komponenten des Syndroms oder ein manifestes metabolisches Syndrom aufweisen, aufgrund 

des ungünstigen kardiovaskulären Risikoprofils als besondere Risikogruppe innerhalb der 

übergewichtigen bzw. adipösen pädiatrischen Patienten zu betrachten. Sie bedürfen dringend 

einer entsprechenden Diagnostik und spezifischen Therapie, die die Komponenten des 

metabolischen Syndroms berücksichtigen. 

 

5.4.1.2 Das metabolische Syndrom und seine Parameter bei übergewichtigen Kindern 

und Jugendlichen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass bereits übergewichtige Kinder und Jugendliche 

einzelne Komponenten des metabolischen Syndroms bzw. ein manifestes metabolisches 

Syndrom aufweisen, wenn auch in geringerem Ausmaß als adipöse Individuen. Bei über einem 

Drittel (38,6%) der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen lag ein Zeichen des 

metabolischen Syndroms vor, ca. 10% wiesen zwei Zeichen und ca. 2% drei Zeichen des 

metabolischen Syndroms (außer Adipositas) auf. Bei 3,6% (n = 3) der übergewichtigen Kinder 

und Jugendlichen lag ein manifestes metabolisches Syndrom vor, gegenüber 32,8% bei 

adipösen Patienten. 

Dies weist zum einen auf die bereits erwähnte Perzentilen-Problematik bei der Beurteilung von 

Übergewicht und Adipositas hin (vgl. Kap. 5.3.1.3). Daraus folgt, dass Kinder und Jugendliche, 

die anhand früherer Referenzperzentilen bereits als adipös klassifiziert worden wären, mit dem 

gleichen BMI mittels neuerer Perzentilen möglicherweise ‘nur noch’ als übergewichtig 
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klassifiziert werden. Zum anderen legt das Auftreten von metabolischen Begleiterkrankungen 

bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht eine zugrunde liegende genetische 

Prädisposition bei diesen Patienten nahe. Es gibt verschiedene Studien, in denen eine 

‘Erblichkeit’ der Komponenten des metabolischen Syndroms  dargestellt wird [75, 217, 218]. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stimmen nur teilweise mit anderen Studien zum 

Vorkommen des metabolischen Syndroms bei ‘nur’ übergewichtigen Kindern und Jugendlichen 

überein. So zeigte in der Studie von Weiss et al. im Unterschied zu dieser Arbeit keiner der 

übergewichtigen pädiatrischen Patienten ein metabolisches Syndrom [73]. Allerdings war bei 

Weiss et al. eine Insulinresistenz nicht Bestandteil der Diagnose ‘metabolisches Syndrom’, was 

generell zu einer niedrigeren Prävalenz des metabolischen Syndroms führt und eine mögliche 

Ursache für die Unterschiede ist. Obwohl eine Insulinresistenz auch bei Lopez-Capape et 

al. [77] nicht zur Definition des metabolischen Syndroms verwendet wurde, fand auch diese 

Arbeitsgruppe analog zu den Ergebnissen unserer Arbeit übergewichtige Kinder und 

Jugendliche, die ebenfalls bereits ein metabolisches Syndrom aufwiesen. Diese Kinder und 

Jugendlichen galten nach den IOTF-Kriterien als übergewichtig [207]. Die BMI-Grenzwerte der 

IOTF wurden mittels Körpergewichts- und Körperlängendaten aus sechs großen, 

repräsentativen Studien in verschiedenen Ländern (u. a. USA, Brasilien, Großbritannien, 

Niederlande) zur Einteilung für Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter zum 

internationalen Gebrauch entwickelt. Die BMI-Grenzwerte gehen dabei im Alter von 18 Jahren 

in die festen BMI-Grenzwerte für Erwachsene über (25 bzw. 30 kg/m²) [207]. 

Viner et al. [79] berichteten analog zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit über Kinder und 

Jugendliche mit Übergewicht gemäß IOTF-Kriterien, die einzelne Komponenten oder ein 

manifestes metabolisches Syndrom aufwiesen. Auch in einer Studie von Agirbasli et al. [78] mit 

1385 teilnehmenden türkischen Schüler-/innen im Alter von 10 bis 17Jahren hatten neben 

adipösen Individuen auch bereits übergewichtige Kinder und Jugendliche (nach IOTF-Kriterien) 

ein metabolisches Syndrom (definiert nach den pädiatrisch adaptierten Kriterien des NCEP).  

Bezüglich einer zugrunde liegenden genetischen Disposition für ein metabolisches Syndrom 

konnten weder Lopez-Capape noch Viner et al. einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

einer familiären Vorbelastung und dem Auftreten des metabolischen Syndroms bei den 

übergewichtigen Kindern und Jugendlichen ihrer Studien feststellen [77, 79], obgleich in der 

Studie von Lopez-Capape et al. [77] die übergewichtigen Patienten mit metabolischem 

Syndrom eine positive Familienanamnese für das Vorkommen desselben aufwiesen. In der 

vorliegenden Studie konnte der Einfluss einer familiären Vorbelastung auf das Vorliegen eines 

metabolischen Syndroms nicht berücksichtigt werden, da nicht bei allen Individuen der 

Stichprobe, zumeist aufgrund von Sprachproblemen bei Familien mit Migrationshintergrund, 

Angaben diesbezüglich vorlagen. Aber beispielsweise für die Prävalenz von Typ 2 Diabetes 
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mellitus ist bei den Eltern unserer Patienten von einer relativ hohen Dunkelziffer auszugehen. 

Zukünftige Studien sollten dies berücksichtigen, da es Hinweise gibt, dass genetische Faktoren 

bei der Entwicklung von Insulinresistenz und dem metabolischen Syndrom auch eine wichtige 

Rolle spielen [97, 173].  

 

Während bei den adipösen Kindern und Jugendlichen dieser Stichprobe eine Insulinresistenz 

mit 47,6% am häufigsten vorkam, gefolgt von Dyslipidämie (43,5%) und Hypertonie (32%), 

fanden wir im Unterschied dazu bei den übergewichtigen Patienten am häufigsten eine 

Dyslipidämie (33%), gefolgt von Insulinresistenz (21,7%). Der Anteil der übergewichtigen Kinder 

und Jugendlichen mit Hypertonie betrug 17%. Demgegenüber fanden Lopez-Capape et al. 

keine Unterschiede in der Prävalenz der einzelnen Komponenten des metabolischen Syndroms 

beim Vergleich von übergewichtigen und  adipösen Patienten [77]. 

Die Ergebnisse zum Vorkommen des metabolischen Syndroms bei Kindern und Jugendlichen 

mit Übergewicht zeigen, dass die verwendeten Grenzwerte zur Unterscheidung zwischen 

Übergewicht und Adipositas somit nur bedingt auch eine Risikoschwelle in Bezug auf die 

Morbidität markieren, da auch übergewichtige Kinder und Jugendliche bereits Zeichen des 

metabolischen Syndroms aufweisen und somit ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben. 

Deswegen sollten auch sie in eine weiterführende Diagnostik zur Abklärung der einzelnen 

Risikofaktoren mit einbezogen werden. Dies wird durch die von der ADA empfohlene 90. BMI-

Perzentile als Cut-Off für ein Screening für Typ 2 Diabetes mellitus bei pädiatrischen Risiko-

Gruppen berücksichtigt [158]. 

 

5.4.2 Proinsulin als metabolischer Marker 

Bei erwachsenen Typ 2 Diabetikern wurde ein im Verhältnis zur Insulinresistenz 

disproportioniert erhöhtes Proinsulin beschrieben [131-134, 219]. Gleiches wurde auch von 

einigen Individuen mit IGT berichtet [129, 130], von anderen mit IGT jedoch nicht [135]. Da es 

nur relativ wenige Studien gibt, die Proinsulin und die Proinsulin/Insulin-Ratio bei Kindern und 

Jugendlichen mit Übergewicht bzw. Adipositas in prädiabetischen und diabetischen Stadien 

untersucht haben, und die Ergebnisse sich nur teilweise mit denen von Erwachsenen decken 

und auch untereinander divergieren, war ein besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit die 

Bestimmung und Analyse von Proinsulin als Parameter des gestörten Glukosestoffwechsels. 

Die Ergebnisse der Proinsulinanalyse werden im Folgenden diskutiert. 
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5.4.2.1 Zusammenhang zwischen Nüchternproinsulin, Kohlenhydratstoffwechsel und 

klinischen Charakteristika  

Im Jahre 2002 beschrieben Sinha et al. [145] erhöhte Nüchternproinsulinspiegel bei adipösen 

Kindern und Jugendlichen mit IGT verglichen mit adipösen Kindern und Jugendlichen mit NGT. 

In einer Studie von Weiss et al. hatten pädiatrische Probanden mit IGT zwar tendenziell höhere 

Nüchternproinsulinspiegel, ein signifikanter Unterschied der Nüchternproinsulinspiegel 

zwischen den drei Glukoseregulationsgruppen (NGT, IGT, Typ 2 Diabetes mellitus) lag aber 

nicht vor [122]. Gungor und Arslanian fanden in einer Fall-Kontroll-Studie bei diabetischen 

pädiatrischen Patienten, ähnlich wie bei Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes mellitus, erhöhte 

Nüchternproinsulinspiegel und eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio verglichen mit adipösen 

Kontrollen ohne Typ 2 Diabetes mellitus [146].  

Wie bei Sinha et al. [145] und im Gegensatz zu Weiss et al. [122] hatten in der vorliegenden 

Arbeit Kinder und Jugendliche mit IGR hochsignifikant höhere Nüchternproinsulinspiegel, 

verglichen mit Individuen mit NGR (p = 0,001). Zusätzlich war die Nüchternproinsulin/Insulin-

Ratio bei den Patienten mit IGR erhöht. Dies traf allerdings nicht für Kinder und Jugendliche mit 

Typ 2 Diabetes mellitus zu: Ihre Nüchternproinsulinwerte lagen nur unwesentlich über den 

Werten derer, die eine normale Glukoseregulation aufwiesen. Aufgrund der geringen Fallzahl 

der Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus (n = 4) ist eine valide Aussage bzgl. der zugrunde 

liegenden Ursachen hier nicht sinnvoll. 

Wie eingangs erwähnt, ist der zugrunde liegende Pathomechanismus für eine 

Hyperproinsulinämie dabei offenbar folgender: In Abhängigkeit von der vorbestehenden 

Insulinresistenz ist ab einem bestimmten Punkt die Spaltungskapazität der ß-

Carboxypeptidase H (Syn.: Carboxypeptidase E, CPE) für Proinsulin nicht mehr ausreichend, 

was in einer Sekretionsstörung mit einer vermehrten Freisetzung von Proinsulin resultiert [126]. 

Andere Autoren sehen die bevorzugte Freisetzung von neu synthetisiertem Proinsulin oder die 

Freisetzung von unreifen, proinsulinreichen Granula als mögliche Ursache an [220, 221]. 

Bei der Beurteilung der Hyperproinsulinämie sollte auch das Ausmaß der Insulinresistenz 

berücksichtigt werden. In einer aktuellen großen europäischen Multi-Center-Studie mit 

erwachsenen Nicht-Diabetikern wurde gezeigt, dass zwischen einer Insulinresistenz (gemessen 

in der Clamp-Technik) und den Proinsulinkonzentrationen ein positiver Zusammenhang besteht. 

Der Zusammenhang bestand unabhängig von bekannten Einflussfaktoren der Insulinresistenz 

wie Geschlecht, Alter, BMI, Glukosetoleranz und potentiellen Einflussfaktoren für Proinsulin wie 

der Nüchternglukose [142]. In anderen Querschnittstudien bei Erwachsenen wurde gezeigt, 

dass ein erhöhter Nüchternproinsulinspiegel ein hochspezifischer Prädiktor für das Vorliegen 

einer Insulinresistenz bei Diabetikern ist [136, 137]. Auch in unserer Stichprobe zeigte sich ein 

positiver Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Nüchternproinsulin: Kinder und 

Jugendliche mit Insulinresistenz wiesen verglichen mit Individuen ohne Insulinresistenz 
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signifikant höhere Nüchternproinsulinspiegel auf (vgl. Abb. 14). Dieser Zusammenhang 

zwischen Proinsulin und Insulin kann auch die unterschiedlichen Studienergebnisse erklären: 

Während die Kinder und Jugendlichen der Stichprobe von Weiss et al. hinsichtlich des 

Ausmaßes der Insulinresistenz sowie anthropometrischer Parameter untereinander 

vergleichbar waren, hatten bei Sinha et al. die Patienten mit IGR signifikant höhere 

Nüchterninsulinspiegel und einen signifikant höheren R-HOMA als Individuen mit NGR. Auch 

die Kinder und Jugendlichen unserer Stichprobe mit IGR, bei denen Proinsulin bestimmt wurde, 

hatten im Mittel ein höheres Nüchterninsulin (Ergebnisse nicht dargestellt).  

Durch die Berechnung der Proinsulin/Insulin-Ratio ist es möglich, die Hyperproinsulinämie im 

Verhältnis zur Hyperinsulinämie zu beurteilen. Es kann somit differenziert werden zwischen 

erhöhten Proinsulinkonzentrationen, die aber noch proportional zu einer bestehenden 

Insulinresistenz sind, und im Verhältnis zur Insulinresistenz disproportional erhöhten Proinsulin-

konzentrationen. Bei Betrachtung der Kinder und Jugendlichen der untersuchten Stichprobe 

unterschied sich die mittlere basale Proinsulin/Insulin-Ratio von den Individuen mit 

Insulinresistenz (NGR/IGR) und denen ohne Insulinresistenz (NGR) nicht signifikant 

voneinander. Das heißt, bei den Kindern und Jugendlichen mit Insulinresistenz war im 

Verhältnis zur Insulinresistenz trotz der erhöhten inkretorischen Anforderung an die ß-Zelle die 

Hyperproinsulinämie noch ausgeglichen, was auf eine erhaltene ß-Zell-Funktion in Bezug auf 

die Proinsulin-Prozessierung und -sekretion bei diesen Individuen schließen lässt. 

Demgegenüber ist anzunehmen, dass bei den Patienten mit IGR die höhere 

Nüchternproinsulin/Insulin-Ratio im Vergleich zu denjenigen mit NGR eine beginnende ß-Zell-

Dekompensation anzeigt. Diese Ergebnisse wurden durch den Vergleich der Proinsulin/Insulin-

Ratio der beiden Gruppen nach oraler Glukosestimulation im OGTT noch bestätigt (vgl. 

folgendes Kapitel). 

 

Analog zu unseren Ergebnissen eines bestehenden linearen Zusammenhanges zwischen 

Nüchternproinsulin und den klinischen Parametern Pubertät (nach Tanner) bzw. dem Ausmaß 

des Übergewichtes (BMI-SDS) (vgl. Abb. 11) beschrieben auch Chin et al. ein erhöhtes 

Nüchternproinsulin bei pubertären Mädchen im Vergleich zu präpubertären, bzw. bei adipösen 

im Vergleich zu nicht-adipösen Mädchen [222]. Auch in anderen Studien mit Jugendlichen und 

Erwachsenen wurde ein positiver Zusammenhang zwischen Alter und Proinsulin geschildert 

[144, 223]. Der Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Übergewichtes und den 

Proinsulinspiegeln wird über die Insulinresistenz vermittelt, wie Ergebnisse von Elder et al. 

nahelegen. Sie verglichen die Nüchternproinsulinspiegel im Verhältnis zu Insulin von ‘nur’ 

adipösen Kindern und Jugendlichen, adipösen Kindern und Jugendlichen mit Typ 2 Diabetes 

mellitus und von schlanken Probanden. Nach Berücksichtigung der Insulinkonzentrationen 

fanden sie keinen Unterschied der Proinsulin/Insulin-Ratio zwischen den drei Gruppen [147]. 
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5.4.2.2 Zusammenhang zwischen der Proinsulin/Insulin-Ratio im OGTT und 

Glukoseregulationsgruppe 

Bei der Beurteilung der ß-Zell-Funktion ist die Analyse des dynamischen Proinsulins im 

Verhältnis zum Insulin wichtiger als die Analyse des Nüchternproinsulins. Wie eingangs 

erwähnt, hat Proinsulin eine längere Halbwertszeit als Insulin und wird im Vergleich zu Insulin 

aufgrund unterschiedlicher Clearance Raten langsamer eliminiert [224], was seine 

unverhältnismäßige Erhöhung im Plasma im Vergleich zur Sekretion bedingt (vgl. Kap. 1.2.5). 

Daher bietet die Proinsulin/Insulin-Ratio im Plasma nur einen guten Schätzwert für das 

tatsächliche Verhältnis von Proinsulin zu Insulin in den sekretorischen Granula der ß-Zelle nach 

akuter Stimulation der Insulinsekretion [129, 132, 225-227]. Dies gilt vor allem für die frühe 

Insulinsekretion. Nach intravenöser Bolusgabe von Glukose erfolgt die Insulinantwort innerhalb 

von 30 Sekunden, ein Gipfel wird nach drei bis fünf Min erreicht [126]. Im OGTT gibt der 30 

Minuten-Wert am besten das tatsächliche Verhältnis von Proinsulin zu Insulin wieder, 

weswegen ihm eine besondere Aussagekraft zukommt. 

Im Rahmen dieser Arbeit konnten wir zeigen, dass Individuen mit IGR neben einer erhöhten 

Nüchtern-Proinsulin/Insulin-Ratio auch nach Stimulation der Insulinsekretion im OGTT eine 

signifikant höhere mediane 30 Minuten Proinsulin/Insulin-Ratio hatten als diejenigen mit NGR 

(p = 0,014). Die erhöhte Nüchtern-Proinsulin/Insulin-Ratio - aber aufgrund von oben Gesagtem 

vor allem die erhöhte 30 Minuten Proinsulin/Insulin-Ratio - bei den Patienten dieser Stichprobe 

mit IGR haben gezeigt, dass die Proinsulinwerte in Relation zur Insulinkonzentration 

disproportioniert erhöht waren. Die Kinder und Jugendlichen mit IGR zeigten somit eine 

gestörte Proinsulin-zu-Insulin-Prozessierung bzw. Proinsulinsekretion, was als Anzeichen für 

eine Funktionsstörung der ß-Zelle diesbezüglich angesehen werden kann.  

Durch die Messung von Proinsulin zusätzlich zu Insulin und Blutzucker im Verlauf eines OGTT 

ist eine weitere Beurteilung der ß-Zell-Funktion im Rahmen eines klinischen Settings anhand 

dieses indirekten Markers möglich.  Die vorliegende Studie gehört zu einer der ersten 

europäischen Studien, die die Proinsulinspiegel bei übergewichtigen und adipösen Kindern und 

Jugendlichen mit IGR und NGR im Verlauf eines OGTT miteinander vergleicht. Nach dem 

Wissen des Autors gibt es daneben nur zwei frühere Studien, in denen Proinsulin während 

eines OGTT bei diabetischen und nicht-diabetischen Kindern und Jugendlichen gemessen und 

verglichen wurde [228, 229]. Diese Studien stammen jedoch bereits aus den 1970er-Jahren, 

weswegen vermutlich ältere Standards zur Messung von Proinsulin verwendet wurden. Da hier 

von einer Kreuzreaktivität zwischen Proinsulin und Insulin auszugehen ist, erscheint es nicht 

sinnvoll, die Ergebnisse mit denen unserer Studie zu vergleichen. Bei der bereits erwähnten, 

aktuelleren Studie von Chin et al. [222], die ebenfalls die Proinsulin/Insulin-Ratio im Verlauf 

eines OGTT bei Jugendlichen mit IGR und NGR untersucht hat, wurden lediglich der Nüchtern- 

und 120-Minuten-Wert gemessen, über die 30 Minuten Proinsulin/Insulin-Ratio finden sich keine 
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Angaben. Zudem bestand die Stichprobe ausschließlich aus Mädchen. Unterschiede bezüglich 

der Proinsulin/Insulin-Ratio zwischen Mädchen mit IGR und NGR beschrieben Chin et al. nicht. 

Da die Anzahl der Probanden mit IGR bei Chin et al. sehr klein war und die Studienteilnehmer 

eine andere ethnische Zusammensetzung hatten, ist auch hier der Vergleich zu unserer Studie 

schwierig.  

Im Unterschied zu unserem klinischen Setting untersuchten Weiss et al. in der bereits 

erwähnten pädiatrischen Studie Proinsulin in einem wissenschaftlichen Setting im Rahmen 

einer Clamp-Studie. Sie fanden ausschließlich bei adipösen Probanden mit Typ 2 Diabetes 

mellitus eine erhöhte Proinsulin/Insulin-Ratio, gemessen 4 bis 6 Minuten nach akuter 

Stimulation im Clamp. Bei Probanden mit IGT und NGT unterschied sich die Proinsulin/Insulin-

Ratio hingegen nicht, weder nüchtern noch nach akuter Stimulation [122]. Demgegenüber 

fanden Elder et al. keine Unterschiede der Proinsulin/Insulin-Ratio, weder nüchtern noch nach 

Stimulation im IVGTT, zwischen adipösen Kindern und Jugendlichen mit Typ 2 Diabetes 

mellitus, verglichen mit nichtdiabetischen adipösen bzw. normalgewichtigen Individuen [147].  

Die zugrunde liegenden Ursachen für die divergierenden Ergebnisse sind noch unklar. Es 

kommen sowohl unterschiedliche Stadien der Pathophysiologie als auch ein unterschiedliches 

genetisches Risiko der verschiedenen Patientenkohorten für Typ 2 Diabetes mellitus bzw. eine 

Hyperproinsulinämie in Betracht. Hinweise dafür, dass es ein unterschiedliches genetisches 

Risiko gibt, legen auch Ergebnisse von González-Sanchez et al. nahe, die kürzlich eine 

Assoziation von Varianten des TCF7L2-Gens mit einem erhöhten Risiko für Typ 2 Diabetes 

mellitus und einer erhöhten Proinsulin/Insulin-Ratio (nach OGTT) bei Genträgern 

beschrieben [230]. 

Da Messungen aus dem OGTT und IVGTT bzw. Clamp nur bedingt vergleichbar sind, kommen 

sicherlich auch methodische Abweichungen zum Tragen. So fallen bei der Proinsulin-Messung 

im hyperglycämischen Clamp 4 bis 6 Min nach Glukosebelastung die verschiedenen 

Eliminierungszeiten von Proinsulin und Insulin noch weniger ins Gewicht als im OGTT. Auch ein 

unterschiedliches Ausmaß der erfolgten Stimulation ist denkbar und kann zu Abweichungen 

beitragen. 

Da die Anzahl der Patienten mit IGT jeweils recht gering war, sowohl in der vorliegenden 

(n = 35), als auch in den anderen Studien (Weiss et al.: n = 22), sollten Studien mit größeren 

Stichprobenumfängen folgen, um die Aussagen weiter zu validieren. Auch sind mehr 

Informationen durch longitudinale Untersuchungen zu erwarten, da dann die Proinsulinspiegel 

und die Progression von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels (Insulinresistenz, IGR, Typ 

2 Diabetes mellitus) zu beobachten sind. 
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5.4.2.3 Proinsulin als prädiktiver Wert für eine gestörte Glukoseregulation? 

Bei Erwachsenen ist ein erhöhter Proinsulinspiegel ein unabhängiger Prädiktor für das Auftreten 

eines Typ 2 Diabetes mellitus [231-233]. Der Anstieg der Adipositasprävalenz im Kindes- und 

Jugendalter und die damit assoziierten Komorbiditäten wie die Entwicklung eines Typ 2 

Diabetes mellitus bei bestimmten Individuen machen deutlich, wie wichtig es ist, mehr über 

prognostische Faktoren für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus herauszufinden. 

Unseres Wissens nach ist die vorliegende Arbeit eine der ersten, die Proinsulin als prädiktiven 

Parameter für eine IGR bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen 

verwendet hat.  

Auch wenn wir zur Klärung der Frage, ob sich Proinsulin als prädiktiver Wert für eine IGR bei 

Kindern und Jugendlichen eignet, in der durchgeführten ROC-Analyse bei keinem der 

gewählten Cut-Off-Werte (vgl. Tab. 9 und Tab. 10) gleichzeitig eine hohe Spezifität und 

Sensitivität und somit keine Eignung des Proinsulins als prädiktiven Wert für eine IGR fanden, 

so zeigte sich zumindest ein Trend hierfür: Der maximal erreichte positiv prädiktive Wert von 

Proinsulin für eine IGR lag bei 61,5%, d. h. in 61,5% der Fälle lag auch wirklich eine IGR vor 

(wie diagnostiziert im OGTT). Ursächlich für die mangelnde Signifikanz ist vermutlich die relativ 

kleine Fallzahl der Kinder und Jugendlichen mit IGR anzusehen, weswegen die Ergebnisse in 

Studien mit größerem Stichprobenumfang sowie in  Längsschnittstudien überprüft werden 

sollten, da dann der Verlauf der Glukoseregulationsstörung im Zusammenhang mit dem 

Proinsulinspiegel eingehender untersucht werden kann. 

Ein erhöhter Proinsulinspiegel eignet sich nach den Ergebnissen dieser Arbeit somit zwar als 

zusätzlicher metabolischer Marker im Hinblick auf eine vorliegende ß-Zell-Dysfunktion, nicht 

jedoch als prädiktiver Wert für eine IGR bei Kindern und Jugendlichen.  

 

5.4.3 Migrationshintergrund: Wirkungsweise und Zusammenhang mit dem 

metabolischen Syndrom 

5.4.3.1 Wirkungsweise 

Die zugrunde liegenden Bedingungen, d. h. das Ausmaß und die Art und Weise, in der ein 

Migrationshintergrund den Gesundheitszustand beeinflussen kann, sind noch unzureichend 

erforscht [33]. Zum einen spielen Gen-Umwelt-Interaktionen offenbar eine bedeutende Rolle, 

zum anderen soziokulturelle und sozioökonomische Faktoren, wie beispielsweise bestimmte 

Verhaltensmuster (physische Inaktivität, eine ungünstige Ernährung etc.). Darüber hinaus ist 

vor allem ein niedriger sozioökonomischer Status (= Konfounder, s. u.) oftmals kennzeichnend 

für Migrantengruppen und ein Risikofaktor für eine Adipositas. Auch das Migrationsereignis 

selbst stellt vermutlich einen Stressor für den Organismus dar. Insgesamt handelt sich um ein 
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kompliziertes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, auf die im Folgenden näher 

eingegangen wird. 

 

Daten aus der Migrationsforschung legen eine mögliche Gen-Umwelt-Interaktion beispielsweise 

für die Entstehung von Adipositas und Typ 2 Diabetes mellitus nahe [234]. So zeigten Nemoto 

et al. [235] für Erwachsene in einer Fall-Kontroll-Studie mit in Japan lebenden Japanern und in 

die USA immigrierten Japanern, dass Migranten mit Typ 2 Diabetes mellitus häufiger das Pro-

Allel (Pro12Ala-Variante) des PPAR-y Gens als Migranten mit normaler Glukosetoleranz hatten 

(das PPAR-y Gen reguliert u. a. die Expression von Adipozyten-spezifischen Genen). Bei Nicht-

Migranten fand sich dieser Unterschied nicht. Migranten mit dem Pro/Pro-Genotyp hatten einen 

signifikant höheren BMI und ein höheres Nüchterninsulin als Nicht-Migranten, was bedeutet, 

dass Individuen mit dem Ala-Allel möglicherweise insulinsensitiver sind als diejenigen mit der 

Pro/Pro Variante. Dies legt nahe, dass bei einer ethnisch bedingten genetischen Prädisposition 

für die Pro12Ala-Variante der Einfluss entsprechender Umweltfaktoren, wie z. B. einer 

ungünstigen Ernährung, dazu führen kann, dass es nahrungsabhängig zu einer Aktivierung des 

PPAR-y Gens kommt mit phänotypischer Expression der Pro12Ala-Variante. Die Aktivierung 

kann dann eine erhöhte Anfälligkeit z. B. für Adipositas und konsekutiv Typ 2 Diabetes mellitus 

bedingen. Nach Misra et al. [234] können schnelle Veränderungen der Umweltbedingungen 

(Ernährung, Lifestyle), denen Migranten-Familien durch das Migrationsereignis typischerweise 

ausgesetzt sind, wahrscheinlich die Vererbbarkeit der verschiedenen Gen-Phänotypen, deren 

Expression nahrungsabhängig ist, beeinflussen. Da die verursachenden Gene zumeist 

polymorph sind, nimmt man an, dass sich einige Gene ernährungsbedingt modifizieren lassen, 

andere nicht [236]. Insgesamt ist das Zusammenspiel von genetischen und Umweltfaktoren 

äußerst vielschichtig und es gibt noch viele offene Fragen.  

Weiterhin zeigen Daten aus der Migrationsforschung, dass Ernährungs- und 

Bewegungsgewohnheiten oftmals kulturellen und religiösen Einflüssen unterliegen [43, 237]. 

Als Folge eines Migrationsereignisses kommt es häufig zu Veränderungen des Lebensstils, vor 

allem der Ernährungsgewohnheiten und physischen Aktivität. Für Kinder und Jugendliche 

haben Studien gezeigt, dass bei Migranten-Kindern, die in westliche Industrienationen, wie z. B. 

nach Deutschland, immigrieren, die traditionelle Ernährung mit einem hohen Anteil an 

‘günstigen’ Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Getreide- und Milchprodukten meist erhalten 

bleibt [238]. Aber gleichzeitig ist der Anteil ‘ungünstiger’ Lebensmittel erhöht, da zusätzlich 

‘westliche’ Lebensmittel mit einem hohen Fett- und Zuckergehalt (Fast Food, Süßigkeiten, 

Limonaden) verzehrt werden, wie eine Berliner Kita-Studie zeigte [238]. Auch andere Studien 

beschrieben eine ungünstige Entwicklung der Ernährungszusammensetzung bei 

Migranten [239].  
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Hinsichtlich einer verminderten physischen Aktivität von Individuen mit Migrationshintergrund 

zeigte beispielsweise die KORA-Studie, dass deutschstämmige Migranten (Aussiedler), die aus 

Ost-Europa nach Deutschland zugewandert sind verglichen mit Nicht-Migranten seltener 

sportlich aktiv waren [240]. Auch aus anderen europäischen Ländern gibt es ähnliche 

Ergebnisse: Einer schwedischen Studie mit acht verschiedenen Migranten-Gruppen zufolge 

waren viele der Migranten körperlich inaktiver als in Schweden geborene Personen [241]. 

Verschiedene Ursachen für eine reduzierte körperliche Aktivität bei Migranten im Vergleich zu 

Nicht-Migranten kommen in Frage. So ist beispielsweise in weniger industrialisierten Ländern 

Bewegung oftmals mit Arbeit assoziiert, wenig Bewegung dahingegen mit Wohlstand (z. B. 

Besitz eines Autos). Darüber hinaus gibt es in manchen Herkunftsländern keine Tradition für 

Sport; dies gilt insbesondere für Frauen. Die geschilderten Ernährungs- und Bewegungsmuster 

sind üblicherweise mit einer erhöhte Adipositasprävalenz assoziiert und als Folge indirekt mit 

der Entwicklung eines Typ 2 Diabetes [242].  

 

Ein wichtiger möglicher Konfounder (d. h. eine weitere Einflussgröße, durch die ein 

Scheinzusammenhang zwischen den untersuchten Merkmalen entsteht) bei Individuen mit 

Migrationshintergrund ist der sozioökonomische Status und Bildungsstand. In industrialisierten 

Staaten ist ein niedriger sozioökonomischer Status häufig mit Übergewicht und Adipositas 

assoziiert [18, 38]. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gehören oftmals unteren 

sozialen Schichten an und kommen überproportional häufig aus Familien mit prekären Erwerbs- 

und Einkommenssituationen [243, 244]. Zudem ist die Schulbildung meist geringer. Der KiGGS 

hat eine etwa 3-fach höhere Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und 

Jugendlichen mit einem niedrigen Sozialstatus gezeigt als bei Kindern und Jugendlichen mit 

einem hohen Sozialstatus [18].  

Die Ursachen hierfür sind vielfältig und noch nicht ausreichend erforscht. Man geht davon aus, 

dass wiederum eine mangelhafte Qualität der Ernährung mit einem erhöhten Anteil 

hochkalorischer fett- und zuckerhaltiger Lebensmittel, die oftmals unter Individuen mit niedrigem 

sozioökonomischem Status verbreitet ist, dazu beiträgt [245]. Dies zeigte auch eine Studie bei 

in Deutschland lebenden Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund [246]. Mögliche 

Gründe hierfür sind, dass einerseits eine gesunde Ernährung oftmals teurer ist, andererseits in 

niedrigen sozialen Schichten häufig der Energiegehalt der Nahrung unterschätzt wird [247]. 

Darüber hinaus ist die physische Aktivität von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit 

niedrigem sozioökonomischen Status oftmals reduziert [47, 237], was auch an ökonomisch 

bedingten schlechteren Möglichkeiten zum Beitritt in Sportvereine liegen kann. 

Allerdings hat sich bei den Einschulungsuntersuchungen in Berlin gezeigt, dass die Prävalenz 

von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen türkischer Herkunft sich nicht 

nach dem sozioökonomischen Status unterschied, sondern schichtübergreifend hoch war [19, 
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248]. Als mögliche Ursache hierfür kommt in Betracht, dass ‘wohlgenährte’ Kinder in großen 

Teilen der türkischen Bevölkerung als ein Ausdruck von Wohlstand, schlanke Kinder dagegen 

als ein Zeugnis von materieller Armut gelten. Zudem wird Übergewicht oftmals nicht als solches 

empfunden. 

Der ‘Faktor’ Migrant beinhaltet somit als möglichen Konfounder einen niedrigen Sozialstatus, 

was auch in der vorliegenden Arbeit nicht ausgeschlossen werden kann. Da aber in dieser 

Stichprobe der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die sich in einer eher schlechten sozialen 

Lage befinden, auch bei Nicht-Migranten als relativ hoch einzuschätzen ist, ist ein mögliches 

Konfounding durch einen niedrigen sozioökonomischen Status hier weitgehend minimiert.  

 

Weiterhin wird auch das Migrationsereignis als solches als gesundheitlicher Risikofaktor 

gesehen. Die Migration eines Individuums oder bereits vorheriger Generationen stellt ein 

einschneidendes Erlebnis dar, das durch einen hohen Anpassungsdruck an eine neue 

Umgebung, an soziale, ökonomische oder sprachliche Veränderungen einen starken Stressor 

für den Organismus bedeuten kann. So fand man bei einer in Neuseeland lebenden Migranten-

Gruppe erhöhte Katecholaminwerte im Urin, verglichen mit der gleichen Population in ihrem 

Heimatland [249], was Folge dieser erhöhten Stress-Situation sein kann. In einer weiteren 

Studie fand man bei nach Deutschland zugewanderten jüdischen Migranten aus der 

ehemaligen UdSSR erhöhte Kortisolwerte [250].  

Zudem kennzeichnen häufig eine fehlende soziale Unterstützung oder soziale Isolation bzw. ein 

Minoritätsstatus Migranten-Populationen. Diese Faktoren spielen möglicherweise eine wichtige 

Rolle bei stressinduzierten hormonellen und metabolischen Störungen. So wurde vermehrter 

Stress bei Personen mit Migrationshintergrund mit Hypertonie in Zusammenhang 

gebracht [251]. 

Daneben ist als weitere Komponente der migrationsbedingten Gesundheitsbeeinflussung eine 

unzureichende Versorgungsstruktur für Migranten im Gesundheitswesen anzusehen. Personen 

mit Migrationshintergrund sind oft schlechter informiert über Möglichkeiten der Gesundheits-

versorgung [40]. Dies ist auch durch eine Sprachbarriere, insbesondere bei schriftlichen 

Informationen, verursacht. 

 

5.4.3.2 Vorkommen des metabolischen Syndroms und seiner Parameter im 

Zusammenhang mit dem Migrationsstatus  

Das Vorkommen des metabolischen Syndroms und seiner Komponenten bei Migranten-Kindern 

im Vergleich zu den Nicht-Migranten dieser Stichprobe wird im Folgenden diskutiert.  

Wie eingangs erwähnt ist vielen Autoren zufolge ein spezielles Gesundheitsproblem von 

Migranten das häufigere Vorkommen von Übergewicht und Adipositas verglichen mit den 
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Prävalenzraten der Nicht-Migranten des jeweiligen Landes. Besonders deutlich zeigt sich dies 

auch bei Kindern und Jugendlichen [19, 41-49]. Darunter sind epidemiologische Studien aus 

den USA, die für Kinder und Jugendliche gezeigt haben, dass bei verschiedenen ethnischen 

Minderheiten (u. a. Hispanier, Afroamerikaner, Lateinamerikaner, Asiaten) die Prävalenz von 

Übergewicht und Adipositas höher war als bei Individuen ohne Migrationshintergrund [47, 48]. 

Auch in Deutschland sind Gesundheitsberichten zufolge Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund häufiger übergewichtig oder adipös, verglichen mit Kindern ohne 

Migrationshintergrund [18, 19, 44]. Die Ergebnisse des bundesweit durchgeführten KiGGS, der 

einen repräsentativen Querschnitt der in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen 

darstellt, haben gezeigt, dass in der Gruppe der 7- bis 10-Jährigen doppelt so viele Kinder mit 

Migrationshintergrund von Adipositas betroffen sind als Kinder ohne Migrationshintergrund 

(11% vs. 5,4%) [18]. Laut Berliner Schuleingangsuntersuchungen von 2005 lag der Anteil der 

Kinder mit Adipositas bei vorhandenem Migrationshintergrund im Mittel bei 7,3%, wobei er bei 

Kindern und Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund mit 10,3% am höchsten war. 

Bei den Herkunfts-Deutschen lag der Adipositasanteil mit 3,7% wesentlich niedriger [38]. 

Ebenfalls bei Einschulungs- bzw. Vorschuluntersuchungen in Berlin und Stuttgart wurden 

Übergewicht und Adipositas insbesondere bei Kindern und Jugendlichen türkischer Herkunft 

festgestellt [19, 46]. Auch in anderen europäischen Ländern (Österreich, Niederlande) fiel eine 

höhere Prävalenz von Übergewicht oder Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit 

türkischem Migrationshintergrund auf, verglichen mit anderen Migranten-Gruppen oder 

Individuen ohne Migrationshintergrund [41, 45, 50]. In einer Wiener Studie zeigten neben 

Mädchen aus dem ehemaligen Jugoslawien insbesondere türkischstämmige Mädchen mit 

nahezu 13% eine extrem hohe Adipositasrate. Mehr als 15% wurden darüber hinaus als 

übergewichtig klassifiziert [45].  

Derzeit geht man davon aus, dass als pathophysiologische Grundlage für diese erhöhte 

Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Migranten Gen-Umwelt-Interaktionen im 

Zusammenspiel mit soziokulturellen- und sozioökonomischen Faktoren eine bedeutende Rolle 

spielen, wie zuvor in Kap. 5.4.3.1 erläutert. 

Das vergleichbare mittlere relative Gewicht (BMI-SDS) bzw. die vergleichbare Prävalenz der 

Adipositas bei Migranten und Nicht-Migranten in der vorliegenden Studie ist vor dem 

Hintergrund zu sehen, dass es sich bei diesen Individuen um eine klinische Stichprobe mit 

vorselektierten Patienten handelte, die zur Diagnostik und Therapie ihres Übergewichtes in der 

Sprechstunde vorstellig wurden. Somit spiegelt die Adipositasprävalenz in unserer Stichprobe 

nicht den tatsächlichen Adipositasanteil bei Kindern und Jugendlichen wider, unabhängig 

davon, ob ein Migrationshintergrund vorhanden war oder nicht (vgl. Kap. 5.1). 

 

 



 92

Insulinresistenz und Kohlendydratstoffwechsel  

Weltweit wurden für verschiedene erwachsene Migrantengruppen (darunter Individuen 

afrikanischer [252], hispanischer [253] oder südasiatischer Abstammung [81]) neben einer 

hohen Prävalenz der Adipositas hohe Prävalenzraten für eine Insulinresistenz und Typ 2 

Diabetes mellitus beschrieben. 

Die ‘Bogalusa Heart Study’ hat gezeigt, dass die ethnische Zugehörigkeit einen entscheidenden 

Einfluss auf die Insulinspiegel während eines OGTT bei 377 Kindern und Jugendlichen hat 

[254]. Es zeigte sich eine verstärkte Insulinantwort bei afroamerikanischen gegenüber weißen 

Kindern und Jugendlichen nach Glukosebelastung [254], was auch in anderen Studien bestätigt 

wurde [255, 256]. Neben afroamerikanischen Erwachsenen entwickeln auch afroamerikanische 

Kinder häufiger einen Typ 2 Diabetes mellitus als Kaukasier [257].  

Analog dazu hat diese Studie gezeigt, dass die Prävalenz einer Insulinresistenz bei in 

Deutschland lebenden, übergewichtigen bzw. adipösen Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund signifikant höher ist als bei Nicht-Migranten und dass ein 

Migrationshintergrund auch nach Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren ein unabhängiger 

Risikofaktor für eine Insulinresistenz ist (OR = 1,6; p < 0,01). Wie in Kap. 5.4.3.1 erläutert, geht 

man derzeit davon aus, dass die durch die Migration veränderten Lebensbedingungen Gen-

Umwelt-Interaktionen bewirken, die für die Entstehung einer Insulinresistenz und Typ 2 

Diabetes mellitus prädisponieren. 

 

Weiterhin kam auch eine Dyslipidämie bei den Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund signifikant häufiger vor als bei den Nicht-Migranten unserer Stichprobe 

(49,5% vs. 38,6%; p < 0,05). Auch Erwachsenen-Studien zufolge gibt es Hinweise auf eine 

ungünstige Lipidkonstellation bei in Deutschland lebenden türkischstämmigen Migranten. So 

hat die Giessen-Studie gezeigt, dass bei diesen Individuen eine Dyslipidämie als der häufigste 

kardiovaskuläre Risikofaktor vorkam [258]. Die Gesamtcholesterin-Serumspiegel waren 

insgesamt zwar vergleichbar hoch wie die von Individuen in anderen westlichen Ländern, aber 

deutlich höher als die der Bevölkerung im Heimatland [259]. Dies lässt eine Anpassung an den 

westlichen ‘Lifestyle’ vermuten. Des Weiteren zeigten die meisten türkischstämmigen Migranten 

der Giessen-Studie sehr niedrige HDL-Cholesterinwerte [258]. Analog dazu fand auch eine 

schwedische Studie ein ungünstigeres Lipid-Profil (höhere Triglyzeridwerte und niedrigeres 

HDL-Cholesterin) bei türkisch- und iranischstämmigen Frauen mit Migrationshintergrund, 

verglichen mit Frauen schwedischer Herkunft [260]. Diese Ergebnisse legen nahe, dass ein 

türkischstämmiger Migrationshintergrund einen Einfluss auf die Lipidwerte hat. Allerdings liegen 

auch entsprechende Ergebnisse über eine ungünstige Lipidkonstellation bei in der Türkei 

lebenden Türken vor [261, 262]. Letzteres hängt möglicherweise mit einer Änderung der 

dortigen Ernährungsgewohnheiten durch eine zunehmende ‘Verwestlichung’ im Laufe der 
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letzten Jahrzehnte zusammen. Ob auch andere große Migrantengruppen in Deutschland eine 

vergleichsweise ungünstige Lipidkonstellation aufweisen, ist bislang kaum dokumentiert aber 

denkbar, da einzelne Studien ebenfalls eine höhere Dyslipidämieprävalenz gezeigt haben, so 

z. B. bei Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion [240, 263]. 

Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind diesbezüglich noch weniger Daten 

vorhanden als bei Erwachsenen. Im Rahmen des bereits erwähnten KiGGS wurden zwar auch 

die Lipidwerte gemessen, ein Einfluss des Migrationsstatus konnte allerdings nicht festgestellt 

werden [264]. Da die Lipid-Bestimmung beim KiGGS jedoch nicht nüchtern erfolgte, ist die 

Aussagekraft bzw. Vergleichbarkeit bezüglich unserer Fragestellung eingeschränkt. Zudem 

stellt der KiGGS, wie bereits erwähnt, einen repräsentativen Querschnitt der Kinder und 

Jugendlichen in Deutschland dar, d. h. die Ergebnisse beziehen sich nicht speziell auf 

übergewichtige oder adipöse Individuen, wie es bei der klinischen Kohorte dieser Stichprobe 

der Fall ist. Wie Studien zeigten, weisen adipöse Kinder und Jugendliche aber im Vergleich zu 

Normalgewichtigen eine deutlich höhere Dyslipidämieprävalenz auf [208].  

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus denkbar, dass bei Kindern und Jugendlichen, die 

bereits übergewichtig oder adipös sind und somit bereits einen Risikofaktor für eine 

Dyslipidämie aufweisen, bei zusätzlichem Vorliegen eines Migrationshintergrundes dieser den 

entscheidenden Auslöser für das Auftreten einer Dyslipidämie und somit tatsächlich einen 

Einflussfaktor darstellt. Dies könnte auch das in der vorliegenden Studie häufigere Vorkommen 

einer Dyslipidämie bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund erklären.  

Die in dieser Stichprobe mit 32% bei Migranten signifikant häufigere Hypertriglyzeridämie (24% 

bei Nicht-Migranten) ist zusammen mit einem pathologisch erniedrigten HDL-Cholesterin 

kennzeichnend für die Dyslipidämie bei Adipositas und u. a. auf mangelnde körperliche Aktivität 

zurück zu führen, wie bereits in Kap. 5.4.1.1 näher erläutert. Diese Ergebnisse können durch 

die im vorigen Kapitel erwähnte oftmals mangelnde Bewegungskultur bei Migranten-Kindern, 

insbesondere Mädchen, erklärt werden. Ebenfalls kam eine pathologische Erhöhung des 

Gesamtcholesterins in unserer Stichprobe bei den Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund signifikant häufiger (p = 0,048) vor, was auf eine familiäre 

Fettstoffwechselstörung bei diesen Individuen hinweist (vgl. Kap. 5.4.1.1).  

Im Gegensatz zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit beschrieben Weiss et al. in einer 

US-amerikanischen Studie ein eher günstiges Lipid-Profil mit im Mittel niedrigeren 

Triglyzeridwerten und höheren HDL-Cholesterinwerten bei schwarzen adipösen Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund gegenüber weißen Kindern und Jugendlichen [73]. 

Viner et al. fanden keinen Unterschied der Dyslipidämieprävalenz zwischen in Großbritannien 

lebenden Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Ethnien [79]. 

Da es sich in beiden genannten Kohorten vorwiegend um andere Migrantengruppen (Kinder 

und Jugendliche afrikanischer und hispanischer Abstammung bei Weiss et al. bzw. 
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afrikanischer und südasiatischer Abstammung bei Viner et al.) als in der hier untersuchten 

Stichprobe handelt, Migranten aber eine sehr heterogene Gruppe sowohl hinsichtlich 

genetischer als auch kultureller Faktoren sind, sind Unterschiede in der individuellen 

Prädisposition für das Auftreten der verschiedenen Komorbiditäten der Adipositas nur 

naturgemäß. So ist beispielsweise bei schwarzen Kindern und Jugendlichen bekannt, dass sie 

ethnisch bedingt ein günstigeres Lipid-Profil haben als weiße Individuen gleichen Alters. Gerade 

auch diese Heterogenität bedingt die Komplexität der Erforschung des ‘Faktors Migration’, da 

hierdurch multiple Einflussfaktoren am Gesamteinfluss mitwirken, die zu kontrollieren 

gegenwärtig oftmals kaum möglich ist. 

 

Bezüglich einer wie in der vorliegenden Studie erhöhten Gesamtprävalenz des metabolischen 

Syndroms bei Individuen unterschiedlicher Ethnien mit Migrationshintergrund zeigten 

De Ferranti et al. [76] in dem nationalen US-Gesundheits-Survey (NHANES III) Folgendes: 

Analog zu Erwachsenen wiesen Kinder und Jugendliche mexikanischer Abstammung mit 12,9% 

die höchste Prävalenz des metabolischen Syndroms (pädiatrisch adaptierte Definition nach den 

ATP III-Kriterien des NCEP) auf, gefolgt von Kaukasiern nicht-hispanischer Abstammung 

(10,9%) und afroamerikanischen Kindern und Jugendlichen (2,5%), mit einer generell höheren 

Prävalenz des metabolischen Syndroms bei übergewichtigen bzw. adipösen Individuen. In der 

bereits erwähnten spanischen Studie von Lopez-Capape et al. mit adipösen Kindern und 

Jugendlichen wiesen Individuen hispanischer Abstammung eine ca. doppelt so hohe Prävalenz 

des metabolischen Syndroms auf, verglichen mit denen kaukasischer Herkunftsfamilien (32,5% 

vs. 15,8%) [77]. Demgegenüber konnten Viner et al. in der oben genannten Studie keinen 

Einfluss der ethnischen Herkunft auf die Prävalenz des metabolischen Syndroms 

(Diagnosestellung erfolgte hier nach den pädiatrisch modifizierten WHO-Kriterien) bei in 

England lebenden adipösen Kindern und Jugendlichen feststellen [79].  

Bei vergleichbaren klinischen Parametern (Alter, Pubertätsstadium, Ausmaß von Übergewicht 

und Adipositas) wiesen die Kinder und Jugendlichen dieser Stichprobe bei vorhandenem 

Migrationshintergrund häufiger Parameter des metabolischen Syndroms auf als Nicht-

Migranten, so dass die Diagnose eines metabolischen Syndroms in dieser Gruppe signifikant 

häufiger gestellt werden musste als bei Nicht-Migranten (35,8% vs. 25,7%; p = 0,007). Dennoch 

konnten wir den Faktor ‘Migration’ in der logistischen Regression nicht als einen von anderen 

Risikofaktoren (Pubertätsstadium, relatives Gewicht) unabhängigen Einflussfaktor für das 

Vorliegen eines metabolischen Syndroms identifizieren. Möglicherweise interferiert bei 

Migranten der Faktor ‘Pubertät’ stärker mit dem Vorliegen eines metabolischen Syndroms als 

bei Nicht-Migranten. Dies legt der tendenziell etwas frühere Beginn der Pubertät bei Migranten 

dieser Stichprobe nahe (vgl. Tab. 11). Weiterhin ist denkbar, dass der Einfluss eines 

Migrationshintergrundes auf das Vorliegen eines metabolischen Syndroms hauptsächlich über 
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das erhöhte Risiko einer Insulinresistenz vermittelt wird, weniger über die anderen 

Komponenten. 

 

Die Datenlage zum gesundheitlichen Einfluss der Migration ist insgesamt noch dürftig. Um 

weiterführende Informationen über die genauen Zusammenhänge, Mechanismen und 

Wirkungsweisen zu erhalten, über die ein Migrationshintergrund die erhöhte Prävalenz eines 

metabolischen Syndroms bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen bedingt, 

sollten weitere Studien folgen.  

Vergleichbar mit den Screening-Empfehlungen für Typ 2 Diabetes mellitus bei bestimmten 

ethnischen Risikogruppen in den USA erscheint es auch für Europa wichtig, übergewichtige und 

adipöse Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere mit türkischem 

Migrationshintergrund, als besondere Risikogruppe für das Auftreten einer Insulinresistenz und 

weiterer Komponenten des metabolischen Syndroms zu identifizieren, um eine ggf. 

erforderliche Intervention möglichst frühzeitig beginnen zu können. 
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5.4.4 Verlauf des metabolischen Syndroms mit besonderer Berücksichtigung von 

Glukoseregulationsstörung und Insulinresistenz 

Nach einem medianen Abstand von 13,9 (8,5 - 27,9) Monaten wurde bei n = 126 Kindern und 

Jugendlichen mit einem Risiko für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus (nach ADA, 

vgl. Kap. 3.1.1.1) ein zweiter OGTT durchgeführt. Bei nahezu 50% (n = 63) dieser Patienten 

war eine relative Gewichtszunahme, bezogen auf Alter und Geschlecht (gemessen an einem 

Anstieg des BMI-SDS), zu verzeichnen, bei nahezu genau so vielen eine relative 

Gewichtsabnahme (49,2%, n = 62). Ein Kind/Jugendlicher hielt sein relatives Gewicht. Im Mittel 

fand in der Gesamtgruppe keine signifikante Gewichtsveränderung statt. 

Im Rahmen der prospektiven Längsschnittuntersuchung konnten wir zeigen, dass bei im Mittel 

konstantem relativem Gewicht für Alter und Geschlecht die Prävalenz des metabolischen 

Syndroms signifikant von 61% auf 48% zurückging (p = 0,02). Auch die Anzahl der Zeichen des 

metabolischen Syndroms konnte verringert werden, so dass weniger Patienten ≥ 3 

Komponenten aufwiesen als zu Beginn. Dies zeigt, dass  bei adipösen Kindern und 

Jugendlichen nicht zwangsläufig eine Gewichtsabnahme erfolgen muss, um eine Verbesserung 

des Stoffwechsels zu erreichen, sondern eine Konstanz des relativen Gewichts auch bereits zu 

einer Verbesserung beitragen kann.  

Da den Kindern und Jugendlichen zwischen dem ersten und zweiten OGTT im Rahmen der 

regulären Sprechstunde eine multiprofessionelle Therapie, bestehend aus Ernährungsberatung, 

Sportgruppen und Psychotherapie, angeboten wurde, ist die Stoffwechselverbesserung 

wahrscheinlich auf die Effekte der Therapie in Kombination mit der relativen Gewichtskonstanz 

zurückzuführen. Weitere Analysen müssten folgen, um die Zusammenhänge über einen 

längeren Zeitraum zu untersuchen. 

 

5.4.4.1 Verlauf der Glukoseregulationsstörung 

In den letzten Jahrzehnten hat die Prävalenz des Typ 2 Diabetes mellitus  bei Kindern und 

Jugendlichen weltweit zugenommen [265, 266] und ist nicht mehr begrenzt auf das 

Erwachsenenalter oder auf Kinder und Jugendliche aus ethnischen Risikogruppen. Die 

Zunahme verläuft parallel zum Anstieg der Adipositas [267]. In pädiatrischen Populationen sind 

nahezu ausschließlich adipöse Individuen betroffen. Wie in Kap. 1.2.3 und 5.3.1.1 dargestellt, 

sind die zugrunde liegenden Mechanismen der Pathogenese des Typ 2 Diabetes mellitus 

vielfältig. Zum Zeitpunkt eines manifesten Typ 2 Diabetes mellitus sind sowohl eine 

Insulinresistenz als auch eine ß-Zell-Dysfunktion mit Abnahme der Insulinsekretion vorhanden. 

Der relative Beitrag der einzelnen Parameter als auch anthropometrischer Faktoren an der 
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tatsächlichen Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter ist derzeit 

allerdings noch unbekannt [101].  

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit war es somit, die Entwicklung der Glukoseregulationsstörung 

bei adipösen Kindern und Jugendlichen zu analysieren. 

 

Querschnittstudien aus den USA und Europa mit adipösen pädiatrischen Patienten 

multiethnischer Herkunft haben gezeigt, dass eine gestörte Glukosetoleranz im OGTT mit einer 

Prävalenz von 11% bis über 20% eine relativ häufige metabolische Komplikation darstellt [73, 

79, 145]. Analog dazu hat die Querschnittanalyse der vorliegenden Arbeit gezeigt, dass zum 

Zeitpunkt des ersten OGTT mit 23,8% nahezu ein Viertel der Patienten der Risikogruppe eine 

Glukoseregulationsstörung aufwies, die bei fast allen durch eine IGT (23%) gekennzeichnet 

war; der Nüchternblutzucker war nicht auffällig. 

Studien bei Erwachsenen haben demonstriert, dass sowohl eine erhöhte Nüchternglukose  als 

auch eine IGT Prädiktoren für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus sind [268-270]. Der 

Übergang von IGT zu Typ 2 Diabetes mellitus geschieht hierbei in der Regel stufenweise im 

Verlauf von 5 bis 10 Jahren [268, 269]. Einer Stellungnahme der ADA zufolge beträgt bei 

erwachsenen Individuen mit IFG oder IGT die kumulative Inzidenz von Diabetes nach 5 bis 6 

Jahren 20 bis 34% [155], was einer  Konversionsrate (d. h. Anteil der Betroffenen mit einer IGR, 

die einen Typ 2 Diabetes mellitus entwickeln) von im Mittel ca. 5% pro Jahr entspricht. 

Weiss et al. konnten in einer klinischen Längsschnittstudie mit US-amerikanischen adipösen 

Kindern und Jugendlichen multiethnischer Herkunft darstellen, dass nach einer mittleren 

Zeitspanne von ca. 20 Monaten bei 9,5% der Individuen mit initialer NGT eine IGT auftrat bzw. 

bei 24,2% der Patienten mit initialer IGT eine Progression zu Typ 2 Diabetes mellitus stattfand. 

Gleichzeitig konnte fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit IGT wieder eine NGT 

erlangen [271]. Anhand dieser Ergebnisse schlussfolgerten Weiss al., dass der 

pathogenetische Prozess eines Typ 2 Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter offenbar 

schneller abläuft als bei Erwachsenen, aber auch, dass er eine relativ große Dynamik mit 

sowohl Progression zu Typ 2 Diabetes mellitus aber auch einer Rückkehr zu einem normalen 

Glukosestoffwechsel aufweist [271]. 

In der hier analysierten Stichprobe lag nach einer medianen Zeitspanne von 13,9 Monaten bei 

23,3% der Kinder und Jugendlichen, die zu Beginn eine NGR aufwiesen, eine IGR vor. Ein Typ 

2 Diabetes mellitus manifestierte sich bei 10% der Patienten mit initialer IGR bzw. 4,4% 

derjenigen mit initial normaler Glukoseregulation. Dies entspricht einer Manifestation eines Typ 

2 Diabetes mellitus von 5% (n = 7) in der Gesamtgruppe der Verlaufsanalyse (n = 126). Die 

Konversionsrate von IGR zu Typ 2 Diabetes mellitus in unserem Patientenkollektiv lag somit bei 

ca. 8% pro Jahr, womit sie etwas höher als die von Erwachsenen (5%, s. o.) war, aber deutlich 

niedriger als bei Weiss et al.: Berechnet man die Konversionsrate von IGT zu Typ 2 Diabetes 
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mellitus in der Studie von Weiss et al., so beträgt sie dort 14,5% pro Jahr. Wie bei Weiss et al. 

konnte in unserer Stichprobe gut die Hälfte (56,7%) der Patienten mit initialer IGR im Verlauf 

wieder zu einer normalen Glukoseregulation zurückkehren. 

Ein möglicherweise schnellerer Ablauf des pathogenetischen Prozesses eines Typ 2 Diabetes 

mellitus bei Kindern und Jugendlichen als bei Erwachsenen, gekennzeichnet durch eine 

Progression der IGR zu Typ 2 Diabetes mellitus über einen relativ kurzen Zeitraum, zeichnete 

sich somit auch in der im Rahmen der vorliegenden Arbeit analysierten Stichprobe ab, 

allerdings nicht in dem Ausmaß wie bei Weiss et al. Im Hinblick auf die bestehende Dynamik 

bei der Entwicklung von Glukoseregulationsstörungen mit sowohl Progression zu Typ 2 

Diabetes mellitus, aber auch einer Rückkehr zu einem normalen Glukosestoffwechsel, stimmen 

unsere Ergebnisse mit Weiss et al. überein. 

Dies veranschaulicht, wie wichtig es ist, die Faktoren zu identifizieren, die bei Kindern und 

Jugendlichen aus Risikogruppen das Auftreten und die Progression einer IGR bedingen bzw. zu 

ihrer Reversibilität beitragen können. 

 

In einer epidemiologischen Längsschnittanalyse von Franks et al. [272], basierend auf Daten 

von n = 1604 US-amerikanischen Kindern und Jugendlichen indianischer Abstammung, die eine 

besonders hohe Inzidenz für Typ 2 Diabetes mellitus aufwiesen, waren die stärksten 

unabhängigen Prädiktoren für einen Typ 2 Diabetes mellitus die 120 Minuten-Blutglukosewerte 

und der BMI. Ebenfalls Prädiktoren, allerdings viel schwächere, waren die Nüchternglukose und 

HDL-Cholesterin. 

In der erwähnten Längsschnittstudie von Weiss et al. und einer Folgestudie stellten die besten 

Prädiktoren für die Inzidenz eines Typ 2 Diabetes mellitus bei adipösen Kindern und 

Jugendlichen ein hoher Grad der Adipositas  [271, 273], eine bereits bestehende IGT sowie die 

Zugehörigkeit zu einer ethnischen Risikogruppe für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes 

mellitus (in diesem Falle afroamerikanische Abstammung) dar [271]. Diese Autoren fanden 

ferner einerseits einen Zusammenhang zwischen einem hohen Ausgangsgewicht, kombiniert 

mit exzessiver Gewichtszunahme und einer Progression der gestörten Glukosetoleranz zu Typ 

2 Diabetes mellitus; und andererseits zwischen einem konstanten relativen Gewicht und einer 

Verbesserung der gestörten Glukosetoleranz im Sinne einer Rückkehr zu normalen 

Glukosespiegeln. Die Gewichtsveränderungen waren dabei stark assoziiert mit Veränderungen 

der Insulinsensitivität bzw. Insulinresistenz [271]. Auch früheren Studien mit Erwachsenen-

Risikogruppen (Pima-Indianer) zufolge war der Übergang von NGT zu IGT mit einer deutlichen, 

die Progression zu Typ 2 Diabetes mellitus mit einer extremen Gewichtszunahme 

assoziiert [124]. 

Auch in den in der vorliegenden Arbeit exemplarisch analysierten Untergruppen derjenigen 

Kinder und Jugendlichen, bei denen im Verlauf eine Verschlechterung der Glukoseregulation 
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mit Manifestation einer IGR oder eines Typ 2 Diabetes mellitus, bzw. eine Verbesserung der 

IGR zu NGR (vgl. Kap. 4.2.3, Abb. 22) stattfand, war die Verschlechterung des 

Glukosemetabolismus mit einer signifikanten Zunahme des relativen Gewichtes verbunden 

(BMI-SDS 1. vs. 2. OGTT: + 0,19; p = 0,01). Im Gegensatz dazu hielten diejenigen, die ihre 

Glukoseregulation im Verlauf verbessern konnten, ihr relatives Gewicht nahezu konstant (BMI-

SDS + 0,03; p > 0,5), auch wenn das mittlere Ausmaß der Adipositas in dieser Gruppe zu 

beiden Zeitpunkten größer war. 

 

Ebenso war die durchschnittliche Gewichtszunahme der Patienten unserer Stichprobe, bei 

denen eine Verschlechterung der Glukoseregulation im Verlauf auftrat, mit einer 

Verschlechterung der Insulinresistenz verbunden. Der mediane R-HOMA stieg hochsignifikant 

um + 0,86 an (p = 0,001). Die Prävalenz einer Insulinresistenz bezogen auf das jeweilige Alter 

und Geschlecht nahm in dieser Gruppe um 20% zu. Demgegenüber kam es verglichen mit dem 

jeweils ersten Zeitpunkt zu einer signifikanten Verbesserung des R-HOMA um - 1,9 (p = 0,01) in 

der Gruppe mit Verbesserung der Glukoseregulation von initial IGR zu NGR. Die Prävalenz der 

Insulinresistenz sank hier um 5,6%. 

Neben den Auswirkungen der Gewichtszunahme auf die Insulinresistenz kommt als 

pathophysiologische Ursache für die Zunahme der Insulinresistenz in der Gruppe mit 

Verschlechterung der Glukoseregulation auch der Pubertätsbeginn mit ansteigenden Spiegeln 

von kontrainsulinär wirkendem Wachstumshormon und Geschlechtshormonen in Betracht. 

Denn zwischen dem ersten und dem zweiten OGTT traten 20% (n = 5) dieser Kinder und 

Jugendlichen in die Pubertät ein, aber in der Gruppe mit Verbesserung der Glukoseregulation 

kein Individuum. Der Zusammenhang von Gewichtsveränderungen und Pubertät mit der 

Insulinresistenz wird im folgenden Kapitel diskutiert.  

 

Zusätzlich zu den Veränderungen von Gewicht und Insulinresistenz wurde auch die 

Insulinsekretion, ausgedrückt durch den Insulinogenic-Index (vgl. Kap. 3.2.2.2 und 5.3.1.1),  in 

den beiden Untergruppen ‘Verbesserung’ bzw. ‘Verschlechterung der Glukoseregulation’ 

analysiert.  

Hinsichtlich einer Abnahme der Insulinsekretion im Rahmen der Entwicklung von 

Glukoseregulationsstörungen und Typ 2 Diabetes mellitus haben Studien bei Erwachsenen 

gezeigt, dass der Übergang von NGT zu IGT und schließlich zu Typ 2 Diabetes mellitus neben 

einer Gewichtszunahme jeweils mit einer Abnahme der akuten Insulinantwort auf i. v. Glukose 

assoziiert war [124]. Auch bei Kindern und Jugendlichen wurde in einer Clamp-Studie ein 

stufenweiser Abfall der frühen Insulinsekretion beim Übergang von NGT zu IGT bzw. von IGT 

zu Typ 2 Diabetes mellitus gezeigt [122]. In der Fallstudie eines Mädchens war der Übergang 

von NGT zu IGT ebenfalls von einer signifikanten Gewichtszunahme und einer Abnahme der 
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Insulinsekretion begleitet (sowohl nach i. v. Glukose- als auch oraler Glukosebelastung). Der 

Übergang zu Typ 2 Diabetes mellitus war durch eine weitere Gewichtszunahme und einen 

extremen Abfall der frühen Insulinsekretion gekennzeichnet [274]. 

In unserer Stichprobe konnten wir dies so deutlich nicht nachweisen, auch wenn tendenziell 

diejenigen Patienten, die im Verlauf eine IGR bzw. einen Typ 2 Diabetes mellitus entwickelten, 

einen leichten Abfall des medianen Insulinogenic-Index über die Zeit zeigten und wir in der 

Gruppe mit Verbesserung der Glukoseregulation (von IGR zu NGR) einen leichten Anstieg des 

Insulinogenic-Index registrierten. Eine mögliche Ursache für die mangelnde Signifikanz ist, dass 

bei alleiniger Betrachtung des Insulinogenic-Index ohne Adjustierung für das individuelle 

Ausmaß der Insulinresistenz dieser im Hinblick auf ein vorliegendes Sekretionsdefizit unter 

Umständen nicht richtig interpretiert werden kann [100]. Hintergrund ist, dass Individuen mit 

einer größeren Insulinresistenz auch in Abhängigkeit von dieser mehr Insulin sezernieren 

müssen um eine normale Glukoseregulation aufrecht zu erhalten als Individuen mit einer 

vergleichsweise geringeren Insulinresistenz (siehe auch Kap. 1.2.3 und 5.3.1.1). Da 

Insulinsensitivität und Insulinsekretion in einem hyperbolen Verhältnis zueinander stehen und 

die ß-Zelle auf Veränderungen der Insulinsensitivität reagiert, führt in der Gegenwart einer 

schweren Insulinresistenz bereits eine geringfügige weitere Verschlechterung der 

Insulinresistenz zu einer großen Kompensationsanforderung an die ß-Zelle [273]. 

Insgesamt hat die Analyse des Verlaufs von Glukoseregulationsstörungen gezeigt, dass bereits 

eine Konstanz des relativen Gewichts, bezogen auf Alter und Geschlecht, zu einer 

Stoffwechselverbesserung mit teilweise reversibler Glukoseregulationsstörung beitragen, bzw. 

eine Progression verzögert werden kann. 

 

5.4.4.2 Risikofaktoren und longitudinale Einflussfaktoren auf die Insulinresistenz 

Da die Insulinresistenz einen der pathophysiologischen Schlüsselmechanismen für die 

Entstehung von Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus darstellt (siehe auch Kap. 1.2.3 

und 5.3.1.1), wurden in der Querschnittanalyse zunächst Risikofaktoren für das Vorliegen einer 

solchen analysiert. Um herauszufinden, welche Faktoren zu einer Verbesserung bzw. 

Verschlechterung der Insulinresistenz führten, untersuchten wir in der anschließenden 

Längsschnittanalyse u. a. den dynamischen Einfluss von Veränderungen des Pubertätsstatus 

und des relativen Gewichts auf eine R-HOMA-Änderung (als Maß für die Insulinresistenz) 

näher. 

Da inhaltlich zusammenhängend, werden nachfolgend die Ergebnisse der Quer- und 

Längsschnittstudie bzgl. eines Einflusses von Risikofaktoren für das Vorliegen einer 

Insulinresistenz und Insulinresistenzverschlechterung (bis auf den Einfluss eines 
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Migrationshintergrundes, der bereits an entsprechender Stelle erörtert wurde) gemeinsam 

diskutiert. 

Während in der Querschnittanalyse die Mädchen der Gesamtstichprobe verglichen mit den 

Jungen ein geringeres Risiko für das Vorliegen einer Insulinresistenz aufwiesen (OR = 0,6; 

p = 0,006; vgl. Tab. 13), hatte in der Longitudinaluntersuchung das Geschlecht keinen 

signifikanten Einfluss auf das Risiko einer Insulinresistenz-Verschlechterung (vgl. Tab.16). 

Unsere Ergebnisse der Querschnittstudie bzgl. eines geringeren Risikos für eine 

Insulinresistenz bei Mädchen unterschieden sich von anderen Studienergebnissen, denen 

zufolge generell das weibliche Geschlecht als Risikofaktor für eine Insulinresistenz gilt. So 

zeigten z. B. Moran et al., dass Mädchen ein größeres Risiko für eine Insulinresistenz hatten als 

Jungen [275]. Allerdings verschwand bei Moran et al. der Unterschied zwischen den 

Geschlechtern bei Individuen mit extremer Adipositas [275]. Auch den von Allard et al. [161] im 

Jahre 2003 publizierten Normalwerten zufolge haben Mädchen in der Pubertät 

physiologischerweise höhere R-HOMA-Werte (siehe auch Kap. 3.2.2.2). Als ursächlich hierfür 

werden hohe Spiegel der weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron, wie sie 

beispielsweise in der Schwangerschaft, im Verlauf eines normalen Menstruationszyklus oder 

unter Hormontherapie auftreten, angesehen [276, 277]. Auf molekularer Grundlage interferieren 

Östrogene offenbar mit der Bindung des Insulins an seinen transmembranen Rezeptor [278].  

Da die Erfahrungen aus der Sprechstunde gezeigt haben, dass Mädchen tendenziell eine 

bessere Compliance bei der Adipositastherapie haben, stellt dies möglicherweise die Ursache 

für das geringere Risiko der Insulinresistenz in dieser Stichprobe dar.  

 

Hinsichtlich des Einflusses der Pubertät auf die Insulinresistenz haben hyperinsulinämische-

euglykämische Clamp-Studien gezeigt, dass die Pubertät mit einer vorübergehenden 

Insulinresistenz assoziiert ist [108]. Die Insulinresistenz nimmt mit dem Eintritt in die Pubertät 

zu, erreicht ihren Höhepunkt in der Frühpubertät (Tanner III) und kehrt mit dem Ende der 

Pubertät wieder zu präpubertärem Niveau zurück [275, 279, 280]. In Längsschnittstudien 

konnte eine Abnahme der Insulinsensitivität um 30% (entspricht einer Zunahme der 

Insulinresistenz) beim Übergang von Tanner I zu Tanner III [281] und anschließender 

Normalisierung mit dem Ende der Pubertät [282] dargestellt werden. Ist die Funktion der ß-Zelle 

normal, wird diese pubertätsbedingte Insulinresistenz durch eine vermehrte Insulinsekretion 

kompensiert [283], was zu peripherer Hyperinsulinämie führt.  

Analog dazu konnte in der Querschnittanalyse dieser Arbeit anhand der multivariaten 

logistischen Regression gezeigt werden, dass die Pubertät auch nach Berücksichtigung von 

anderen Risikofaktoren (z. B. relatives Gewicht) bei den Patienten dieser Stichprobe das Risiko 

für das Vorliegen einer Insulinresistenz um das 3,1 bis 4,2-fache erhöhte (p < 0,001; Tab. 13). 

Die Ergebnisse der Längsschnittanalyse haben ferner demonstriert, dass bei Kindern und 
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Jugendlichen, die zwischen dem ersten und zweiten OGTT in die Pubertät eintraten, das Risiko 

einer Insulinresistenzverschlechterung um das 8-fache erhöht war, verglichen mit Individuen, 

die sich bereits initial in der Spätpubertät befanden (vgl. Tab.16). Auch unabhängig von der 

relativen Gewichtszunahme blieb der ungünstige Einfluss von Pubertätsbeginn und -fortschritt 

auf die Insulinresistenz in der multivariaten logistischen Regression bestehen (p < 0,05; s. 

Tab. 17).  

Als pathophysiologische Ursachen für die Insulinresistenz in der Pubertät wird die antiinsulinäre 

Wirkung von Wachstumshormon (GH) und Sexualhormonen diskutiert. Da die pubertäre 

Insulinresistenz nur vorübergehend auftritt, parallel zu der GH-Sekretion während der 

Pubertät [284], die Sexualhormone aber mit dem Abschluss der Pubertät weiterhin sezerniert 

werden, ist GH die wahrscheinlichere Ursache. Zudem war in Studien die Verabreichung von 

GH bei Jugendlichen ohne GH-Mangel assoziiert mit einer Verschlechterung der Insulinwirkung, 

die Zufuhr von Testosteron oder Dihydrotestosteron hingegen nicht [285, 286]. 

Aufgrund dessen ist es nicht überraschend, dass das durchschnittliche Manifestationsalter 

eines Typ 2 Diabetes mellitus bei Jugendlichen bei 13,5 Jahren und damit in der Pubertät 

liegt [265]. Es ist naheliegend, dass bei individueller Prädisposition, z. B. durch genetische 

Vorbelastung, Adipositas und Bewegungsmangel, die in der Pubertät auftretende 

Insulinresistenz eine zusätzliche Belastung für den Organismus darstellt, die das empfindliche 

Gleichgewicht einer kompensierten Hyperinsulinämie mit normaler Glukosetoleranz aus der 

Balance bringt und zu einem ß-Zell-Versagen mit Glukoseintoleranz oder Typ 2 Diabetes 

mellitus führt.  

 

Neben der Pubertät stellt eine erhöhte Körperfettmenge wie bei Erwachsenen auch bei Kindern 

und Jugendlichen einen wichtigen Risikofaktor für die Entwicklung von Insulinresistenz und Typ 

2 Diabetes mellitus dar [173, 287], [288]. Dies wird auf den Einfluss des Fettgewebes auf die 

Insulinresistenz zurückgeführt. Arslanian et al. beschrieben eine Korrelation zwischen BMI und 

Insulinresistenz bzw. zwischen BMI und Nüchterninsulinspiegeln bei afroamerikanischen 

Kindern. Neben der Gesamtkörperfettmenge ist dabei vor allem die abdominelle (= viszerale) 

Adipositas mit einer Insulinresistenz assoziiert, wie Studien mit Erwachsenen gezeigt haben 

[289, 290]. Bacha et al. fanden auch bei Jugendlichen eine Assoziation zwischen viszeraler 

Adipositas und einer erniedrigten Insulinsensitivität [291], Goran et al. bestätigten dies für 

Kinder aus ethnischen Risikogruppen für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes mellitus [292]. 

Analog dazu haben die Ergebnisse der Querschnittanalyse dieser Arbeit gezeigt, dass mit 

zunehmendem Ausmaß der Adipositas auch das Risiko für das Vorliegen einer Insulinresistenz 

auf das bis zu 5-fache erhöht war (OR = 2,1 für Individuen mit einem BMI-SDS von 2-2,5 bzw. 

OR = 5,2 bei BMI-SDS >2,5, verglichen mit Probanden, deren BMI-SDS < 2 lag; p = 0,009 bzw. 
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p < 0,001). Dieser Einfluss bestand unabhängig von anderen Risikofaktoren wie Geschlecht, 

Pubertät oder familiärem Migrationshintergrund (vgl. Tab. 13). 

Zusätzlich konnte in der Längsschnittanalyse anhand von Veränderungen der alters- und 

geschlechtsadaptierten BMI-SDS-Werte gezeigt werden, dass eine relative Gewichtszunahme, 

ausgedrückt durch ein Ansteigen des BMI-SDS-Wertes über die Zeit, das Risiko für eine 

Insulinresistenzverschlechterung signifikant um den Faktor 2,5 erhöhte. Dieser Einfluss blieb 

auch nach Berücksichtigung von Pubertätsstatus und Pubertätsfortschritt bestehen (OR = 4,1, 

p = 0,01). Gegenteilig verhielt es sich in der Gruppe der Probanden, die an Gewicht abnahmen. 

(vgl. Tab.16 und Tab. 17).  

Eine vergleichbare Beobachtung wie in der vorliegenden Arbeit machten auch Reinehr et al.: 

Adipöse Kinder und Jugendliche mit einer relativen Gewichtszunahme im Verlauf von einem 

Jahr (BMI-SDS-Differenz > + 0,5) wiesen ebenfalls eine signifikante Zunahme der 

Insulinresistenz, ausgedrückt durch einen R-HOMA-Anstieg auf [293]. Neben einer 

Verbesserung der Insulinresistenz konnten Reinehr et al. zusätzlich eine Verbesserung des 

atherogenen Risikoprofils (Blutdruck, Lipide) nach erfolgter Gewichtsabnahme zeigen [294].  

Insgesamt veranschaulicht die Analyse von Einflussfaktoren der Insulinresistenz, wie wichtig es 

ist, im Rahmen der multiprofessionellen Betreuung von adipösen Kindern und Jugendlichen 

zumindest eine weitere Gewichtszunahme zu verhindern, um die Verschlechterung der 

Insulinresistenz und, bei genetisch prädisponierten Patienten, eine Progression zu 

Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus aufzuhalten bzw. zu verhindern. Ist es nicht 

möglich, eine aktive Gewichtsabnahme zu erzielen, kann eine Verbesserung der 

Insulinresistenz bei diesen Kindern und Jugendlichen bereits durch Konstanthaltung des 

relativen Gewichtes erzielt werden. Eine Verbesserung der Insulinresistenz kann dann 

konsekutiv das Risiko einer Progression von Glukoseregulationsstörungen verringern. 
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6 Zusammenfassung 

Das Symptom-Cluster des metabolischen Syndroms, bestehend aus Insulinresistenz, 

Glukoseintoleranz und / oder Typ 2 Diabetes mellitus, Hypertonus sowie Dyslipidämie stellt eine 

zentrale Komorbidität der Adipositas dar. Mit dem weltweiten Anstieg der Adipositasprävalenz 

im Kindes- und Jugendalter ist es vermehrt in der Kindheit und Adoleszenz zu beobachten; eine 

allgemeingültige Definition hierfür im Kindes und Jugendalter fehlt allerdings bislang. Besonders 

adipöse Kinder und Jugendliche mit einem erhöhten Risiko für Typ 2 Diabetes mellitus oder 

bereits vorhandener Glukoseregulationsstörung bzw. Typ 2 Diabetes mellitus und weiteren 

Komponenten des metabolischen Syndroms sind deshalb als Risikogruppe für die Entwicklung 

kardiovaskulärer Erkrankungen im Erwachsenenalter anzusehen. Ein Migrationshintergrund gilt 

als zusätzlicher Risikofaktor für Adipositas und möglicherweise auch für das metabolische 

Syndrom bei Kindern und Jugendlichen, allerdings wird der Migrationsstatus in Studien selten 

erfasst. Zusätzlich finden sich als Parameter des gestörten Glukosestoffwechsels bei 

Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes oftmals erhöhte Proinsulinspiegel, teilweise auch bereits in 

prädiabetischen Stadien. Studien zu Proinsulin bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht 

bzw. Adipositas gibt es nur wenige und die Ergebnisse sind widersprüchlich. Es gibt nur wenige 

longitudinale Studien zum Verlauf von metabolischem Syndrom, Glukoseregulationsstörungen 

und Insulinresistenz, die einen der Hauptpathomechanismen bei der Entstehung von 

Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus darstellt, bei Kindern und Jugendlichen.  

 

Bei der vorliegenden Arbeit handelte es sich sowohl um eine Querschnitt- als auch um eine 

Längsschnittanalyse. Im Rahmen der Querschnittstudie untersuchten wir das Vorkommen von 

Komponenten des metabolischen Syndroms (Definition nach WHO, pädiatrisch adaptiert), 

Proinsulin als Parameter des gestörten Glukosestoffwechsels sowie den Migrationshintergrund 

als Risikofaktor der Komorbidität. In der Längsschnittuntersuchung wurde der Verlauf der 

Komorbidität mit dem Schwerpunkt der Entwicklung von Glukoseregulationsstörung und 

Insulinresistenz sowie Einflussfaktoren der Insulinresistenz analysiert. Alle Kinder und 

Jugendlichen erhielten im Rahmen der regulären Betreuung die Basisdiagnostik entsprechend 

den Leitlinien der AGA. Nach den modifizierten Empfehlungen der ADA zur Durchführung eines 

Diabetes-Screenings bei Risikopatienten wurde bei n = 244 Patienten (= Risikogruppe) ein 

oraler Glukosetoleranztest (OGTT) mit Blutzucker- und Insulinbestimmung durchgeführt, wenn 

eine Indikation dazu vorlag (Durchführung und Bewertung des OGTT nach WHO). Serum-

Proinsulin (nüchtern) wurde bei n = 259 Patienten der Gesamtgruppe bestimmt und die 

dazugehörige Proinsulin/Insulin-Ratio berechnet, bei n = 154 Patienten der Risikogruppe 

zusätzlich im Verlauf des OGTT. Bei Fortbestehen der Indikation (n = 126) wurde zusätzlich ein 

zweiter OGTT durchgeführt (medianer Abstand 13,9 (8,5 - 27,9 Monate)). Zwischen dem ersten 
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und dem zweiten Untersuchungszeitpunkt wurde den Patienten eine multiprofessionelle 

Adipositastherapie (nach KgAS: Ernährungstherapie, Sportgruppen, psychologische Beratung) 

angeboten.  

Die Gesamtstichprobe bestand aus n = 669 Kindern und Jugendlichen eines mitteleuropäischen 

Patientenkollektivs (87,6% adipös (BMI > 97. Perzentile), 12,4% übergewichtig (BMI 90. bis 97. 

Perzentile); Durchschnittsalter: 11,4 ± 3,57 (1,7 bis 20) Jahre, 40,4% präpubertär (Tanner I), 

59,6% Tanner II-IV). 48,6% Jungen; 33,8% mit Migrationshintergrund, davon 60,2% türkischer 

Herkunft), die von 2003 bis 2005 in den Sprechstunden des SPZ/der pädiatrischen 

endokrinologischen Poliklinik des Virchow-Klinikums Berlin vorstellig wurden.  

Im Rahmen der Querschnittanalyse konnten wir zeigen, dass bei 29% der Patienten der 

Gesamtstichprobe ein metabolisches Syndrom vorlag. Hierbei war neben der mit 56% 

erwartungsgemäß hohen Prävalenz des metabolischen Syndroms bei den Kindern und 

Jugendlichen der Risikogruppe besonders relevant, dass mit 13,6% auch ein beträchtlicher Teil 

der Kinder und Jugendlichen ohne ein definitionsgemäß erhöhtes Risiko für einen Typ 2 

Diabetes mellitus bereits ein manifestes metabolisches Syndrom aufwies. Weiterhin konnte 

gezeigt werden, dass auch ‘nur’ übergewichtige Kinder und Jugendliche schon einzelne 

Komponenten des metabolischen Syndroms bzw. ein manifestes metabolisches Syndrom 

aufwiesen, wenn auch in geringerem Ausmaß als adipöse Individuen (3,6% vs. 32,8%). Hierbei 

zeigten Kinder und Jugendliche mit Übergewicht am häufigsten eine Dyslipidämie (33%), 

gefolgt von Insulinresistenz (21,7%) und Hypertonie (17%). Auch bei übergewichtigen und 

adipösen Kindern und Jugendlichen ohne erhöhtes Diabetes-Risiko bzw. ‘nur’ übergewichtigen 

Kindern und Jugendlichen besteht somit ein relevantes kardiovaskuläres Risiko. 

Bei der Analyse der Proinsulinwerte konnte gezeigt werden, dass zwischen Nüchternproinsulin 

und klinischen Charakteristika (Pubertätsstadien, relatives Gewicht) ein linearer 

Zusammenhang bestand. Weiterhin konnte ein signifikant erhöhtes Nüchternproinsulin bei 

Kindern und Jugendlichen mit Insulinresistenz dargestellt werden, bei Kindern und 

Jugendlichen mit gestörter Glukoseregulation zusätzlich eine signifikant erhöhte 

Proinsulin/Insulin-Ratio, nüchtern und 30 Minuten nach akuter Glukosebelastung im OGTT. Vor 

allem die erhöhte 30 Minuten Proinsulin/Insulin-Ratio, die im klinischen Setting das 

pathophysiologische Korrelat für eine gestörte ß-Zell-Funktion darstellt, kann als zusätzlicher 

Marker für ein beginnendes Nachlassen der ß-Zell-Funktion bei den Kindern und Jugendlichen 

mit gestörter Glukoseregulation gewertet werden. Als prädiktiver Wert für eine gestörte 

Glukoseregulation bei den Patienten dieser Stichprobe eignete sich Nüchternproinsulin 

aufgrund von kleiner Fallzahlen jedoch nicht. Dies ist die erste europäische Studie, die in einem 

klinischen Setting Proinsulin im Verlauf eines OGTTs bei Kindern und Jugendlichen mit 

Übergewicht und Adipositas untersucht hat. Mehr Informationen sind durch longitudinale 
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Studien zu erwarten, da dann die Proinsulinspiegel und der Verlauf von Störungen des 

Kohlenhydratstoffwechsels beobachtet werden können. 

Die Querschnittanalyse ergab ferner, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 

bei vergleichbaren klinischen und anthropometrischen Parametern (Alter, Pubertätsstadium, 

Ausmaß des Übergewichtes) mit 35,8% signifikant häufiger ein metabolisches Syndrom 

aufwiesen als Patienten ohne Migrationshintergrund (25,7%). Der Faktor ‘Migration’ war ein von 

anderen Risikofaktoren (Pubertät, relatives Gewicht) unabhängiger signifikanter Einflussfaktor 

für das Vorliegen einer Insulinresistenz. Die Ursachen für die erhöhte Komorbidität bei 

Migranten sind vielschichtig und noch unzureichend erforscht. Soziokulturelle und 

sozioökonomische Faktoren auf der Basis von Gen-Umwelt-Interaktionen spielen offenbar eine 

bedeutende Rolle. Die vorliegende Arbeit hat somit gezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund eine besondere Risikogruppe für adipositasassoziierte Komorbidität wie 

das metabolische Syndrom darstellen. Deswegen ist es besonders wichtig, diese Kinder und 

Jugendlichen durch eine routinemäßige Erhebung des Migrationsstatus im Rahmen der 

regulären Adipositasdiagnostik gezielt zu erfassen, um gegebenenfalls indizierte Präventions- 

und Therapiemaßnahmen möglichst frühzeitig beginnen zu können. 

Im Rahmen der Längsschnittuntersuchung konnten wir darstellen, dass bei einer 

durchschnittlichen Konstanz des relativen Gewichts, bezogen auf Alter und Geschlecht (BMI-

SDS), insgesamt eine Stoffwechselverbesserung stattfand: Die Prävalenz des metabolischen 

Syndroms nahm signifikant von 61% auf 48% ab. Die Analyse des Verlaufs von 

Glukoseregulationsstörungen ergab, dass bei Patienten mit initial normaler Glukoseregulation, 

die im Verlauf eine gestörte Glukoseregulation bzw. einen Typ 2 Diabetes mellitus entwickelten, 

die Verschlechterung der Glukoseregulation mit einer signifikanten Zunahme des relativen 

Gewichts (BMI-SDS Anstieg) und einer signifikanten Verschlechterung der Insulinresistenz (R-

HOMA Anstieg) einherging. Individuen, die bereits zu Beginn eine gestörte Glukoseregulation 

aufwiesen, im Verlauf aber wieder eine normale Glukoseregulation erlangen konnten, hielten im 

Gegensatz dazu ihr relatives Gewicht nahezu konstant und die Insulinresistenz verbesserte sich 

signifikant. Die Untersuchung der Faktoren, die zu einer Verbesserung bzw. Verschlechterung 

der Insulinresistenz beitrugen, ergab, dass jegliche Gewichtszunahme, in Relation zu Alter und 

Geschlecht, sowie die Pubertät, hier vor allem der Pubertätsbeginn, mit einem erhöhten Risiko 

einer Verschlechterung der Insulinresistenz einhergingen. Diese Ergebnisse verdeutlichen wie 

außerordentlich wichtig es ist, im Rahmen des Adipositastherapiekonzeptes eine weitere 

relative Gewichtszunahme zu verhindern, um das Risiko einer Insulinresistenz-

verschlechterung und, bei genetisch prädisponierten Patienten, eine Progression zu 

Hyperglykämien und Typ 2 Diabetes mellitus aufzuhalten bzw. zu verhindern. Bereits eine 

Konstanz des relativen Gewichts kann zu einer Stoffwechselverbesserung mit teilweise 

reversibler Glukoseregulationsstörung bzw. Verzögerung einer Progression beitragen. 
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