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Uberblick

Ziel des Projektes "Essen auf Radem' war es, Maglichkeiten

zur Entfaltung von Selbstorgantsation und Aktlvitatspoten-

tialen bet atten Menschen zu entwickeln. Die Dienstleistung

-Essen auf Radem" bot dafor den institutionellen Rahmen.

Eine Untersuchung der bestehenden Grundversorgung zeigte,

daB "Essen auf Radern" elne wichtige soziale Dienstlel-

stung gerade for jene alten Menschen darstellt, deren selb-

standige Lebensfohrung stark gefahrdet ist. Diese Personen

sind auBerordentlich zufrieden mit dem Dienst.

Als verbesserungswordig stellten sich die Nahrstoffzusammen-

setzung der Mahlzeiten, die wirtschaftliche Grundlage sowie die

Organisationsstruktur des Dienstes dar.

In elner zwelten Projektphase gelang es, die Nahrstoffver-

sorgung der Bezieherlnnen entscheidend zu verbessern,

Indem elne altersgerechte Kost angeboten wurde. Die Be-

zieherlnnen waren mit den z.T. neuartigen Speisen sehr zu-

frieden. Die Grundversorgung konnte so optimlert werden.

Deswelteren wurden wichtige Grundlagen for elne erwel-

lerle Dlenstlelstung gelegt.

Es ist gelungen, eine Kochgruppe alter Menschen einzurich-

ten. Hier wurden altersgerechte Mahlzeiten gemeinsam zube-

reitet und verzehrt. Es zeigte sich, daB alte Menschen

schnell In der Lage slnd, neue Ernahrungswelsen zu erler-

nen und genleBen.

Gleichzeitig wurde deutlich, welchen groBen Stellenwert im so-

zialen Leben derartige Angebote gewinnen konnen. Es Ist

mogllch, dadurch gezielt soziale Isolation autzuheben und

zu neuen Aktivitaten anzuregen. Dies ertordert jedoch eine

Umstrukturierung der bisherigen Organisation von -Essen

auf Radem-. Dafor und for eine verbesserte Wirlschaftlichkeit

des Dienstes konnten innerhalb des Projektes die Rahmenbe-

dingungen abgesteckt werden.
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Zusammenfassend laot slch sagen, daB die Ergebnisse des

Projektes die Hypothese stutzen, daa alte Menschen korn-

petent sind, Ihr Leben weltgehend selbstandlg zu gestalten

und gezielte Angebote sozlaler Dlenstlelstungen bel Eln-

buBen von Fahlgkelten wlrkungsvolle Hllfe bleten und u.U.

sogar neue Kompetenzen vermitteln konnen. Hlerzu wurde

die Grundversorgung der Dlenstleistung "Essen auf Ra-

dern" wahrend des Projektzeltraumes optimlert, Grundla-

gen fur elnen erweiterten Dlenst wurden eramettet und,

sowelt es innerhalb des Projektrahmens magilch war, um-

gesetze.
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Einleitung

Altem ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem sozialen

und volkswirtschaftlichen Problem geworden bzw. gemacht

worden. Eine steigende Lebenserwartung und rucklaufige Ge-

burtenraten fuhiten zu einer Veranderung der Altersstruktur der

Bevalkerung. Die Alterspyramide wurde im oberen Bereich zu-

sehends breiter (siehe Abbildung 1). Die weitverbreitele Vor-

stellung, dae Altem gleichzusetzen ist mit Krankheit, Gebre-

chen, Kompetenzverlust, Unselbstandigkeit und Hilfsbedortlig-

keli ruft bei einer solchen Entwicklung Visionen steigender So-

ziallasten hervor.

Unsere Hypothese war es, daB Altem nicht notwendig in die

Hilsbedorttigkeit fuhrl. Sicherlich werden an einigen Stellen

konkrete Hilfestellungen fur alte Menschen notwendig, jedoch

verbleibt in den meisten Fallen ein groBes Potential an Hand-

lungskompetenzen, die eine weitgehend eigenstandige Le-

bensfohrung ermaglichen.

Am Beispiel der sozialen Dienstleistung -Essen auf Radem

somen die Wechsekirkungen zwischen Hilfsbedarf und

Hillsangebot in ihren Auswirkungen auf Handlungskompeten-

zen und soziale Kontakle der Bezieher untersucht werden. Der

zentrale Punkt ist dabei das Essen in seiner vielschichtigen Be-

deutung. Einerseits ist Essen eine notwendige Lebenshand-

lung, die dem Karper Nahrstoffe zufOhrt. Eine Fehl- oder Man-

gelemithrung kann zu gravierenden Gesundheitsschaden fuh-

ren. Daher war ein Ziel des Projekles, die Nahrstoffversorgung

durch "Essen auf Radern" zu optimieren. Andererseits stein Es-

sen in erheblichem MaBe eine soziale Situation dar. Diesen

Wert des Essens zu erhalten, war ein weiteres Anliegen. Drit-

tens dart man nicht auBer Acht lassen, daB soziale Dienstlei-

stungen vvirtschaftlich sinnvoll betrieben werden mussen. Daher

wurde neben der Optimierung der Nahrstoffversorgung und der

Betrachtung der psychosozialen Aspekte der Dienstleistung

ebenfalls eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchge hrt.
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Teil A des vorliegenden Projektberichtes beschaftigt sich mit

den methodischen Aspeklen der Systemanalyse und Modellbil-

dung, die zur Untersuchung der Dienstleistung herangezogen

wurden.

Im folgenden Teil B werden anhand empirischer Befunde aus

der Uteratur die Komponenten und Gemhrdungen von Le-

bensqualitat im Alter erartert. Teil C spiegelt den ersten Ab-

schnitt der Projektarbeit wider, in dem es darum ging, die be-

stehende Dienstleistung "Essen auf Radem  zu analysieren,

ihre Komponenten zu erfassen und in einem Modell darzustel-

len. Darauf aufbauend wurden alternative Modelle entwickelt,

die zu einer Optimierung und Erweiterung der Dienstleistung

fOhren sollten. Die erarbeiteten Konzepte, deren Urnsetzung

wahrend des Projektes sowie die erzielten Ergebnisse werden

in Abschnitt D dargestellt.

Teil E ist ein erster Versuch, die Erfahrungen des Projektes in

ein Modell zu transformieren, das for sozialplanerische Ent-

scheidungen bzgl. "Essen auf Radern  fundierte Grundlagen

liefert. Dieser Bereich ist jedoch langst nicht ausgeschopft und

wird hoffentlich weitere Forschungen anregen, die zu einer Pra-

zisierung des Modells fuhren.
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A Systemanalyse und

Modellbildung

Systemanalyse und

Modellbildung

In der vortiegenden Untersuchung geht es darum, einen Be-

reich sozialer Dienstleistungen in seiner gesamten Komplexitat

zu beleuchten. Hierzu bedarf es der genauen empirischen Er-

fassung der einzelnen Aspekte des Problemfeldes. Die einzel-

nen wahrend der Datenerhebung erzietten Ergebnisse gewin-

nen jedoch erst ihre volle Bedeutung, wenn sie in den Gesamt-

zusammenhang des Systems -Essen auf Radern- eingeordnet

werden und sich die Beziehung zu anderen Komponenten kia-

ren.

Die Erfassung von Einzeldaten ist daher von Anfang an dem

Pd nzip der Systemanalyse untergeordnet. Durch diesen

Proze B der Erkenntnisgewinnung entsteht ein Abbild des realen

Geschehens als theoretisches Modell. Es bietet die Maglich-

keit, Veranderungen zu planen und deren Folgewirkungen ab-

zuschatzen. Dadurch k6nnen MaBnahmen mehrfach anhand

des Modells durchgespielt und optimiert werden. Fehlentschei-

dungen kannen erkannt werden, bevor sie in der Realitat nega-

tive Folgen nach sich ziehen. Sobald MaBnahmen in die Reali-

tat umgesetzt werden, konnen deren Auswirkungen via erneuter

Systemanalyse zur Oberprofung und Prazisierung des Modells

beitragen. Der ProzeB der Erkenntnisgewinnung schreitel damit

spiralformig in immer wiederkehrenden Ruckmeldeschleiten

voran.

Daruber hinaus bietet ein Modell die Maglichkeit, daB auch an-

dere Personen (in unserem Falle z.B. andere Trager von

"Essen auf Radem'), die im gleichen Problemfeld tatig sind

oder hier initiativ werden wollen, mit dem notwendigen Wissen

ausgestattet werden. Deren Erfahrungen im Umgang mit dem

Modell kannen wiederum in einer Ruckmeldeschleife zur Opti-

1.



mierung des Modells beitragen. Es entwicket sich in diesem

ProzeB zu grOBerer Prazision, Differenziertheit und gewinnt

grOBere Allgemeingoltigkeit.

Das In dlesem Bericht dargestellte Modell der Dienstleistung

·Essen auf Radem- befindet sich derzeit noch am Anfang die-

ses Prozesses.

Die Prinzipien der Systemanalyse und Modellbildung sind von

DORNER (1989; DORNER ET AL. 1983) und VESTER (1976) aus-

fuhrrich beschrieben worden. Im folgenden sollen die Grund-

pfeiler dieser Art zu denken nur kurz umrissen werden.

Komplexitat
Betrachtet man naturliche Systeme gleich welcher Art, so fat It

auf, daB die Komponenten nicht einzeln und unabhangig von-

einander existieren. Viele Faktoren sind untereinander in einem

Wirkgefuge vernetzt, so daB die meisten Realitatsausschnitte

bei naherer Betrachtung eine hohe Komplexitat autweisen.

For die Modellbildung ist es notwendig, diese Komplexitat auf

ein sinnvolles MaB zu reduzieren, das heiBt soweit zu reduzie-

ren, daB das WirkgefOge erfaBbar wird, ohne verlalscht zu wer-

den.

Grad der Auflasung
Ein wichtiger erster Schritt zur Erfassung eines Systems und

zur Reduktion von Komplexitat ist die Wahl des Auflosungsgra-

des, mit dem das Geschehen abgebildet werden soil. Dabei

wird man sich an den Zielen der Untersuchung orientieren. Die

for "Essen auf Radern" zubereiteten Mahlzeiten konnen zum

Beispiel in ihrer chernischen Zusammensetzung (sehr hohe

Auflosung) oder in der MenOfolge (sehr niedrige Auflosung) be-

trachtet werden. Beides kann je nach Fragestellung wichlig

sein.

Wahrend der Analyse eines Systems kann es notwendig wer-

den, den Grad der AuflOsung in Teilbereichen zu verandem. So

ist z.B. die Betrachtung der Nahrstoffzusammensetzung (hohe

Auflasung) von Speisen notwendig, um Aussagen Ober den

7



Nahrwert (mittlere AufWsung) zu machen. FOhrt man die einzel-

nen Komponenten eines Systems jedoch zu einem Gesamtbild

zusammen, mu B darauf geachtet werden, daB alle Bereiche mit

dem gleichen Auf16sungsgrad dargestellt werden.

In der Forschungspraxis bestimmt die Wahl des Auf16sungsgra-
des entscheidend die Wahl der Forschungsmethoden.

Komponenten und Vernetzung
Die einzelnen Komponenten innerhalb eines Aufvsungsgrades

werden sich normalerweise als stark vernetzt darstellen.

Daher gilt es, zunachst die einzelnen Systemkornponenten in

einer Komponentenanalyse (DORNER 1983) zu identifizieren.

Darauthin kann man die Einzelkomponenten einer Dependenz-

analyse unterziehen (DORNER 1983) Daraus ergibt sich, welche

Faktoren auf eine Komponente wirken.

Besonderes Augenmerk ist darauf zu verwenden, die fOr das

System kritische Variable ausfindig zu machen. Das

hei81 iene Variable, die von den anderen derart beeinflu Bt wird,

daB sie als Indikator fur den Zustand des Gesamtsystems die-

nen kann.

Modul

Innerhalb eines Systems findet man haufig Subsysteme, die

weitgehend selbstandig funktionieren. Sie umfassen einen ab-

geschlossenen Bereich des Systems, der als Gesamtheit mit

den anderen Komponenten vemetzt ist. Derartige Subsysteme

bezeichnen wir im folgenden als Modul.

Module bergen die Maglichkeit in sich, Komplexitat zu reduzie-

ren, ohne Zusammenhange zu verlieren. Andererseits kann das

Geschehen innerhalb eines Moduls unter einem feineren Auf16-

sungsgrad betrachtel werden. Was als Modul bezeichnet wird.

hangt wiederum vom for das Gesamtsystem gewahlten Auf16-

sungsgrad ab.

8



Ruckkopplungen
Wahrend der Komponentenanalyse wird man wahrscheinlich

auf einzelne Variablen stoBen, die Ober ein oder mehrere Zvvi-

schenglieder wieder auf sich selbst zurockwirken. Dabei handelt

es sich um rockgekoppelte Prozesse. Besteht eine negative

Rockkoppelung, das heiet eine Erhahung des Ausgangswertes

einer Variablen A bewirkt Ober Zwischenstuten (Vadablen B, C,

...) eine Emiedrigung der Variablen A, so handelt es sich um

einen kybemetischen Regelkreis, der einen stabilen Zustand

(Zumindest innerhalb eines bestimmlen Regelbereiches) be-

wahrt.

Bei einer positiven Rockkopplung kann man von einem

Weufelskreis  sprechen. Eine Veranderung des Ausgangswer-

tes luhrt zu einer weiteren Veranderung in gleicher Richtung, so

daB das System explodiert oder einfriert (vgl. VESTER 1976).

Wirkungen
WUrde festgestellt, daB einzelne Systemkomponenten aufein-

ander wirken, einige Ober Umwege auf sich selbst zurOckwir-

ken, manche von vielen anderen beeinfluBt werden, wahrend

andere stabil erscheinen, ist damit die Art der Wirkung noch

nicht beschrieben.

Im nachsten Schritt mossen die Wirkungen in ihrer zeitlichen

Dimension (treten sie sofort oder verzOgert auf), in ihrer Rich-

tung (positiv oder negativ) und in den Beziehungen der Vari-

ablen zueinander untersucht werden.

Diese Beziehungen kannen sich linear oder nicht-linear gestal-

ten. Besonders die nicht-linearen Beziehungen bereiten in der

Erfassung von Systemzusammenhantlen besondere Schwierig-

keiten, da wir gewohnt sind, linear zu denken. Sie kOnnen die

unterschiedlichsten Formen annehmen (siehe Abbildu rig 2).

Es ist besonders darauf zu achlen, wann Grenz- oder Schwell-

werte Oberschritten werden, die qualitative SprOnge des Sy-

stems nach sich ziehen.

Solch ein Grenzwert wird zum Beispiel deutlich, wenn eine KO-

che die Grenze ihrer maximalen Essenkapazitat (z.B. 500 Por-

9



tionen) Oberschreitet. In diesem Moment wird entweder ein KO-

chenausbau notwendig oder das Essenangebot mu8 einge-

schrankt werden. Bis zu diesem Punkt war es nur eine Frage

der Wirtschaftlichkeit, ob 450 oder 500 Essenportionen zube-

reitet wurden. Die Erhvhung um die gleiche Differenz (50 Es-

sen) bewirkt jedoch nicht nur eine Veranderung der Wirtschaft-

lichkeit, sondem fordert eine Umgestaltung des gesamten Sy-

stems.

Fern- und Nebenwirkungen
Die Komplexitat, Vernetztheit und Undurchschaubarkeit von

Systemen fohrt hautig dazu, daB Entscheidungen getroffen

werden, die auf den ersten Blick richtig und plausibel erschei-

nen, in ihren Fem- und Nebenwirkungen jedoch nicht geplante,

negative Effekle auslosen.

Da solche Fehlentscheidungen katastrophale Folgen haben

k6nnen, sollte versucht werden, mit Hilfe der beschriebenen

Methodik Fern- und Nebenwirkungen abzuschatzen.

Mathematisierung
Gelingl es, die einzelnen Beziehungen innerhalb eines Systems

zu quantifizieren und in mathematischen Formeln zu beschrei-

ben, so besitzt man die beste Voraussetzung, mit Hilfe des Mo-

dells Entwicklungen des Systems vorherzusagen und Verande-

rungen realitatsnah zu planen. Ein solches Modell kann als

Computerprogramm realisiert werden und bildet damit eine

wichtige Arbeits- und Entscheidungshilfe.

LOcken im Wissen

Bei dem Versuch, einen Realitatsausschnitt in der geschilderten

Form zu erlassen, ist es unvermeidlich, daB LOcken im Modell

entstehen.

10



Diese Locken konnen vielfaltige Ursachen haben:

Fehlende Datenbasis, methodische und ethische Be-

schrankungen des Forschens, Stand der Wissenschaft,

Unerforschbarket eines Bereiches etc..

Ist der ForschungsprozeB auf Systemanalyse und Modellbil-

dung ausgerichtet, so stellen diese Locken kein besonderes

Hindemis dar. Es gibt Maglichkeiten, sie zu Oberbrucken (vgl.

VESTER 1976).

a) Indirekte Datengewinnung
Kann uber einen Gegenstand in einem System oder seine Be-

ziehung zu anderen keine prazise Aussage gemacht werden,

so kann man den Blick darauf weiten, wie sich die umliegenden

Variablen verhalten bzw. wie sich das Modul insgesamt verhalt.

Daraus lassen sich haufig Aussagen Ober den ungewissen Ge-

genstand indirekt treffen.

b) Spezialisten-Wissen
Es ist mdglich, LOcken in einem bestimmten System dadurch zu

follen, daB fehlende Informationen aus Forschungen, die sich

HIt einer ahnlichen Problematik beschaftigen, Obernommen

werden. Dabei werden diese Ergebnisse als allgemeingultig

angesehen. Dieses Vorgehen wird in der Wissenschaft hautig

verwendet. Alle empirischen Befunde, die als Grundlagenwis-

sen in andere Forschungsbereiche ubernommen werden, geha-

ren zu dieser Kategorie.

Neben der Maglichkeit, auf allgemeingultige Erkenntnisse zu-

ruckzugreifen, kann man auch auf das sehr spezielle Wissen

jener Personen zuruckgreiten, die Anteil an dem System haben.

So sind in unserem Falle alle Mitarbeiterlnnen von -Essen auf

Radem sowie die Bezieherlnnen Spezialisten fOr den Reali-

tatsausschnitt des Systems 'Essen auf Radem", den sie taglich

erfahren.

Die Einstellungen, Meinungen, Erfahrungen und Einschatzun-

gen dieser Personen konnen sicherlich nicht als wissenschaft-

lich abgesicherte Daten Ober das System gelten, sie liefem aber

11



wichtige Hinweise, wie Variablen zusammenhangen konnen,

welche Aspekte besonders wichlig sind und nicht zuletzt dar-

Ober, welche Ertahrungen Menschen innerhalb des Systems

sammeln.

c) Hypothetische Konstruktion

Ist es auf keinem der bisher genannten Wege n glich, zu direkt

oder indirekt gewonnenen Daten zu getangen, besteht inner-

halb des Rahmens Modellbildung- die M6glichkeit, Zusam-

menhange hypothetisch zu formulieren und in das Modell ein-

zubauen.

Durch die ROckkopplungsschleilen, die die Effekte der am Mo-

dell getroftenen Entscheidungen bei Umsetzung in die Realitat

zurOckmelden, ist es rn6glich, das Modell weiter zu prazisieren

und sich den tatsachlichen Werten und Beziehungen anzuna-

hem.

Soweit der kurze AbriB des Vorgehens bei einer Systemanalyse

mit Modellbildung. Auf deren Bedeutung verweist DORNER

(1989) sehr eindringlich: er stem dar, wie wichtig ein derarliges

Vorgehen ist, welche Hiliestellungen datur exislieren, aber

auch, wie schwer sich der menschliche Geist mit dieser Art des

Denkens tut.

12



Der Untersuchungsansatz

Das Ziel des Modellprojektes Essen auf Radem' war es, eine

institutionsgestutzte Strategie (BELSCHNER 1989) zur Entialtung

von Selbstorganisation und Aktivitatspotentialen am Beispiel

Emahrung und Verpflegung zu realisieren. Die daraus gewon-

nenen Erkenninisse sollen anderen Anbietem von 'Essen auf

Radem' zuganglich gemacht werden.

Die Methodik der Systemanalyse und Modellbildung bietet den

geeigneten Rahmen fOr eine solche Arbeit.

Betrachtet man das Problemfeld 'Au Ber-Haus-Verpflegung for

altere Menschen- als System, so lindet man eine Anzahl unter-

schiedlicher Realitatsausschnitte wieder: Die Lebenslage alterer

Menschen im landlichen Raum, Probleme des Altems, soziale

Dienstleistungen in einer Region, sozialpolitische Rahmenbe-

dingungen, wirtschaftliche Grundlagen sozialer Dienstleistun-

gen, Emahrungsphysiologie im Alter, Nahrungszubereitung in

GroBkochen etc..

Jeder einzelne Realitatsausschnitt kann zum eigenstandigen

Forschungsgegenstand erhoben werden. Unser Anliegen war

es jedoch, das gesamle System zu betrachlen.

Dabei stem sich die Institution, die das Angebot tragt, als An-

gelpunkt des Systems dar, so daB ein institutionsgest]tztes

Vorgehen zwingend notwendig wird.

Auf der anderen Seite stehen die Bezieherlnnen der Dienstlei-

stung, eingebunden in ihre Lebenswelt mit ihren spezifischen

Problemen. Da sie die Adressaten des Angebotes sind, muB

sowohl bei der Beurteilung des bestehenden Dienstes als auch

bei der Planung von Veranderung darauf geachtet werden, daB

das Angebot ihren BedOrfnissen und Problemlagen entspricht.

Im Endeffekt soil eine maglichst gute Passung zwischen

Dienstleistung und Nutzerlnnen entstehen.

Der Unterschungsansatz muB daher beide Seiten mit einbezie-

hen:

A Die Dienstleistung -Essen auf Radem' muB als System

in ihren einzelnen Komponenten und Aspekten

13
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(Emahrung im Alter, Wirtschaftlichkeit, Organisation,

soziale und psychologische Effekte etc.) erfaBt werden.

B Die Lebenslage der Bezieherlnnen muB durchleuchtet

werden, um Zlelvorstellungen for eine Optimierung von

"Essen auf Radem" entwickeln zu kannen.

Erst die komplementare Berucksichtigung beider Aspekle ergibt

eine sichere Basis for weitere Planungen. Diese komplemen-

tare, gleichzeitige Bearbeitung der Mikro- wie der Mesoebene

eines Problems ist for den Erfolg unabdingbar. die Ineffizienz

vieler Kampagnen oder Programme liegt darin begrundet, daB

nur eine Systemenebene (Mikro oder Mesoebene) berocksich-

tigt wird (BELSCHNER & SCHEWE-MASTALL 1988).

Das Modellprojekt verlief daher gemaB dem Konzept der sy-

Stemischen Entwicklung in der folgenden Form:

1. Modellbildung der bestehenden Dienstleistung "Essen

auf Radem" der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Weser-

marsch sowie der Lebenslage und Problematik der Be-
*

zieher
.

2. Aufgrund des Modells wurden mogliche Allemativen

entwickelt und beurteilt.

3. Umsetzung der altemativen Modelle in die Praxis und

Kontrolle der Veranderungen durch begleitende Beob-

achtung und Erhebung.

4. Modifikation und Prazisierung des Modells.

Als 5. und 6. Schritt sind bei Bedarf die Vermittlung des Modells

an andere Anbieter und die weitere Oberarbeitung des Modells

anhand der dort gesammelten Erfahrungen sinnvoll, so z.B. bei

der Einrichtung dieses Dienstes in den funt neuen Bundeslan-

dem.

* Im folgenden wird wegen der engen Verknopfung der Begriff

System 'Essen aut Radem" for die gesarnte Struktur aus

Anbietem und Bezieherlnnen verwendet.

14
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3. Methodische Probleme

Die institutionelle Seite von  Essen auf Radem" stellt sich weit-

gehend klar dar, zumindest insolem sie auf materiellen Grund-

lagen und Zeitstrukturen fuet.

Ganz anders sieht es aus, versucht man die Lebenswelten der

Bezieherlnnen von "Essen auf Rader' zu verstehen. AuBere

Bedingungen sind zwar prinzipiell nachprofbar, doch wirken erst

deren psychische Reprasentationen handlungsleitend.

Seitdem Psychologie wissenschaftlich betrieben wird, besteht

die Schwierigkeit, innere Zustande von Mitmenschen zu erlah-

ren und angemessen zu beschreiben. An dieser Stelle soil

keine Methodendiskussion ausgebreitet werden, es erscheint

uns jedoch notwendig, auf spezielle Schwierigkeiten einzuge-

hen, die sich aus unserer Fragestellung ergeben.

Forschungen zur psychosozialen Situation alter Menschen be-

ginnen in den meisten Fallen - und so auch hier - mit einem

groBen Handicap: Die Wissenschaftlerlnnen, die sich dieses

Feldes annehmen, haben den Lebensabschnitt, den sie unter-

suchen wollen, meistens selbst noch nicht erreicht. Damit leh-

len wichtige Kategorien im Denken des Forschers, die bei den

alten Menschen durch ihre Biographie, das Erleben ihrer Rolle

im Alter sowie biologische und psychologische Entwicklungs-

prozesse gepragt sind.

Wie schwer es ist, auf die BrOcken gleicher Erfahrung verzich-

ten zu mossen und dennoch ein angemessenes Bild des Al-

tems zu zeichnen, wird bereits darin deutlich, daB sich erst in

den letzten Jahren langsam eine AblOsung vom Defizit-Modell

des Alterns volizieht (vgl. hierzu LEHR 1987b).

Die Aufgabe, Yremde' Lebenswelten zu erlassen, ohne sie im

ForschungsprozeB zu zerst6ren oder in das eigene Weltbild zu

zwangen, erfordert ein HOchstmaB an Behutsamkeit, Einfuh-

lungsvern,6gen und selbstkritischem Vorgehen (vgl. hierzu LE-

GEWIE 1983, V. BRAUNMOHL 1983). Dabei kann auch die Gewin-

nung sogenannter 'harter Daten- die Trennung zwischen For-

scher und Beforschtem nicht schlieBen, sondem - im



schlechtesten Falle - nur eine GevviBheit vorspiegeln, die Ober

die Problematik der Trennung hinwegtauscht.

Dies soil nicht bedeuten, daB quantitative Methoden keine Be-

deutung in der Altersforschung besitzen, sondem, daB es wich-

tig ist, ihren Platz zu klaren.

Sovvohl qualitative wie auch quantitative Methoden konnen

dazu Betragen, einen Realitatsausschnitt zu emellen. Fur jeden
der beiden Methodenansalze gibt es spezifische Indikationen.

Wenn qualitative Daten Ober Beziehungen in einem System

fehlen, konnen sie auch nicht quantiliziert werden. Sie bilden

sornit die Grundlage fur quantitative Forschungen (vgl. hierzu

MAYRING 1983).
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Lebensqualitat - ein

bedrohter Zustand

im Alter

In den letzten Jahren hat sich immer mehr die Erkenntnis

durchgesetzt, daB Altern nlcht gleichzusetzen Ist mit ker-

perlichem Verfall, Krankheit, Pflegebedorftigkeit, Inkompetenz
und Unmondigkeit!

Es liegen mittlerweile eine ganze Reihe von Forschungsbe-

richten vor, die belegen, da8 Kompetenz bis ins hohe Alter er-

halten und sogar gesteigert werden kann (LEHR 1987b, 1987c;

OLBRICH 1987a, 1987b; KRUSE 1987a, 1987c; BMJFFG 1986;

ASAM ET AL. 1990).

Trotzdem ist das Leben vieler alter Menschen durch vieltallige

Einschrankungen gekennzeichnet, wie den Verlust von Hand-

lungskompetenzen und sozialen Kontalden, eine Einschran-

kung der sozialen Position etc.. Hier gilt es das Bedingungsge-

fuge for derartige Entwicklungen, die nicht zwangslautig entste-

hen, zu erhetten, um Bedingungen fOr ein erfolgreiches Altem

benennen zu k6nnen.

Im ersten Kapitel dieses Abschnitts sollen daher Problemlagen,

wie sie im Alter auftreten kannen, beschrieben werden. Es ist

wichtig, hierin nicht eine Widerspiegelung des Defizitmodells zu

sehen, sondem den Versuch, Bedingungen for gelingendes vs.

nicht gelingendes Attem zu identifizieren. Im vierten Kapitel

sollen die benannten Problembereiche und Faktoren in ihrer

Bedeutung fOr die Lebensqualitat im Alter bewertet werden.



Problemlagen im Alter

Das Leben alternder Menschen ist in vielen Lebensbereichen

gefahrdet, bedingt durch organische, soziale, larritiare und wirt-

schaftliche Veranderungen, die zu vieltaltigen Problemiagen

fOhren kannen. BROscHEN (1983) erstellte hierzu eine Ober-

sicht:
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1.1. Gefahrdung von Hand-

lungskompetenzen

W.H. ASAM, U. AL™ANN & W. VOGT (1990) haben einen breit

angeleglen Datenreport Ober die Lebenssituation alter Men-

schen auf dem Lande veraffentlicht. In drei Landkreisen des

Saarandes wur(len insgesamt 2165 Ober 60-jahrige zu den

Themenbereichen Wohnen, Haushallsfuhrung, Soziale Infra-

struktur, Aktivitaten und Kontakte, Organisation, Vemetzung

und Borgerschaftliches Engagement befragt. Diese Untersu-

chung bildet bisher die umfangreichste und gesichertste Daten-

sammlung zur Lebenswelt allemder Menschen in der Bundes-

republik. Die Antworten auf die Frage, welche Arbeiten im

Haushalt selbst ausgefohrt werden, zeigen eine deutliche Difte-

renzierung nach Haushaltstypen und Geschlecht. Im Partner-

haushalt spielen Frauen die aktive Rolle.

Leichte Hausarbeiten werden von ca. 79 % der Frauen in Part-

nerhaushalten und 50 % der Manner selbst erledigt. Nur 18 %

der Manner kochen hier selbst, wahrend Frauen diese Arbeit zu

91 % Obemehmen (AsAM et al. 1990, S. 8). Bei Alleinlebenden

gleichen die Zahlen sich an: 93 % der Frauen und 68 % der

Manner kochen, wahrend leichte Hausarbelen von 97 % der

Frauen und 88 % der Manner selbst ertedigt werden (S. 59).

Altersunterschiede ergeben sich kaum. Nur in den Bereichen

Schwere Hausarbeit, GroBeinkauf und Autofahren fallt eine At:*

nahme der Eigenbeteiligung deutlich auf; in den anderen Berei-

chen ist ein leichter Abfall zu verzeichnen. Kochen und Leichte

Hausarbeit werden mit steigendem Alter sogar Ofter selbst

Obernommen - u.U. gezwungenermaBen (dto. S. 62).

Deuttiche Unterschiede zeigen sich, wenn man nach dem Grad

der Gesundheit differenziert. Bereits bei partiell gesundheitlich

eingeschranklen alten Menschen, drastischer noch bei kranken,

ist eine deutliche EinbuBe an Handlungskompetenzen zu ver-

zeichnen. Im letztgenannten Fall wird nur beim An- und Aus-

kleiden die 50 %-Marke der Eigenbeteiligung Oberschritten.



Der Gesundheitszustand scheint damit ein besserer Pradikator

for das MaB an Handlungskornpetenz zu sein als das kalenda-

rische Alter. Auch im hohem Alter sind hautig noch die gleichen

Handlungskompetenzen zu finden wie bei den sog. -jungen Al-

ten'. Altem bedeutet also nicht notwendig eine Abnahme von

Kompetenzen. KRUSE (1987c) betont dementsprechend die

MogNchkeit der Korrpetenzsteigen.Ing im Alter.

1.2. Gefahrdung der sozialen

Integration

Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ist gleichzeitig

auch der Verlust der Kontakte am Arbeitsplatz verbunden. Zu-

dem verandert sich die soziale Stellung dramatisch. Das herr-

schende Altersbild weist alten Menschen keine Funktion mehr

zu (BMJFFG 1986; Deutsches Zentrum fur Altersfragen 1982;

HARDORFF ET AL. 1989). Wird der Ruhestand nicht mit Sinn ge-

follt, kann es zu einem beschleunigten AltersprozeB kommen,

der durch einen Abbau von Fahigkeiten und Fertigkeiten ge-

kennzeichnet ist.

Ein wichtiger modilizierender Faktor ist dabei die Freiwilligkeit

des Ruhestandes. Selbstgewahltes Ausscheiden bedeutet, daB

das Dasein als Rentner eher positiv erlebt wird (STADIE 1987).

Dies ist jedoch nicht der einzige Einschnitt, der das Leben im

Alter grundlegend verandert.

Mit zunehmendem Alter wird die Zahl der Gleichaltrigen immer

geringer. Die Gefahr steigt, daB Freunde und Verwandte sowie

der eigene (Ehe-) Partner sterben. Der Verlust von Sozialkon-

taklen kann nur mOhsam wieder ersetzt werden.

Stirbt der Partner, so stem dies den wohl schwersten Einschnitt

im Leben alter Menschen dar. Der Fremdhilfebedart steigt mit

diesem Ereignis immens an und verandert die gesamte Le-

benssituation:
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'1. Vallige Veranderung der bisherigen (Ptivat-) Vemetzung

(Veranderung der Familienvemaltnisse / Haushallstypen).

2. Der Verlust des Partners scheint auch die  inabhangige Variable'

Gesundheit wesentlich zu tangieren' (ASAM ET AL 1990, S. 35).

Ausscheiden aus dem Arbeitsleben sowie der Verlust des Part-

ners und anderer Bezugspersonen sind Wendepunkte im Alter.

Alte Menschen blicken jedoch auf ihr gesamtes Leben zurOck,

in dem sie mit Sicherheit weitere kritische Ereignisse erlebt ha-

ben. Das wird besonders auf die Hochbetaglen zutreffen, die

zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen und einen rasanten techni-

schen Fortschritt mit gravierenden sozialen Veranderungen

miterlebt haben.

KAISER (1989) beschreibt in einer Untersuchung Ober Hand-

lungs- und Lebensorientierungen alter Menschen zwei Grund-

einstellungen, mit denen die Befraglen auf ihr Leben zuruck-

schauen. Entweder wird das 'Leben als Widerlahmis- (dto.

S. 209) oder als "Gestaltung' aufgefaBt.

Diese Kategorien beschreiben die Rolle, die die alten Men-

schen zu ihrer Umwelt einnehmen: Entweder sie betrachten

sich selbst als aktiv handeinde Subjekte ihrer Biographie oder

als passive Objekte der Geschehnisse, auf die nur eine Reak-

lion m6glich ist.

Es erscheint plausibel, daB diese Haltungen die Lebensgesta/-

lung im Alter deutlich beeinflussen. Eine passiv-reaktive Ein-

stellung fuhrt wahrscheinlich eher zu dem Bedurinis, versorgt

zu werden und zu eingeschranklen Sozialkontakten.

Eine weitere kognitive Variable, die mit dem Grad der Aktivitat

und den damit verbundenen Sozialkontakten im Alter in wech-

se/seitiger Abhangigkeit steht, ist die Zukunftsorientierung

(ASAM ET At.. 1990). Bezeichnenderweise geht mit dem Tod des

Partners/der Partnerin hal,fig auch ein Verlust der Zukunftsori-

entierung einher (ebenda). AsAM ET AL. (S. 138 ff) betonen die

Wechselseitigkeit von Aklivitat und Zukunftsorientierung. Men-

22



schen, die viele Kontaktgelegenheiten nuken, nehmen sich

mehr for die Zukunft vor und sind in Folge auch aktiver und

pflegen wahrenddessen Kontakte.

Einschrankungen kennen sich hier wiederum durch Krankheit

und Behinderung ergeben sowie durch auBere Faldoren, so

z.B. dadurch, daB Kontaktgelegenheiten (wie Attenclubs etc.)

nicht existieren oderzu schwer zu erreichen sind.

1.3. Hlife geben - Hilfe nehmen

Das Bild von allen Menschen als reinen Hilleempfangem sollte

ausgedient haben. Die Bundesregierung betont im

4. Familienbericht (BMJFFG 1986) die Rolle alter Mitmenschen

als Hillegebende, insbesondere innerhalb der Familie. Auch

ASAM ET AL. (1990) liefem Belege dafur, daB alte Menschen in

vielen Bereichen anderen Unterstutzung anbieten.

Dennoch bleibt die Talsache bestehen, daB mit zunehmendem

Alter ein starkerer Hilfsbedarf entsteht, for den infolge des

Wandels der Familie in unserer Gesellschaft (vgl. BMJFFG

1986, KARDoRFF et al. 1989) immer haufiger soziate Dienste zur

Verlogung stehen mossen.

Es ergibt sich das Bild eines Kontinuums von Hillsbedarl und

Hilfsangebot im Alter. Auf der einen Seite stehen jene Perso-

nen. die nahezu vollstandig auf fremde Hilfe angewiesen sind,

auf der anderen Seite jene, die keiner Hille bedorten, sondem

statt dessen in der Lage sind, anderen (Oberwiegend der eige-

nen Familie) Unterstutzung anzubieten. Dazwischen befindet

sich ein weitgespannter Bereich, in dem Hilfe nehmen und Hilfe

geben in unterschiedlichen Lebensbereichen (vgl. ASAM ET At..

1990) einander abwechseln.
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Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Faktoren

beeinflussen die Positionen des Einzelnen innerhalb dieses

Kontinuums. Krankheit, eine passiv-reaktive Lebenseinstellung,

der Vertust der Zukunftsorientierung und wichtiger sozialer

Kontakte vergrOBem aller Voraussicht nach den Hilisbedart,

wahrend korperliche Gesundheit, eine aklive Lebensgestaltung

mit regen soziaten Kontakten und die Verlogbarkeit von Kom-

petenzen zur Meisterung des Alitags die Selbstandigkeit erhal-

ten hellen.

1.4. Personengruppen mit

besonderer Gefahrdung

Das Zusammentreflen mehrerer Faktoren, die die Hilfsbedorf-

tigkeit erhohen ki nnen oder auch die besonders starke Aus-

pragung eines Faktors kann zu einer erhohten Gefahrdung der

Selbstandigkeit und damit der Lebensqualitat im Alter fohren.

ASAM ET AL. identilizieren 4 Personengruppen mit erhohter Ge-

fahrdung:

'-Frauen,

- Hochbetagte (75 Jahre und alter),

1



- Personen, die ihren Partner verloren haben,

- Kranke' (ASAM et al. 1990, S. 34).

Die Personengruppen sind natorlich nicht unabhangig vonein-

ander. Betrachtet man den Altersaufbau der Bevalkerung (siehe

Abbildung 1, Seite 5) so fallt auf, daB gerade die Hochbetagten

uberwiegend Frauen sind. Das bedeutet gleichzeitig, daB ein

groBer Teil dieser Frauen ihren Partner bereits verloren hat.

Auch die Anzahl der Kranken steigt nlit dem Lebensalter an.

ASAM ET AL. (1990) konnten aufzeigen, daB es fOr die Entste-

hung einer besonderen Gefahrdung eine charakteristische Ent-

wicklung gibt.

Die lungen Allen" im Alter von 60-69 Jahren stellen eine

Gruppe dar, in der die Lebensqualitat nur gering gefahrdet ist.

Im Alter von 70-74 Jahren findet die sogenannte Umbruch-

phase statt. Sie ist gekennzeichnet durch eine autfallige Ver-

schiebung der Geschlechterrelation. Das heiBt gleichzeitig, daB

gerade in dieser Phase haulig der Verlust des Partners erlebt

wird, der die Veranderung des gesamten Lebens samt sozialen

Kontakten nach sich zieht. Dementsprechend wird in dieser Al-

tersstufe haufiger als vorher Einsamkeit erlebt und die Zu-

kunftsorientierung nimmt sprunghaft ab. AsAM ET AL. (1990,

S. 29) sprechen davon, daB in dieser Phase die -defizitare' Al-

tersrolle' Obernommen werden mu8. Die Entwicklungen in der

Umbruchphase setzen sich bei den Hochbelagten fort.

BROSCHEN (1983) identifiziert weitere Gruppen mit besonderem

Hilfsbedarf:
'1. alleinlebende altere Menschen, die keine Kinder haben oder de-

ren Kinder nicht in grOBerer raumlicher NAhe wohnen sowie auch

altere Ehepaare in ahnlicher lamiliarer Situation

2.Mere Menschen niedriger sozialer Schichtzugeharigkeit (...)

3. altere Menschen im peripheren landlichen Umland, die ott gre-

Bere Entfemungen Oberwinden mossen, um zentrale Versor-

gungs- und Dienstleistungseinrichtungen in Anspruch zu neh-

men, wie auch um soziale Kontakte zu pflegen oder Freizeitan-

gebote wahnunehmen (...)' (BROscHEN 1983, S. 221).
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Es wird deutlich, daB alterstypische Veranderungen nicht per

se, sondem erst im Zusammenspiel mit den Gegebenheiten

des Lebensumfeldes zum Problem werden:

- Einsamkeit entstelit nicht allein durch den Tod des

Partners, sondem auch durch die Schwierigkeit, andere

befriedigende Kontakte neu zu etablieren oder zu pfle-

gen.

- Aktivitaten und Kontakte verlangen nicht nur eine in-

nere aklive Einstellung, sondem auch die Existenz und

Erreichbarkeit von Kontaktmoglichkeiten, wie z.B. Al-

tenclubs.

- Sozialer Rollenverlust entsteht nicht nur durch das

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, sondem wird

massiv durch die gesellschaftliche Rollenzuschreibung

bestimmt.

- Die Erhaltung von Lebensqualitat wird entscheidend

von den sozioakonomischen Ressourcen beeinfluBt.

Gerade im landlichen Raum, wozu auch unser Untersuchungs-

gebiet zahlt, gestalten sich viele dieser Faktoren eher ungonstig

(BROSCHEN 1983; ASAM ETAL. 1990):

- Die Siedlungsdichte ist gering und damit sind die Ent-

femung zu anderen Menschen sowie Versorgungsein-

richlungen groB.

- Die Zahl der Versorgungseinrichtungen und Kontakt-

moglichkeiten ist insgesamt niedriger.

Es leben hier proportional mehr alte Menschen als in

stadtischen Regionen. Darober hinaus entstammen sie

haufig einem niedrigeren soziookonomischen Niveau,

so daB nur geringe materielle Ressourcen zur VerIO-

gung stehen.

Insofem kann auch das Leben in einer eher strukturschwachen

landlichen Region dazu fohren, daB Lebensqualital im Alter

gelahrdel wird.
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2.1.

Erhaltung von Lebensquan-
tat - ein zentrales Anliegen

Lebensqualittit als dynami-
scher Zustand

Im voranstehenden Kapitel wurde eine Vielzahl von Gefahrdun-

gen diskuliert, die die Lebensqualitat im Alter bedrohen kOnnen.

Auch wenn keine tatsachliche Einschrankung vorliegt, so vvird

Sicherlich spatestens ab dem Moment, wo das stereotype Al-

tersbild vom Funktionsverlust Obemommen wird, eine Bedro-

hung durch die genannten Gefahren erlebt. Lebensqualitat vvird

zu einem subjektiv und auch real gefahrdeten (kit, um dessen

Erhaltung alte Menschen sich standig bemuhen mussen.

Es existieren zwei Dimensionen von Lebensqualitat.

Auf der einen Seite ist die objektlve Lebensqualltat die Ge-

samtheit von qualitativen Merkmalen in der Lebenswelt, die

selten quantifizierbar sind. Um sie erlassen zu kannen, wird

versucht, eine Uste von Indikatioren aufzustellen, die Le-

bensquatitat anzeigen. Dies konnen zum Beispiel die verfug-

bare Freizeit, vorhandene Einrichtungen usw. sein (vgl. RADE-

BOLD ETAL. 1986).

Die 'objektive Lebensqualitat" beeinfluBt das Erleben der Men-

schen in einer Umwelt. In Auseinandersetzung mit der objekti-

ven Lebensqualitat entsteht als dynamischer ProzeB die sub-

jektive Lebensqualitat. Der Begriff 'subjektive Zufriedenheir

liefert zwar eine Annaherung, entbehrt jedoch des dynamischen

Aspektes.

Lebensqualitat stellt in diesem Zusammenhang einen

Begriff dar, der das korperlich, psychische und soziale

Wohibefinden sowie die erlebte Gote der Lebenswelt

jedes einzelnen beinhaltet. Sie ist im System "Altern 

die Kritische Variable. Sie beschreibl eine komplexe in-
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nere psychische Gestall, die durch Bewertung AuBerer

Zustande entsteht.

Abblldung 5:

objektive
Lebens-
qualitat
Mbenswelt
Ereignisse

etc.)

Aktivitat

Die Innerpsychische Dynamlk

(Balanclerung) zur Herstellung von

Lebensqualltat

In diesem Modell stellen die aueeren Gegebenheiten die

Grundlage for das Erleben und Wohlbefinden des einzelnen

dar. Subjektive Lebensqualitat entsteht jedoch erst, wenn kar-

perliches, psychisches und soziales Wohlbefinden sowie die

erlebte Gule der Lebenswelt dem Vergleich mit dem pers6nli-

chen Qualitatsanspruch genOgen. Wird in diesem Vergleich ein

Mangel erlebt, so existieren zwei grundlegende Reaktionsm6g-

lichkeiten.

1. Erscheint eine Anderung der auBeren Umstande mag-

lich, so kannen entsprechende Aktivitaten in Angriff
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genommen werden, die Wohlbefinden durch Verande-

rungen in der Lebenswell bewilken.

2. Erscheint der erste Weg nicht mOglich, ist eine inner-

psychische Neuorganisation maglich. Durch Senkung

des Qualitatsanspruchs kann eine emeute Balancie-

rung von Betinden und Anspruch herbeigefuhrt wer-

den. Hierzu dienen eine Reihe kognitiver Coping-Stra-

tegien wie Umbewertung von Ereignissen, Herunter-

spielen im Vergleich mit anderen oder froheren Erleb-

nissan etc. (vgl. LAZARus et al. 1986; KRUSE 1987c).

Scheitert sowohl der Versuch der auBeren wie der inneren

Wiederherstellung von Lebensqualitat, 10hrt dies mit hoher

Wahrscheintichkeit zu Resignation und Verbitterung.

Der geschilder·le ProzeB funktioniert natorlich auch in urnge-

kehrter Richtung. Das heiBt, das Anspruchsniveau kann mit

verbesserten au Beren Gegebenheiten steigen.

2.2. Lebensqualitat im ProzeB

des Alterns

Inwieweit Lebensqualitat durch die Veranderung al,Berer Ge-

gebenheiten wiedererlangl werden kann, hang! in groBem

Maee von den Kompetenzen des einzelnen ab. Handlungs-

kon·petenzen, Aktivitatspotentiale, tatsachliche Aktivitaten (wie

z.B. eigenstandige LebensfOhrung) sowie die damit verbundene

aktive soziale Rolle und die Zukunftsorientierung alter Men-

schen kannen Lebensqualitat sichem helfen. Eng damit ver-

bunden ist, wie in Kapitel 1 dieses Abschnittes beschrieben, die

soziale Einbettung.

Genau diese Faktoren sind aber im Alter gefahrdet. Wie darge-

stellt, hangt diese Gefahrdung nicht von dem katendarischen,

sondem dem funktionalen Alter ab, das erheblich vom gesell-

scI,aftlichen Altersbild der sozialen Rolle im Alter gepragt wird.
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Die genannten Kompetenzen sowie soziate Kontakle konnen

den kOrperlichen Abbau und den psychischen Rockzug im Alter

bremsen, sie stellen Puffervariablen dar. Schwere Einschnitte

im Lebenslauf wie Krankheit oder der Verlust des Partners fOh-

ren leider hautig dazu, daB die puffemden Faktoren stark be-

eintrachtigl werden und ein drastischer Anstieg des funktionalen

Attems stattlindet. Funktionales Alter verlault dementsprechend

selten linear (wie das kalendarische), sondem wahrscheinlich

eher in qualitativen Sprongen.

Das funklionale Alter schrankt seinerseits wieder die puffernden

Faktoren ein. Es handelt sich hier um einen positiv rockgekop-

pelten ProzeB von Kompetenzabbau und funktionalem Alter,

der schnell zu weitergehender Abhangigkeit von Hilfeleistungen

fuhren kann. Er bedroht in extremem MaBe die Lebensqualitat

im Alter, da das dem persanlichen Qualitatsanspruch entspre-

chende Befinden immer mehr schwindet. Es kannen die ver-

schiedensten Aklivitaten - je nach Kompetenz - unternommen

werden, um Lebensqualitat wiederherzustellen.

Eine M6glichkeit ist die Inanspruchnahme sozialer Dienste,

wenn klar wird, daB die verbliebenen Kompetenzen nicht aus-

reichen, die materielle Lebensgrundlage zu sichem. Vorausset-

zung ist dabei naturlich, daB ein entsprechendes Angebot exi-

stiert, bekannt und erreichbar ist.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, kannen sotche Dienst-

leistungen, wie z.B. 'Essen auf Radem-, sehr effektiv helfen,

Lebensqualitat zu sichem, indem verlorengegangene Kompe-

tenzen von auBen substituiert werden. DarOber hinaus bedeu-

ten diese Dienste fur alte Menschen auch, da8 soziale Kontakte

zur AuBenwelt entstehen.

In Abbildung 6 ist der oben geschilderte ProzeB graphisch dar-

gestellt. Es sei der Hinweis erlaubt, daB es sich hierbei um eine

Modellvorstellung der Zusammenhange handelt, die in der Lage

ist, viele der empirischen Befunde - wie sie im vorangegange-

nen Kapitel geschildert wurden - zu erklaren. Sie ist jedoch mil

Sicherheit kein genaues Abbild der Realitat.
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Essen: Lebenshaltung, so-

ziales Medium und
"kulturelle Heimat"

Im folgenden soil beleuchtet werden, welche Bedeutung Essen

for alte Menschen innerhalb ihrer Lebenswelt besitzt.

Zunachst einmal ist Essen ein notwendiger Vorgang. Bestimmte

Nahrstoffe werden taglich vom Korper gebraucht und durch

Nahrung zugemhrt. Essen dient in diesem Sinne zur Lebenser-

haltung. Dieser Aspekt wird am deutlichsten mit dem Begriff

'Emahrung' urnschrieben. In Kapitel 3.1. wird dargestellt, wie

eine qualitativ hochwertige Altersernahrung aussehen sollte.

Essen ist aber mehr als nur Ernahrung. Seit jeher ist es Be-

deutungstrager und Ausdruck fOr psychische Zustande und

spielt eine Oberaus wichtige Rolle im sozialen Leben. Wahrend

in den letzten Jahrzehnten, insbesondere mit der Verbreitung

von EB-Storungen, eine 'Emahrungspsychologie' entstanden

ist, existiert eine 'Psychologie des Essens' bisher nur in Ansat-

zen. Eine Entwicklungspsychologie des Essens, die das Alter in

die Betrachtung mit einbezieht, fehlt ganzlich. Deshalb soil ver-

sucht werden, dieses Thema im Kapitel 3.2. schlaglchtartig zu

beleuchten.

3.1. Essen als kulturelier und

blographischer Bedeu-

tungstrager

Die Bedeutung, die Essen im menschlichen Leben besitzt, ist

nicht allein durch den Nahrwert zu erkleren. Essen ist psycho-

logisch gesehen weit mehr. Den ersten Schritt zu einer Psy-

chologie des Essens untemimmt GNIECH (1990). Neben dem

Nahrwert des Essens werden der Symbolwerl und der Ge-

nuBwert thematisiert.
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Der GenuBwert umschreibt sensorische Eindrocke beim Essen.

"Das genuBvolle Essen umfaBI sinnliche Aspekte wie Vorstel-

len, Sehen, Riechen, Fohlen, Saugen, Lutschen, Kauen, Bei-

Ben, Schmecken, Schlucken und Verdauen" (GNIECH 1990,

S. 13). Die Autorin betont dabei: 'Nicht die Geschmacksinha#e

haben hier eine dominante Rotte, sondem die Art der Einveriei-

bung- (Dto. S. 14, Hervorhebungen im Original).

Der GenuBwert ist damit eng an das psychoanalytische Kon-

zept der Oralitat gekoppelt. Essen wird zur Lustbetriedigung.

Die historische Entwicklung der Oralitat in Verbindung mit dem

Essen zeichnet sehr eindrucksvoll KLEINSPEHN (1987) naCh.

Ihm gelingl es darzulegen, wie sich die Oralitat seit dem spaten

Mittelalter bis zur Neuzeit im ProzeB der Zivilisation gewandelt

hat. Dabei zeigt sich, daB Oralital und Essen in der heutigen

Zeit, die gekennzeichnet ist von Sinnverlust und der Auf16sung

tradierter Identitalstrager (wie z.B. Beruf, Herkunft, etc.), eine

viel starkere Bedeutung fOr die Identitat des Menschen gewinnt.

'Die Rituale der Geselligkeit bei der Beschaffung, der Zuberei-

tung, dem Verzehr und dem Nachbereiten des Mahles k6nnen

unter dem Symbolwert des Essens subsumiert werden (...)

(GNIEcH 1990, S. 12). Hierzu kommen kulturell determinierte

Praferenzen oder Abneigungen bei bestimmten einzelnen Nah-

rungsmitteln oder Nahrungsmittelgruppen. Gerade in den letz-

ten Jahrzehnten hat die Werbung den Symbolwert einzelner

Produkte gepragt. Es kommt zu Emahrungsmoden (bspw. der

'Hamburger-Kultur').

Nahrwert, Symbolwert und GenuBwert bestimmen gemeinsam

das EBverhalten. Der Nahnvert allein reicht nicht aus, die Art

der Emahrung zu bestimmen Trotzdem ist nicht zu unterschat-

zen, daB in ausgepragten Hungerphasen gerade der Nahrwert

ein entscheidendes Kriterium fOr ein Nahrungsmittel bildet. In

der heutigen Zeit des Oberflusses erhalten GenuBwert und

Symbolwert eine grOBere Bedeutung.

Geht man davon aus, dae auch der Symbolwert des Essens

biographisch gepragt wird, so kann man vermuten, daB in der
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alteren Generation, die Hungerkrisen initerlebl hat, der Nahr-

wert der Nahrung auch Teil des Symbolwerles geworden ist.

Das heiBt: Deflige Hausmannskost wird bevorzugt.

Ein weiterer Aspekt des Symbotwertes des Essens liegl nach

unserer Auffassung in der Verbundenheit mit einer bestimmlen

regional und jahreszemich typischen Nahrung. Diese Verbun-

denheit, die ahnlich zu verstehen ist wie die Vertrautheit mit ei-

ner Landschaft, soil 'kulturelle Heimal des Essens' genannt

werden.

Es sind viele regionale Emahrungsunterschiede bekannt. Im

Norden der Bundesrepublik werden Salate eher sOB, im SOden

eher sauer angerichtet. Auch im Lallie eines Jahres wechseln

die Speisen. Hinzu kommen noch spezielle typische Fest-

tagsessen. Diese Differenziertheit der Speisen verschwindet

durch die fortschreitende Vortabrikation von Nahrung zuse-

hends. Dennoch ist gerade die altere Generation mit einem be-

stimmten Muster aus Geschmack, Nahrwert und Speisenfolge

aufgewachsen. Wir nehmen an, daB dieses Muster im Laufe

der Biographie verinnerlicht wird. Gerade Im Alter, wenn der

Kontakt zur kulturellen Umgebung schwindet, kann das Essen

elne kulturelle Slcherhelt aufrechterhalten. Essen ist ein Teil

der Heimat. Dadurch gewinnt Essen im Alter zusehends an Be-

deutung.

Eine weitere Bedeutungssteigerung erlahrt Essen im Alter als

zeitstrukturierendes Element im Tagesablauf. SCHMITZ-SCHER-

ZER (1975) berichtet, daB in einer Betragung von 100 alten Per-

sonen 88 % der Manner und 78 % der Frauen leste Essens-

zeiten als wichlig betonen. Auch so kann Essen subjektiv das

GefOhl von Sicherheit und damit Lebensqualitat erhohen.

3.2. Essen als sozialer Vorgang

'Das Essen gehart zu einem jener zentralen Bereiche unseres All-

tagslebens, in denen soziale und individuelle Shukturen auts engste

verwoben sind. Die Nahrungsautnahme selbst ist rwar etwas sehr
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'privates', etwas wasman vielleicht in Gesellschaft anderer tut, not-

wendig dazu ist aber kein zweiter, kein Anderer: CKLE,Ispe*1

1987, S. 12)

Das Zitat von KLEINSPEHN spannt bereits den Bogen auf, unter

dem die soziale Problematik des Essens im Alter subsummiert

werden kann.

Sowohl geschichtlich, wie auch biographisch ist Essen slets ein

soziater Akt gewesen, ein Medium for zwischenmenschliche

Beziehungen, Ausdruck von Zuneigung und sozialem Status.

Wenn im Alter ein ProzeB einsetzt, der dazu fohrt, daB soziale

Kontakte immer weniger werden, steigt auch die soziale Be-

deutung des Essens. Einerseits konnen beim Essen soziale

Kontakte gepflegt und aufrechterhalten werden, andererseits

kann im Falle der PflegebedOrftigkeit Essen als Medium der so-

zialen Versorgung und Zuwendung verstanden werden. Eine

Gelahrdung dieser Funktionen des Essens stellt eine zusatzli-

che Bedrohung der Lebensqualitat dar. Dabei bietet sich jedoch

die Chance, Ober das Essen und die Nahrungszubereitung

Kontakte und Kompetenzen zu erhalten.

3.3.

3.3.1.

Ernahrung im Alter

Probleme in der Alterser-

nahrung

Trotz zahlreicher Untersuchungen konnte der Zusammenhang

zwischen Altersemahrung und Lebensdauer noch nicht eindeu-

tig geklart werden (MENDEN 1989). Eine spezielle Alterskost, die

das Leben verlangem kann, gibt es (noch) nicht.

Und doch mu8 den morphologischen, biochemischen und phy-

Siologischen Veranderungen im Alter Beachtung geschenkt

werden.
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Veranderungen, die fur das Altem als typisch gelten, sind

(FROLEKE & GONSTER 1989, BURTON 1983):

- Zahnvedust

- Wasserverlust (Falten und Runzelbildung)

- Verschlechterung des Gehors, des Geschmacks- und

Geruchssinns

- Abnahme der Speichelsekretion

- Abnahme der Trypsin- und Pepsinbildung

- Herabsetzung der Pankreassekretion

- dadurch Beeintrachtigung der Protein- und Fettverdau-

ung

- Verminderung der Damizottenabsorptionskapazitat und

des Darmmuskeltonus

- Verminderung der Glukosetoleranz

- Veranderung des Immunsystems

- allmahlicher Verfall der ThymusdrOse

- Verminderung von aktivem Gewebe (Leber, Muskel,

Lunge, Niere, Knochenmasse)

Zum biologischen Faktor im Alter kommen soziale, wirtschaftli-

che und psychologische Faktoren hinzu (ARAB 1986), die nicht

nur die Emahrungssituation, sondem auch die Emahrungszu-

fuhr und das Emahrungsverhalten andem. Sie erschweren es

zusatzlich, eine vollwertige Emahrung im Alter zu realisieren.

Unbestritten ist der im Alter verringerte Energiebedarf mit sin-

kendem Grundumsatz und eingeschrankler Bewegung. Das hat

zur Folge, daB vermehrt Lebensmittel mit hoher Nahrstoffdichte

gereicht werden sollten. Sonst besteht die Getahr der Unterver-

sorgung mit kmischen Nahrstoffen und der Adipositas.

Der altere Mensch beiutigt je nach Geschlecht und korperlicher

Konstitution im Durchschnitt 1700 bis 2000 kcal taglich. Um

diesen Bedarl zu decken, werden hochkalorische, fettreiche
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Lebensmittel und oft auch Alkohol bevorzugt (VOLKERT ET AL.

1988).

Da sich mit zunehmendem Alter Lauf-, Kau- und Schluckbe-

schwerden einstellen, kommt es zu einer beschranklen Spei-

senauswahl. Haufige Medikamenteneinnahme, Rauchen und

AlkoholgenuB verschlechtem zusatzlich die Resorption kriti-

scher Nahrstoffe.

3.3.2. Probleme der Nahrstoffzu-

sammensetzung

Bevor diese kritischen Nahrstoffe naher dargestellt werden,

folgt eine kurze Betrachtung des Verhaltnisses von Proteinen,

Felt und Kohlehydraten in der Nahrung.

Wie die Gesamtbevalkerung der Bundesrepublik nehmen auch

altere Menschen zuviel Fett auf, insbesondere tierische Fette.

Dabei werden die komplexen Kohlenhydrate und auch die Bal-

laststoffe vemachlassigt (LANGE 1982, PEINELT 1985). Folge

davon sind Obergewicht, Obstipation, Fettstoffwechselstorun-

gen und bei entsprechender genetischer Disposition Diabetes

Typ 11 a+b, weil auch zuviel schnell resorbierbare Kohlenhy-

drate aufgenommen werden.

Da 50 - 60 % der taglichen Energiezufuhr in Form von Kohlen-

hydraten aufgenommen werden sollten, muB sich die Kartoffel-

und GemOsemenge vergrOBem (von 200 g auf 300 g). Statt

Auszugsprodukte sollten Vollkomprodukte bevorzugt werden,

das heiBt Naturreis, Vollkomnudeln und auch HOIsenfruchte.

Zusatzliche Weizenkleie in Speisen kann den Ballaststoffbedarf

von 30 g taglich decken.

Kaugerechte Frischkost und Blattsalate mit Sprossen werten

nicht nur den Ballaststoft- sondem auch den Vitamingehalt der

Kost auf. Aufgrund der verminderten Glucosetoleranz im Alter

sollte auf isolier·len Zucker zum SOBen verzichtet werden. Als

sogenannte Diabetes-Prophylaxe sollte SOBstoff und bei man-

chen Zubereitungsformen Fructose verwendet werden.
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Der Fettanteil der Kost sollte 30 - 35 % der gesamten Energie

betragen. Konkret bedeutet es, ein Mittagessen sollte nicht

mehr als ca. 25 g Fett beinhalten. Diese Richtlinie im GroBver-

pflegungsbereich zu realisieren, ist nicht einfach. Dabei ist nicht

nur die Quantitat, sondem auch die Qualitat des Fettes von

groBer Bedeutung. Die Regel, 1/3 gesattigte Fettsauren, 1/3

einfach ungesattigte Fettsauren und 1/3 mehrfach ungesattigte

Fettsauren zu verwenden, worde auch die Pravention von Herz-

und Kreislauferkrankungen unterstutzen.

Fur die Praxis bedeutet das den Einsatz von hochwertigen

pllanzlichen Olen, sparsame Fettzugabe an Gemose und Sa-

late in Form von Hefewarze und die Nutzung fettsparender

Garverfahren (Hei Bumluftofen). Diese MaBnahmen reduzieren

nicht nur den Fettgehalt der Speisen, sondem verbessem auch

den Unolsaure- und Vitamin-B-Gehalt der Kost.

Frlhere Annahmen, daB altere Menschen einen hoheren Pro-

teinbedart haben, sind mittlerweile widerlegt (FROLEKE & GON-

sTER a.a.0., BURTON a.a.0.). Der Proteinbedarf ist im Alter laut

der Deutschen Gesellschaft fur Emahrung mit 0,8 g pro Kilo-

gramm KOrpergewicht zu bemessen.

Da im Alter auch die Nierenfunktion nachlat31 und die FIOssig-

keilsaufnahme aufgrund von Durststarungen geringer wird,

ware eine erhdhle Proleinzufuhr weniger sinnvoll. Vorausset-

zung fOr die heute goltige Zutohr ware eine Mischkost mit je

50 % tierischem und pflanzlichem Protein.

FOr die Praxis bedeutet das den Einsatz von mageren Fleisch-

und Fischsorten, vegetarischen Tage,n d.h. die Kombination

von pllanzlichem und tierischem Protein (z.B. Holsenfrochte,

Getreide, Kartoffeln und Milchprodukte). Durch diesen Fleisch-

und Elereinsatz kommt es zu einer Veningerung tierischer

Fette, von Purinen und Cholesterinen sowie zu einer erhohten

Ballaststoffzufuhr.
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3.3.3 Kritische Nahrstoffe bel iiI-

teren Menschen

Die Deckung des Proteinbedarts im Alter fohit allgemein zu kei-

nen Problemen. Anders sieht die Bedarfsdeckung bestimmter

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente aus. Nicht nur im

Alter kommt es zu einer unzureichenden Versorgung soge-

nannter kritischer Nahrstoffe. Tabelle 1 zeigt die kritischen

Nahrstoffe im Alter, die Ursachen eines Mangels und den praxi-

sorientierlen Nahrungsmitteleinsatz.

Tabelle 1: Kritische Nahrstofte bei alteren Menschen

modiliziert nach FOLEKE & GONSTER 1989, weitere Quellen: EU 19/11 1983

Nahrstoff:

Eisen (Fe)

Caldum (Ca)

Jod (J)

Ursachen:

Rauchen, chron. Blutung, zu geringer
Fleischverzehr (Kauschwierigkeiten, Wider-

wi!len), Funktionsstaning
Fe-Bindung, Medikamente

geringe Aufnahme von 1 lch- und Milchprodukten
Alkoholmiebrauch

Osteopomsegetahr bei Frauen

geringet Fischverzehr

Kept Nord-Sud-Gefa!!e

Nahrungsmitteleinsatz
"Praxis"

- Fleischgericite Verzehrgerechter, afters

Hackneischgerichte; Rindlleisch von

kaubarer Konsistenz: pnanz. Proteasen

oder natorl. Meth. Nachreifungsvertahren
in vakuumierter Plastikfolie

in Kuh!!agerung
- \Al C.Einsatz verbessen Fe-Resorption
- Einmal im Monat Einsatz: Leber

- Bindung von Hackneischgerichten stan Ei

u. Paniermehl (Cholesterin) mit Quark

(Ca) und Weizenkleie (Ballaststotle)
- Quarkspeisen
- Mixmilchgetranke
- Ma9ermilchpulver-Einsatz in Speisen und

Getranken oder gesonden

Jodier·les Meersalz (seit kurzem auch

als Einsatz in Gemeinschallsve,preg
ung erlaubt



Vitamin D

Vitamin C

besonders bei Mannem

Vitamin A

besonders bei Mannern

Vitamin B-Komplex
Bl,B2, B6

Folsaure

Ba !aststoffe

Spurenelemente wie

Kalium

Magnesium
Zink

geringer Fischverzehr

ungenegende Sonnenexposition
wichlig for den Ca-Stolhechsel

Vit. D-Mange! ver,ingert Ca-Resorption

Rauchen, geringe Aufnahme

Rauchen, geringe Aulnahme,
Alkohot

geringe Aufnahme
Alkohol

Resorpyonsserung

Kauschwierigkeiten
Sch!uckschwierigkeiten
verminderte Sekrelon von

Speichel und Verdauungsenzymen
geringe Kenntnisse

Kriegserinnerung

AbluhrmittelmiBbrauch

Diuretika

Chron. Darmerkrankung
Chron. Nierenversagen
Alkohol

haufiger abwechselungsreiche Fischmahl-

zeiten, entgratet als KIOBe, Filet usw.

mit trischen KrautersoBen

(=hochwertiges EiweiB, leicht verdaulich,

gonstig for emahte Cholesterine)
- kraftig altemagv wurzen: K uter (\AL C),
Gewerze / Geschmackspapmen venin-

gern sich im Alter und werden zusatzlich

beeintrachtigt durch Medizin, Rauchen,

Alkohol, Krankheit

siehe Jod

- Frischobst Obstsalat

Orangen-Z]tronen·Joghundressings,
Rohkost lein raspeln mit Frischobst

TK - Obst, Gemuse

- frische Krauter und Sprossen

- haufig Mahreneinsatz mit wenig Fef

Bevorratung im Organismus maglich

- Einsatz von Vollkornprodukten
· ma9eres Schweinefleisch

- Anretcherung durch Hefeflocken,

Magermilchpulver
- Gemose-Helebrohe

- Ballaststoffe in versteckter Form

anbieten, ansonsten kavgerecht
- Sprossen

- pfanzi. NM: Obst-Gemosesafte

oder Breie, Kmtoffeln

40



Kochenleiter und 1<6che kochen leider selten nach Rezeptur,

was aber fOr die Berechnung der Nahrstoffzusammensetzung

des Essens unabdingbar ist. Von gromer Wichtigkeit ist auch

die fachliche Aulklarung Ober altersgerechte Emahrung und

praktische Zubereitungsalternativen.
Die Problematik bel -Essen auf Radem' ist, daB das Klientel

nur minags mit Mahlzeiten versorgt wird.

Gesunde Zwischenmahlzeiten fallen meistens aus. Ziel sollte es

daher sein, das Mittagessen so zu gestalten, daB alle kritischen

Nahrstoffe, die benatigt werden, enthalten sind. Dieses Zlel ist

jedoch sehr schwer zu erreichen, da eine Mittagsmahlzeit

ca. 30 % der gesamlen Energiezufuhr betragen sollte. Das sind

bei 2.000 kcal ca. 600 - 700 kcal (+ 10 % Zubereitungsvertust).

Frischobst, Obstsalat und Joghurt als Nachlisch kannen von

den Beziehem als Zwischenmahlzeiten gegessen werden.

an unge!6sles Problem ist die verminderte Flossigkeitszuluhr

der alteren Menschen. Auch hier mossen Losungen gefunden

werden, denn nicht nur der Organismus alterer Leute, sondem

auch die gesunde ballaststoffreiche Mischkost verlangt ver-

mehrte FlOssigkeitszufuhr.

3.4. Essen und Lebensqualitat
im Alter

Wie gesehen, stem das Essen in seinem Nahrwert, Symbolwert,

GenuBwert sowie in seiner sozialen Funktion einen wichtigen

Aspekt der objektiven wie subjektiven Lebensqualitat dar.

Gleichzeitig erscheint Essen als universelles Lebensphanomen,

das praktisch alle anderen fur die Lebensqualitat verantwortlj-

chen Faktoren beeinfluBt.

Bereits die Biographie ist durch Essen gel)ragt; eine lange

Fehlemahrung kann Krankheit und erhohte Gebrechlichkeit zur

Folge haben; Ober das Essen finden soziale Kontakte statt, wird

an der Kultur partizipiert. Auch Handlungskompetenzen kannen

durch die selbstandige Versorgung mit Speisen erhalten blei-

ben. Die Spannbreite reicht hier vom Einkaufen - das auch so-
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ziale Kontakte Init sich bringt - Ober  e Nahrungszubereitung

bis hin zu Techniken, einen asthelisch ansprechenden Tisch

herzurichten.

Lassen diese Kompetenzen nach, so spiegelt sich in der dann

notwendigen Versorgung die Gote der sozialen Unterstotzung

wider, die dem Einzelnen zur Verfugung steht.

Bleiben Nat·tr-, Symbol- und GenuBwert des Essens auch wei-

terhin erhalten und sind menschliche Beziehungen beim Essen

Kglich, wird wahrscheinlich keine EinbuBe an Lebensqualital

erlebt. Im entgegengesetzten Fall stellt die so entstandene

LOcke wahrscheinlich einen zentralen Einbruch in der Le-

bensqualitat dar.

Essen besitzt im Alter damit eine zentrale Rolle und ist noch

wichtiger als in jOngeren Jahren.
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"Essen auf Radern" - Ein-

stieg ins Abselts oder Er-

haltung von Lebensqualitat

"Essen auf Radem ist eine MaBnahme, die die schwindenden

Kornpetenzen der alteren Mitmenschen zur Zubereitung von

Mahlzeiten kompensiert und damit die Emahrung stchert. Es

stellt sich jedoch die Frage, ob damit auch immer eine Erhal-

tung oder Verbesserung der Lebensqualitat der Bezieher ein-

hergeht.

Die Versorgung mit "Essen auf Radem' ist natorlich bequemer

als selbst zu kochen. Die Bezieher bzw. deren Angeharige wer-

den von dieser Aufgabe entlastet.

For viele altere Mitmenschen ist wahrscheinlich durch den Be-

Zug von Mittagsmahlzeiten die Sicherung eines Standards an

Lebensqualitat maglich, der sonst gefahrdet ware: Die Versor-

gung mit mindestens einer warmen Mahlzeit, der tagliche Kon-

takt zurn/zur Essenfahrer/in und das damit verbundene Gefuht,

versorgt zu sein, ermaglichen vielen Senioren ein Verbleiben in

ihrer Wohnung und in ihrer gewohnten Umgebung. Gleichzeitig

wird die Abhangiket von pflegenden Familienangehorigen ver-

mindert.  Essen auf Radem' kann also ein Stuck Autonomie

bewahren, trotz verminderter Kompetenzen den Alltag zu mei-

stem und die Lebensqualitat sichem helen.

Es k6nnen jedoch auch nicht bedachte Folgewirkungen auftre-

ten:

Die Zubereitung von Mahtzeiten einschlieBlich des Einkaufens

der Zutaten bedeutet auch, daB auf der einen Seite eine Viel-

zahl von Aktivitaten getordert werden und auf der anderen Seite

Sich dadurch soziate Kontakte ergeben. Werden diese Verrich-

tungen Oberflossig, kann es zu einem Abbau von Altivitatspo-

tentialen, zu einem physischen und psychischen ROckzug aus

der Umwelt, zur Verringerung von sozialen Kontakten und der

Schwachung von sozialen Stotzsystemen kommen. Selbst der

ProzeB des Altems kann infolgedessen beschleunigt werden.
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Damit bewirkt die soziale Versorgung ein Abgleiten in eine

'Versorgungsabhangigkeit .

Leider sind bisher viele soziale Dienste - so auch "Essen auf

Rader= - nach dem Prinzip der -kompletten Versorgung'auf-

gebaut. Das heiBt, man bemoht sich darum, eine Dienstleistung

anzubieten, die den Bezieherlnnen so wenig Eigenbeteiligung

wie maglich abverlangt. Hier dominiert immer noch das verein-

fachende und generalisierende Defizit-Modell des Attems.

Eine mehrdimensionale Betrachtung des Altems legt

jedoch eine nach Hilfsbedorftigkeit und Kompetenzen

differenzierte Planung sozlaler Dlenste nahe.

In vielen Fallen ist sicherlich eine umfassende Versorgung not-

wendig. Anderen Beziehern ware jedoch unter Umstanden mit

einer "inkompletten Versorgung", gekoppelt mit einem er-

weiterten Angebot zu Eigenaktivitat und sozialem Kontakt mehr

gedient. Bestehende Handlungskompetenzen, Aktivitatspoten-

liale und soziale Kontakle kannten dadurch erhalten und ge-

st0tzt werden. Es verbleiben mehr Lebensvollzoge in der Ver-

antwortung der Bezieherlnnen. Das fOhrt zu einer gesteigerten

Lebensqualitat. Dadurch kann ein Abgleiten in eine

"Versorgungsabhanglgkeit" vermieden werden. In Abbil-

dung 6 auf Seite 31 ist 'Essen auf Radem' als Teil des Sy-

stems eingefugt worden. Der Well dieser Dienstleislung hangl

in gro Bem MaBe von der Angemessenheit des Anspruchsnive-

aus ab. Es ist also wichtig, bei jedem einzelnen Bezieher fest-

zustellen, welche Versorgung for ihn angemessen ist, um

Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Daruber hinaus sollte ein Maximum an Qualitat der Dienstlei-

stung geboten werden. Anhand der bisherigen Diskussion er-

geben sich folgende zentrale Punkle:

- Altersgerechte Nahrstoffversorgung

- Erhaltung des GenuB-und Symbolwertes der Nahrung

- Erhaltung - und unter Umstanden Ausweitung - von so-

zialen Kontakten Ober das Essen
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- Erhaltung und falls maglich Starkung von Handlungs-

kompetenzen

Eln nach dlesen Vorgaben organisterter Dlenst kann mit-

helfen, Lebensqualltat oblekllv und subjektlv zu stelgem.

Ziel des Projekles war es, solche altemativen Versorgungsan-

gebote zu entwickeln und innerhalb der Modellregion zu erpro-

ben, die eine differenzierte Versorgung im o.g. Sinne ermagli-

chen. Angestrebt wurde im Projeklverlaut eine institutionsge-

stotzte Strategie zur Entfaltung von Selbstorganisation und Ak-

 vitatspotentialen. Die gelieferte Mittagsmahlzeit stellt dabei das

Medium fOr diesen Proze6 dar.
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Zusammenfassung

Altem kann mil Problemen verbunden sein, iedoch sind sie

nicht notwendig mit dem Proze13 des Altems verbunden. Zum

Teil handelt es sich um allgemeine Lebensprobleme, wie sie in

jedem Lebensalter auftreten. Jene Schwierigkeiten, die als spe-

zielle Attersprobleme beschrieben werden, entstehen aus ei-

nem komplexen Geflecht verschiedenartigster Bedingungen,

aber nicht aus dem AltemsprozeB an sich.

Unter bestimmten Bedingungskonstellationen kommt es zu ei-

ner Gefahrdung der Lebensqualitat. Gefahrdende Faktoren sind

dabei besonders Krankheit und Verlust des Partners. Das ge-

sellschaillich bedingte Altersbild, mangelnde Sozialkontakle

und schlechte soziale Infrastruktur wirken zusatzlich belastend.

Dennoch ist der alte Mensch nicht nur Opfer der Verhaltnisse.

Eine aktive Lebenseinstellung erleichtert erheblich die Bewalti-

gung anstehender Probleme. Handlungskompelenzen und So-

zialkontakte k8nnen aufrechterhalten werden.

Kommt es dennoch zu Einschrankungen der selbstandigen Le-

bensfuhrung, ist es unter Umstanden notwendig, eine soziale

Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, um die Lebensqualital

zu erhalten.

Die meisten Dienste bieten eine festumrissene Versorgung an.

Nicht mehr und nicht weniger kann in Anspruch genommen

werden. Dies soil 'komplette Versorgung' genannt werden.

Der Nachteil einer solchen Dienstleistung ist, daB sie nur in ei-

nigen Fallen dem Hilfsbedarl der Nutzer angepa81 ist.

Manchmal ware noch mehr Versorgung notwendig, viel hautiger

wird wahrscheinlich zuviel Versorgung gebolen.

Durch letzteres kannen noch vorhandene Kornpetenzen bei den

Nutzem OberflOssig werden und versanden. Dies 10hrt zu einer

erh6hten Hilisbedorftigkeit. Im Extremfall kann solch ein mehr-

fach durchlautener Proze(3 zu Versorgungsabhangigkeit f hren.

Eine Dienstleistung sollte sich besser flexibel am Hilfsbedarf

orientieren. Teilweise ware den Nutzem mit einer Versorgung,

die ihnen Maglichkeiten tur eigene Aklivitaten laiM, mehr ge-

dient. Dies soil 'Inkomplette Versorgung' genannt werden.
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Eine Dienstleistung, die einen zentralen Bereich im Leben alter

Menschen betrifft, ist "Essen aut Radem. Essen ist einerseits

ein lebensnotwendiger Vorgang zur Nahrstoffzutuhr. Anderer-

seits spiegelt das Essen auch soziale Beziehungen und be-

stimmte psychologische Bedeutungsgehalte wieder. Auch eine

Anzahl Handlungskompetenzen sind an das Essen, die Zube-

reitung exc gebunden.

Dies alles war Grund genug, die Dienstleistung "Essen auf Ra-

dem" einer Analyse zu unterziehen und daran beispielhaft al-

temative Modelle einer sozialen Versorgung im Alter aufzuzei-

gen.
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C Die Dienstleistung

"Essen auf

Radern"

Die Analyse der Dienstlel-

stung

Um ein Modell des Dienstes 'Essen auf Radem' zu gewinnen,

wurden vier Bereiche einer Betrachtung unterzogen. Dies sind

- die organisatorischen Grundlagen des Dienstes,

- die Qualitat der Mahlzeiten,

- die Bezieherstruktur sowie

- die wirtschaftlichen Grundlagen.

Die Analyse dieser vier Bereiche fohrte zu einer Zieldefinition

tur alternative Modelle. Im lolgenden soil die Vorgehensweise

wahrend der Analyse kurz beschrieben werden. In Kapitel 2

dieses Abschnittes werden die Ergebnisse dargestellt.

1.1. Analyse der Organisations-
struktur

Eine erste Annaherung an die Erfassung der Organisations-

struktur ist Ober die Gegebenheiten maglich, so wie sie vorge-

funden werden. Persone!!e und materielle Ausslattung des

Kreisverbandes Wesermarsch wurden dahingehend betrachtet,

wetche Anteile for "Essen auf Radem notwendig sind. Eine ge-

naue zeitliche Erfassung des organisatorischen Aufwandes war

im Rahmen unseres Projekles leider nicht muglich. Es wurde

versucht, Informationen dan]ber in Interviews mit den for die

Organisation zustandigen Personen zu emitteln. Dat)ei wurden

auch die Beziehungen der einzelnen Bedingungen zueinander

deutlich.
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Aufgrund dieser Information wurde ein Modell der Organisati-

onsstruktur entwickelt, das mehrlach an die Organisatoren zu-

rockgemeldet wurde und so immer weiter verfeinert werden

konnte. Es gewinnt durch diesen dialogischen ProzeB eine re-

lativ hohe Validitat.

1.2. Analyse der Qualitat der
Mahlzeiten

Da die KOche nicht Teil des Kreisverbandes Wesermarsch der

Arbeiterwohllahrt ist, fiel der Einstieg hier wesentlich schwerer.

Dennoch konnte der KOchenleiter fOr eine truchtbare Zusam-

menarbeit gewonnen werden.

Eine chemische Analyse des Nahrwertes der Mahlzeiten war

niGht maglich. Ein weiteres Problem war, daB bis zur Erpro-

bungsphase des Projektes ohne Rezeptur gekocht wurde. Da-

her wurde die Bewertung der Zusammensetzung sowie Her-

stellung der Mahlzeiten nur indirekt durch Informationen des

Koches und Betrachtung der Speiseplane maglich.

Die gewonnenen Ergebnisse stellen daher nur Hinweise Ober

die Qualitat des Essens vor der Erprobungsphase dar.

1.3. Analyse der Bezieherstruk-

tur

Um eine angemessene Zieldelinition fur ein alternatives bzw.

optimiertes Angebot von -Essen auf Rader- vornehmen zu

kOnnen, war es von besonderer Bedeutung, ein mdglichst ge-

naues Bild von der Lebenslage, den Kompetenzen, WOnschen

und Bedurinissen der Bezieherlnnen zu gewinnen.

Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen entworlen, der demo-

graphische Daten, die Emahrungsgewohnheiten und das EB-

verhalten, Einstellungen zu Gesundheit und Lebensweise sowie

den subjektiv erlebten Grad an sozialer Unterstutzung erfassen

sollte (siehe Anhang). Wahrend die Fragen fur die meisten Be-
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reiche entsprechend unserer Fragestellung neu konstruiert

wurden, sollte die soziale Unterstutzung mit Hilfe der Kurztorrn

eines erprobten Fragebogens (SOZU-K-22, FYDRICH ET AL.

1987) ertaBtwerden.

Der Fragebogen diente zwei Interviewednnen als Leitfaden.

Das heiBt, er wurde nicht von den Bezieherlnnen selbst aus-

geium, sondem die Antworten wurden von den Interviewerinnen

eingetragen, Zum Abschlu B eines Interviews wurde die Inter-

viewsituation von den Interviewerinnen anhand von 11 Katego-

den beurleilt.

Um die Bereitschaft der Bezieher zur Teilnahme an der Befra-

gung zu fardem, wurde rnit einem Artikel in der Lokalpresse auf

das Projektvorhaben aufmerksam gemacht. Die Bezieher vvur-

den zusatzlich durch ein Schreiben des Kreisverbandes der Ar-

beiterwohlfahrt um Mitarbeit gebeten. Erst danach begleiteten

die Interviewerinnen die Fahrer auf ihren Auslieferungsfahrten

und wurden dabei den Beziehem vorgestellt. Nun wurden mit

Personen, die zur Teilnahme an der Befragung bereiten waren,

Interviewtermine vereinbart.

Im Herbst 1989 wurden dann insgesamt 108 von 150 Beziehem

interviewt.

Die Interviewbogen wurden u.a. im Rechenzentrum der Univer-

sitat Oldenburg mit Hilfe des Statistik-Programm-Pakets SPSS

ausgewertet.

1.4. Die Analyse der Wirtschaft-
lichkeit

Im Rahmen des Projektes Essen auf Radem' wurde ebenfalls

die Wirtschattlichkeit der Grundversorgung mit Mahizeilen wie

auch eines erweiterten Dienstes beurteilt.

Dazu bedurite es einer Gegenoberstellung der Einnahmen und

Fremdmittel sowie der entstehenden Kosten, die notwendig

sind, um die Leistungen zu erbringen.
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Zusatzlich wurde eine Analyse des Marktes fur Essen auf Ra-

dem" einschlieBilch der Konkurrenzsituation auf diesem Markt -

soweit moglich - durchgefohrt.

Aufgrund der Daten der Jahre 1986 - 1989 wurde die Wirt-

scI,aftlichkeit der Grundversorgung von Essen auf Radem be-

urteilt. Hieraus lassen sich potentielle Altemativen for eine wirt-

schaftliche Optimierung derGrundversorgung ableiten.
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2.1.

Die Ergebnisse

Das Strukturmodell des be-
stehenden Dienstes "Essen

auf Radern"

Das Modell der Organisationsstruktur des Dienstes 'Essen aut

Radem' der Arbeiterwohlfahrl im Kreis Wesermarsch, wie es

sich in der Analyse herauskristallisierte, gibt Abbildung 7 wie-

der.

Der Bereich Rahmenbedingungen' beschreibt EinfluBfaktoren,

die bei der Einrichtung eines Dienstes -Essen auf Radem zu

berucksichligen sind. Dazu gehoren:

- Dem Trager (Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt) bei-

geordnete Instanzen (hier der Bezirksverband).

- andere in der Region tatige Verbande, Kirchen und

Trager sozialer Dienstleistungen etc.

- Kreis- und Gemeindeverwaltung

- die Offentlichkeit

- die Infrastruktur der Region

- Zulieferer von materiellen oder personellen Leistungen
fur 'Essen auf Radem (hier: Bezirksverband der Ar-

beitenvohlahn)

Das Subsystem "Anbieter weist in der Darstellung einen hahe-

ren Aulldsungsgrad aut als die anderen. Dies ist zweckniaBig,

da dieses Subsystem gleichzeitig die Eingriffsebene des Mo-

dellprojektes darstellt. Eine zentrale Stelle nimmt hier das Mo-

dul "Verwaltung' ein, das gestalterisch auf die anderen Module

wirkt. "Essen auf Radem" ist ein Dienst des Anbieters neben

anderen. Er ist in der Darstellung nach materiellen und perso-

nalen Grundlagen getrennt in die Kategorien

'Essenzubereitung" und "-auslieferung" gegliedert.
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Die Module "Finanzierung als Grundlage des Dienstes und

-Essen' als das Medium, um das es geht, sind mit allen ande-

ren Modulen verknopft, so daB eine grafische Darstellung der

einzelnen Beziehungen nicht mehr sinnvoll erscheint.

In den folgenden Abschnitten werden einzelne Bereiche des

Struktunnodells naher differenziert.

regionale u.

rt kommunale
Infra-

struktur

Offenf chkeit  \  

Organisation:

Einan-
zierun

Zibereitung

Auslieferung:

Andere
Anbieter

Verbande
Kirchen

. AlAnbieter /
  Kreisverband der AW /

Bezieher

Gemeinde
Landkreis

Strukturdiagramm -Essen auf Rb

dern", Krels Wesermarsch (Arbelter-

wohlfahrt)

Abblidung 7:
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Randbedingungen

Bezirksverband
Arbeiterwohlfah

Altenlieim

Verwaltung andereDienste

.lili //
Dienstleistung: 'Essen auf Radern"

valk / 1
Grundlagen:

\\ Personelle

  Es en   Grundlagen:

Kitche \ =dienpers=al

Fahrzeuge Fahrer



Die Rahmenbedingungen

Das Proiekt findet in einem landlich-kleinstadtischen Raum

statt. Nordenham ist eine Kleinstadt mit 28.700 Einwohnem.

Sie besitzt einen Ortskem und mehrere Stadtteile, die ihre ei-

gene d6rtliche Struktur und Identitat behalten haben. Besonders

im ndrdlichen Tell sind einige gr6Bere Industriebetriebe ange-

siedelt.

Brake, als zweiter kleinstadtischer Raum in der Modellregion,

hat nur 17.760 Einwohner, weist aber eine ahnliche Stadt-

struktur wie Nordenham auf.

Die Gemeinde Butjadingen ist durch donne Besiedelung und

Oberwiegend landwirtschaftliche Nutzung der Flache gepragt.

Einige Ortschaften der Samtgemeinde leben zudem vom Frern-

denverkehr.

Insgesamt ist der Kreis Wesermarsch als eher strukturschwa-

che Region einzustufen. Dementsprechend ist von den dortigen

Stadten und Gemeinden keine groBe Bereitschaft zur FOrde-

rung von sozialen Dienstleistungen zu erwarten.

Die Arbeiterwohlfahrt besitzt, da sie seit Jahrzehnten durch

viele Dienstleistungen prasent ist, einen gulen Ruf in der Re-

gion. Der Kreisverband der Art)eiterwohllahrt ist gegenOber dem

Bezirksverband, zumindest soweit es 'Essen auf Radem- be-

trifft, weitgehend autonom.

Insgesanit lat* sich festhalten, daB - abgesehen von der

Strukturschwache der Region - keine besonderen Hindemisse

for einen veranderten Dienst 'Essen auf Radem' zu erwarlen

sind. Trotzdem erscheint eine Realisierung von Altemativen im

Vergleich zu groBstadtischen Regionen ausgesprochen schwie-

rig, da die Bezieher von 'Essen auf Radem' vielach eltlche

Kilometer weit voneinander entlernt wohnen.
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2.3. Der Trager

Der Kreisverband Wesermarsch der Arbeiterwohlfahrt wurde

1946 neu gegrondel. Seit dieser Zeit wurde eine Vielzahl von

sozialen Dienstleistungen ins Leben gerufen.

Neben dem Kreisverband tritt auch der Bezirksverband Weser-

Ems der AW als Anbieler vorrangig stationarer sozialer Dienst-

leistungen in der Modellregion auf. Die Arbeiterwohlfahrt ist

damit einer der groBten Trager sozialer Dienste in der Region.

Die einzelnen Angebote sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Die Mitglieder der AW im Kreis Wesermarsch sind in insgesamt

10 Ortsvereinen organisiert. Am 31. 12. 1989 waren 1.724 bei-

tragszahlende Milglieder registriert. Das entspricht 1,94 % aller

Einwohner

"Essen auf Radem- wird von der Arbeiterwohlfahrl seit 1966 in

Nordenham und seit 1987 in der Gemeinde Butjadingen

(nOrdlicher Teil des Landkreises) angeboten.

2.3.1. Die Organisation

Die Organisation des Angebotes "Essen auf Radem" wird von

der Geschaftsstelle des Kreisverbandes Wesermarsch durch-

gefOhrt. Eine eigene Verwaltungskraft gibl es dafOr nicht. Zur

Zeit wird die Verwaltung der Daten fur 'Essen auf Radem' auf

EDV umgestellt, um der wachsenden Zahl von Nachfragen und

dem danlit verbundenen Autwand effektiv begegnen zu konnen.

2.3.2. Die Essenzubereitung

Das Essen wird im Altenheim des Bezirksverbandes Weser-

Ems der Arbeiterwohlfahrt gekocht. Zubereitung, KOche und

KOchenpersonal (abgesehen von einer Kraft fOr das Ab-

waschen) stehen somit nicht im Zuslandigkeitsbereich des Tra-

gers. Im allgemeinen wurde das zu Schmengkeiten fohren,
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Einrichtung

Nordenham:

Geschaftsstelle

des Kreisverbandes

Kindergarten

Sozialstation

Dienstleistungen

'Essen auf Radern-

Erholungsfursorge
Sozialberatung
Hausnotrufsystem

Haus· und Familienpflege

Psycholog. Beratungsstelle &

Sprachheilambulanz

Altenwohnzentrum

Butjadingen:

Mutterkurheim

Stedingen:
Kindergarten

Spielkreis

Hausaufgabenbetreuung

Sozialstation

Brake:

Sozialstation

Stadtteiltreff

Kirchhammelwarden

Erziehungsberatung,
Sprachtherapie
Schuldnerberatung

BerufsbildungsmaBnahme
Arbeit und Lemen

"Clubhaus-

"Essen auf Radem"

Trager

Kreisverband

Kreisverband

Kreisverband &

Tragergemeinschaft

Ehe-, Familien- u. Bezirksverband &

Landkreis

Bezirksverband

Bezirksverband

Kreisverband

Kreisverband

Bezirksverband

Kreisverband

Kreisverband

Kreisverband

Kreisverband &

Tragergemeinschaft

Haus- u. Familienpflege Kreisverband &

Tragergemeinschaft

Mobiler Soziater Hilfsdienst Kreisverband

'Betreutes Wohnen'

Sozialphdagogische
Familienhilfe

Schuldnerberatung
Beratung tur Krebsbetroffene

Auslanderbetreuung
Treffpunkt

Psychologische Beratungs- Ehe-, Familien- u.

stelle Erziehungsberatung

Bezirksverband

Spielkreis (Ovelganne) Krelsverband

Tabelle 2: Einrichtungen der AWO im Kreis Wesermarsch



wollte man an den Mahlzeiten elwas andem. Da der Bezirks-

verband in unserem Falle aber der Projekttrager ist, ergaben

sich kaum Probleme

Die durch das Projekt vorgeschlagenen und vorgesehenen

Veranderungen im Bereich "Essen auf Radem  wurden

zugleich auch in der Senioreneinrichtung des Bezirksverbandes

Obernommen und erreichten so taglich zusatzlich 90 Personen

mehr, da das Mittagessen for alle Teilnehmer gemeinsam - je-

doch abgestimmt auf die pers6nlichen Bedorfnisse - zubereitet

wird.

Die Raumlichkeiten der Koche sind fur weitaus weniger Essen

ausgelegt und genogen mittlerweile nicht mehr den Anforde-

rungen. 1991 steht deshalb ein Neu- bzw. Umbau an.

2.3.3. Die Essenauslieferung

Zur Zeit werden drei Routen mit drei Fahrzeugen in der Zeit von

10.00 bis 13.30 beliefert. Es stehen drei fest angestellte Fah-

rerlnnen (1 Frau, 2 Manner) zur Verfugung. Ziel ist es, auf drei

feste und drei Aushilfsfahrerlnnen zurOckgreifen zu kannen.

Die Fahrtzeiten betragen zwischen 3 und 3.5 Stunden. Wall-

renddessen wird das Essen in speziellen Essentragern warm

gehalten.

Die Fahrer haben wahrend ihrer Touren kaum Zeit, bei einzel-

nen Beziehem langer zu bleiben, als zur Essenausgabe retig

ist.

2.3.4. Dje Betreuung der Beziehe-
rlnnen

AuBer der Versorgung mit Mittagessen und ein paar Worten mit

dem Fahrer findet bisher keine Betreuung der Bezieher von

"Essen auf Radem" stall. Es wird eine reine Grundversorgung

mit Mahlzelten angeboten. Alle darOber hinaus gehenden so-

zialen Dienstleistungen werden nur gelegentlich aul Initiative
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der Fahrer durchgefuhrt ((las sind z.B. kleinere Besorgungen
und die Information Ober weitere soziale Dienste). Sie sind je-

doch nicht in die Dienstleistung integriert.

Einige Personen nutzen auch andere Dienste des Anbieters. Es

besteht jedoch zwischen den einzelnen Diensten kein direkter

Zusammenhang und daher auch keine genaue Information dar-

aber, wieviele Bezieher von Essen auf Radem' durch andere

Dienste versorgt werden.

2.4. Die Bezieherinnen

Zum Zeitpunkt des Projektbeginns (Sept. 89) bezogen 150 Per-

sonen im Landkreis Wesermarsch 'Essen auf Radem- von der

Arbeiterwohlfahrt.

Zu Beginn des Projektzeitraumes wuchs die Zahl der Bezieher

an, und halt sich mittlerweile (1990) bei einem relativ konstan-

ten Stand von ca. 170 bis 180 Essen.

Im September 1989 war geplant, eine Befragung aller Bezieher

von 'Essen auf Radem' der Arbeiterwohlfahrt im Projektgebiet
durchzufuhren. Wegen der geschilderten Entwicklung wurde

dies jedoch unm6glich. So wurde eine Stichprobe von 108 Per-

sonen rnit einem umfangreichen Fragebogen (siehe Anhang)

interviewt. Insgesamt 77 Personen (Stand Dez. 89) sind nicht

von den Interviewerinnen angesprochen worden. Von Septem-

ber 1989 bis Januar 1990 sind it'Isgesamt 12 Personen aus dem

Bezug ausgeschieden. 8 Personen sind verstorben und 4 ha-

ben sich abgemeldetet. Die Quote des Ausscheidens aus dem

Bezug liegt fur diesen Zeitraum bei 8 %. Wahrend der gleichen

Zeit haben sich 72 Personen (= 48 %) neu angemeldet. Das

bedeutet einen effektiven Anstieg der Teilnehmer an 'Essen auf

Radem- um 40 % innerhalb von 4 Monaten. Ein Grund hierfur

scheint in der verstarkten Offentlichkeitsarbeit im Zusammen-

hang mit dem Projekt zu liegen, da die Zahlen seit Januar 1990

vvieder relativ stabil sind.
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Demographische Daten

Wie die Abbildungen 8 bis 11 zeigen, handelt es sich bei den

interviewlen Beziehem zum grOBlen Teil um sehr alte, Oberwie-

gend alleinlebende Personen, die mehrheitlich unteren sozialen

Schichlen entstammen.

65,4 % der Bezieherlnnen sind Frauen. 52,3 % aller Befragten

sind verwitwet, 34,3 % verheiratet. Nur zwei der Verheirateten

leben nicht mit ihrem Partner zusammen. Die meisten Bezieher

(68,6 %) leben im kleinstadtischen Bereich (Nordenharn). Der

Rest lebt in dorflichen Regionen (16,7 %) oder landlichen Ge-

genden mit weiten Entlemungen zum nachsten Ort (14,7 %).

73,6 % der Bezieher sind Rentner. Ein Anteil von 21,7 % be-

zeichnete sich als Hausfrau/-mann, wobei sich jedoch nur ein

einziger Mann dieser Kategorie zuordnete. Da eine Frage nach

dem Bezug von Sozialhilfe besonders in der alteren Generation

peinlich sein kann, haben vvir auf diese Kategorie verzichtet.

Talsachlich werden die Mahlzeiten for ca. 22 % der Bezieher

vom Sozialamt bezuschuBt; d.h. bei dieser Gruppe mu8 von ei-

nem relativ hohen Anteil an Sozialhilfeempfangem ausgegan-

gen werden. Hier bestatigt sich vvieder das Bild, daB die Bezie-

her eher den unteren sozialen Schichten zuzurechnen sind.

2.4.1



Abblldung 8: Alter der betragten Personen

Wohnsituation der Bezleher von

.,Essen auf Radem"

Abbildung 9:
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2.4.2 Die Ernahrungssituation

Nur 3 % der Befragten gaben an, "Essen auf Radem• nur vor-

ubergehend zu beziehen. Wie lange das Essen bereits bezogen

wird, veranschaulicht Abbildung 12:

Abblldung 12: Dauer des Bezugs von "Essen auf

Rader"

Die Entscheidung, "Essen auf Radem zu bestellen, 51 91,8 %

der Bezieher nicht oder nur in geringem MaBe schwergefallen.

Dieser hohe Wert ist ein Hinweis darauf, daB der Dienst bei den

Beziehern gut akzeptiert wird. Auffallend ist auch, daB kaum

Kritik am Essen oder der Dienstleistung geObt wurde. Dement-

sprechend kommt es auch nur sehr selten vor, daB Teilnehmer

einma! das Essen nicht zu sich nehmen. 95,1 % der Befragten

sagten, daB es nie oder weniger als einmal rnonatlich vorkame,

daB sie das gelieferte Meno nicht zu sich nahmen.

Wahrend der Obrigen Mahlzeiten und am Sonntag ist ein

GroBteil der Bezieher nach eigener Angabe in der Lage, sich

selbst zu versorgen. Unter anderem tragen auch Reste der ge-

lieferten MenOs - wie die Abbildungen zeigen - zu den Sonn-

tagsmahlzeiten entscheidend bei.
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Abblldung 13: Versorgung am Sonntag

Versorgung an den Obrigen Mahlzek

ten

Abblldung 14:
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Betrachtet man die Esseneinnahme unter sozialen Aspekten,

so fallt auf, daB immerhin 32,1 % der Befragten angaben, das

Mittagessen nie allein einzunehmen. Dies erklart sich durch den

Anteil der Ehepaare unter den Beziehem. 67 Personen

(62,3 %) geben an, daB sie das Essen immer allein verzehren

wurden. Hier vermuteten wir, daB der Wunsch nach mehr Ge-

selligkeit beim Mittagessen relativ hoch sein rn6Bte. Die Daten

zeigen aber, daB nur 15,3 % aller Befraglen manchmal oder

haufiger mehr Geselligkeit wonschen. Abgesehen von den

Ehepaaren, die stets Gesellschaft genieBen, werden als

Grinde for eine Ablehnung von Gesellschaft beim Mittagessen

genannt:

- Gesellschaft ist beim Essen unerwunscht (fur 25,3 %)

- die Bezieher sind es so gewohnt (20,7 %).

Diese Zahlen entsprechen einer relativ geringen Bereitschaft

zur Veranderung des EBverhaltens allgemein. Entsprechend
werden kaum Veranderungen des Dienstes gewunscht (siehe

Abbildung 15).
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Abbildung 15: Gewonschte Veranderungen am

Dienst "Essen auf Radern"

Eine Bereitschaft zur Mitwirkung bei Veranderungen am Dienst

 Essen auf Radem' zeigten nur 7,5 % der Befragten.

Die Frage, ob die Bezieher sich gem gesundheitsbewuBter er-

nahren wOrden, beantworteten nur 7,2 % der Befraglen mit 'ja',

wahrend 54,1 % angaben, nur ungem- oder sogar -sehr un-

gem' ihre Emahrung zu verandem. Die hieraut genannten

Grunde sind folgender Grafik zu entnehmen:
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Abblldung 16:

2.4.3.

Warum wird kelne gesundheltsbe-

wuBtere Emahning gewunscht?

Gesundheit und Lebens-

weise

Die von uns befragten Personen leiden zum Teil seit Jahr-

zehnten unter einer Vielzahl von Beeintrachligungen (siehe At)-

bildung 18).

Die Dauer der Erkrankung liegt zum Erhebungszeitpunkt im

Schnill bel 8,8 Jahren. Dadurch erklart sich, daB Gesundheit

von den alten Menschen als sehr wichtig angesehen wird

(87,1 % der Befragten). interessant erscheint die Einschatzung

des eigenen Gesundheitszustandes. Die Interviewlen fuhlen

Sich nicht, wie die Abbildungen 17 und 19 zeigen, ObermaBig

krank oder unzufrieden rnit ihrer Gesundheit.
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Abbildung 17: Subjektlve Elnschmzung der Ge-

sundhen

Beeintrachtigungen und Erkrankun-

gen

Abbildung 18:
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Abbildung 19:
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Zufriedenhelt mit der Gesundhelt

Betrachtet man die Aktivitaten der Bezieher, so fallt auf, daB die

meisten der Betraglen Spaziergange in unterschiedlichem Um-

fang machen. 23,1 % sind dabei jedoch auf Begleitung ange-

wiesen. Fahrad- und Autofahren sowie Sporttreiben haben nur

eine geringe Bedeutung.

Besorgungen und Verwallungsangelegenheiten konnen viele

noch selbst erledigen. Vereine und Hobbys spielen aber nur bei

einer geringen Anzahl der Befragten eine Rolle.
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Abblldung 20: Aktivitaten der Bezleher von "Essen

auf Radern"

Einstellungen und Kontrolloberzeugungen Ober das eigene Le-

ben lassen sich in zwei Gruppen teilen. Auf der einen Seite be-

finden sich folgende Einstellungen:

- Das GefOhl, im Leben alles erreicht zu haben;

- der Grad der subjektiven Zuiriedenheit mit dem Leben

und

- der Gesundheit im speziellen;

- der Glaube, man konne selbst etwas aus dem Leben

machen sowie

- das GefOhl, das Leben selbst in die Hand genommen

zu haben.
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a) b) C) d) e) 1) 2) 3)

a) j n.s. .29x .36y .44y -.45y -.34x -·33x

b) l .42y n.s. n.s. n.s. -.29x -.33x

C) l n.s. n.s. -.30x -.43y :35x

d) 1 .58y ..30x -.29y ··31x

e) l n.s. ..31x

1)
l .48y ·5Oy

2)
1 .68

3) l

Signifikanzniveau bei zweiseitiger Fragestellung: x = 0.01 y = 0.001

Tabelle 3: Korretallonen

Auf der anderen Seite korrelieren mit don cbon genannten

Punkten gering - aber signifikant - negativ folgende Items:

- Grad der subjektiven Benachteiligung durch das

Schicksal,

subiektive Haufigkeit des Erlebens fremdbestimmter

Ereignisse

1 und widriger Lebensumstande.



Durch Faktorenanalyse mit Varianzrotation lieBen sich zwei

Faktoren isolieren, die 58,2 % der Varianz aufklaren konnten.

Faktor 1 "Passiv-reaktives Erleben von Benachteilung  erklart

43,6 % Varianz

Faktor 2  Aktive zufriedenstellende Lebensgestaltung" erklitrl

14,6 % Varianz.

Tabelle 4: Faktorenladungen

Variablen-
Name

a) B 33

b) B 29

d) B 36

e) B 35

1) B 28

2) B 34

3) B 32

Faktor 1

-.344

-.628

..576

Faktor 2

.645

.255

5 .855

6 .824

.678

.750

.823

-.303

Diese Ergebnisse entsprechen den Feststellungen von Kaiser

(1989) zu Handlungs- und Lebensorientierungen alter Men-

schen. Es wird nochmals deutlich, welchen wichtigen EinfluB

subjektive Lebenseinstellungen aut die LebensfOhrung und Zu-

friedenheit im Alter ausoben.

2.4.4. Soziale Unterstutzung

Der Grad sozialer Unterst0tzung, den die Bezieher von -Essen

auf Radem  erfahren, sollte mit Hilfe eines standardisierten

Fragebogens (F-SOZU-K22 VOn SOMMER, G. & FYDRICH, T.,

1988) erfaBt werden. Das Ergebnis for unsere Stichprobe ist in

der folgenden Grafik dargestellt (die x-Achse gibt den Grad er-
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c) B 3

-.10

-.12

-.221
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lebter sozialer Unterstutzing an. 1 ist der niedrigste m6gliche

Wert, 5 der h6chste).

Pmooen
(n=62)
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0% 05 til I
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1-1,5 1,51.2 201-2.3 151.3 3,01-3.5 3,514 48145 431-5

Gradsoztaler Unterstitrung

Abbildung 21: Subjektlv erlebte sozlale UnterstOt-

zung (laut FSOZU-K22, intervallska-

Ilert)

Die Interpretation dieses Ergebnisses wirft einige Schwierig-

keiten auf. Der angegebene hohe Grad erlebter sozialer Unter-

stutzung la61 sich in der latsachlichen Lebenssituation der Be-

fraglen nicht wiederfinden. GemAB des Modells der Dynamik

von Lebensqualital im Alter scheint es sich hier um ein hohes

AusmaB an Balancierung des Anspruchsniveuas zu handeln.

2.4.5. Motivation fur Vertinderun-

gen

Um jene Personen auswahlen zu kOnnen, die einem altemati-

ven Angebot gegenOber aufgeschlossen sind, wurden folgende

Kriterien zugrunde gelegt:
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1. Wunsch nach mehr Geselligkeit beim Mittagessen

(wenn auch nur gedng ausgepragl) [Frage 21 und 24

im Teil A des Fragebogens]

2. Bereitschaft zur Mitwirkung bei einer Verbesserung des

Dienstes (wenn auch nur gering) [Frage 27 im Tell A

des Fragebogens]

3. Positive Einschatzung der Projekteignung durch die

Interviewerinnen.

Eine hohe Motivation for Veranderungen wurde dann ange-

nommen, wenn

- eine Bereitschaft zur Mitwirkung, ein mindestens gerin-

ger Wunsch nach Geselligkeit sowie eine rnindestens

mittlere Einschatzung der Projekteignung vortagen oder

- ein ausgepragter Wunsch nach Geselligkeit und eine

mindestens geringe Bereitschaft zur Mitarbeit zu erken-

nen waren.

Eine durchschnittllche Motivation wurde angenommen, wenn

- ein mindestens geringer Wunsch nach Geselligkeit und

eine mindestens gering eingeschatzte Projekteignung

vodagen.

- eine mindestens mittlere Einschatzung der Projekteig-

nung abgegeben worden war.

Eine Durchsicht der Daten brachte folgende Ergebnisse. Als

sehr geeignet for die Ziele des Projektes zeiglen sich:

Vier Frauen und vier Manner

(eine Frau ist davon bis Dezember als Bezieherin ausgeschie-

den).

Als durchschnittlich geeignet werden 16 Frauen, 8 Manner und

5 Ehepaare eingestuft. Sie stellten die Zielgruppe for die Erpro-

bungsphase des Projektes dar.
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2.5. Wirtschaftlichkeits-

2.5.1.

Die

analyse

Rahmendaten zur Grund-

versorgung

Die Arbeiterwohlfahrt als Spitzenverband der freien Wohlfahrts-

pflege bietet seit 1966 den Mahlzeitendienst 'Essen auf Ra-

dem- in Nordenham an. Zum gegenwartigen Zeitpunkt gibt es

drei Versorgungstouren, zwei im Raum Nordenham und seit

1987 eine weitere in Butjadingen.

Beliefert werden etwa 170 Personen. Die Entwicklung der letz-

ten drei Jahre zeigt einen Anstieg der ausgelieferten Essen pro

Jahr um 43 % (siehe Abb. 22).
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2.5.1.1. Das Leistungsprogramm

Das Angebot der Arbeiterwohlfahrt umfaBt die Normalverpile-

gung sowie eine spezielle Diat- bzw. Schonkost. Der Abgabe-

preis for ein geliefertes Essen lies;t bei 5,50 DM (bzw. 6,50 DM

fur ein Diat- oder Schonkostgericht) pro Essen, wobei diese

Preise seit 1986 nicht angehoben wurden.

Die Anlieferung erfolgt einmal taglich, eine weitere Versorgung

for die anderen Mahlzeiten ist nicht im Angebot enthalten.

Die Essen werden im Alternwohnheim der Arbeiterwohlfahrt tag-

lich trisch zubereitel und in Warmhaltebehaltem an die Ver-

braucher verteilt, so daB keine weitere Zubereitung erforderlich

ist.

Die Kosten fur die zubereiteten Essen vverden von der KOche

mit 4,- DM kalkuliert, die Warenkosten haben dabei einen Anteil

von 75 %, die Personal- und Sachkosten von 25 %. Auch diese

Kalkulation ist seit 1986 unverandert.

Die Zubereitung in der Koche erfolgt zu zwei Dritteln for die

Dienstleistung "Essen auf Radem' und zu einem Drittel for das

Altenwohnheim selbst.

FOr die Aufrechterhaltung des Angebotes Essen auf Radem

sind folgende Finanz-, Sach- und Personalmittel notwendig:

Sachmittel

- drei Pkw's, wovon zwei in Nordenham und einer im

Raum Butjadingen eingesetzt werden (insgesamt etwa

4000 km monatlich). Da die Pkw's aus hygienegesetzli-

chen Vorgaben nicht anderweitig genutzt werden dOr-

fen, mussen sie zu 100 % zu Lasten des Dienstes

'Essen auf Radem gerechnet werden, auch wenn sie

nur 3-3,5 Stunden am Tag eingesetzt werden.

- pro Haushalt zwei Menageneinheiten

- Warmhaltebehalter for jeweils vier Menagen
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Personalmittel

- drei Fahrer, davon ein Zivildienstleistender

- eine Kochenkraft, zustandig for den Abwasch der Me-

nagen in der KOche des Altenwohnheimes

- In der Kreisgeschaftsstelle der Art,eiterwohlfahrt: antei-

lig eine Sachbearbeiterin, ein Geschaltsfuhrer und eine

Buchhalterin fOr die Verwaltung (die Verwaltungskosten

werden mit 6,5 % der Gesamiverwaltungskosten der

Kreisgeschaftsstelle berechnet).

- Aushilfen

2.5.1.2. Finanzierung des Angebo-
tes

Auf die Erlosseite eines Wohlfahrtsverbandes vvirken exteme

und inteme Einflusse, die nur zum Tell voraussehbar sind und

deshalb auch einen hohen Unsicherheitsfaktor darstellen.

Internen EinfluB auf den Erlds haben in diesem Fall die Kapa-

zitat der Koche, sowie die personellen und sachlichen Voraus-

setzungen for eine optimale Versorgung der Bezieher.

Exteme Einflusse, die sich ebenfalls auf die Erlassituation aus-

wirken, sind bspw.:

- allgemeine ErhOhungen oder Reduzierungen der Preise

fOr die angekautten Mahlzeiten

- generelle Bedarfsfragen am regionalen Markt

- Standortvorteile und -nachteile.

Die Finanzierung des Mahlzeitendienstes erfolgt zum Obemie-

genden Tell Ober die Einnahmen for die gelieferten Essen.

Desweiteren gibt es regelmaeige ZuschOsse der Stadt Norden-

ham und des Landkreises Wesermarsch sowie einen ZuschuB

der Gemeinde Butjadingen.
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Einnahmen (= Er16s)

Zuschusse:

Stadt Nordenham

Krels Wesermarsch

Gem. Butjadingen

Summe der

Finanzmittel

Tabelle 5:

1986
210.533

9.000

13.000

232.533

1987
217.613

9.000

13.000

239.613

1988

253.873

9.000

13.000

4.000

279.873

Flnanzmittel des Dienstes "Essen

auf Radern" in DM

In Abhangigkeit vom starken Anstieg der ausgelieferten Essen

in den Jahren 1986 - 1989 sind auch die Einnahmen proportio-

nal dazu knapp um 43 % gestiegen.

Die ZuschOsse, die Zusatzlich zu den Einnahmen Ober den

Mahlzeitendienst als Finanzierungsgrundlage dienen, stiegen

im untersuchten Zeitraum ebentalls um 44 %. Ursachlich dafor

ist eine ErhOhung der ZuschOsse durch den Landkreis Weser-

marsch um 5.700 DM im Jahr 1989 sowie die Zuschosse der

Gemeinde Butjadingen in den letzten beiden Jahren von jeweils

4.000 DM.

Die Stadt Nordenham zahlte Ober den gesaniten Untersu-

chungszeitraum einen ZuschuB von 9.000 DM jahrlich, d.h. es

erfolgle keine Angleichung an die veranderle Kostensituation.

1989

299.972

9.000

13.000

4.000

331.672
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Das Zielsystem einer sozi-

alwirtschaftlichen Untersu-

chung

Unbeachtet des betrachteten Betriebstyps sind Zielsysteme

gewunschle Ergebnisse, die aus dem Handeln innerhalb von

Organisationen resultieren sollen. Dabei gibt es ein betriebstyp-

Obergreifendes Gestaltungsprinzip - das sogenannte Wirt-

schaftlichkeitsprinzip.

Es bedeutet, daB der Instrumenten- bzw. Mitteleinsatz unter

dem Gesichtspunkt der Wirlschaftlichkeit in bezug auf das Ziel

zu suchen ist, unabhangig um welche Zielinhalte es letztendlich

geht (z.B. bestimniter Gewinn, angemessener Gewinn, soziale

Ziele etc.). Das bedeutet in diesem Fall konkret:

Wie effizient ist der Mitteleinsatz bei der Art: eiterwohlfahrt-Lei-

stung Essen auf Radem  tatsachlich, gemessen an der er-

brachten Leistung der Versorgung?
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Im gewerbilchen Wirtschaftsbereich werden Ziele verfolgt, die

for Wohlfahrtsverbande zwar auch Bedeutung, aber eine an-

dere Stellung haben, d.h. sie werden anders gewichtet. Solche

Untemehmensziele sind in der Regel die Sicherung der Uqui-

dital, die Erzielung von Gewinn, die langfristige Sicherung der

Existenz des Untemehmens, die optimale Verzinsung des Ka-

pitals oder auch der Ausbau und Erhalt eines bestimmten

Marktanteils.

Zu den sozialwirtschaftlichen Zielen, die muglicherweise ko-

stengunstigere Altemativen von vomeherein ausschlieBen, ge-

haren bspw. die ErfOllung des sozialen Betreuungsauftrages,

die Einhaltung des Satzungs-, Stiftungs- oder Vereinszweckes,

die Sicherstellung def langfristigen Existenz der Einrichtung,

das Anbieten einer jeweils fachlich optimalen sozialen Dienst-

leistung oder auch die Sicherung der Arbeitsplatze. Dennoch

bedart es auch zur Erfullung dieser 'Untemehmensziele' einer

angemessenen und finanzierbaren Fachlichkeit, wozu unter an-

derem eine geeignete Personatpolitik, sachgerechte Organisa-

tion und wirkungsvolle Marktpolitik gehOren.

Die Vorschlage zu einer kostengonstigen Gesarntlosung mos-

sen dann anhand dieser selbstgesetzten Restriktionen Oberprolt

werden. Ob diese Restriktionen sinnvoll sind oder nicht, kann in

diesem Zusammenhang nicht beurteilt werden, sondem obliegt

der Entscheidung des Tragers. Vor diesem Hintergrund mOssen

die vorgestellten Altemativen gesehen werden.

2.5.3. Marktanalyse

Auch Untemehmen der Offentlichen Wohlfahrtspflege wie die

Arbeiterwohlfahrt unterliegen gewissen MarkteinflOssen, wobei

der -Sozialmarkt" als ein regulierter Malkt zu bezeichnen ist,

dessen Bewegungsfreiheit durch Gesetze, Verordnungen, Ver-

einbarungen und Sozialplanungen gelenkt oder beschnitten

wird.
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Exteme EinfluBfaktoren auf den Sozialmarkt' sind z.B..

- Bedarfs- und Nachfrageveranderungen

- Veranderungen der allgemeinen Wirtschaftslage

- Veranderungen von Sozialpolitik und Sozialgesetzge-

bung

- Veranderungen von Versicherungsrecht und Versiche-

rungsleistungen

- Veranderungen der Medizin, der Sozialwissenschaften,

der Betreuungsarbeit

- art)eitsrechtliche und tarifliche Veranderungen

- Veranderungen der gesellschaftlichen Verhaltnisse

- Die Einstellung der Gesellschaft gegenober den Tra-

gem der Offentlichen Wohtfahrtspflege

2.5.3.1. Marktentwicklung

Die weitere Entwicklung des Sozialmarkles mu8 sehr differen-

ziert betrachtet werden. Wahrend Autgabenbereiche wie Erho-

lung, Jugendhilfe und Altenheime aufgrund sinkender Nach-

frage, schrumpfender Zielgruppe oder veranderter Nutzungs-

sgewohnheiten strukturellen Veranderungen unterworfen sind,

nehmen Bereiche wie Allenpflege, Altenwohnungen mit varia-

blem Serviceangebot und Werkstatten for Behinderle an GrOBe

und Bedeutung weiter zu (BECK, a.a.0., S. 42).

Die Ergebnisse der durchgofOhr·ten Befragung der Bezieher des

Mahlzeitendienstes 'Essen auf Radem' haben gezeigt, daB es

sich Oberwiegend um alleinlebende, der Altersgruppe der 70 -

90- jahrigen zugehorende Personen handelt.

Aufgrund der Entwicklung der Altersstruktur kann davon ausge-

gangen werden, daB sich der Bedarl am Serviceangebot

-Essen auf Radem" weiter erhohen wird. Gleichzeitig stellt die

zunehmend krilische Einstellung gegenuber den Wohlfahrtsver-

banden und die moglicherweise nachlassende Bereitschan der
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Bevalkerung, immer h6here Soziallasten zu tragen, eine neue

Herausforderung dar.

Die Entwicklung der Mengen nachgetragter Essen in den letz-

ten drei Jahren zeigt eine steigende Tendenz, die sid, auch for

die Zukunft abzeichnet.

Betrachtet man den Altersaufbau der bundesdeutschen Bev61-

kerung (vgl. Abbildung 1, Seite 5), so 18Bt sich erkennen, daB

die Alterspyramide in den nachsten Jahren nach oben zunimmt;

dies und die steigende Lebenserwartung konnte eine erhebliche

Ausweitung des Bezieherkreises von 'Essen auf Radem' nach

sich ziehen.

FOr den Mahlzeitendienst k6nnte dieser Tatbestand organisato-

rische Veranderungen notwendig machen, insbesondere hin-

sichtlich der Kapazitatsauslastung, die ihren kritischen Punkt

bereils erreicht hat. Ein weiterer Anstieg macht unter anderem

einen Umbau der Koche, die zusatzliche Anschatfung von

Pkw's, sowie die Einstellung von zusatzlichem Personal erfor-

derlich.

2.5.3.2. Konkurrenzsituation

Neben der Arbeiterwohlfahrt gibt es weitere Wohlfahrlsver-

bande im Landkreis Wesermarsch wie die Caritas oder den pa-

ritatischen Wohlfahrtsverband und private Anbieter, die eine re-

gelmABige Versorgung mit Mahlzeiten anbieten.

Die verschiedenen Wohlfahrtsverbande der einzelnen Regionen

im Kreis Wesermarsch bemuhen sich, die Preise auf einem

gleich niedrigen Niveau zu halten, um unabhangig vom Woht-

fahrtsverband angemessene Preise fOr die Bezjeher zu garan-

tieren. Zum anderen wird in Kooperation versucht, eine fla-

chendeckende Versorgung im Landkreis anzubieten. Obwohl es

hauptsachlich darum geht, die soziale Leistung Mahlzeiten-

dienst zu sichem, wobei es unerheblich sein sollte, welcher An-

bieter diese Funktion ausobt, ist das Verhaltnis zwischen den

einzelnen Verbanden dennoch als Konkurrenzsituation zu be-

zeichnen. Die Obemahme eines Mahlzeitendienstes kann zum
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einen den Bekanntheitsgrad steigem und zu positiver Resonanz

10hren, die sich auch auf andere Bereiche auswirkt.

Private Anbieter, die unter privatwirtschattlichen Gesichtspunk-

ten Mahlzeitendienste anbieten, haben keinen sozialen Versor-

gungsauttrag, d.h. die Preisgestaltung unterliegt anderen Pra-

missen.

So sind private Anbieter bspw. durch Menoauswahl in der Lage,

ein vOilig anderes Klientel anzusprechen. Die Bezieher der Ar-

beiter,wohllahrt sind gr6Blenteits den unteren sozialen Schich-

ten zuzuordnen und damit auf niedrige Preise angewiesen. An-

dererseits besteht tur private Anbieter durch bessere Kalkulati-

onsmaglichkeiten aber auch die Chance, die Wohlfahrtsver-

bande preistich zu unterbieten und dennoch Gewinne zu erzie-

len.

Kriterien zur Beurteilung verschiedener Angebote sind bspw.

- die Rahmenbedingungen (werden z.B. kleinere Be-

sorgungen erledigt, Briefe mitgenommen etc.). Private

Anbieter werden sich hier in der Regel auf die Essen-

lieferungen beschranken, zumal einige Anbieter auch

nur einmal in der Woche liefem und weiterreichende

Kontakte somit nahezu ausgeschlossen sind.

- die Prelse, die wie schon erwahnt von privaten Anbie-

tem anders kalkuliert werden kannen. So wird bspw.

ein bestimmles Klientel von vomherein durch hohere

Preise oder die Anlieterung von Mahlzeiten, die teil-

weise selbst zubereitet werden mussen, ausgegrenzt

- die Zusatzlelstungen, die eventuell mit der Essenliefe-

rung verbunden sind. So bieten bspw. die Wohlfahrts-

verbande auch noch andere Veranstallungen an (wie

Altenclubs etc.), die von den Beziehem bei Bedarf auch

genutzt werden kOnnen.

- die Qualltat der Produkte. Mahlzeiten, die wOchentlich

tiefgefroren geliefert werden, sind sicherlich qualitativ

geringer zu bewerlen als laglich frisch zubereitete und

gelieferte Mahlzeiten.
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- die Elgentelstungen der Nutzer: Bei tieigekOhlten

Lieferungen muB beim Bezieher ein Tiefkuhlgerat vor-

handen sein, die Speisen mussen aufgetaut und zube-

reitet werden etc. Dies bedeulet for die Bezieher u.U.

unzumutbare finanzielle Mehrbelastungen.

2.5.4. Kostenartenerfassung

Eine Aufschlusselung nach betriebswirtschaftlich ublchen Krite-

rien gibt Aufschlu B Ober die bestehenden Kostenstrukturen.

For zukonftige Planungen der Kosten sind wiederum inteme

und exteme Faktoren zu berOcksichtigen.

Die Planbarkeit von Kosten ist insbesondere auch im Hinblick

auf die Entwicklung von altemativen Modellen von Bedeutung.

Zu den intemen EinfluBfaktoren gehdren:

- Veranderungen der betrieblichen Struktur, d.h. bspw.

organisatorische Ma6nahmen (Umbau der Koche mit

zu erwartenden Auswirkungen auf den Preis der Mahl-

zeiten) mit Folgen auf die Kostenstruktur und Ko-

stenumlage.

- Ausweitung des Personalbestandes, z.B. autgrund er-

h6hter Nachfrage, wobei die Frage der Deckung der

zusatzlichen Personalkosten durch zusatzliche Ab-

nahme von Mahlzeiten zu klaren ist.

- Zustand von Gebauden, ZubehOr und Einrichtungen mil

Auswirkungen auf Instandhaltung, Ersatzbeschaffung

und unerwartete Mehrkosten. Von Bedeutung ist in die-

sem Fall bspw. der Zustand der Pkw's, der eventuelle

Neuanschaffungen notwendig macht.

Externe EinfluBfaktoren auf die Kostenstruktur sind bspw.:

- Veranderung der Personalkosten durch Tariferhohun-

gen oder strukturelle Tarilveranderungen
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- Schwankungen des Zinsniveaus

- Veranderungen des Preisgefoges for Material oder

Dienstleistungen (BECK, M.: a.a.0., S. 4811).

Die Kostenerlassung erlolgl for die Jahre 1986,1987,1988 und

1989, um Zeitvergleiche zu emeglichen. Die Kosten werden

dabei weitestgehend aufgegliedert und in folgende Kostenarten

unterteilt:

- Pkw-Kosten

Die Pkw-Kosten vverden insgesarnt fur alle Pkw's be-

rechnet, wobei Anschaffungskosten, Reparaturen,

Steuem und Versicherungen enthalten sind.

- Essenkosten,

d.h. die Ausgaben lur die bezogenen Essen (Die KOche

kalkuliert diesen Gesanitposten mit 75 % Warenkosten

und 25 % Personal- und Sachkosten; das Essen wird

zum Selbstkostenpreis abgegeben).

- Materialkosten

Hierunter fallen hauptsachlich Neuanschatfungen fOr

Menagen und Warmhaltebehalter.

- Verwallungskosten, die anteilig mit 6,5 Prozent abge-

rechnet werden.

- Personalkosten, die ebenfalls als GesanitgrOBe abge-

rechnet werden (zu den Personalkosten zahlen die Ge-

halter fOr die Fahrer, die Aushilfen, die KOchenkraft,

sowie die anteiligen Gehalter fur die Sachbearbeiterin,

den Geschaftsfuhrer und die Buchhalterin zuzOglich der

Lohnnebenkosten) und

- sonstige Kosten (z.B. for Infoblatter, Gesundheitszeug-

nisse, Sicherheitshandschuhe usw.).

Die Ergebnisse fOr die Jahre 1986 - 1989 sollen in einem

Zeitreihenvergleich dargestellt werden.
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2.5.4.1. Vertellung der Kosten

Die oben aufgemhrten Kostenarten werden nun in ihrem Um-

fang for den untersuchten Zeitraum dargestellt. Der Kosten-

block -sonstige Kosten" wurde dat*i wegen Geringfugigkeit

dem Kostenblock Materialkosten' zugeschlagen. Die Vertei-

lungen sind der lolgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 6:

PKW-Kosten

Essen-Kosten

Materialkosten

Verwaltungskosten

Personalkosten

Gesamtkosten

Kostenvenellung

1989

28.658,00

211.370,20

10.273,89

20.717,27

66.867,16

337.886,52

1988

21.696,51

172.712,60

4.511,95

16.501,75

51.310,71

266.733,52

1987 1986

13.393,40

148.928,15

3.372,48

14.144,85

39.899,94

219.738,80

Besonderes Augenmerk verdienen die Pkw-Kosten. In allen

Jahren waren die Reparaturkosten immens:

Tabelle 7:

Anzahl der Fahrzeuge

Reparaturkosten

Steuer/Versicherung

Pkw-Kosten

1989

3

9.988,59

6.354,50

1988

3

4.012,39

4.297,20

1987

2

3.358,94

4.515,70

Die hohen Reparaturkosten gehen wahrscheinlich darauf zu-

rOck, daB altere Gebrauchtfahrzeuge im Einsatz sind.

11.222,15

143.767,65

2.709,85

13.684,42

34.390,42

205.774,72

1986

2

2.566,75

2.236,90
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Die Pkw's werden nicht abgeschrieben, Neuanschatfungen

werden aus den gebildeten ROcklagen finanziert.

Abbildung 24 gibt die Gesamtkostenentwicklung der Jahre

1986 - 1989 wieder.

Abblldung 24: Kostenentwicklung Im Zeltverglelch

2.5.4.2. Prozentuale Vertellung der
Kosten

Die prozentuale Verteilung der Kosten zeigt Ober den Zeitraum

der untersuchten vier Jahre ein relativ konstantes Bild. Den

anteilsmaBig grOBten Kostenblock bilden jeweils die

"Essenkosterr, d.h. die Kosten fOr die bezogenen Mahlzeiten.

Allerdings ist der Anteil der Essenkosten in den Jahren 1986 -

1989, bedingt durch den gleichzeitigen Anstieg der Gesamtko-

sten um mehr als DM 100.000, von 70 % auf 62,5 % gesunken.

Den zweitgrOBten Kostenblock bilden die Personalkosten, die

kontinuierlich von 17 % 1986 auf 20 % 1989 gestiegen sind. Da
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die Personalkosten bis auf das Jahr 1989 als Kostenblock at)-

gerechnet wurden, ist diese ErhOhung nicht direkt nachvollzieh-

bar. Es ist allerdings zu vermuten, daB diese Erhohung auf

Lohnanpassungen ben,ht.

Die Pkw-Kosten lagen mit 5 % 1986 noch unter den verval-

tungskosten, bilden inzwischen aber mit 8,5 % den drittgrOBten

Kostenblock. Diese Entwicklung ist hauptsachlich aul hohe Re-

paraturkosten sowle Anschaffungskosten fOr Pkw's zurOckzu-

fuhren.

Da die Verwaltungskosten ariteilsmaBig abgerechnet werden,

handell es sich, abgesehen von geringen Verzerrungen, um

einen konstanten Prozentsatz von etwa 6 %.

Den kleinsten Anteil haben die Materialkosten, die von 1986 bis

1989 von 1 % auf 3 % anstiegen. Der Anteil von 3 % 1989

grOndet sich auf vermehrte Neuanschaffungen.
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2.6.5 Kritische Refiexionen und

potentielle Alternativen

Aus den derzeitigen Berechnungen ergeben sich folgende An-

satzpunkte einer potentiellen Kostenreduzierung:

- Auffallend sind die hohen Pkw-Kosten, die bspw. aus

unangemessen hohem Benzinverbrauch und hohen

Reparaturkosten resultieren. Ursachlich hiertor ist unter

anderem die Anschaffung von Gebrauchtwagen. Die

Neuanschaffung von Pkw's aus den gebildeten ROckla-

gen oder der AbschluB von Leasingvertragen waren

denkbare Altemativen. Sinnvoll ware auch eine be-

triebswirtschaftlichere Kalkulation durch erhohte At)-

schreibungen.

- Weiterhin stem sich die Frage nach der Angemessen-

heit der Verwaltungskosten, die rnit 6,5 Prozent des

Gesamletats des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt

berechnet werden. Hierzu ergeben sich moglichemeise

durch die Organisationsanalyse neue Anhaltspunkte.

- Die H6he der Personalkosten lieBe sich durch ver-

starkte Einstellung von Zivildienstleistenden, ehrenamt-

lichen Helfem oder ABM-Kraften reduzieren.

Das Konzept des Tragers sieht allerdings vor, daB der

soziate Dienst von -Essen auf Radem' langiristig und

zuverlassig abgesichert sein muB. Dieses kann nur mit

dafor test eingestellten Mitarbeitern/innen gewahrleistet

werden. Die kurzfristig steigende Nachfrage nach

"Essen auf Radem  wird dan]ber hinaus seitens des

Tragers mit Zivildienstleistenden, ehrenarntlichen Hel-

fem bzw. derzeit einer ABM-MaBnahme kompensiert.

Eine Planstellenabsicherung der Komplementarkratte

wird aber angestrebt.

- Aufgrund hoher Abnutzungs- und Schwundzahlen

der E8geschirre ist zu Oberlegen, ob sich de Material-

kosten senken lassen, indem die Leistungsempfanger



das Essgeschirr in Eigenverantwortlichkeit stellen. Das

hieBe bspw. das Stellen einer Kaution, deren Hahe an-

gemessen, d.h. fOr alle Empfanger tragbar sein muB, so

daB die Bezieherlnnen anteilig das Eigentum an den

Menagen erwerben.

Es 1581 sich vermuten, daB die hohen Abnutzungser-

scheinungen sich durch diese MaBnahme reduzieren

lassen. Allerdings gibt es auch Probleme. Denn einer-

sells bedeutet dies fur die Bezieher zusatzliche Kosten,

die viele gar niGht aufbringen kOnnen, und andererseits

kann sich der Eigentumsanspruch auch negativ auswir-

ken; so ist es z.B. nicht mOglich, alle Menagen mit Na-

men zu versehen und sicherzustellen, daB jeder Bezie-

her immer dieselbe Menage erhalt. Desweiteren gibt es

Probleme, wenn Schaden beim Transport der Menagen

entstehen.
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Zusammenfassung der Er-

gebnisse

Es ist nicht m6glich, die vielen verschiedenen Ergebnisse der

Analyse von  Essen auf Radem' auf einen Nenner zu bringen.
Deshalb sollen an dieser Stelle nur die bezeichnendsten Er-

kenntnisse in einen Zusammenhang gestellt werden.

- Die demographIschen Daten der Bezieherbefragung

zeigen, daB es sich bei den Beziehem von 'Essen auf

Rader Oberwiegend um Angeh6rige der Gruppe der

besonders gefahrdeten Alten handelt. Sie sind haufig

hochbetagt, alleinstehend, korperlich eingeschrankt und

stammen aus den unteren soziaten Schichten.

- "Essen auf Radem" stellt fur diese Menschen mit Sicher-

heit einen wichtigen Beitrag zur Slcherung von Le-

bensqualltat dar. Entfiele diese Versorgung, bedeutete

dies wahrscheinlich fOr einen Teil der Bezieher, daB sie

nicht mehr in ihrer Wohnung und vertrauten Urngebung

bleiben kannen.

- Die Dienstleistung selber arbeitet nach dem Prinzip der

'komp/etten Versorgung' und ist dabei sehr erfolgreich.

KOche, Verwaltung und Transport sind zur Zeit mit 170

Essen pro Tag ausgelastet, so daB man sagen kann, die

Kapazitatsgrenze ist erreicht oder sogar schon Ober-

schritten. Hier mussen Veranderungen stattfinden. Auch

die finanziellen Grundlagen sind verbesserungswOrdig.

Das Essen weist von der Nahrstofiversorgung her einlge De-

fizite auf, die geschlossen werden sollten. Die Mahlzeiten sind

bei den Beziehern jecloch sehr beliebt und werden geme ge-

gessen.

Insgesamt war eine sehr groBe Zufrledenhelt mit dem Dienst

"Essen auf Radem' festzustellen und entsprechend ein gerin-

ger Wunsch, etwas zu verandem. "Essen auf Rader" stellt

damit eine kostengonstige und wirkungsvolle Dienstleistung

dar, die gerade jenen Menschen zugute kommt, die selbst nicht

mehr in der Lage sind, sich zu versorgen.
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D Alternative Modelle

Die Dienstleistung -Essen auf Rader stellt sich in der Analyse

als sinnvolle soziale MaBnahme dar, die gerade jenen alten

Menschen, deren Lebensqualitat in besonderem MaBe gefahr-

det ist, hilft, ihre materielle Lebensgrundlage zu sichem. Hautig

kann dadurch wahrscheinlich ein Verbleiben in der eigenen

Wohnung und grOBtmogliche Unabhangigkeit von der Pflege

durch Angehorige ermaglicht werden.

Dennoch fallen einige negative Effekte von 'Essen auf Radem

auf. Durch das Prinzip der 'kompletten Versorgung' konnen

noch existierende Handlungskompetenzen und Aktivitatspoten-

liale unter Unstanden zusatzlich eingeschrankt werden. Die so-

ziale Einbindung kann geschwacht werden, da die Bezieher das

Haus kaum noch verlassen mossen.

Auch die Qualitat der Mahlzeiten ist nicht in allen Fallen den

Erfordemissen an eine Emahrung im Alter angepaBt.

Diese Punkte gilt es, bei der Entwicklung altemativer Modelle

von "Essen auf Radem" zu beracksichtigen.



Konzepte

Das allgemeine Ziel fOr ein qualitativ verbessertes Angebot ist

auf der einen Seite die Erhaltung der positiven Funktionen von

'Essen auf Radern: Auf der anderen Seite sollte nach Maglich-

keiten gesucht werden, die unerwOnscht auftretenden negativen
Effekle so weit wie moglich zu reduzieren.

Ein modifizierter Dienst "Essen auf Radem" some aufgrund der

in Abschnitt C dargestellten Analyse folgende Forderungen er-

fullen:

1. Die Zusammensetzung der Nahmtoffe der Mahlzeiten

sollte aufgrund der emahrungsphysiologischen Er-

kenntnisse Ober Emahrung im Alter optimiert werden.

Dazu werden Anderungen bei den verwendeten Zuta-

ten, in der Art der Zubereitung sowie dem Transport

notwendig.

2. Den Beziehern somen wichtige Grundsatze der Emah-

rung hm Alter nahe gebracht werden. Dies ist am sinn-

vollsten dann meglich, wenn gleichzeitig die Umset-

zung und Anwendung von Informationen fur die Bezie-

her moglich ist.

3. Die Dienstleistung some nach dem Grad der Hilfsbe-

dorttigkeit der Bezieher differenziert werden. For Per-

sonen, die auf eine  komplette Versorgung' angewie-

sen sind, da sie selbst keinen Beitrag zur Gestaltung

ihrer Emahrung erbringen konnen, muB diese Form

der Versorgung weiterhin bestehen.

Gibt es jedoch Bezieher, die Eigenaktivitaten zur Er-

nahrung beitragen konnen, ist zu Oberlegen, wie eine

1nkomplette Versorgung  aussehen kOnnte, die ein

Maximum an Handlungskompetenzen, Aktivitatspoten-

tialen und sozialen Kontakten belaBl und stabilisiert.

4. Wird eine solche Veranderung angestrebt, reicht eine

optimierte Grundversorgung mit Essen nicht mehr aus.

Ein erweiterter Dienst vvird notwendig, der die Betreu-
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ung der Bezieher umiaBt, ihnen Anregungen und

Kontakte zu anderen Beziehem oder Bewohnem des

Quarliers vermittelt und bei Bedart auch Verbindungen

zu anderen sozialen Hilisangeboten initilert.

5. Die in Punkt 4 genanmen Veranderungen implizieren

eine grundsatzliche Uniorientierung im Verstandnis der

Dienstleistung "Essen auf Radem: Dieses Angebot

stellt nicht mehr eine singulare Versorgung mit Mahl-

zeiten dar, sondem some ein Modul in einem Gesamt-

konzept der offenen Altenhille sowie der sozialen

Struktur einer Region sein.

Vern*ttlung und Anregung von Kontaklen und Hille-

stellungen sowie auf die Lebenswelt der Betroflenen

bezogene Interventionen werden neben der Versor-

gung mit Essen zur gleichrangigen Aufgabe.

Dadurch gewinnt der Dienst eine gestaltende Qualitat

im Lebensraum der alteren Menschen und damit in der

Region, in der er angeboten wird.

Unser Projekt initilert Veranderungen auf zwei Ebenen:

1. Die Grundversorgung mit Mahlzeiten

Der bestehende Dienst wurde in drei Bereichen optimiert. Dies

sind:

- Qualitative Verbesserung der Mahlzeiten, so daB da-

durch eine weitgehende Versorgung rnit knlischen

Nahrstoffen gewahrleistet wird, die auch eine mogliche

Mangelemahrung zu den Obrigen Mahlzeiten aus-

gleicht.

- Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Dienstes und

Berechnung der Kostenanderungen durch einen veran-

derten Dienst.

- Modifizierung der organisatorischen Grundlagen des

Dienstes.
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2. Aufbau elnes erweiterten Dienstes

In Abschnitt B ist die Gefahr des Abgleitens in eine

'Versorgungsabhangigkeit- bel liompletter Versorgung' be-

schdeben worden. Dadurch konnen folgende negative Effekle

auftreten:

- eine weitere Reduzierung von Eigerwerantwortlichkeit
und autonomer Lebensgestallung

- dadurch eine Abnahme von Handlungskompetenzen

und Aktivitatspolentialen sowie Beschleunigung des

Alterungsprozesses

- ein Verlust sozialer Kontakle und damit eine Einschran-

kung vorhandener sozialer Ressourcen

Im Rahmen des Projekles wurden eine Reihe von MaBnahmen

entworfen, die diesen EntwicklungsprozeB bremsen oder sogar

verhindem. Es handelt sich hierbel um zusatzliche Dienstlei-

stungen, die die Eigenverantwortlichkeit und die autonome Le-

bensgestaltung fordem sowie soziale Kontakte unterstotzen.

Daruber hinaus kannen gleichzeitig Informationen und Schu-

lungen Ober Emahrung for altere Menschen angeboten werden.

Dieses Wissen kann im Zusammenspiel mit gestarklen Aktivi-

tatspotentialen zu einer Verbesserung der Emahrungssituation

auBerhalb der gelieferten Mahlzeiten fohren, indem der Zube-

reitung von Fruhstock, Abendbrot und Zwischenmahlzeiten

mehr Beachtung und Sorgfalt geschenkt wird.

Abbildung 26 zeigt ein idealtypisches Struktunnodell eines mo-

difizierten Dienstes 'Essen auf Radem' im Kreis Wesermarsch.

Die Optirnierung der Qualitat der Grundversorgung wird vor-

ausgesetzt. Zusatzlich wird ein erweiterter Diensr im o.g.

Sinne angeboten. Die Beziehung zum regionalen Urnfeld wird

aktiv gestaltet. Die in Abbildung 7 (Seite 53) benannten Rand-

bedingungen des Dienstes erweitem sich zum lebensweltlichen

Gestaltungsraum for die Bezieher und den Anbieter.
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1.1. Qualitative Verbesserung
der Grundversorgung der
Bezieher

Anhand der Erkenntnisse Ober die Emahrungsgewohnheiten

der Bezieher von 'Essen auf Radern' und unter Ben]cksichti-

gung m6glicher Widerstande gegenober ungewohnten Speisen

wurde ein Plan entwickelt, der eine schmtwelse Umstellung

der Ernahrung ermoglicht.

Wichtige Grundlage hiertur war die Mitarbeit des KOchenchels,

der fOr die Zubereitung der Mahlzeiten verantwortlich ist.

Die Ziele der Emahrungsumstellung in der Modellphase waren

folgende:

1. Die Mahlzeiten sollten in ihrer Zusammensetzung

schrittweise modifiziert werden. Die Veranderung der

Speisen erfolgle zunachst nur in den

"Aktlonswochen". Dabei sollte das gewohnte qualita-

tive Niveau verbessert und der geschmackliche Cha-

rakter der Speisen beibehalten vverden.

2. Die Reaktionen der Essenteilnehmer auf das veran-

derte Angebot sollte wahrend der Umstellungsphase

kontrolgert werden.

3. Der KOchenchef und das weitere KOchenpersonal

sollten die Chance erhalten, wahrend der Modellphase
ihre Kompetenzen zu erweltern und dadurch die ein-

gefOhrten Veranderungen spater in eigener Regie

weiterzufOhren.

4. Die MenOs sollten den Mangel an wichtigen Nahrslot-

len soweit wie maglich ausglelchen.

5. Den Beziehem some durch gezlelte Information das

Verstandnls fOr elne altersgerechte Emahrung na-

hegebracht werden.

6. Die Bezieher sollten durch geeignete Angebote Ober

altersgerechte Emahrung intormiert und zu elgener



Betelligung an der Essenzubereltung mobviert wer-

den.

7. Der blsherlge finanzlelle Rahmen der Essenzube-

reitung some belbehalten werden.

8. Die Auslleferzelten soliten nach Moglichkeit verkarzt

werden, um die Minderung der Qualitat der Speisen

durch langes Warmhalten zu minimieren. AuBerdem

sollte nach geeigneten Essentragem Ausschau gehal-

ten werden.

1.1.2. Grundlagen einer Ernah-

rungsumstellung

Die Umstellung von einer konservativen Hausmannskost auf

eine vollwertige Emahrung some im hOheren Alter nicht Ober-

storzt werden. Die Akzeptanz und Vertraglichkeit einer vollwer-

tigen Emahrung wird um so grOBer, wenn sie schrittweise vor-

genommen wird (Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkla-

rung, O.J.).

FOr das Projekt 'Essen auf Radem' wurde deshalb ein schlitt-

weiser Obergang gewahlt mit dem Ziel, das altere Kientel an

neue und anders zubereitete Speisen zu gewahnen, ohne daB

der herkommliche Geschmack leidet. In Aktionswochen sollien

nicht nur neue Lebensmittel und Speisen, sondem auch andere

Zubereitungsmoglichkeiten eingesetzt werden mit dem Zlel ei-

ner vollwertigen Emahrung unter besonderer Berucksichtigung

kritischer Nahrstoffe im Alter.

Die Zufuhr von Ballaststoffen sollte zunachst in versteckler

Form angeboten werden, d.h. Weizenkleie in Milchprodukten,

zum Binden von Saucen, Suppen und Hackileischgerichten.

Der kalorienreichere Leinsarnen kann als Gamitur for DesserIs

und Salate Verwendung finden.

Spater sollten dann Sprossen, besonders im Winter fOr Salat-

und Suppeneinlagen eingesetzt werden.
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Blatt- und Rohkostsalate mOssen kaugerecht angeboten wer-

den. Auch der Einsatz von hochwertigem Sonnenblumen- und

Distelal sollte in der Salatzubereitung nicht fehlen.

Nach einer allgemeinen Unlgew6hnung konnte der Einsatz von

Parboiled-Reis Ober Naturreis zu Vollkomnudeln stattfinden.

Anfanglich negative Reaktionen sind verstandlich, denn mit

dunklem Meht sind bel alteren Menschen Kriegserinnerungen

verbunden.

Mit einer gut gewahlten Farbkombination von Vollkomnudeln

und Krautersauce oder Paprikagulasch laBt sich die Asthetik

und Akzeptanz der Speisen er,iahen. Aber auch kleinere

Fleischportionen (125 - 150 g), graBere GemOse- und Kartoffel-

portionen (250 - 300 g) erhahen nicht nur den Ballaststoff-,

Vitamin- und Kaliumgehalt, sondem lassen einen wachentlichen

vegetarischen Tag nicht so ungew6hnlich erscheinen.

Der vegetarische Tag sollte zunachst bekannte Proteingemi-

sche beinhalten wie z.B. HOIsenfruchte-Eintopt mit Joghurtdes-

sen, Pellkartoffeln und Krauterquark oder Kartoffel-Kaseme-

daillons.

Der Einsatz von Soja ist auch ein gesunder Fleischersatz und

cholesterinfrei. Soja eignet sich besonders for die Follungen

von GemOsen.

Die Fleischmenge sollte nicht nur kleiner, sondem auch ver-

zehrgerechter angeboten werden. Haufige Hackfleischgerichte

stimulieren einen alteren Menschen, wieder Fleisch zu essen,

da Hackfleisch kautahiger ist. Gleichzeitig kannen Hackfleisch-

gerichte mit Ballaststoffen (Haferflocken, Weizenkleie) und

Milchprodulden (Quark) aufgewerlet werden. Anstelle des cho-

lesterinreichen Ei's und des nahrstoffarmen Paniermehls wird

eine Weizenklele-Quark-Bindung verwendet.

Aufgrund der hautigen Osteoporosegelahr im Alter muB der

Einsatz von Milch- und Milchproduklen wie Milchmixgetranken,

Quark - Joghurtspeisen, Kasesaucen etc. ertioht werden. Be-

sonders zum vegetarischen Gericht stellen diese einen guten

Erganzungswert dar. Die Beimischung von Milchpulver ist

manchmal unumganglich, wenn eine Milchintoleranz besteht.
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Der Einsatz von jodiertem Meersatz, Fructose und SOBstoff ist

sicherlich nur eine Kostentrage und keine geschmackliche.

AuBerdem lefert die Fructose noch Vorteile in der kochentech-

nischen Verarbeitung. Sie ist hydrophil und aufgrund ihrer hdhe-

ren SOBkraft gegenober Saccharose wird eine geringere Menge

zum SuBen benatigt.

Auch bei Venvendung von jodiertem Meersalz some sich die

Menge nicht erh6hen - worzen hei6t nicht gleich salzen! Der

alternative WOrzeinsatz von trischen Kochenkrautem nach dem

Garen erhaht auch die Vitamin C-Zufuhr.

Um der Jodprophylaxe zu genOgen, reicht jodier·les Meersalz

nicht aus. Sinnvoller ware es,1-2 Fischmahlzeiten pro Woche

anzubieten. Fur die Akzeptanz der Fischmahlzeit ist die ent-

gratete Form als Filet oder KloB zu ernpfehlen.

Innereien haben Vor- und Nachleile. Sie sind sehr nahrstof-

freich, weisen aber auch einen hohen Schadstoffgehalt auf.

Deshalb sollten sie nur einmal im Monat zubereilet werden.

Eine Ausnahme bildet Kalbsleber.

Um einer Hypovitaminose des empfindlichen B-Komplexes ent-

gegenzuwirken, sollte auch mageres Schweinefleisch einge-

selzt werden. An Stelle von Fleischbrohe sollte GemOse-

Hefebruhe verwendet werden. Ebenso kann die Zugabe von

Hefellocken die Vitamin B-Zufuhr erhOhen.

Die Fettmenge im Mittagessen ist nicht nur vom Fettgehalt des

Fleisches abhangig, sondem von der Zubereitung allgemein.

Der richlige Einsatz eines Konvektomaten, die richlige Verar-

beitung von Hefeworze und die Beigabe von kaltem Felt erst

zum SchluB gibt den Speisen auch mit wenig Felt Geschmack.

Selbstverstandlich sollte der Einsatz von Frischobst und fri-

schen Gemusen sowie Tiefkuhlproduklen sein.

Frischobst some kaugerecht in Desserts und Obstsalaten ver-

arbeitet werden, um den Vitarnin C-Gehalt und die Eisen-Re-

sorption zu erhohen.
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Grundlagen einer Ernahrungsumstellung
Soil allen Menschen eine andere als die bisher gewohnte Kost

angeboten werden, so ist dies nur in einem behutsamen ProzeB

der Emahrungsumstellung mOglich.

Die in Abschnitt B Kapitel 3 genannten unterschiedlichen

Aspekte des Essens mOssen gleichwertig berocksichligt wer-

den. Eine einseitige - nur auf den Nahrwert gerichtete - Um-

stellung wird wahrscheintich ein hohes MaB an Reaktanz ausIO-

sen, da die psychologischen und sozialen Bedeutungen von

Essen miBachtet werden.

Ziel some deshalb sein, eine Nahmemerbesserung schritt-

welse unter weitgehender Beibehaltung des gewohnten Ge-

schmacks, des Aussehens und der bisherigen Konsistenz des

Essens herbeizutohren. Dadurch wird das Essen auch weiterhin

als psychologischer Bedeutungstrager kultureller Heimat ak-

zeptiert. Das schrittweise Vorgehen ermaglicht auch eine opti-

male Schulung des Kuchenpersonals.

Um ein gesteigertes EmahrungsbewuBtsein bel den Beziehem

zu fOrdem und die Akzeptanz ungewohnter Speisen und Nah-

rungsmittel zu erhahen, sollten die Bezieher gezielt Ober eine

altersgerechte Emahrung informierl werden.

Sowohl die Nahrstoffzusammensetzung der Mahlzeiten als

auch deren Akzeptanz bei den Beziehem sollten wahrend der

Umstellungsphase kontrolliert werden.

1.2. Ein erweiterter Dienst

"Essen auf Radern"

Ziel eines erweiterten Dienstes ist es vcr allem, soziale Kori-

takte, Handlungskompetenzen und Selbsthilfepotentiale zu er-

halten und zu fOrdem. DarOber hinaus somen weitere soziale

Hilfsangebote vermittelt werden kdnnen, wenn dies notwendig

erscheint.

Damit entwickelt sich Essen auf Radem  von einem eng um-

grenzten Dienst mit kompletter Versorgung' hin zu einer flexi-

blen sozialen Dienstleistung, die unterschiedliche Angebote
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machen kann, je nachdem, wo sich die Bezieher auf dem Kon-

tinuum der Hilisbedoritigkeit befinden

Menschen, die weiterhin eine komplette Versorgung brauchen,

mossen diese erhalten konnen und unter Umstanden Ober

weitere Hillsangebote informiert werden.

Denjenigen, die noch Ober ein bestimmles MaB an Handlungs-

konlpetenzen und Aktivitatspotentialen verfogen, ist mit einer

inkompletten Versorgung. die in Abstutungen eigene Aktivitaten

fordert, sicherlich mehr gedient. Im Projekt sind hierfor die toi-

genden Altemativen entwickelt worden.

1.2.1. Einfuhren eines Verteiler-

systems

Mit relativ geringem Autwand laBt sich ein Verteilersystem for

"Essen auf Radem' einrichten.

Dazu bedarf es einer relativen Dichte von Beziehem in einem

eng umschriebenen Gebiet und der Bereitschaft und Fahigkeit

einzelner Bezieher, mehrere Essen von den Fahrem in Emp-

fang zu nehmen und diese an andere Bezieher in der Nachbar-

schaft zu verteilen. Potentielle Verteiler konnen durch die Fah-

rer angesprochen und motiviert werden. Freiwilligkeit muB je-

doch immer im Vordergrund stehen. Die Eigenaktivitat der Ver-

teiler kann nach individuellen Maglichkeiten einbezogen wer-

den.

Der soziale Gewinn der Teilnehmer an Verteilersystemen hangt

davon ab, ob sich Kontakle Ober die Verteilung der Essen hin-

aus ergeben. Zusatzlich kOnnen sich unter Umstanden die Aus-

lieferungszeiten verkorzen.

1.2.2. Initiieren von Essengrup-
pen

Ebenfalls nur auf freiwilliger Basis kannen vom Trager Zirkel

von Beziehem angeregt werden, die das Essen gemeinsam in
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einer Wohnung eines Teilnehmers zu sich nehmen. Dadurch

werden soziale Kontakte geschaffen, die einerseits die sozialen

Aspekte des Essens berocksichtigen, andererseits dart]ber hin-

aus zur Bildung sozialer Slutzsysteme tohren konnen.

1.2.3. Einrichtung von

"Mittagstischen"

In geeigneten, zentral gelegenen Raumen kann ein stationarer

Mittagstisch in der Form angeboten werden, daB mehrere Es-

sen von den Fahrem dorIhin geliefert werden und in der Nahe

wohnende Bezieher, die Interesse daran haben, hier gernein-

sam ihr Mittagessen einnehmen.

Die sozialen Auswirkungen gestalten sich ahnlich positiv wie bei

privaten Essengruppen, nlit dem Vorteil, daB niemand ein Ein-

dringen in die Privatsphare der eigenen Wohnung zu befOrchten

hatte.

For ein derartiges Angebot wird zumindest zu Beginn eine Be-

treuung der Bezieher notwendig sein. Dadurch bielet sich auch

die Chance, Informationen Ober altersgerechte Emahrung ge-

zielt anzubieten und motivierend auf die Teilnehmer einzuge-

hen, so daB mehr Eigeninitiative bei der Gestaltung der Mahl-

zeiten gefordert wird.

1.2.4. "Gemeinsam kochen und
essen"

Unabhangig von einem bestehenden Essen-auf-Radem-Ange-

bot ist es mOgrich, im Bereich der offenen Altenhille den Ein·

stieg in gesundes gemeinschaftliches Essen zu fOrdem.

Geeignete Raume mit Kuche kannen von geschulten Mitarbel-

tem dafor genutzt werden, alteren Mitmenschen regelmABige
Koch- und Essengruppen anzubieten. Diese Angebote brau-

chen nicht auf das Mittagessen beschrankt zu bleiben, sondem

konnen auch andere Mahlzeiten einbeziehen. In diesen Grup-

pen ist es maglich, Ober gezielte Information hinaus den Teil-
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nehmem grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten in der Zu-

bereitung altersgerechter Kost zu vermitteln. Das gemeinsame

Einkaufen, Kochen und Essen trainiert einerseits neue Kompe-

tenzen und laBt andererseits bestehende Aktivitatspotentiale

nicht versanden. Es schafft darober hinaus eine Atmosphare,

die es emloglicht, soziale Beziehungen zu knopfen oder zu in-

tensivieren.

Parallel dazu kannen von der Institution aus Essengruppen an-

geregt werden, die sich privat treffen. AuBerdem sollte eine

Hilfestellung besonders in der ersten Phase der Gruppenbil-

dung gegeben werden.

Ober den Emahrungsbereich hinaus sind viele andere Ange-

bote denkbar:

- Vermittlung sozialer Dienste

- Vermittlung von Kontakten zwischen Personen mit glei-

chen Interessen (Hobby-Kartei)

- Vermittlung alterer Leute als Babysitter

- etc.

Das Charakteristikum dieser Angebote besteht darin, da8 der

Anbieter Oberwiegend als Vernlittler, Initiator, Katalysator und

Animateur auftritt. Durch diese Zielselzung bleibt ein Maximum

an Selbstandigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Nutzer die-

ses Dienstes gewahrt. Diese Angebote weisen Ober den bishe-

rigen Rahmen von 'Essen auf Radem hinaus und k6nnen

einen Eindruck davon vermitteln, welche Veranderungen in der

sozialen Versorgung alter Menschen maglich sind.
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Die Umsetzung

Wahrend der Modellphase des Projektes (Marz-August 1990)

wurden die Optirnierung der Grundversorgung mit "Essen auf

Radem" und der Aulbau eines erweiterten Dienstes parallel

verfolgt. Im folgenden werden beide MaBnahmen jedoch ge-

trennt dargestellt

2.1. Optimierung der Grundver-

sorgung

Die Hauptarbeit des Projektes konzentrierte sich hier daraut, die

Nahrstoffversorgung alter Menschen durch -Essen auf Radem

zu verbessem.

Zu diesem Zweck wurden vier 'Aktionswochen' geplant, in

denen eine gesunde Emahrung angeboten werden sollte. Diese

Aklionswochen wurden von einer Oecotrophologin des Projek-

les begleitet.

Nachdem zwischen Oecotrophologin und KOchenleiter eine

tragfahige Grundlage zur Zusammenarbeit getunden worden

war, wurde der Koch Ober Grundlagen der Altersemahrung auf-

geklart. Die Speiseplane for die Aktionswochen wurden von

Koch und Oecotrophologin gemeinsam erarbeilet. Die Zuberei-

tung der Mahlzeiten stand dann vollstandig in der Verantwor-

tung des Kochenleiters. In den Aktionswochen wurden die Re-

zepturen mit Mengenangaben notiert. AnschlieBend wurden die

Nahrwerte der Speisen sowie die durchschnittlichen Verteilun-

gen Ober eine Woche berechnet. Die Ergebnisse wurden der

KOche zuruckgemeldet. Im Gesprach zwischen Oecotropholo-

gin und Koch konnte auf noch zu verbessemde Punkle einge-

gangen werden. So wurde for den KOchenleiter und das ubrige

Kochenpersonal eine interaktive Schulung angeboten, die im

Laufe der Modellphase dazu fOhren sollte, daB sich die Qualitat

des Essens wahrend der vier Aktionswochen laufend verbes-

sert und die Mahlzeiten sich auBerhalb der Aktionswochen die-

sem Standard anglichen. Danuber hinaus konnte der Koch
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seine Kompetenzen erweitem, um auch ohne Unterstutzung

des Projektes in der Lage zu sein, altersgerecht zu kochen.

Mit Beginn der zweiten Aktionswoche wurden den Beziehem

Begleitzettel zum Essen geliefert, die das MenO und Hinweise

zu einer gesunden Emahrung enthielten (siehe Anhang).

Der Erfolg dieses Vorgehens wurde auf mehreren Ebenen do-

kumentiert:

Die bereits genannten Nahrwertanalysen stellen die wichligste

Datenbasis fOr diesen ProzeB dar. Darober hinaus wurde eine

nach Region, Geschlecht und Wohnform reprasentative Stich-

probe von 65 Beziehem in der ersten und vierten Aktionswoche

an jedem Tag mil einem Fragebogen in Groedruck (siehe An-

hang) gebeten, Geschmack und Sattigung zu beurteilen.

Am Ende der ersten Aktionswoche wurde ein Fragebogen zur

Beurteilung der gesamten Aktionswoche ausgegeben.

Die Antworten sollten Rockschlusse auf die Akzeptanz der ver-

anderten Kochweise erlauben und bei Bedarf ein Einlenken er-

maglichen, um den psychologischen Wert des Essens nicht zu

gefahrden.
Nach Beendigung der Aktionswochen wurde ein Interview mit

dem Koch durchgefohrt, um die Folgen der Emahrungsumstel-

lung fur die Koche in Erlahrung zu bringen und Hinweise auf

dauerhafte Veranderungen in der Art der Zubereitung zu erhal-

ten. Als Grundlage for dieses Interview wurde eine Oberarbei-

tete Version des Fragebogens zur Kochenleiterbefragung der

Gemeindestudie Stuttgart (LOIDL 1990) verwendet (siehe An-

hang).

Zur weiteren Optimierung der Grundversorgung wurde eine

Oberprufung der ZweckmaBigkeit, Benutzerfreundlichkeit und

des asthetischen Wertes der Menagen angeregt.

Notwendige Veranderungen bei der Organisation und der Wirt-

schaftlichkeit des Dienstes wurden dem Trager deutlich ge-

macht. Veranderungen werden hier aber erst in den nachsten

Monaten und Jahren sichtbar werden.

Die Ergebnisse des Projektes fanden ebenfalls Engang in die

Planung eines KOchenumbaus, der 1991 stattlinden soil.
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2.2. Aufbau eines erweiterten
Dienstes

For einen erweiterten Dienst wurden drei Maglichkeiten ins

Auge gelaBt: Die EinfOhrung eines Verteilersysterns, die Ein-

richtung eines Mittagstisches sowie eine Aktion -Gemeinsam

kochen und essen". Alle drei Modelle bedurlten einer langen

Aufbauphase, in der Kontakte zu Einrichtungen, Vereinen und

Institutionen geknOpft werden muBten, um geeignete Raumlich-

keiten zu finden. DarOber hinaus muBten Teilnehmer fOr diese

MaBnahrnen gefunden und motiviert werden. Fur diese Aufga-

ben stand in Nordenham und Brake je eine Projektmitarbeiterin

zu VerIOgung. Zu ihren Aufgaben zahlte auch die Betreuung der

Nulzer der veranderten Angebote. Sofem die Angebote zu-

stande kamen, wurden die Teilnehmer gegen Ende der Modell-

phase zu ihrer Motivation zur Telinahme, ihrem Erleben des

Angeboles, ihrer Einschatzung von Verbesserungsmdglichkei-

ten und Hindemissen interviewt. Die Interviews wurden an-

schlieBend per qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

2.2.1. Einfuhren eines Verteiler-

systems

In Nordenham-Stadtmitte sollte im Rahmen des Projektes ein

exemplarisches Verteilersystem aulgebaut werden. Die Essen-

fahrer wurden gebeten, eine oder mehrere Personen zu finden,

die selbst 'Essen aul Radem beziehen und in der Lage und

Willens sind, zwei bis drei andere Essenteilnehmer in ihrer

Nachbarschalt mit Essen zu belietem. Zwei Teilnehmer aus

dem bestehenden Bezieherkreis erschienen geeignet. Beide

waren jedoch nicht bereit, diese Aufgabe zu Obemehmen. Da

der Projektzeitraum nicht ausreichte, neu hinzukommende Be-

zieher for diese Aufgabe zu gewinnen, wurde dieses Modell im

Projekt nicht erprobt.
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2.2.2 Einrichtung von

"Mittagstischen"

In Nordenham-Einswarden war geplant, einen Mittagstisch fur

Bezieher von Essen auf Radem einzurichten. Vom Fahrer

sollte eine Anzahl Essen in das Mehrzweckhaus des Ortsver-

bandes Einswarden der Arbeiterwoh#ahrt gebracht werden. Be-

zieher, die in der Nahe vvohnen, hatten dann ihr Essen don ge-

meinsam mit anderen einnehmen k6nnen.

Raume sowie eine Betreuerin standen bereits zur Verfogung.

Obwohl auch der Ortsverein seine Unterstotzung zusagte, lie-

Ben sich aus dem Kreis der Bezieher jedoch keine Interessen-

ten dafOr gewinnen.

Gegen Ende der Modellphase sollten durch eine Befragung der

Bezieher die Motivation for sowie die Barrieren und Wider-

stande gegen einen Mittagstisch und ein Verteilersystem erfaBt

werden. Die Interviews kamen jedoch wegen mangelnder Be-

reitschaft der Bezieher nicht zuslande.

2.2.3. "Gemeinsam kochen und
essen"

Im Stadtteiltreff der Arbeiterwohlfah,t in Brake-Kirchhammel-

warden wurden im Rahmen des Projektes im April 1990 zwei

oftene Angebote gemeinsamer Mahlzeiten fur Senioren initiiert:

Eine Koch- und Mittagsgruppe und eine Frohstocksgruppe.

Die Koch- und Mittagsgruppe - bestehend aus funf Seniorinnen

und Senioren (darunter ein Ehepaar) im Alter zwischen 66 und

76 Jahren - hat sich im Stadtteiltreff der Arbeiterwohlfahrt Ober

4 Monate einmal wachentlich zum gemeinsamen Kochen und

Mittagessen getroffen.

Alle Teilnehmer kannten sich schon vorher, entweder durch an-

dere Veranstallungen im Stadtteiltrefl (Frohstocksgruppe, Al-

tennachmittage etc.) oder aus der gemeinsamen Nachbarschaft

in der Altenwohnantage in unmitterbarer Nahe zum Stadtteiltreff.



Die Teilnehmer aus Brake selbst wurden bei bestehenden Mo-

bilitatseinschrankungen vom Zivildienstleistenden des Stadtteil-

treffs geholt und widder nach Hause getah ren.

Der notwendige Einkauf der Essenzutaten wurde weitgehend

von der Projektmitarbeiterin mit dem Auto erledigt; teitweise

wurden auch die Teilnehmer daran beteiligt.

In der Mittagsgruppe wurden die weitgehensten Formen der Er-

nahrungsumstellung sowie verschiedene Moglichkeiten der In-

formation, Schulung und Aktivierung der Bezieher durchgefOhrt:

- Es wurde eine Reihe fur die Teilnehmer ungewohnter

oder sogar unbekannter Nahrungsmittel verarbeitet.

- Informationen wurden gekoppelt an die Zubereitung der

Mahlzeiten vermittelt. Dadurch wurde das Wissen an-

schaulich und leicht verstandlich.

- Die Teilnehmer haben gemeinsam zubereiteVgekocht,

so daB eine sofortige Urnsetzung und Anwendung von

Information rn6glich wurde.

- Krauter aus den Garten der Teilnehmer wurden mitver-

wendet, sodaB sich Verbindungen zum Lebensalltag

ergeben und diese Handlungsfahigkeiten unterstotzt

und ausgebaut werden (zur Zeit wird ein Krauterbeet im

Stadtteiltreff angelegl).

- Kennenlemen von gesunden Zwischenmahlzeiten

- verschiedene Varianten der Salatzubereitung

- Anregungen fOr die Gestaltung von Fruhstock und

Abendbrot
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3.1.

3.1.1.

Ergebnisse

Optimierung der Grundver-

sorgung

Die Nidhrstoffversorgung

For die Nahrstoffberechnung der einzelnen Mittagessen in den

Aktionswochen mumen die Gesamtzutaten der Rezeptur tor

300 Portionenaut eine Portion umgerechnet werden.

Es fand eine AufschIOsselung nach Energie, Protein, Felt,

Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenele-

menten statt (EDV Programm 'Diat 2000' von Soft und Hard,

Beyer-Rimbach; Basis: Die gr. GU-Nahmerttabelle von

1. ElI·nadia et al. 1990/91). Von den vier Aktionswochen wurden

nur gemittelte Inhaltsstoffe in die Auswertung genommen(vgl.

Tab. 8 bis 11, Seite 116-119).

Die vier Aktionswochen unseres Projektes -Essen auf Radem'

zeigen einen kontlnulerllchen Anstleg des Kalorlen-, Koh-

lenhydrat-, Kalzlum-, Elsen- sowle Vitamin 81 und Vitamin-

C-Gehalles der Mittagessen auf.

Ausgehend von den gemittelten Wochenwerten der Nahrstoff-

berechnungen wurde ein Soil-Ist-Vergleich durchgefohrt, basie-

rend auf dem taglichen Energiebedarf mannlicher und weibli-

cher alterer Menschen Ober 65 Jahren, Leicht- bzw. Nichtar-

beitem.

Werden die durchschnittlichen Nahrstoffwerle der vier Aktions-

wochen mit dem taglichen Nahrstoffbedarf alterer Menschen in

Relation gesetit, so ergibt sich tolgendes:

Bei der Auswertung der vier Aktionswochen wird die

4. Aktionswoche in den Vordergrund der Betrachtung gestellt,

da sie alle MaBnahmen beinhaltet, die zur stutenweisen Emah-

rungsumstellung beigetragen haben.
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Der Energiebedart wird in der 4. Aktionswoche bel Mannem zu

35 % und bei Frauen zu 41 % im Mittel durch die modifizierten

Mittagessen gedeckt. Somit wurde ein gutes Drittel der tagli-

chen Energiezufuhr durch die Mittagessen aulgenommen, das

entspricht den Richtlinien der DGE (vgl. PEINELT, V.,

"Emplehlungen fur die Nahrstoftzufuhr. In: Aktuelle Emah-

rungsmedizin 10,1985, S. 257-264).

Das Nahrstoffverhaltnis hat sich im Durchschnitt zugunsten des

Kohlenhydratanteils verschoben (Protein: 26 %, Fetl: 23 %,

Kohlenhydrate: 51 %).

Besonders herausragend in den vier Aktionswochen ist die an-

steigende Zufuhr von Ballaststotten, Elsen, Magneslum,
Vitamin Bl, Folsaure und Vitamin C (vgl. Emahrungsbericht,
DGE e.V., Frankfurt a.M. 1988, S. 28).

Da diese Nahrstoffe u.a. zu den kritischen Nahrstoffen im Alter

zahlen, ist die Bedarfsdeckung durch Essen auf Radem' be-

deutsam.

Ein markantes Beispiel ist die Ballaststoffzufuhr; fast 50 % des

Ballaststoffbedaries werden in der 4. Aktionswoche durch das

Mittagessen gedeckt. Stall der geforderten 10 g Ballaststofte

pro Mittagessen werden durchschnittlich 15 g zugefohrt.

Trotz Erhahung der Nudel-, Reis- und Kartoffelmenge (von

200 g auf 250 g) konnte die Kohlenhydratmenge zwar auf 89 g

erhoht werden, liegt aber immer noch unter dem Richtwert von

100 - 120 g Kohlenhydrate pro Mittagessen.

Der kritische Vitamin B-Komplex, besonders Bl und B , werden

in der 4. Aktionswoche fast zu 50 % durch die Mittagsmahlzei-

ten gedeckt.

Mit 0.90 mg an 81 und 0,91 mg an 82 Obersteigt die Zufuhr die

Richtwerte von 0,5 mg und 0,6 Ing.

Durch den vermehrten Einsatz von Vollkomprodukten, Holsen-

frOchten und Hefeflocken ist nicht nur der Bl -Gehalt, sondem

auch der Kohlenhydratgehalt gestiegen Dieser Anstieg ist er-
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forderlich, da der Vitamin-Bl -Bedarf mit zurlehmender Kohlen-

hydratmenge steigt.

Auch besteht eine Korrelation zwischen Vitamin B  und Pro-

teinumsatz. Da die moditizierten Mittagessen gegenober den

Richtlinien von 22 g eine doppelt so hohe Proteinzufuhr von ca.

40 g pro Tag aufweisen und der Vltarnin-86-Gehalt zu gering

ist, (gefordert werden 0,02 ing pro 1 g Protein, vgl. AIGN, W. &

ELi-ERMEYER, K., 'Die Empiehlungen fur die Nahrstoffzufuhr in

Emahrungslehre und Praxis . In: Emahrungsumschau 33/2,

1986, S. E35-B8), fallt dieses Ergebnis negativ aus.

Ein weiterer Einsatz von Weizenkeimen und Sojaprodukten

kannte die Vitamin-86-Problematik verringem.

Ebenso lassen die kleinen Fleischmengen und die vegetari-

schen Tage vermuten, daB ein hoher Proteineinsatz pflanzlicher

Herkunft dazu beigetragen hat.

Da im Alter kein erhohter Proteinbedart vorhanden ist, wird zu-

sammen mit den anderen Hauptmahlzeiten die Proteinzufuhr

Oberschritten, die zu einer Mehrbelastung der Nieren fOhrt. Ein

Beispiel hiertur ist die last 100 %ige Bedarfsdeckung an Protein

durch die Mittagessen in den letzten drei Aktionswochen der

weiblichen Bezieher von Essen auf Radem'.

Trotz eines Anstiegs der Folsaure konnte der Bedart nicht aus-

reichend gedeckt werden. Ein weiterer Einsatz von frischem

Rohgemose und Frischobst unter behutsarner Zubereitung

kannte die Zuluhr dieses wasserlostichen und hitzeempfindli-

chen Vitamins erhOhen.

Das taglich schwer einzubringende Kalzium ins Mittagessen

wurde in der 4. Aktionswoche zu 30 % gedeckt. Hier wird der

vermehrte Einsatz von Magermilchpulver und Milchprodukten

Sichtbar.

Jedoch konnte sich trotz alter Veranderungen das Kai-

zium/Phosphor-Verhaltnis nicht verbessem. Alle BemOhungen,

ein optimales Ca:P von 1:1 oder 1:1,2 zu erreichen, sind ge-

scheitert.
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Obwohl die Fleischmengen verkleinert wurden, Milchprodukte

und wenig verarbellete Lebensmittel verwendet worden sind,

betragt das Ca:P 12,7 in der 4. Aktionswoche. Auttallig gonsti-

ger war das Ca:P-Verhaltnis beim vegelarischen Ment] (z.B. bei

Hirsebrallingen Ca:P 1 :1,5).

Der Eisenanteil lag in den letzten drei Aktionswochen im opli-

maten Bereich von 6-7 mg pro Mittagessen, trotz der kleinen

Fleischmenge von durchschnittlich 125 g und eines wachentli-

chen FischmenDs sowie vegelarischer Mahlzeiten.

Dieser hohe Bsenanteil wurde noch durch den hohen

Vitamin C-Gehalt der MenOs aufgewertet. Durch den Einsatz

von Frischobst, Krautem und Sprossen konnte dieses empfind-
liche Vitamin mehr als ausreichend zugefuhrt werden Aller-

dings sind Verluste durch Transport und das Wiederautwarmen

nicht meBbar gewesen.

Die Nahrwertberechnungen der letzten Aktionswochen zeigen

neben einer Reduziemng der Gesamtfettmenge auch eine Re-

duzierung der mehrlach ungesattiglen Fettsauren (MuF), ob-

wohl der Einsatz von Distelal verstarkt wurde.

Sicherlich ist der verringerte, den DGE-Empfehlungen entspre-

chende Fettanteil von durchschnittlichen knapp 18 g pro Mit-

tagessen von Vorteil, bringt aber auch kleine Nachteile mit sich.

Mit 2,24 g MuF pro Mittagessen wird nur 22 % des Tagesbe-

darfs an MuF bei diesem Klientel gedeckt. Da der atere

Mensch zu seinen anderen Hauplmahlzeiten in der Regel vor-

wiegend tierische Fette aufnimmt, muB hier noch eine andere

MOglichkeit gefunden werden, den Anteil ein MuF zu steigem.
Auch bewirkt die fettarme Zubereitung der Menus einen gerin-

geren Sattigungseffekt. Der rnOgliche anschlieBende Hunger

sollte nlit gesunden Zwischenmahlzeiten gestillt werden.

Werden unsere Ergebrlisse der 4. Aktionswoche den Kantinen-

richtlinien der DGE/BGA (vgl. "Kantinenrichtlinien . In: Emah-

rungsurnschau 36/9,1989, S. 342) gegenubergestellt, fallen die

Folsaure; Unolsaure- und Proteinzufuhr sowie das Ca:P-Ver-
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haltnis aus dem Rahmen. Alle anderen Nahrwerte zeigen eine

positive Entwicklung, die Richtwerte for ein gesundes Mittages-

sen im GroBverpflegungsbereich zu erfullen.

Abgesehen davon haben wir in unserem Projekt -Essen auf

Radem" versucht, den Beziehem ein bedarfsgerechtes, d.h. ih-

rem Lebensalter entsprechendes Essen zu servieren.

Das Essen some gesonder werden, ohne daB die Freude darab

verloren geht.

Es sollte ihnen Emahrungsinformationen lielem, ohne sie zu

Oberfordem.

Es sollte nicht total von ihren herkommlichen Emahrungsge-

wohnheiten abwichen.

Es sollte manches Zlpperlein vertreiben und ihnen Wohibelin-

den schenken.

Es sollte bei ihnen Neugierde wecken.



Richtwerte fur ein Mittagessen im GV*-Bereich fur Nichtarbeiter im Vergleich zu "Essen auf Rider"

Nahrstoff/ Wikhentliche Durchschnittswerte der 4 Aktionswochen

Brennwert Bereich
1. Aktionsw. 2. Aktionsw. 3. Aktionsw. 4. Aktionsw.

730 kcal 594kcal 582 kcal 623 kcal 699 kcal
Energie (3070 kJ) (2483 kJ) (2430kJ) (2604 kJ) (2919kJ)

i.
I.

0,

Protein 22 g 39,25 g 43,70 g 45,11 g 44,86 g

Kohlenhydrate 110 g 60,56 g 61,54 g 75,69 g 89,09 g

Fett 23g 21,70 g 17,6 Og 15,35 g 18,02 g

Linolsiiure 4g 1

MuF 4,46 g 2,25 g 2,65 g 2,24 g

Kalzium 270 mg 172,80 mg 220,94 mg 246,36 mg 243,44 mg

Eisen 6mg 5,77 mg 6,63 mg 6,53 mg 6,96 mg

Vitamin C 25 mg 77,06 mg 78,59 mg 81,59 mg 81,40 mg

Vitamin B 1 0,5 mg 0,63 mg 0,54 mg 0,73mg 0,90 mg

i
Vitamin B

2 0,6 mg 0,92 mg 1,17 mg 0,88 mg 0,91 mg

Folsiiure 135 ug 38,09 ug 35,63 ug 37,65 ug 40,61 ug

-GV=Gemeinschaftsverpflegung (Ricbtwerteaus:EU36(1989), Heft9, &342; ohneZubereitungsveriuste)

Tabelle 8



ESSEN AUF RADERN Kritische Nihrstoffe im Alter
(nachdenEmpfehlungen derDGE 1985)

gerundete Werte
Kalorien Kilojoule EiweiB Fett Mt]P Koblenbydrate Ballaststoffe

0 GEMrrrELTE WOCHENWERTE 594 kcal 2483 kJ 39,25 g 21,70 g 4,46 g 60,56 g 10,57 g

i Gedeckter Wocbenbedarf
Manoer uber 65 Jabre

30 % 30 % 66 % 39 % 43 % 18 % 35 %

4 Gedeckter Wochenbedarf 35 % 35 % 87 % 46 % 43 % 21 % 35 %
Frauen uber 65 Jabre

4 GEMITTELTE WOCHENWERTE 582 kcal 2430 kJ 43,70 g 17,6 g 2,25 g 61,54 g 10,15 g

1 Gedeckter Wochenbedarf 29 % 29 % 75 % 32 % 21 % 18 % 32 %
Manner uber 65 Jahre

<J Gedeckter Wocheobedarf 34 % 34 % 97 % 36 % 21 % 23 % 32 %
Frauen uber 65 Jahre

GEMrrrELTE WOCHENWERTE 623 kcal 2604 kJ 45,11 g 15,35 g 2,65 g 75,69 g 12,71 g1 Gedeckter Wochenbedarf 31 % 31 % 76 % 26 % 26 % 23 % 42 %

9" Manner aber 65 Jahre
I.

--*

0 Gedeckter Wochenbedarf 37 % 37 % 100 % 31 % 26 % 28 % 42 % .4

Frauen Ober 65 Jabre

.y GEMATELTE WOCHENWERTE 699 kcal 2919 kJ 44,86 g 18,02 g 2,24 g 89,09 g 14,88 g

1 Gedeckter Wochenbedarf 35 % 35 % 7790 31 % 22 % 27 % 48 %
Manner uber 65 Jabre

4
.f Gedeckter Woctienbedarf 41 % 41 % 98 % 37 % 22 % 33 % 48 %

Frauen uber 65 Jabre

Tabelle 9



ESSEN AUF RADERN Kritische Vitamine im Alter

gerundete Werte Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin
A Bi B 2

B 6
Foisaure

C

i
GEMnTEL'IE WOCHENWERTE 1758,29 ug 0,63 mg 0,92 mg 0,68 mg 38,9 ug 77,06 mg

g Gedeckter Wochenbedarf 135 % 33 % 42 % 29 % 3% 72 %

*
MAnner uber 65 Jahre I.

i.

00

'4 Gedeckter Wochenbedarf 176 % 39 % 48 % 32 % 3% 72 %
Frauen uber 65 Jabre

1
GEMTITEL'IE WOCHENWERTE 3140,88 ug 0,54 mg 1,17 mg 0,44 mg 35,63 ug 78,59 mg

8 Gedeckter Wocbenbedarf 242 % 28 % 56 % 19 % 4% 73 %

4
Mtinner uber 65 Jahre

#2 Gedeckter Wochenbedarf 314 % 33 % 62 % 22 % 4% 73 %
Frauen uber 65 Jahre

1
GEMrrrELTE WOCHENWERTE 629,26 ug 0,73 mg 0,88 mg 0,55 mg 37,65 ug 81,59 mg

8 Gedectter Wochenbedarf 48 % 37 % 40 % 24 % 3% 76 %

9
Manner uber 65 Jahre

0 Gedeckter Wochenbcdarf 61 % 44 % 46 % 26 % 3% 76 %
Fraueo uber 65 Jahre

i
GEMITTELTE WOCHENWERTE 448,47 ug 0,90 mg 0,91 mg 0,58 mg 40,61 ug 81,40 mg

8 Gedeckter Wochenbedarf 34 % 47 % 43 % 25 % 5% 76 %

*
Manner uber 65 Jahre

90: Gedeckter Wochenbedarf 43 % 56 % 46 % 27 % 5% 76 %
Frauen uber 65 Jahre

Tabelle 10



ESSEN AUF RADERN Kritische Mineralstoffe und Spurenelemente im Alter

gerundete Werte Eisen Kaldum lod Kalium Magnesium i Zink
Ohme joi Spei,=atz

1
GEMYrrELTE WOCHENWERTE 5,77 mg 172,80 mg 69,05 ug 1587,35 mg 68,30 mg 2796,70 ug

Gedeckter Wochenbedarf 48 % 20 % 38 % 45 % 18 % 17 %

i Manner abe 65 Jabre

p; Gedeckter Wochenbedarf 48 % 20 % 38 % 45 % 21 % 17 %
Frauen uber 65 Jahre

.i GEMTHELTE WOCHENWER'IE 6,63 mg 220,94 mg 67,70 ug 1871,11 mg 44,50 mg 1623,13 ug

i Gedeckter Wochenbedarf 55 % 26 % 36 % 53 % 11 % 9%
Manner Ober 65 Jabre

el Gedeckter Wocheobedarf 55 % 26 % 36 % 53 % 13 % 9%
Frauen uber 65 Jabre

1 GEMrrrELTE WOCHENWERTE 6,53 mg 246,36 mg 74,44 ug 1833,23 mg 73,63 mg 3115,17 ug

.  Gedeckter Wocbenbedarf 54 % 29 % 41 % 52 % 21 % 19 %

i
Manner uber 65 Jabre

0 Gedeckter Wocberibedarf 54 % 29 % 41 % 52 % 23 % 19 %
Frauen uber 65 Jahre

I.

1 GEMrrrELTE WOCHENWERTE 6,96 mg 243,44 mg 67,02 ug 1872,51 mg 123,04 mg 2660,91 ug TS

1 Gedeckter Wochenbedarf
58 % 30 % 37 % 53 % 35 % 16 %

i
Manner uber 65 Jabre

Gedeckter Wocbenbedarf'f 58 % 30 % 37 % 53 % 41 % 16 %
Frauen uber 65 Jahre

Tabelle 11
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2.1.2 Zusammenfassende Bewer-

lung der Ernahrungsum-
stellung

Das Projekt  Essen auf Radem' hat gezeigt, daB gesunde, al-

tersgerechte Emahrung im Gemeinschaftsverpflegungsbereich
durchfahrbar ist und auch im haheren Lebensalter akzeptiert

wird, wenn sie schrittweise eingefohrt wird. Dennoch sind einige

Fragen unbeantworlet geblieben.

Leider konnte autgrund fehlender Rezeptur kein direkter Nahr-

wertvergleich zwischen herkammlichen und modifizierten Mit-

tagessen vorgenommen werden.

Hier ware das erste Problem anzusprechen:

Die Erstellung von Rezepturen ist fur die Nahrwertkalkulation

unentbehilich, jedoch fur den Koch sehr arbeitsintensiv und

hinderlich. Hierdurch wird die OberprOfbarkeit der Bedarisdek-

kung erschwert bis unmoglich gemacht.

Inwieweit reicht die Zeit in der Koche, um Rezeptu-

ren zu schreiben und Nahrwertberechnungen vor-

zunehmen?

Inwieweit ist der Koch Ober eine bedarfsgerechte

Emahrung Caller Altersstufen) informiert?

Ein zweites Problem trat beim Einhalten der Richtlinien im GV-

Bereich auf:

Trotz vieler Bernehungen und ohne den organisatorischen und

finanziellen Rahmen zu sprengen, ist es nicht gelungen, in un-

serem kurzen Projektzeitraum alle Richtwerte einer GroBver-

pilegung optimal decken zu kannen.

Vielleicht sollte hier noch eine Oberlegung stattfinden, inwieweit

diese Richtwerle praxisorientiert sind, ohne gleich eine grundle-

gend andere Emahrungstorm einzulohren wie die Vollwerter-

nahrung besispielsweise.



Ist eine solche Emahrungsform fur jeden akzepta-

bel?

Besonders in unserem Fall muBlen altere Menschen sich auf

z.T. neue und in Vergessenheit geratene Lebensmittel umstel-

len. Die Akzeptanz und Vertraglichkeit der neuen Kost wurde

durch die schrittweise Umstellung und durch neue, nicht sicht-

bare Zubereitungsweisen erhoht. Neue Lebensmittel wie Hefe-

flocken und Sprossen wurden durch kurze Informationen ein-

gefohrt.

Das dritte Problem ist die Nahrsto#versorgung unseres Klien-

tels. Unsere Absicht, allein durch das Mittagessen viele kriti-

Sche Nahrstoffe zu decken, ist nicht durchiohrbar. Hier wird die

Bedeutung des Frohstocks und Abendessens sichtbar.

Da die Bezieher von -Essen auf Radem' z.T. auf Hilfe ange-

wiesen sind, um sich mit Lebensrnitteln zu versorgen, stein sich

hier eine weitere Frage:

Inwieweit konnen weitere Hilfsdienste und Emah-

rungshinweise diesen Menschen helfen, sich opti-

maler zum FrOhstock und zum Abendessen zu

versorgen?

Auch zeigte dieses Projekt, daB eine optlmale Ernahrung bel

alteren Menschen nlcht mit herkammllchen Lebensmltteln

reallsiert werden kann. Die Notwendigkeit von sogenannten

Nahrungserganzungsmitteln wie Hefe-Bierflocken, Sprossen,

Weizenkeimen und Milchpulver wurde sichtbar.

Dleses Projekt machte weller deutllch, daB elne gute Zu-

sammenarbelt zwischen Wissenschaft und Praxis vieles

magilch macht, wenn belde Sellen mlteinander kooperleren

und gewillt sind, uz. Kompromisse einzugehen.
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In diesem Zusammenhang sollte die Oberlegung stattfinden, die

Kochausbildung noch umfassender bzw. differenzierter zu ge-

stalten. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen im Projekt

kann nicht vorausgesetzt werden, daB sich jeder Koch eine Zu-

satzqualitikation erwirbt.

Die Verantwortung des Koches beteht darin, ein schmackhaftes

und gesundes Essen tur alle Altersklassen kochen zu k6nnen.

Die besten Effekle einer gesunden Emahrung zeigen sich si-

cherlich, wenn maglichst fruh im Leben dahingehend begonnen

vvird. Das Angebot einer altersgerechten Kost ist sicherlich ein

erster wichtiger Schritt. Dennoch sollte auf lange Sicht eine ge-

sunde Emahrung wahrend der gesamten Lebensspanne ange-

strebt werden.

3.1.2.

Abblldung 27:

Reaktionen der Bezieher

Akilonswoche 1, Tagesbetragung

(Geschmack)
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Aktionswoche 4, Tagesbefragung
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Abbildung 30: Akttonswoche 4, Tagesbefragung

(Sattlgung)

Wie die Abbildungen zeigen, wurde der Geschmack der Spek

sen Oberaus positiv beurteilt. ROckmeldungen, daB das Essen

schlecht geschmeckt hatte, gab es in nennenswertem Umfang

nur am Donnerstag in der ersten Aktionswoche. An diesem Tag

wurde ein vegetarisches Gericht serviert, das gleichzeitig das

unbekannteste Essen in dieser Woche war. Den meisten Zu-

spruch fand dar Eintop: am Mittwcch.

Genauso positiv wle der Geschmack wurde die Sattlgung

beurtellt. Vergleicht man die erste mit der vierten Aktionswo-

che, so fallt auf, daB eine Verschiebung der Beurteilung von

'gut" zu "wie immer stattgefunden hat. Wir vermuten, daB eine

GewOhnung an die modlfizierten Speisen stattgefunden hat.

Der hohe Anteil der positiven Bewertungen bereits in der ersten

Aktionswoche ist einerseits eine Bestatigung fur eine gelungene

Emahrungsumstellung, andererseits kann ein nicht naher zu
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beschreibender Teil der Positivantworten u.U. auch ein ver-

zerrtes Bild darstellen, da die Befragung im Namen des Tragers

durchgefuhrl wurde. Im Sinne der Balancierung des eigenen

Anspruchs an Lebensqualitat und des Wissens um die Siche-

rung der materiellen Lebensgrundlage durch 'Essen auf Ra-

dem' kann im Zusammenspiel mit einer gewissen Autoritals-

glaubigkeit Kritik bei den Beziehem als unangebracht erschie-

nen sein.

Die Ergebnisse der Nachbefragung in der ersten Aktionswoche

zeigen ebentalls kaum negative AuBerungen. Der Geschmack

der Speisen wird entweder als gut oder zurnindest nicht als

schlechter im Vergleich zum Gewohnten beurteilt. 94,3 % aller

Betragten gaben an, immer satt geworden zu sein.

Die Antworten auf die Fragen -Hat Ihnen der 'Frohjahrsputz for

die Gesundheit' gut getan?- und 'Geht es Ihnen besser?" wur-

den von mehr als der Halfte der Befragten mit -lch wei B nicht

beantworlet. Diese Antwort erscheint plausibel. Nach einer Wo-

che mit gesOnderem Essen sind sicherlich kaum Veranderun-

gen spurbar.

Nach der vlerten Aktlonswoche konnte lelder ketne Nach-

befragung durchgefohrt werden. Bereits wahrend der Tages-

befragung war der ROcklaut von Fragebogen geringer als in der

ersten Aktionswoche. Die Fahrer sowie die Verwaltung berich-

teten von massivem Widerstand gegen die Befragung Das

Ausfollen der Zettel wurde abgelehnt, einige Bezieher be-

schwerten sich in der Geschaftsstelle. Darauthin wurde die

Nachbefragung nicht mehr durchgeluhrt.

Folgende GrOnde kOnnen zu diesem Widerstand gefuhrl haben:

- Obertorschung des Klientels, der Sinn der Befragung

war nicht ausreichend einsichtig geworden.

- Die Dienstleistung stellte bisher ein hohes MaB an Ver-

sorgung dar, das nun durch die geforderte Aktivitat ge-

fahrdet erschien.

- Eine zusatzliche Belastung der Fahrer durch die Ver-

teitung der B6gen, Motivation und Aulklarung der Be-

zieher kann zu einer negativen Einstellung der Fahrer
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gegenober dieser Aktion gefohrt haben, die sich auf die

Bezieher Oberlrug.

Die Qualitat des Essen Whrte jedoch nicht zu dieser Abwehr.

Die ausgefollten Bogen wie auch mundliche Au Berungen der

Bezieher den Fahrem und der Geschaftsstelle gegenober bele-

gen dies.

Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:

Die Ernahrungsumstellung wurde von den Essenteilnehmem

Oberraschend positiv aulgenommen. Der in Projektphase 1

festgestellte Widerstand gegen Veranderungen jeder Art und

gegen eine gesOndere Emahrung war nicht mehr feststellbar.

Der in der Aktionswoche 4 restgestellte Widerstand war gegen

die Befragung und nicht gegen das Essen gerichtet.

Der in Projektphase 1 festgestellte Widerstand gegen jegliche

Veranderung basierte auf vagen Vorstellungen. Die reale Er-

nahrungsumstellung scheint die Lebensqualitat jedoch nicht im

beforchteten MaBe gefahrdet zu haben. Im Gegenteil wird das

Essen sehr positiv eingeschatzt. Elne Gemhrdung von Le-

bensqualltat scheint jedoch von der begleltenden Befra-

gung ausgegangen zu seln.

3.1.3. Veranderungen in der Ku-

che

Da die KOche unter anderer Tragerschaft steht als der Dienst

'Essen auf Radem und damit nicht zum direkten Projeklbe-

reich gehort, konnten Informationen Ober die dortigen Verande-

rungen nur aus Schilderungen des Kochenchets und der Lei-

tung des Altenwohnzentrums gewonnen werden.

Im Interview nach der vierten Aktionswoche kristallisierten sich

folgende Veranderungen heraus:

Der Aufwand fur die Essenzubereitung war nur zu Beginn der

Modellphase in nennenswertem Umiang haher als sonst. Etwas

zeitautwendiger gestaltele sich das Abwiegen der Lebensmittel
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sowie die Zubereitung der Mahlzeiten. Dieser Mehraufwand lieB

sich aber ohne Oberbeanspruchung des Personals bewatigen.

Zugule kommen dem Projekt hier sicherlich die Vorerlahrungen

des Kochenchefs mit Vollwertemahrung, so daB die Zuberei-

tungsweisen fOr ihn bekannt waren. ledigilch die Beschaffung

einiger Zutaten (z.B. Hirse) gestaltete sich schwierig. Es wurden

lediglich 2,5 % mehr Finanzmittel wahrend der tonfrnonatigen

Erprobungsphase verbraucht. Das kann zum Teil auch Folge

der allgemeinen Verteuerung sein.

Folgende wichtige Veranderungen in der Art der Zubereitung

sind bereits zur alltaglichen Routine auch au Berhalb von

-Aktionswochen- geworden:

- ein vegetarischer Tag und ein Fischgericht pro Woche

- fettreduziertes und fettmodiliziertes Kochen

- Beachtung der kritischen Nahrstoffe bel der Zuberei-

tung

- Erhohung des Anteils an Salat und GemOse

- Verwendung von Vollkomproduklen

- Verwendung von Gernose-stan FleischbrOhe

- Reduktion der Fleischmengen, kaugerechte Zuberei-

tung

- Vermehrter Einsatz von Milchproduklen

- Obst als Nachtisch

- Einsatz von jodiertem Meersalz

- Verwendung von Fructose und SOBstoff statt Zucker

Damit ist die Umstellung der Emahrung durch die GroBkOche

auch auBerhalb von Aktionswochen- im wesentlichen volizo-

gen.

Nach Einschatzung des Kochenchefs machen sich diese Ver-

anderungen geschmacklich bemerkbar. Er befurchtete vor Be-

ginn der Aktionswochen, daB die Bezieher dies negativ bemer-
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ken worden. Die Befragungen wahrend der Aktionswochen be-

weisen jedoch das Gegenteil.

Die Aktion wurde nicht nur von den Beziehem von 'Essen auf

Radem: sondem auch von den Bewohnem des Allenwohn-

zentrums, in dem sich die KOche befindet sowle der Ge-

schaftsleitung und dem Kuchenpersonal positiv aufgenommen.

Es bestehen iedoch noch einige Schwierigkeiten in den materi-

ellen und personellen Voraussetzungen:

Die Koche ist zu klein und veraltet (z.B.: fehlender Konvekto-

mal). Es entsland dadurch gerade in der Aniangsphase eine

vermehrte Belastung des KOchenpersonals, die auf Dauer nur

durch einen KOchenumbau zu beseitigen sein wird. Es tehlen

auBerdem eintache, rationelle Arbeitshilfen zur Berechnung der

Nahrwerle.

Auch die personelle Ausslattung ist fur die derzeitige Anzahl an

Essen unter den gegebenen Bedingungen zu gering.

Insgesamt Ist die Ernahrungsumstellung for ca. 300 Perso-

nen schnell, umfangrelch und erfolgrelch durchgefuhrt

worden.

3.2. Erfahrungen mit einem er-

weiterten Dienst

Wahrend die Optimierung der Grundversorgung - zurnindest

solem es die Emehrungsumstellung betrifft - problemlos zu re-

alisieren war, stellten sich dem Autbau eines erweiterten

Dienstes erhebliche Hindemisse entgegen. Im Endeffekt konnte

nur das Modell 'Gemeinsam kochen und essen- sowie eine

FruhstOcksgruppe in Brake realisiert werden.

In Nordenham, der Region, die auch mil -Essen auf Radem'

beliefert wird, sind die Versuche, 0inen Mittagstisch sowie ein

Verteilersystem einzurichten, gescheitert. Im folgenden sollen

die Bedingungen for diese Entwicklung - soweit es moglich ist -

geklart werden.
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3.2.1. institutionelle Bedingungen

3.2.1.1. Nordenham

Zur Zeit gibt es in der Geschaftsstelle des Tragers keine eigene

Verwaltungskraft for  Essen auf Radem". Die Organisation und

die verwaltungstechnische Betreuung der Bezieher wird vom

Geschaftsfohrer und seinen Mitarbeiterinnen anteilig net,en

den sonstlgen Aufgabenberelchen erledigt. Bei durchschnitt-

lich 170 Essen ist die Geschaftsstelle damit bereits an ihrer Ka-

pazitatsgrenze. Eine eigene Verwaltungskraft ware eine not-

wendige Voraussetzung tur eine flexible und innovationsf6rder-

liche Gestaltung der Dienstleistung.

Der Aulbau eines er'weiterten Dienstes bedeutet auch einen

Mehraufwand in der Verwaltung, der unter den bestehenden

Gegebenheiten nicht zu meistem war.

Der Autbau von Kontakten, die Motivation der Bezieher, die

Betreuung und Motivation der Fahrer, die Organisation und Ko-

ordination von Fahrdiensten und Essenauslieferung, die Offent-

lichkeitsarbeit u.v. m. erlordem mehr personelle und zeitliche

Ressourcen.

Im Projektrahmen war leider nur eine Projektmitarbeiterin vor

Ort vorgesehen zur Betreuung der Teilnehmerlnnen an alterna-

tiven Modellen und zur Organisation eines laufenden Angebo-

tes. Die Vorarbeiten muBten von der Geschaftsstelle der Ar-

beiterwohlfahrt in Nordenham zusatzlich Obernommen werden.

Wie sich im nachhinein herausstellte, war diese damit Oberla-

stet. Es kam dadurch zu erheblichen zeitlichen Verzagerungen

einzelner Vorhaben, und durch die fehlende Zeilkapazitat

konnten die Fahrerlnnen als wichtigste Vermittler zwischen

Verwaltung und Beziehem nicht im erwarteten MaBe in das

Projekt mit einbezogen werden. Zu oft wurden Projektvorhaben

nur als eine zusatzliche Belastung wahrgenommen. Dement-

sprechend konmen auch die Bezieher nicht zur Teilnahme an

altemativen Modellen motiviert werden.
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For die Einfohrung eines erweiterten Dienstes ware es deshalb

unbedingl erlorderlich, eine eigene Verwaltungsstelle fur

"Essen auf Radem' zu schaffen. Auch die Umstellung der Ver-

waltung auf EDV kann dann eine erhebliche Entlastung bedeu-

ten.

3.2.1.2. Brake

In Brake waren durch einen Stadtteinreff sehr gute Kontakte zu

alten Menschen, zur Haus- und Familienpflege sowie zum mo-

bilen sozialen Hilfsdienst gegeben. Auf diesem Wege land das

Angebot 'Gerneinsam kochen und essen" und die

'Fruhstocksgruppe- via Mundpropaganda schnell regen Zu-

spruch. Ein Grund unter anderen dorfte dator gewesen sein,

daB von Seiten der Arbeiterwohlfahrt in Brake noch kein Dienst

Essen auf RAdem' bestand. Daher handelte es sich um ein

neues Angebot und nicht um die Veranderung eines gewohnten

und vertrauten Dienstes, die eine Verunsicherung der Bezieher

mit sich bringt.

Als unabdingbare Voraussetzungen for diese beiden Angebote
an altere Personen haben sich

- die Arwesenheit einer Betreuungskraft fur die Ange-

bote sowie

- die Moglichkeit zum Transport gehbehinderter und ge-

brechlicher alter Menschen

herausgestelll

3.2.2.

3.2.2.1.

Reaktionen der Bezieher

Verteilersystem und Mit-

tagstisch

In Nordenham war es uns leider nicht neglich, die mangelnde

Motivation for eine Teilnahme an einem alternativen Angebot zu
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analysieren. Seitens der Teilnehmer bestand keine spontane

Bereitschaft. U.E. deutel dieser Sachverhall daraul hin, daB

zwischen den Projektmitarbeitem und der Zielgruppe des Pro-

jektes eine zu groBe Distanz entstanden war. Die GrOnde dafOr

lassen sich im Augenblick nur anhand von Vermutungen umrei-

Ben:

1. Die zeitliche Perspektive
War bereits fur die Geschaftsstelle des Tragers der Projektzeit-

raum zu kurz, um sich auf neue Modelle einzustellen, so kann

man annehmen, daB dies erst recht fur alle Menschen gilt, die

gemaB der von uns erhobenen Umfrage -gem ihre Ruhe ha-

ben' machten (vgl. Bezieherbefragung). Innerhalb eines Jahres

ist demnach zuviel geschehen: Es gab eine Bezieherbefragung,

vier Aktionswochen samt Informationszetteln und zwei einwo-

chige Befragungen. Im AnschluB daran folgte die Bitte um Teil-

nahme an einem altemativen Modell.

Eine derartige Oberbeanspruchung ("Oberforschung ) der Be-

zieherlnnen war von uns weder beabsichtigt noch vorhergese-

hen.

2. Das Verhaltnis Forscher - Zielgruppe
Gemae der Grundidee des Projekles war es niGht das Inter-

esse, direkt auf die Bezieher einzuwirken. Vielmehr war das

ausdrockliche Ziel eine institutionsgestotzte Vorgehensweise.

Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, fand aber auch eine

Oberlastung der Institution - der Arbeiterwohlfahrt Nordenham -

in der Mitte des Projektteitraumes statt. Diese Schwierigkeiten

wurden wahrscheinlich aut der alltaglichen Ebene des Dienstes

am dringlichsten: Bei den Fahrem und deren Kontakten zu den

Beziehem. Die Arbeitskapazitaten in der Verwaltung und bei

den Fahrerlnnen waren nicht ausreichend, was bei den Fahre-

rlnnen dann wahrscheinlich deren Engagement fOr das Projekt

verminderte, so daB sie auch die Teilnehmer nicht mehr zur

Mitarbeit motivieren konnten, sondem eher die eigene Ableh-

nung unbewu81 weitervermittelten.
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Eine starkere persone#e und inha/Niche Unterstotzung des

Dienstes hatte wahrscheinlich auch andere Bezieherreaktionen

zur Folge gehabt.

3.2.2.2. "Gemeinsam kochen und
essen"

DaB alternative Essenangebote nicht grundsatzlich abgelehnt

werden, sondem sogar gerne genutzt werden, zeigen die Pro-

jekterlolge in Brake. Im dortigen Sladneiltrett der Arbeiterwohl-

wahrt vvurde ein "Koch- und Mittagstisch- ins Leben gerufen.

Schon bald kristallisierte sich ein kleiner, aber lester Kreis von

Besuchertnnen heraus, die regelmaBig teilnahmen.

Die Interviews Init den einzelnen Beziehem wurden per qualita-

tiver Inhaltsanalyse (MAYRING 1983) ausgewerlet. Die Aussa-

gen wurden von zwei Mitarbeiterinnen in ein Grobraster von 5

festgeleglen und einer offenen Kategorie eingeordnet. Daraus

konnte ein Feinraster von 19 Kategorien gewonnen werden.

Insgesamt wurden 265 Einzelaussagen codiert.

a) Das Essen

Die Ergebnisse zeigen, dae das Essen durchgehend positiv

beurteilt wurde. 14 Aussagen betonen den guten Geschmack

der zubereiteten Speisen (-Und das schmeckt auch gut, nicht,

kann nichts sagen, das schmeckt sehr gut...D, die gleiche An-

zahl Aussagen wurde zu einem posltlven Wohlbeflnden im

Zusammenhang mit dem Essen gemacht, z.B. sagle eine Frau

-Ja, man ist denn ja nicht so voll, nicht, sonst ist man meist so

voll und sol Ich fuhr mich dann besser danach. MuB ich sagen,

jal". Wichtige Momente waren ebenfalls, daB es SpaB gemacht
hat und man etwas lernen konnte.

b) Soziale Kontakte

Insgesamt wurden 55 Aussagen zu sozialen Kontakten ge-

macht. Das entspricht fast 21 % aller Aussagen. Darnit wird be-
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reits die Funktion der Mittagsgruppe for das sozlale GefOge

der Teilnehmer deutlich. 22 Aussagen beziehen sich dabei di-

rekt auf das Mittagessen. Es gab insgesarnt 6 Negativnennun-

gen, in denen betont wurde, daB es zu wenige Teilnehmer und

zuwenig jongere waren. Die Aussage einer Teilnehmerin war:

"Ja, ich finde diese Gemeinschaft sehr gut, nur sind da nur sehr

viele alle Leute, man denkt, es kommen noch jungere dazu,

aber es war ja nicht der Fall. 

33 Aussagen beziehen sich auf soziale Kontakte auBerhalb der

Mittagsgruppe, wobei 11 Angaben eher negative Erlebnisse

schildem. 6 der gesarnten Anmerkungen zu diesem Thema be-

ziehen sich auf die FruhstOcksgruppe.

c) Blographle
Sehr viele (74) Aussagen beziehen sich auf die eigene Biogra-

phie. Dabei kann Krankheit einen zentralen Punkt einnehmen,

wie das Beispiel eines Teilnehmers zeigt, der wahrend des In-

terviews immer wieder auf seine Erkrankungen zu sprechen

kam. Der nachstwichtige Punkt sind Aussagen, die sich auf

Versorgtwerden beziehen (17), wahrend Aussagen, die ein

Versorgen anderer widerspiegeln, mit 2 Nennungen nahezu

verschwinden.

d) Aktivitaten

16 Aussagen beschreiben Frelzeltbeschaftlgungen und

Hausarbeit. 2 davon sind jedoch nur einschrankende AuBerun-

gen wie z.B. 1ch mache nichts mehr.'

e) Veranderungen
In insgesamt 38 AuBerungen werden Veranderungen Im All-

tag genannt, die durch die Kochgruppe entstanden sind. Insge-

saint 22 Aussagen beschreiben die Veranderung der eigenen

Kochweise und 11 Aussagen deuten auf eine Emohung des

EmahrungsbewuBBeins hin. Beispiele sind hier Aussagen

wie -Die Salate, die hab' ich schon alle nachgemacht!- oder

Warum immer so fettig aufm Alter...? .

133



4 Aussagen spiegeln eine erhOhte Motivation wider, selbst zu

kochen bzw. mit der Kochgruppe weiterzumachen.

f) FOrderliche und hinderliche Bedingungen
Mit insgesanit 22 Aussagen fiel es den Teilnehmer leichter, et-

was Ober Faktoren zu sagen, die ein solches Angebot behin-

dem kannen, als Ober solche, die forderlich waren (11 Aussa-

gen).

Folgende Einflosse wurden unter anderen als hInderllch ange-

sprochen:

- Gewohnheit (4)

- Mit -Essen auf Radem" versorgi zu werden (4)

- Selbst kochen in der Mittagsgruppe ist zuviel (2)

- Selbst zu Hause zu kochen (2)

- Einkaulen zu mossen (1)

- Wenn es keinen Fahrdienst gabe (1)

- Wechselnde Gruppenzusammensetzung (1)

- Wenig Zeit (1)

- Wenn es keine Betreuung gabe (1)

- Zu wenige Teilnehmer (1)

Als fOrdertich wurden als wichtigste Argumente genannt:

- Zusatzlich andere Angebote (4)

- Gr68ere Gruppen (2)

- Mehr Werbung (2)

Infolge der kleinen Stichprobe lassen sich diese Ergebnisse nur

schwer verallgemeinem. Dennoch fallt deutlich auf, daB die

Kochgruppe elne sehr positive Resonanz bel den Tellneh-

mern ertahren hal. Das Essen wurde als gut schmeckend und

bekommlich eingestuft. Veranderungen im Emahrungsbewu Bt-

sein und der alltaglichen Kochweisen haben laut Aussage der
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Teilnehmer slattgefunden. Besonderes Augenmerk verdient die

soziale Bedeutung der Gruppe, die mit mehr Aussagen be-

schrieben wurde als der Geschmack der Speisen.

Unsere Annahme, daB es meglich Ist, durch eln verander-

tes Essenangebote alte Menschen zu aktivieren, Ihnen elne

gesundere Kost nahezubrIngen und thnen wlchtlge soziale

Kontakle zu enn6gjlchen, hat slch damlt grundsatzltch be 

statigt.

Die MiBerfolge in Nordenham erklaren sich damit vor allem aus

organisatorischen Schwierigkeiten, weniger aus einer Unange-

messenheit der Angebote.

3.2.2.3. Fruhstucksgruppe: "lch
freu' mich schon immer
drauf"

Wahrend des Projektzeitraumes ist durch die Anregung des

Projektes, jedoch unabhangig davon, eine Frohstocksgruppe

ins Leben gerufen worden. Die Initiative ging von den Mitarbei-

terlnnen des Stadtteiltreffs der Arbeiterwohlfahrt aus und wurde

von den angesprochenen Senioren geme angenommen. Dies

ist ein Beleg mehr dafor, daB alternative Angebote von atten

Menschen gem akzeptiert werden.

Gegen Ende der Erprobungsphase nahmen zwei Projektmitar-

beiterinnen an der Frihstucksgruppe tell. In Gesprachen mit

den Obrigen Teilnehmem wurde versucht, das Erleben der

Frohstucksgruppe sowle die Beweggronde zur Teilnahme zu

erfahren. AnschlieBend wurde ein Gedachtnisprotokoll angefer-

ligt.

Alle Teilnehmer berichteten ausnahmslos, daB sie an

kOrperlichen Gebrechen Men und daher ein Perso-

nenfahrdienst fur die FrOhstOcksgruppe eine unabding-
bare Voraussetzung sei. Desgleichen bedarf es einer

Betreuung und Organisation des Trettens. Die Teil-
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nehmer sahen sich nicht in der Lage, dieses Angebot

aus Eigeninitiative aufrechtzuerhalten.

Das Essen selbst wurde wahrend der Gesprache kaum then·,a-

tisiert ("Essen ist eher NebensacheD. Die Bedeutung der FrOh-

stocksgruppe zeigte sich auf der sozlaten Ebene. Aussagen
wie 'so geht der Tag dahin' und 'warum denn noch leben' deu-

ten auf eine resignative Haltung hin, die keine Zukunftsorlen-

tierung mehr zulaet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Froh-

stocksgruppe eine immense Bedeutung im Leben der alten

Menschen. 'lch freu' mich schon immer drauf' war eine Aus-

sage, und die FrOhslucksgruppe sei 'ganz wichtig; denn 'allein

bin ich zu Hause ja sowieso'. Der Kontakt zu anderen steht im

Vordergrund, doch nur wenige Teitnehmer berichteten, daB die

Kontakte auch Ober das gemeinsarne FrOhstOck, das einmal

vierzehntagig stattlindet, hinausreichen worde. Sofem Kontakle

stattfinden, geschieht dies Ober den 'Altennachmittag' in den

gleichen Raumen und Ober eine aus der Frohstocksgruppe her-

vorgegangene Telefonkette. Es verwundert daher auch nicht,

daB der Wunsch nach haufigeren Treffen und eine bei allen

Teilnehmem vorhandene Zufriedenheit mit der FrOhstOcks-

gmppe geauBert wurde.
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Zusammenfassung der Er-

gebnisse

1. Die Optlmlerung der Grundversorgung der Dienstlei-

stung mit -Essen auf Radem" ist - soweit es die Qualitat der

Essen betrifft - rasch gelungen. Ober einen Zeitraum von fonf

Monaten wurde die Nahrsto#versorgung zunachst in vier Akti-

onswochen verbessert. Sukzessive wurden die Speisen au Ber-

halb der Aktionswochen dem selben Qualitatsstandard angegli-

chen. Mittlerweile wird in Nordenham tur 'Essen auf Radem'

und das Altenwohnzentrum, in dem die Koche sich befindet

(d. h. for insgesarnt ca. 300 Essenteitnehmer), eine altersge-

rechle Kost angeboten.

Die veranderten Speisen wie auch die begleitenden Informatio-

nen wurden von den Beziehem sehr positiv aufgenommen.

2. Die Eriahrungen in Brake mit der Aktion "Gemelnsam

kochen und essen"und der Fruhstucksgruppe zeigen, da8

die im Projekt entwickelten Modelle elnes erweiterten

Dlenstes den Bedorinissen gerade jener Gruppe alter Men-

schen entsprechen, die eher zu den in ihrer Lebensqualltat

gefahrdeten Personen gehOren.

Wie vermutet, wird das Essen zum Trager und Motor soziater

Kontakte, wenn auch z.T. mit nur geringer Aktivitat. Damit ge-

winnen derartige Angebote schnell eine hohe Bedeutung im

Leben der Teilnehmer. Eine Selbstorganisation dieser Ange-

bote erwies sich jedoch als nicht maglich. Bindende Vorausset-

zungen sind: eine regelmABige Betreuung sowie ein Perso-

nenfahrdienst.

3. Die Aktion "Gemelnsam kochen und essen" bewies -

wie bereits die Emahrungsumstellung bei -Essen auf Radem' -,

da8 auch alte Menschen bereit sind, slch auf elne veran-

derte Kost elnzustellen und sie sich gut schmecken zu lassen.

Haufig wurde auch von einem gesteigerten Wohlbefinden im

Zusammenhang mit dieser Emahrung berichtet. Erfahrungen

und Kenntnisse aus der Kochgruppe schlugen sich in einem

137

4.



gesteigerlen EmahrungsbewuBtseln und einer veranderten

elgenen Kochwelse nieder.

4. Die Erfahrungen in Nordenham beim Versuch, ein Ver-

tellersystem sowie einen Mittagstisch einzurichlen, zeigen, wie

wichtig es ist, daB der organisatorische Rahmen ein tragfahi-

ges Fundament fOr einen erweiterten Dienst bietet. Nach den

positiven Ergebnissen der Angebote in Brake kann nicht ange-

nommen werden, daB das Scheitem der in Nordenham ge-

planten Vorhaben darauf zuruckzuluhren ist, daB die Bed,]rf-

nislage der Bezieher falsch eingeschatzt worden ist.

Neben organisatorischen Schwierigkeiten spielt wahrscheinlich

auch die Talsache eine Rolle, daB in Nordenham das vorge-

schlagene Verteilersystem und ein grOBerer Mittagstisch fur

mehrere Teilnehmerlnnen nicht als ganz neue Mittagsverpfle-

gung angeboten wurden, sondem als eine Veranderung einer

bestehenden Versorgung beabsichtigt waren. Dadurch kann

bel den Bezlehem subjektiv eln GefOhl der Gefahrdung der

Versorgung und damlt einhergehend elne vorweggenom-

mene ElnbuBe der Lebensqualitat entstanden seln, das zu

starkem WIderstand fOhrte.

Bel elnem neu autzubauenden Dlenst "Essen auf Rader",

der von vornhereln einen enveiterten Dienst mit belnhaltet,

durften dlese Schwlerlgkelten nlcht zum Tragen kommen.

Erst dann besteht die MOgllchkelt elner flexlblen Versor-

auna. die slch an den Handlungskompetenzen der Bezleher

orlentlen und damlt Kompetenzen, autonome Lebensge-

staltung, sozlale Kontakte - kutz: Lebensaualltal - bewah-

ren und steigern hilft.
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E Ein Modell flexibler

Sozialer Dienste fur

alte Menschen

Versorgen und Aktivieren

Das Modellprojekl -Essen auf Radem" hat gezeigt, daB es

maglich ist, soziale Dienste so zu gestalten, daB sie eine opti-

male Versorgung der Nutzer bieten und genOgend Freiraum

und Anspom for Eigenaktivitaten und soziale Kontakle lassen.

Dahinter steht das Prinzip der flexiblen Anpassung der Ver-

sorgung an die Lebenslage der Nutzer. Dadurch wird es

m6glich, den Grad der Versorgung an die jeweiligen Bedorf-

nisse anzupassen. Eine 'komplette Versorgung' - wo sie not-

wendig ist - kann autrechterhalten werden und durch eine

inkomplette Versorgung' soil eine Aktivierung der Nutzer ent-

stehen, die zu einer Erhaltung und Steigerung von Lebensqua-

litat fuhrt (vgl. Abbildung 6, Seite: 31). Die Ergebnisse des Pro-

jektes belegen, daB dies moglich und gerade for jene Nutzerln-

nen wichtig ist, deren Lebensqualitat durch dje Lebensum-

stande gefahrdet ist.

Soil eine derarlige Versorgung sinnvoll eingerichet werden, so

mu B darauf geachtet werden, daB eine Vernetzung der unter-

schiedlichen Versorgungsangebote eines Tragers und auch mit

Angeboten anderer Trager angestrebt wird (siehe Ottavva-

Charla zur Gesundheitsfarderung 1986). Auch die Verankerung

in der Region mit ihrer BevOIkerungsstruktur, ihren Verwal-

tungsorganen und politischen Kraften eraffnet Moglichkeiten,

Lebensqualitat for alte Menschen zu verbessem.

Im idealen Falle ist der Sozialtrager nicht nur Anbieter von Ver-

sorgung, sondem auch Offentlicher Vertreter der Bedorfnisse

der betreuten Personen. Dies erlordert eine Intensivierung der

Kommunikation nach beiden Seiten, einerseits zu den Nutzem

eines Dienstes und andererseits zu politischen Organen im
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Sinne eines Anwalts- oder Empowerment-Modells (RAPPAPORT

1985).

Eine nur auf Versorgung alter Menschen abgestellte

'Dienstleistungsphilosophie  kann die Problerne des Altems in

unserer Geselischaft nicht 16sen. Wichtig ist es, zu aktivieren

und gestaltend auf den Lebensraum einzuwirken. Dabei muB

der MaBstab des Handelns die Lebens- und Problemlage alter

Menschen sein, wie sie sie erleben und nicht wie sie Sozialpla-

nem erscheint.
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2. Institutionelle Strukturen

Die im vorangegegangenen Kapitel gestellten Forderungen an

soziale Dienste for alte Menschen erfordem massive Verande-

rungen auch in der Organisationsstruktur. Es reicht nicht, die

Idee einer flexiblen, aktivierenden Versorgung in eine Institution

zu tragen. Es muB eine entsprechende personelle Kapazitat

for die notwendigen Aufgaben vorhanden sein. Die Organisato-

ren eines solchen Dienstes mossen Ober reine Verwaltungs-

kenntnisse hinaus Ober Kompetenzen verfugen, die ihnen er-

moglichen, sensibel auf die Bedurinisse der Bezieher einzuge-

hen und sie in organisatorisches und sozialpolitisches Handeln

umzusetzen. Dies erfordert eine gezlelte Organisallonsent-

wicklung auch im sozialen Bereich.



3.1.

Betriebswirtschaftliche

Grundlagen

Quantitative Modelle zur

Planung der Grundversor-

gung mit "Essen auf Ra-
dern"

Um eine modellhafte Planung fur die Grundversorgung zu er-

m6glichen, bietet sich eine Aufteilung der Dienstleistung in die

Modde Verwallung, Essenzubereitung und Transport an.

3.1.1. Verwaltung

Nach den vorliegenden Erfahrungen sollte ab ca. 100, spate-

stens jedoch 150 Essen pro Tag eine eigene Verwaltungskraft
fOr Buchhaltung und Koordination verlogbar sein, deren Ar-

beitszeit zunachst halbtags beginnen konnte und mit steigender
Essenzahl ausgeweitet werden sollte.

Eine EDV-gest0tzle Verwaltung kannte sowohl Aufwand als

auch Kosten minimieren, wobei allerdings die Investitionskosten

fur die EDV-Anlage, das Programm und die Schulung (die nach

den vorliegenden Erfahrungen ein unabdingbarer Bestandleil

sein muB) eingeplant werden mOssen. Erlahrungswerte, ab

welcher Essenzahl sich die EinfOhrung lohnt bzw. notwendig

wird, liegen bisher nicht vor.

3.1.2. Essenzubereitung

Da die Essenzubereitung in unserem Falle an eine externe KO-

che ausgegliedert ist, konnten nur grobe Anhaltspunkte for eine

Kalkulation gewonnen werden. Eine genauere Analyse ware for

diesen Bereich wonschenswert. Die im folgenden aufgefohrten

Daten sind daher nur Schatzwerte.
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Vor der Einrichtung einer KOche fOr "Essen auf Radem  muB

notwendigerweise eine mOglichst genaue Einschatzung der zu-

konftig auszuliefernden Essen ertolgen, da spatere Anpassun-

gen sehr kostenintensiv sind (z.B. Kochenumbau, -erweite-

rung). Sowohl Ober- als auch Unterkapazitaten lohren zu er-

hahlen Kostenbelastungen, bzw. es besteht bei Oberlastung die

Gefahr, daB die Qualitat des Essens gemindert wird.

Die Kapazitat wird bestimmt durch die GrOBe und technische

Ausstattung der Raume sowie das verlogbare Personal.

Uns liegen nur Rahmendaten Ober die notwendige personelle

Ausstattung clef Kuche for die Zubereitung von etwa 200 Essen

vor. Ben6tigt werden:

- 1 Kochenleiterln (Koch/Kochin GV), Vollzeit

- 1 stellvertr. Kochenleiterln (Koch/Kachin GV), Vollzeit

- 3 KOchenhelferlnnen, Vollzeit

- 1 Abwaschhilfe, halbtags

- 1 Putzkraft, halbtags

Die Kosten fur Lebensrnittel sowle fur den Energieaufwand va-

riieren proportional zur Teilnehmerzahl.

Wahrend des Berichtszeitraumes wurden Mehrausgaben for

Lebensmittel in Hohe von 2.5 % im Vergleich zum entspre-

chenden Vorjahreszeitraum festgestellt. Diese Kostenerhahung

laBt sich jedoch durch einen allgemeinen Kostenanstieg erkla-

ren, so daB angenommen werden kann, daB die Kosten fOr al-

lersgerechte Kost nlcht hOher Negen als bei konventioneller

Emahrung.

3.1.3. Transport

Die Kosten fOr den Transport der Essen konnen relativ genau

kalkuliert werden. Da die Antahrtszeiten nicht zu lang werden

durfen, ist es nicht sinnvoll, mehr als 50-60 Essen (je nach Be-

zieherdichte) mil einem Fahrzeug auszuliefem. Daher reicht in

jedem Falle ein Fahrzeug mit kleiner Ladeflache aus (z.B.
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Kornbi oder Kastenwagen). Gr6Bere Fahrzeuge kOnnen nicht

wirtschaftlich ausgenutzt werden. Pro Fahizeug mu B ein Fahrer

mit durchschnittlich 5 bis 6 Stunden Art)eitszeit taglich sowie

eine Aushilfskraft eingeplant werden. FOr den Transport der

Mahlzeiten sind als einmalige Anschaffungskosten pro Tell-

nehmer 2 Menagen und for je 4 Essenteilnehmer ein Essentra-

ger zu kalkulieren.

Laufende Kosten entstehen durch Verlust und Abnutzung der

Geschirre, wobei diese Kosten nur schwer zu erfassen sind.

Ein weiterer Kostentaktor ist die Garagenmiete, die von den re-

gionalen Bedingungen abhangig ist.

Treibstoffkosten entwickeln sich entsprechend der Bezieher-

dichle in der Region. Bei donner Besiedlung wer(jen die Entler-

nungen grOBer, was eine Erhehung der Benzinkosten nach sich

zieht. Weitere Kostenfaktoren sind die Verbrauchswerte der

Fahrzeuge, die Art des Kraftstotts sowie die stark variierenden

Benzinpreise. Versicherung und Steuer hangen ebenfalls von

der Art des Fahrzeugs ab (fOr soziale Zwecke ist jedoch eine

Steuerbefreiung maglich!).

Als besonders kritischer Punkt sind in der Analyse der Dienst-

leistung -Essen auf Radem im Kreis Wesermarsch die Repa-

raturkosten for die Fahrzeuge aulgetallen. Sie sind im Vorfeld

jedoch nicht prazise planbar. Die Erfahrungswerte reichen auch

nicht aus, um ein statistisches Mittel zu bilden.

Anzunehmen ist, daB durch Anschaffung von Neuwagen zwar

hohere Anfangsinvestitionen anfallen, dafor aber die laufenden

Kosten niedriger und kalkulierbarer werden.

3.2. Quantitative Modelle zur

Planung von alternativen

Diensten des Angebotes
"Essen auf Riadern"

Da die einzelnen Kostenpunkle nicht als absolute GrOBen dar-

gestellt werden konnen, sollen, um zukunftige Planungen zu

erleichlem, Relationen hergestellt werden.
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Notwendige Personalmittel tOr den erweiterten Dienst:

(Gemeinsam kochen und essen)

For den erweiterten Dienst wird zunachst eine Kapazitat an Be-

treuungskraften sowie an Personen, die das Kochen ausfuhren

bzw. anleiten, benatigt, wobei diese Tatigkeiten in einer Person

vereint sein konnen. Nach den bisherigen Erlahrungen ist fur

eine Teilnehmerzahl von 8-10 Personen eine Kraft zwar ausrei-

chend, allerdings muB dabei ein Arbeitsaufwand von durch-

schnittlich 9 Stunden angesetzt werden, der sich folgenderma-

Ben errechnet:

Einkaufen 1.5 - 2 Stunden

Zubereitung

Essen

Abwasch 6.5 - 7.5 Stunden

Neuplanung

Abrechnung

Die notwendigen Personalmittel for die Betreuung und das Ko-

chen lassen sich also folgendermaBen errechnen:

FOr 8-10 Teilnehmer wird eine Kraft mit 9 Arbeitszeilstunden

pro Angebotstag benatigt.

Ab einer Teilnehmerzahl von 11 Personen wird nach den bishe-

rigen Erfahrungen eine zweite Betreuungskraft notwendig. Be-

treuung und Zubereitung kannen in diesem Falle personell ge-

trennt werden. Der Stundenbedart ist dadurch mit weniger als 9

Stunden anzusetzen. Wir nehmen einen Wert von 6-8 Stunden

(je nach GruppengraBe) pro Betreuungskraft an.

Die Erlahrungen haben gezeigt, daB bei einem Teilnehmerkreis

von 8-10 Personen for die nohvendigen Fahrdienste et·wa 1

Stunde anzusetzen ist, wobei naturlich die Entlemungen be-

rocksichtigt werden mOssen. Gleichzeitig war for diesen Fahr-

dienst ein Fahrzeug ausreichend.

Wie bereits bei den Betreuungskraften wird auch fOr den Fahr-

dienst ab einer Teilnehmerzahl von 11 Personen im landlichen

Raum ein zusatzlicher Fahrer sowie ein weiteres Fahrzeug

notwendig. Mit steigender Besiedlungsdichte kannen de Kapa-
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zitatsgrenzen auch weit haher liegen. Ertahrungen liegen hier-

uber noch nicht vor.

For zusatzlichen Verwaltungsaufwand sind einmalig etwa 10

Stunden anzusetzen, beispielsweise for das Anfertigen von An-

schreiben, Besprechungen etc.. Der Verwaltungsautwand ist in

der Gesarntkalkulation praklisch vemachlassigbar. Zusatzlicher

Arbeitsautwand ers;ibt sich, zurnindest am Antang, sichertich

auch durch das Aussuchen bzw. Zusammenstellen von ge-

eigneten Rezepten, die in diesem Fall von einer Projektmitar-

beiterin zur Verlogung gestellt wurden, dieser Autwand kann

durch geeignele Materiatien (Rezeplbuch) minimiert werden.

Ein weiterer Kostenfaktor for den erweiterten Dienst ist die mo-

nalliche Raumrniele, die antalll, wenn keine institutionseigenen

Raume genutzt werden konnen. For 8-10 Personen sollten KO-

che und EBraum eine Gesamulache von ca. 30-40 m2 haben.

Pro Teilnehmer sollten also 2-3 m2 Raum zur Verfugung ste-

hen. Die KOche muB ebenfalls mit steigender Teitnehmerzahl

grOBer werden.

Die Kosten fur diese Raurne hangen von den ortsoblichen Miet-

preisen ab. Ist es nicht Kglich, Raume zeillich begrenzt anzu-

mieten, mu B zum gegenwartigen Zeitpunkt ein Quadratmeter-

preis von 7,- bis 10,- DM pro Monat angenommen werden.

Hinzu kommen die Kosten fOr Nutzung vorhandener oder An-

schaffung neuer Kochen- und Raumausstattung. Diese zusatz-

lichen Kosten konnen zur Zeit nicht allgemeingollig kalkuliert

werden.

Bei der Nutzung von eigenen Raumlichkeiten kann eine kalku-

latorische Miete angesetzt werden, die for Anschaftungen ge-

nutzt werden kannte.

Einzuplanen sind dabei die Neuanschallungen tur die Kuchen-

ausstattung (soweit nicht vorhanden). Pro Teilnehmer wird fol-

gendes Inventar notwendig:

- 1 Gedeck und Besteck

- 1 Stuhl

- anteilig 16r mehrere Personen 1 Tisch
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Weiterhin wind nach unseren Eriahrungen fur je 10 Teilnehmer

folgende Ausstattung notwendig:

- 3 Tople

- 2 Pfannen

- 3 SchOsseln

- 2 Saucieren

- 2 Platten

- Vorlegebestecke

For die Koche wird ein haushaltsOblicher Satz an Kochenwerk-

zeugen benotigt.

3.3. Zusammenfassung

Durch die Wirtschaftlichkeitsanalyse ist eine Kalkulation von

'Essen auf Radem' sowohl in der Grundversorgung als auch

fur einen erweiterten Dienst maglich geworden.

Einige Zusammenhange k6nnen sehr prazise beschrieben wer-

den, wie z.B. die maximale Ausslattung der Fahrzeuge. FOr an-

dere ist es nur m6glich, einen groben Kalkulationsrahmen zu

bestimmen, der sehr stark von den Bedingungen vor Ort ab-

hangig ist. Prinzipiell sind alle Zusammenhange mathernatisierl

in ein Kostenmodell integrierbar.

Im folgenden sind einige Formeln zur Kostenkalkulation for

"Essen auf Radern' aufgefuhrt.
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Formeln zur Kostenberechnung der Grundversorgung
1. Zubereltung des Essens

Die Kosten fur eine altersgerechte Grundversorgung bei der Zubereitung

des Essens sind kaum/nicht hoher als die Kosten fOr eine konventionelle

Emahrung (2,5 %).

2. Transport

Folgende Basisinformationen werden benatigt:
- Teilnehmerzahl (N)
- Stundenlohn der Fahrer (einschl. Lohnnebenkosten) (KL)
- Durchschnittliche Arbeitszeiten (AZ)

- Durchschnittliche Fehlzeiten (FKZ);

wenn Sollfahrer ungleich Istfahrer FZK = Sollfahrer/ Istlahrer•T•AZ

- Anschaffungskosten for Fahrzeuge (KF)
- Summe der jahrlichen Abschreibungssatze (AfA)
- Anschaffungskosten for Menagen (KM)
- Anschaffungskosten fur Essentrager (KT)
- Laufende Fahrzeugkosten (Reparaturen, Garagenmiete etc.) (LF)

- Gesamiange der Touren in Kilometer (L)
- Benzinkosten pro gefahrenem Kitometer (KB)

- Anzahl der Auslieferungstage pro Monat (T)

Besiedlungsdichte (landlich, stadlisch)

Die maximale Transportkapazitat eines Fahrzeuges (TK) ist bei landlicher

Besiedlungsdichte g eich 50, bei stadlischer gleich 60.

Die Investaonskosten (KI) for den Transport berechnen sich dann folgen-

dermaBen:

KI=[(2*KM)+ (114•KT)1•N+NITK.KF

Die monauichen laufenden Kosten fOr den Transport (KC) ergeben sich

tolgendermaaen:

KC=(L•KB•T)+ (KL•AZ•T)+LF + FZK + AiN12

3. Ve,waltung

Ab ca. 150 Essen wird eine ei9ene Verwallungskran notwendig, deren

Lohnkosten von den entsprechenden Tarifvertragen abhangt.

Die Kosten einer EDV-Anlage werden als Investitionskosten fallig.
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Formeln zur Kostenberechnung eines
envelterten Dienstes

Folgende Basisinformationen werden benaligt:

- Teilnehmerzahl (N)
- Anzahl der Angebotstage pro Monat (T)

- Anzahl der Betreuungsshinden (BS) (Schakwert BS = 7)

- Stundenlohn for Betreuungskraft (KL1)
- Stundenlohn for Fahrdienst (KI-2)
- Anschaffungskosten fur einen Pim (KF)

- Anschaffungskosten for eine KOcheneinrichtung (KK)

Kosten fur Raummiete pro Angebotstag (KR)

Die Inveslitionskosten (KI) ergeben sich folgendermaBen:

M10 A N = (a,10)   a El. N

KI=N/10•KF+KK

Da die Pkw-Kosten hier extrem hoch sind, sollte eine Nutzung auch durch

andere Dienste angestrebt werden.

Die laufenden Kosten (KC) setzen sich pro Monat folgendermaBen zu-

sammen:

Bei N 510

KC = IN * (KL1 + KL2)1 •T+AfA/12

Bei N < 10; 1 10 A N =(a · 10)  a EI. N

KC = m10 (BS . KI-1 + KI-2) .T+ AfA/12



Zeitliche Perspektive

Der Zeitraum unseres Modellproiekles war auf ein Jahr be-

grenzt. Bereits fOr den Trager von  Essen auf Radem  war die-

ser Zeitraum zu knapp bernessen, um alle Vorhaben in die Tat

umzusetzen.

Bei den Beziehem von Essen aut Radem- oder den Nutzem

anderer Dienste sowie im Lebensraum der Menschen machen

Sich Veranderungen. die sich aus derarligen Modellen ergeben,

erst nach Jahren bemerkbar. So werden die Effekte eines er-

weiterten Dienstes 'Essen auf Radem' sicher erst dann richtig

eingeschatil werden k6nnen, wenn die Bezieher einen ahnlich

langen Zeitraum an diesem Angebot teilnehmen, wie jetzt die

Bezieher von -Essen auf Radem"das altbekannte Angebol nut-

zen.

Bei der Urnsetzung alternativer Modelle muB darauf geachtet

werden, daB die Geschwindigkeit der Realisierung nicht im

Tempo organisatorischer Vorgaben, sondem nach den Bedurf-

nissen der Nutzer geschehen. Dies setzt einen ProzeB Interak-

liver Sozlalplanung voraus.
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Aufbau elner integrierten
regionalen Versorgungs-
struktur

Wie bereits dargestelll, beschranken sich veranderte soziale

Dienste nicht auf das Angebot von Versorgung, sondem wer-

den gestaltend in der Lebenswell talig. Dementsprechend wird

froher oder spater die Notwendigkeit auftreten, verschiedene

soziale Dienste unterschiedlicher Trager zu koordinieren und in

ein gemeinsames Dienstleistungsnetz zu integrieren. In diesem

Falle kann eine zentrale Anlautstelle zur Vermittlung von

Dienstleistungen notwendig werden. Erste Ansatze dazu wer-

den im Stadtteiltreff der Arbeiterwohlfahrt in Brake deutlich.
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Realisierung

Die Urngestaltung sozialer Dienstleistungen im o.g. Sinne ertor-

dert komplexes Wissen und Fahigkeiten der Organisatoren.
Dantaber hinaus muB der institutionelle Rahmen zeitliche und fi-

nanzielle Kapazilaten dafor aufweisen.

6.1. Vermittlung von Kompe-
tenzen an Anbieter

Es scheint sinnvoll, grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten

in Schulungen an Anbieter zu vermitteln. Dabei sollten die we-

sentlichen Faktoren des Systems (in unserem Fall "Essen auf

Radern-) in ihrem Wechselspiel vermittelt werden. Dazu reicht

die bloBe Wissensvermittlung nicht aus, sondem Basisfertig-

keiten der Systemanalyse und Modellbildung mossen in Trai-

ningseinheiten geschult werden.

6.2. Computergestutzte Sozial-

planung

FOr derartig geschulte Krafte kann eine computergestotzte Pia-

nung sozialer Dienste sinnvoll werden. Wichtig ist hierbei, daB

der Computer nicht als Ersatz des interaktiven Prozesses mit

dem Klientel eingesetzt wird. Unser Modellprojekl hefert vorbe-

reitende Anhaltspunkte, um das System Essen auf Radem- in

seiner Datenstruktur zu enassen. Es mussen jedoch noch wei-

tere Informationen zur Verfogung stehen, um ein Computerpro-

gramm for Essen auf Radem programrnieren zu kannen.

Deshalb ware es sinnvoll, ein weiterfOhrendes Projekt in einer

Stadt Ober 100.000 Einwohner durchzufuhren.

Ein Programm tur computergestutzle Sozialplanung sollte den

Anbietem eines Dienstes den Ablaufplan for den Aufbau des

Dienstes und die Struktur der erforderlichen Daten fOr eine er-

folgreiche und efliziente Organisation und fur das Controlling
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liefem. Dies Programm wurde von vomherein ein hoheres

AusmaB an Differenzierung zwischen den Nachfragerlnnen er-

neglichen und ein heheres AusmaB an Flexibiltat zu der Ver-

waltung des Dienstes ohne StreB gewahrleisten.
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Fragebogen filr die Interviews der Bezieher Anhang 161

ID [ /

Hinweise auf computerunterstutzte Auswertung, strenge Vertraulichkeit und

Anonymisierung der Daten nicht vergessent

ERNAHRUNG

1. Wie lange bekommen Sie schon "Essen auf RAdern"?

seit [ ] Jahren

[ ] voraussichtlich voriibergehend [ ] dauernd

2. Was waren die Grunde dafiir, daB Sie "Essen auf Radern" bestellten?

[ ] eigene Krankheit/Gebrechen (bitte angeben)

[ ] Krankheit eines Angeh6rigen (bitte angeben)

[ ] Tod eines Angeh6rigen (bitte angeben)

[ ] Trennung von einem Angeh6rigen

[ ] Es wurde mir/uns zuviel

[ ] Eintritt in Rente/Pension
[ ] "Es bot sich so an" (kein kritisches Lebensereignis)

[ ] Die Beschaffung der Lebensmittel war zu beschwerlich

[ ] Unfahigkeit zur Zubereitung warmer Mahlzeiten

[ ] sonstige Grunde (bitte angeben)

3. War das fur Sie damals eine besonders schwierige oder belastende Zeit?

ja, sehr [ ] [] [] I].I] nein, gar nicht
(frcie Antwort notieren)

4. Ist Ihnen die Entscheidung, "Essen auf R dern" zu bestellen, schwer gefallen?
ja, sehr [] [] [] [] [] nein, gar nicht

5. Weshalb ist Ihnen die Entscheidung ... (s.0.) gefallen?
(freie Antwort noticren)

]

A
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6. Welche Kost nehmen Sie?

[ ] Normalkost

[ ] Schonkost (warum? bitte angeben)
[ ] Diatkost (warum? bitte angeben)

7. Nehmen Sie das Essen so zu sich, vie es Ihnen gebracht wird, oder verandern Sie es

durch Gewurze, Krauter u.li.?

[ ] So, wie es gebracht wird, nehme ich es in der Regel auch ein.

[ ] 1ch gebe meistens hinzu.

8. Bereiten Sie sich zusatzlich zu der Mahlzeit noch etwas zu (Beilagen, Getrinke)?
sehr selten [] [] [] [] [] sehr haufig
(ggf. angeben, was)

9. Wie schmeckt Ihnen das Essen? Entspricht es Ihren Ernlihrungsvorstellungen und
-wiinschen? Bitte beurteilen Sie die einzelnen Bestandteile:

sehr gut

Suppen []
Gemusebeilagen [ 1

Rohkost/Salate [ 1
Fleisch [ ]
Fisch []
Kartoffeln/Nudein [ 1
Dessert [ ]
insgesamt [ 1
(bei negativen Urteilen Griinde notieren)

10. Ist das Essen ausreichend fiir Sie?

zuviel

Suppen []
Gemiisebeilagen [ ]
Rohkost/Salate [ 1
Fleisch [ ]
Fisch [ ]
Kartoffeln/Nudeln [ ]
Dessert [ ]
Insgesamt [ 1

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

weder/noch
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

richtig

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
I]
[]
[]
[]

zu wenig

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

sehr schlecht

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

11. Es kommt sicher auch vor, daB Ihnen das Essen nicht schmeckt. Wie haufig ist das
der Fall?

[ ] taglich
[ ] mehrfach wikhentlich

[ ] 1x w6chentlich

[ 1 1x 14-tagig
[ ] 1x monatlich

[ ] weniger als 1x monatlich
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12. Wenn Ihnen das Mittagessen nicht schmeckt, welche Grunde hat dies?

Appetitlosigkeit
Krankheit

Mahlzeit nicht o.k

Trauer oder Kummer

Einsamkeit

Arger/Streit/Konflikt
Langeweile
Sonstige Grunde

sehr setten

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

weder/noch
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

sehr hiufig
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

13. Kommt es vor, daB Sie das Mittagessen iiberhaupt nicht einnehmen?

I ] taglich I ] einmal 14-tagig
[ ] mehrfach wochentlich [ ] einmal monatlich

[ ] einmal w6chentlich [ ] weniger als einmal monatlich

14. Wenn Sie das Mittagessen nicht einnehmen, welche Griinde hat dies?

Appetitlosigkeit
Krankheit
Mahlzeit nicht o.k.

Trauer oder Kummer

Einsamkeit

Abwesenheit

Langeweile
Fasten

Arger/Streit/Konflikt
Sonstige Grunde

schr seken

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[l
[]
[]

weder/noch
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

15. Wird das Essen zu einer fiir Sie gunstigen Zeit geliefert?
zu frah [ ] [] [] [] [] zuspat

16. Wann nehmen Sie die gelieferte Mahlzeit in der Regel ein?

[ ] vor 11.00 [ ] 13.00 - 13.30

[ ] 11.00 - 11.30 [ ] 13.30 - 14.00

[ ] 11.30 - 12.00 [ ] spiiter
[] 12.00- 12.30 [ ] abends

[ ] 12.30 - 13.00

sehr haufig
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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17. Kennen Sie den Speiseplan, so daB Sie in der Regel wissen, was Sie in den nachsten

Tagen fur eine Mahlzeit bekommen?

sehr haufig [] [] [] [] [] sehr selten

18. Was ist Ihnen lieber: WuBten Sie gern den Speiseplan fur die ganze Woche im
voraus oder lassen Sie sich lieber uberraschen, was es fur eine Mahlzeit gibt?

Speiseplan bekannt [ ] [] [] [] [] Uberraschung

19. Wenn nicht der Koch, sondern Sie den Speiseplan machen wiirden, welche Speisen
g be es dann haufiger als jetzt?

(bitte angcbcn)

20. Nehmen Sie das Mittagessen allein ein?

nie [ ] [] [] [] [] [] [] immer

21. Wiinschen Sie sich manchmal mehr Geselligkeit beim Essen?

nie [] [] [] [] [] [] [] immer

(Antwort muglidist genau notieren)

22. Kennen Sie hier in der Nahe andere Teilnehmer des Angebots "Essen auf Riidern"?

[]ja [ ] Anzahl [ ] nein

23. Haben Sie Kontakt zu ihnen?

sehr selten [] [] [] [] [] sehr hiiufig

24. Haben Sie schon einmal gedacht, daB es vielleicht schi n sein k6nnte, das

Mittagessen gemeinsam mit anderen Personen (z.B. Freunden oder Bekannten)
einzunehmen?

(freie Antwort maglichst genau notieren)

Fragehneen fikr die Interviews der Bezieher
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25. Kilnnen Sie Grunde fur Ihre Einstellung nennen?

Ich kann die Wohnung wegen Krankheit nicht verlassen.

Ich machte meine Ruhe haben.

Ich fuhle mich einsam und suche Kontakt zu anderen Menschen.

In Gegenwart anderer fuhle ich mich unsicher und gehemmt.
Ich liebe die Geselligkeit.
Ich habe mich an mein jetziges Leben gew8hnt,
ich mOchte keine Veranderungen.
Es ware schiln, andere Menschen kennenzulernen.

Vielleicht k6Iinte man sich gegenseitig unterstutzen.

Ich habe ausreichend Gesprachsm6glichkeiten.
Sonstiges (bittc angeben)

ja netn

[] [] []

[] [] []
[] [] []
[] [] []
[] [] []
Il [l []

[] [] []
[] [] []
[] [] []
I] [] []

26. Sie bekommen schon einige Zeit "Essen auf Riidern". Ist ihnen im Laufe dieser Zeit
schon einmal eine Idee gekommen, wie man einen solchen Dienst verbessern kann?
Z.B....

[ ] Die Qualitat des Essens kunnte besser sein.

[ ] Das Essen ist nicht mehr warm, wenn es hier eintriflt.

[ ] Das Essen k6nnte abwechslungsreicher sein.

[ ] Das Essen kannte schmackhafter sein.

[ ] Das Essen ist zu teuer.

[ ] Das Essen wird zu einer ungunstigen Zeit geliefert.
[ ] Der Zusteller/die Zustellerin mi,Bte mehr Zeit haben.

[ ] Man sollte einen solchen Dienst auch fiir die anderen Mahlzeiten des Tages
einrichten.

[ 1 Man solite einen Dienst einrichten, der den Teilnehmern untereinander mehr
Kontakte erm6glicht.

[ ] Man muilte mehr EinfluB auf die Zubereitung der Mahlzeiten haben.

[ ] Sonstiges (bitte angeben).

[ ] Es sollte uberhaupt nichts veriindert werden.

27. Waren Sie u.U. bereit, hatten Sie Lust, im Rahmen Ihrer Maglichkeiten an

Veranderungen des Dienstes mitzuwirken? Z.B. mit anderen Teilnehmern zu

sprechen, mitzuhelfen, Treffen zu organisieren u.a.?

ja, sehr gern [] [] [] [] [] nein, sehr ungern
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Soweit zu "Essen auf Raderne Die folgenden Fragen befassen sich mit den ubrigen
Mahlzeiten und Ihren Ernahrungsgewohnheiten im allgemeinen.

28. Sonntags bekommen Sie keine Mahlzeit von der Arbeitenvohlfahrt. Wie verpfiegen
Sie sich da?

[ ] Ich bereite mir selbst eine warme Mahlzeit zu.

[ ] Ich muB leider auf eine warme Mahlzeit verzichten.

[ ] Einmal in der Woche verzichte ich gern aufeine warme Mahlzeit.

[ ] Angeh6rige bereiten mir eine Mahlzeit zu (bitte angeben wer).
[ ] Manchmal werde ich eingeladen.
[ ] Ich esse die Reste vom Vortag.
[ ] Sonstiges (bitte angeben).

29. Wie versorgen Sie sich an den iibrigen Mahlzeiten des Tages (Friihstiick,
Abendbrot)?

[ ] Ich bereite mir selbst die Mahlzeiten zu.

I ] AngehOrige bereiten mir die Mahlzeiten zu (bitte angeben).

[ ] Ich esse sonst kaum etwas.

[ ] Sonstiges (bitte angeben).

30. Wann fruhstucken Sie?

[ ] vor 6.00

[ ] 6.00 - 7.00

[ ] 7.00 - 8.00

[ ] 8.00 - 9.00

[ ] 9.00 - 10.00

I ] spiiter als 10.00

32. Wann essen Sie zu Abend?

[ ] vor 17.00

[ ] 17.00 - 18.00

[ ] 18.00 - 19.00

[ ] 19.00 - 20.00

I ]20.00-21.00
[ ] nach 21.00

31. Was nehmen Sie zum Fruhstuck
normalerweise zu sich?

[ ] Tee/Kaffee [ ] Sonstiges
[ ] Menge insgesamt (Tassen)
[ ] Anzahl Scheiben Brot/Br8tchen
[ ] Belag:

[ ] Sonstiges:

33. Was nehmen Sie zum Abendbrot
normalerweise zu sich?

[ ] GetrUnke:

[ ] Menge insgesamt (Anz. Tassen)
[ ] Anzahl Scheiben Brot

[ ] Belag:

[ ] Sonstiges:

34. Nehmen Sie normalerweise auch Zwischenmahlzeiten ein?

(in etwa angcbcn, was und wicvict)

[ 1 Zweites Fruhstuck:

[ ] Kaffee und Kuchen am Nachmittag:
[ ] Getrgnke und Chips am Abend:

[ ] (Alkoholische Getranke):
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35. Menschen reagieren ganz unterschiedHch: Manche haben in bestimmten
Situationen mehr, andere weniger Appetit. Wieder andere haben immer gleichen
Appetit. Wie ist es bei Ihnen in folgenden Situationen:

Appetit steigt Appetit sinkt Appetit unverandert

Arger/Streit/Konflikt [] [] []
Eile/Hetze [] [] []
Langeweile [] [] []
Kummer/Trauer [] [] []
Einsamkeit [] I] []

36. Glauben Sie, daB man durch richtiges Ernahren der eigenen Gesundheit dienen
und daB man Krankheiten vorbeugen bzw. bestehende Krankheiten lindern oder
auch heilen kann?

Die Erniihrung ist fiir die Erhaltung der Gesundheit ...

sehr wichtig [] [] [l [] [ ] sehr unwichtig

37. Trifft das auch fur Sie persanlich und Ihre Gesundheit zu?

[ ] ja (bitte angeben) [ ] nein

38. Wurden Sie sich gern gesundheitsbewuBter ernahren, als Sie es jetzt tun?

ja, sehr gern [] [] [] [] [] nein, sehr ungern

39. (ggf.:) Was wlirden Sie gern andern?

'frele Antwort notieren)

40. Woran scheiterte bisher eine gesundheitsbewuBtere Ernahning? bzw.. Warum
werden Sie sich auch zukiinftig nicht gesundheitsbewuBter ern hren?

[ ] Mir fehlen Informationen, wie ich mich gesundheitsbewuBter ernahren kann.

[ ] Gesundheitsbewu8te Ernahrung ist sehr aufwendig.
[ ] GesundheitsbewuBte Ernahrung ist sehr teuer.

[ ] Mir schmecken herk6mmliche Mahlzeiten besser.

[ ] Ich bin an das herk6mmliche Essen gew6hnt.
[ ] Ich ernahre mich auch jetzt schon gesund.
[ ] Sonstiges (bitte angeben).
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41. Was geh6rt filr Ste zu gesundem Essen dazu? Was geh6rt nicht dazu? Was
verstehen Sie unter gesundem Essen?

(frete Antwort notieren)

42. Welche Bedeutung hat das Essen fur Sie? Welche Satze treffen auf Sie zu?

jetzt:
trim trim

ZU nicht zu

[] [] [] Das Essen gehdrt zu den schdnen Dingen des Tages.

I] [] I] Essen ist fur mich nur notwendige Nahrungsaufnahme.

[] [] [] Wahrend des Essens fuhle ich mich meistens wohler
als zu anderen Zeiten.

[] [] [] Essen ist fiir mich eher eine lastige Pflicht.

[] [] [] Ich esse gern.

[] [] [] Essen ist fur mich mit Unwohlsein verbunden.

[] [] [] Ich kann wegen gesundheitlicher Probleme nur

mit Beschwerden essen (bitte angeben).

fraher:

trim trifft

ZU nicht zu

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] []

[] [] [] Vor allem gemeinsam mit Freunden/Angehi rigen ist [] [] []
Essen ein schanes Erlebnis fiir mich.

Ich freue mich u.ber liebevolle Zubereitung und
[] [] [] ansprechendes AuBeres, denn Essen ist auch etwas

furs Auge.

[] [] [] Mir ist Essen ziemlich unwichtig.

[] [] []

[] [] []

43. Gehen Sie auch ab und zu - vielleicht mit Freunden oder Bekannten - in einer

Gastsuiue essen?

sehr haufig [] [] [] [] [] sehr selten [ ] nie

44. Haben Sie fruher gekocht?
[]ja [ ] nein

45. Haben Sie gern gekocht
sehr gern [] [] [] [] [] sehr ungern
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GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN, AKTIVITATEN

Nun einige Fragen zu Ihrer Gesundheit und zu Ihrem I£bensalitag:

1. Wie wichtig ist Gesundheit fur Sie?

[ ] gar nicht

[ ] in geringem MaBe

[ ] in mittlerem MaBe
[ ] in hohem Malje

[ ] in sehr hohem MaBe

3. K6nnen Sie selbst etwas fur
Ihre Gesundheit tun?

[ ] gar nichts

[ 1 etwas

[ ] viel

[ ] sehr viel

[ 1 das kann ich nicht abschitzen

5. Mit meiner Gesundheit bin ich
...

[ ] sehr unzufrieden

[ ] uberwiegend unzufrieden
[ ] etwas unzufrieden

[ ] weder zufrieden, noch unzufrieden

[ ] etwas zufrieden
[ ] uber·niegend zufrieden
[ ] sehr zufrieden

2. Wie gesund sind Sie?

[ ] gar nicht

[ ] in geringem MaBe

[ ] in mittlerem Mal$e

[ ] in hohem MaBe
[ ] in sehr hohem MaBe

4. In absehbarer Zukunft wird es mit

meiner Gesundheit ...

[ ] schlechter werden

[ ] gleich bleiben

[ ] besser werden

[ ] das kann ich nicht abschatzen

6. Leiden Sie an Krankheiten, die Sie ans Haus binden oder sonst in irgend einer
Weise in ihrem Alltag beeintrachtigen?

(freie Antwort notieren)

: Gehbehinderungen
Sehst6rungen
St6rungen der Verdauungsorgane
St6rungen der Atmungsorgane
Orientierungssturungen
Konzentrationsst6rungen
Angste

. .

Kreislaufbeschwerden (bitte angeben)
Rheuma

  '

Ubergewicht
: .

Diabetes mellitus
"Altersschwache"

Sonstige Beschwerden (bitte angeben)

B



170 Anhang Fragebogen filr die Interviews der Bezieher

7. Seit wann haben Sie diese Beschwerden?

(Beginn und Verlauf der Hauptsymptomatiken explorieren)

8. Machen Sie Spaziergange?
[ ] taglich
[ ] mehrmals w6chentlich

[ ] etwa einmal wachentlich

[ ] sehr selten

[ ] nie (seit wann nicht mehr?)

Durchschnittliche Dauer:

[ ] weniger als 10 Minuten

[ ] 10 Min. bis halbe Stunde

[ ] halbe Stunde bis Stunde

[ ] mehr als eine Stunde

9. (ggf.:) Machen Sie gern Spaziergange?
sehr gern [] [] [] [] [] sehr ungern

10. (ggf.:) Sind Sie dabei auf Begleitung angewiesen?
[]ja [ ] nein

11. Fahren Sie Rad?

:
taglich
mehrmals w6chentlich
etwa einmal w, chentlich
sehr selten

1] nie

Durchschnittliche Dauer:

] weniger als 10 Minuten

] 10 Min. bis halbe Stunde

] halbe Stunde bis Stunde
] mehr als eine Stunde

12. Fahren Sie gern Rad?

sehr gern [ ] [] [] [] [] sehr ungern

13. Treiben Sie Sport? (z.B. Schwimmen, Wandern 0.8.)
, ,

taglich
mehrmals w6chentlich

,,

etwa einmal wOchentlich
sehr selten

[ I nie

14. Fahren Sie Auto?

, ,
taglich

. .

mehrmals w6chentlich
etwa einmal wOchentlich

] sehr selten

] nie

15. Fahren Sie gern Auto?

sehr gern [] [] [] [] [] sehr ungern
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16. Erledigen Sie Ihre Besorgungen (Einkiiufe etc.) selbst?

[ ] Ich mache alles selbst.
[ ] Einiges kann ich nicht mehr seIbst erledigen.
[ ] Ich kann nur noch wenig selbst erledigen.
[ ] Ich bin vollstiindig auf fremde Hilfe angewiesen.

17. Gegebenenfalls: Wer hilft?

[ ] Partner/in
[ ] Kinder
-

] Andere An eh6rige
'

1 Nachbarn
] Wohlfahrtsverband (Wer?)

18. Wenn Sie Post von der Verwaltung o.a. bekommen, bei der Sie z.B. aufgefordert
werden, einen Fragebogen auszufiillen, einen Antrag zu stellen 0.5., kOnnen Sie dies

selbst erledigen?
] Ich mache alles selbst.

Einiges kann ich nicht mehr selbst erledigen.
,

Ich kann nur noch wenig selbst erledigen.
Ich bin vollstandig auf fremde Hilfe angewiesen.

19. Lesen Sie eine Tageszeitung?
,
taglich
mehrmals wOchentlich
etwa einmal wochentlich

:

etwa einmal monatlich
nie (ggf. seit wann nicht mehr?)

20. Haben Sie einen Garten?

I ]ja [ ] nein

21. Bauen Sie Gemuse oder Krauter an?

[]ja [ ] nein

22. Sind Sie in einem Verein oder Club?

[]ja [ ] nein

23. Nehmen Sie am Vereinsleben/Clubleben teil?
nie [] [] [] [] [] [] []sehr haufig

24. Haben Sie eine Funktion im Verein/Club?
I ] ja (welche) [ ] nein

25. Haben Sie ein Hobby, dem Sie nachgehen?
[ ] ja (welches) [ ] nein
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26. Wornit beschaftigen Sie sich wahrend des Tages?
(freie Antwort notieren)

27. Was wiirden Sie gern in Ihrem Tagesablauf andern?

(freie Antwort notieren)

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihr Leben und Ihre Einstellung zum Leben.

28. Was w rden Sie sagen, sind Sie in Ihrem Leben vom Schicksal benachteiligt
worden?

trifft genau zu [] [] [] [] [] trifft nicht zu

29. Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden?

(freie Antwort notieren)

30. Wurden Sie in Ihrem Leben gern etwas andern?

(frcie Antwort notieren)

31. Was wiirden Sie gern in Ihrem Leben andern?

(freic Antwort notieren)

32. Wenn Sie auf Ihr Leben zuruckblicken, glauben Sie, daB widrige Lebensumstande
den Verlauf Ihres Lebens maBgeblich bestimmt haben?

trifft genau zu [] [] [] [] [] trifft nicht zu

33. Haben Sie in Ihrem Leben das erreicht, was Sie erreichen wollten?

trifft genau zu [] [] [] [] [] trim nicht zu

34. Gab es sehr viele Ereignisse in Ihrem Leben, gegen die Sie sich nicht wehren

konnten?

trifft genau zu [] [] [] [] [] trifft nicht zu



Fragebogen fur die Interviews der Bezieher

35. Manche sa en: "Ich habe mein Leben eigentHch immer selbst in die Hand

genommen .
Trifft das auch auf Sie zu? Konnten auch Sie das?

trifft genau zu [] [] [] [] [] trifft nicht zu

36. Stimmt es mit Ihren personlichen Erfahrungen uberein, daB man aus seinem Leben
etwas machen kann, wenn man es nur will?

trifft genau zu [] [] [] [] [ ] trifft nicht zu

37. Jeder Lebensabschnitt hat Vor- und Nachteile, aber wenn Sie entscheiden sollten,
welcher Lebensabschnitt fur Sie am schilnsten war, was wiirden Sie sagen?
[ ] Kindheit (bis 10 Jahre) [ ] Reifes Erwachsenenalter (bis 65 Jahre)
[ ] Jugend (bis 20 Jahre) [ ] Das Rentenalter (ab 65 Jahre)
[ ] Ringeres Erwachsenenalter (bis 40 Jahre)

[ ] Der jetzige Lzbensabschnitt

[ ] Mir ging es in jedem  bensabschnitt uberwiegend gut
[ ] Mir ging es in jedem Lebensabschnitt uberwiegend schlecht

SOZIALE UNTERSTUTZUNG

Bei den folgenden Fragen geht es um Ihre Beziehungen zu wichtigen Menschen, also

zum Partner, zu Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und Nachbarn. Wir

m6chten erfahren, wie Sie diese Beziehungen erleben und einschatzen.

Sagen Sie bitte, wenn eine Aussage zutrifft, ob sie genau zutrifft oder eher zutrifft, und

wenn eine Aussage nicht zutrifft, ob sie uberhaupt nicht zutrifft oder eher nicht zutrifft.

Wenn Sie sich nicht entscheiden k6nnen, k8nnen Sie auch dies angeben. Es gibt keine

"richtigen" oder "falschen" Antworten. Am besten nennen Sie ohne lange zu iiberlegen
Ihre Einschatzung.

1. Haben Sie Menschen, die sich um Ihre Wohnung (Blumen,
Haustiere) Hmmern kilnnen, wenn Sie mal nicht da sind?

2. Trifft der folgende Satz auf Sie zu: Es gibt Menschen,
die mich so nehmen, wie ich bin?

3. Ist es Ihren Angehi rigen oder Freunden wichtig,
Ihre Meinung zu bestimmten Dingen zu erfahren?

4. Wunschen Sie sich von anderen mehr Verstandnis
und Zuwendung?

5. Kennen Sie einen sehr vertrauten Menschen, mit
dessen Hilfe Sie in jedem Fall rechnen k6nnen?

trifft
nicht zu

trim

genau zu

[] [] [] [] []

[] [] [] [] []

[] [] [] [] []

[] [] [] [] []

[] [] [] [] []

Anhang 173

C
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trim trim
nicht zu genau zu

6. Ki nnen Sie sich bei BedarfWerkzeug und [] [] [] [] []
Lebensmittel ausleihen?

7. Haben Sie Angeh6rige oder Freunde, die auch mal gut
zuhOren kOnnen, wenn Sie sich aussprechen machten? [] [] [] [] []

8. Trifft es zu, daB Sie fast niemanden kennen, [] [] [] [] []
mit dem Sie gern ausgehen (wiirden)?

9. Trifft der folgende Satz auf Sie zu: Ich habe Angeh6rige
oder Freunde, die rnich auch einfach mal umarmen? [] [] [] [] []

10. Ki nnen Sie ohne ZAgern Angehdrige oder Freunde bitten,
wichtige Dinge (z.B. Einkauf) fiir Sie zu erledigen, [] [] [] [] []
wenn Sie krank sind?

11. Wissen Sie, zu wem Sie gehen k6nnen, wenn Sie
mal tief bedriickt sind? [] [] [] [] []

12. Fuhlen Sie sich oft als AuBenseiter? [] [] [] [] []

13. Gibt es Menschen, die Ikid und Freude mit Ihnen teilen? [] [] [] [] []

14. Haben Sie Angehilrige oder Freunde, bei denen Sie
auch mal ganz ausgelassen sein k6nnen? [] [] [] [] []
ausgelassen sein k6nnen?

15. Haben Sie einen vertrauten Menschen, in dessen Nahe [] [] [] [] []
Sie sich sehr wohl fuhlen?

16. Haben Sie genug Menschen, die Ihnen wirklich helfen,
wenn Sie mal nicht weiter wissen? [] [] [] [] []

17. Gibt es Menschen, die zu Ihnen halten, auch
wenn Sie Fehler machen? [] [] [] [] []

18. Wiinschen Sie sich mehr Geborgenheit und Nahe? [] [] [] [] []

19. Gibt es genug Menschen, zu denen Sie [] [] [] [] []
ein wirklich gutes Verhiiltnis haben?

20. Gibt cs cinc Gcmcinschaft von Menschen, (Freundeskreis,
Clique, Club), zu der Sie sich zugeh6rig fiihlen? [] [] [] [] []

21. Erhalten Sie durch Ihren Freundes- und Bekanntenkreis
oft gute Tips (z.B. guter Arzt, wichtige Informationen)? [] [] [] [] []

22. Gibt es Menschen, denen Sie all Ihre Gefiihle

zeigen konnen, ohne daB es peinlich wird? [] [] [] [] []

SUM:

SUM :

NI



FrageboFen fitr rlie Interviews der Bezieher

DATEN ZUR PERSON

AbschlieBend noch einige Fragen zu Ihrer Person:

1. Alter: [ ] 39 und junger
[]40-49
[ ] 50-59
[ ] 60-69
[ ] 70-79
[ ] 80-89
[ ] 90 und iilter

2. GeschIecht: [ ] weiblich [ ] mdnnlich

3. Familienstand: [ ] ledig
[ ] verheiratet

[ ] geschieden/getrennt
[ ] verwitwet

4. Anzahl Kinder: [ ]

5. SoziaIe Wohnsituation: Telefon vorhanden? []ja [ ] nein

[ ] alleinlebend

[ ] mit Partner/in
[ ] mit Kind(ern) I ] Anzahl

[ ] mit anderen Angeh6rigen (bitte angeben)
[ ] mit anderen Personen (bitte angeben)

6. Riumliche Wohnsituation:

[ ] Anzahl der Wohnungen im Haus

f ] stadtisch I ] ddrflich [ ] liindlich

7. Schulbildung:

Entfernung zum nachsten Nachbarn: [ ] Meter

kein AbschluB
Hauptschule mit AbschluB
Mittlere Reife
Abitur
Hochschulstudium

8. Berufsgruppe: [ ] Ungelernt
[ ] Facharbeiter, Handwerker, Landwirte, u.ti.
[ ] Angestellte, Beamte (mittlerer u. gehobener Dienst) u.ii.

[ ] Mittlere u. grOBere Selbstandige, h6herer Dienst u.ii.

9. Derzeitige Tatigkeit:
[ ] Ganztagsbeschaftigung
[ ] Teilzeitbeschanigung: [ ] Stunden pro Woche

[ ] Rente/Pension
[ ] Arbeitslos

[ ] Hausfrau/Hausmann

Anhang 175

D



176 Anhang Frageboeen filr die Interviews der Bezieher

ERGANZUNGEN

Einschatzungen der Interviewerin/des Interviewers im AnschluB an das Interview:

1. Soziale Erwzinschtheit:

trifft sehr zu [ ] [] [] [] [ ] trifft uberhaupt nicht zu

2. Offene, vertrauensvolle Atmosphare:
trifft sehr zu [ ] [] [] I] [] trifft uberhaupt nicht zu

3. Gereiztheit oder Spannungen:
trifft sehr zu

4. Zeitdruck:

trifft sehr zu

5. Ernsthaftigkeit:
trifft schr zu

[] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht zu

[] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht zu

[] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht zu

6. Probleme bei der Durchfuhrung aufgrund von Verwirrtheit, Senilitat o.i:

trifft schr zu [] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht·zu

7. Ermiidungserscheinungen im Verlauf des Iriterviews:

triffi sehr zu [] [] [] [] [] trifft iiberhaupt nicht zu

8. Soziale Kompetenz:
trifft sehr zu [] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht zu

9. SelbstbewuBtsein und Selbstsicherheit:

trim schr zu [ ] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht zu

10. Interesse an Veranderungen/Verbesseningen:
trim sehr zu [] I] [] [] [] trifft iiberhaupt nicht zu

11. Eignung fur Projektziele:
trifft schr zu [ ] [] [] [] [] trifft uberhaupt nicht zu

12. Dauer des Interviews: [ ] Minuten

E

13. Besonderheiten/Bemerkungen:



Ankundig,ing der ersten "Aktionswoche" Anhang 177

Arve,lerwonlfihil Geschaftsstelle Por*cn 165 2890 NOrdennam

Sehr geehrte Dame,
sehr geehrter Herr,

9
ARBEITERWOHLFAHRT

Kreisverband Wesermarsch e. V., Geschaftsstelle

2890 Nordenham

Plaatweg 1

Posmach 165

Fernruf: 04731 /21474

in dieser Woche m6chten wir Ihnen bei Essen auf,I

RAdern" etwas Besonderes bieten. Unser Koch hat sich

zusammen mit einer Emahrungsberaterin einen Speiseplan
einfallen lassen, der Sie mit gestarkter Gesundheit in den

Fruhling gehen laBt.

Unter dem Motto "Fruhjahrsputz fur die Gesundheit"

werden wir Ihnen ab heute eine Woche lang Essen servie-

ren, das schmackhaft und vitaminreich ist und ihre

Gesundheit so richtig auf Trab bringt.

Einen guten Appetit wunscht Ihnen

Ihre Arbeiterwohifahrt



178 Anhang Fragebtigen fur die erste und vierte Aktionswoche

Der Tagesfragebogen

Wie schmeckte gut wie immer schlecht

Ihnendas Essen.9

nein jaSind sie satt geworden?



Frageb6gen fur die erste und vierte Aktionswoche Anhang 179

Der Bogen zur Nachbefragung

Sie haben nun eine Woche lang den "FrOhjahrsputz
fOr die Gesundheit" mitgemacht.
Wir muchten Sie nun bitten ihre Meinung zum Essen in

dieser Woche abzugeben. damit wir wissen, wie es Ihnen

gefallen hat. Bitte kreuzen Sie an:

Wie schmeckte
Ihnen das Essen
in dieser Woche?

schlecht

0

Sind sie satt geworden?
Hnmer meistens manchmal

00

wle 1rnmer

0

selten

0

Welches war ihr Lieblingsessen in dieser Woche?

Haben Sie das Gefuhl, daB der "Fruhjahrsputz fur die

Gesundheit" Ihnen gut getan hat?

nein Das weiB ich nicht

0 0

gut

0

Ille

0

Ja

0

Fuhlen Siesich nach dieser Woche besser?

ja Das weiB ich nicht nein nein, schlechter

0 0 0

Was ist besser oder schlechter geworden?

0



180 Anhang Speiseplan der ersten "Aktionswoche"

Montag
Brithe mit Einlage
LeberklaBe
PetersiliensoBe
Sauerkraut

Kartoffelpuree
66tterspeise

"Frithjahrsputz fur die Gesundheit"

vom 23.4. - 29.4. 90

Dienstag
Rinder-Kraftbrithe mit Eierstich

Lammcurry mit Fruchten
Reis
Gemischter Salat in Joghurtdressing
mit Sprossen
Obst der Saison

Mittwoch

Miihreneintopf
mit magerem Schweinefleisch

Zitronenquarkspeise

Donnerstag
Lauchcremesuppe
Gemuse-Klise-Medaillon

KrautersoBe
Rosenkoht
Kartoffeln
frischer Obstsalat

Freitag
Tomatensuppe
Seelachsfilet gebraten
Kartoffelsalat mit Brunnenkresse
Obstteller

Samstag
Pilzcremesuppe
Putenbrust natur
SoBe
Leipziger Allerlei
Kartoffeln



Speiseplan der zweiten "Aktionswoche" Anhang 181

"Mit gesunder Kost im Mai

vom 21.5.

Montag
Biumenkohl-Broccolicremesuppe
Hahnchenkeule gegrillt
M8hrengemuse
Kartoffeln

Zitronenquarkspeise

Dienstag
Rinder-Kraftbrilhe mit Gemusestreifen

Lebergeschnetzeltes mit frischen
Champignons
Kartoffelpuree
Gemischter Salat
mit Sprossen in Joghurtdressing

Mittwoch

Frithlingsgemuse-Eintopf
mit magerem Rindfleisch
Rote Grutze mit Vanillesope

Donnerstag
Bruhe mit Ei, Petersilie
Gemuseschnitte

KasesoBe
frischer Blumenkohl
Kartoffeln

Musli-Pudding

Freitag
Tomatencremesuppe
Fischfilet mit Gemusestreifen

DillsoBe
Gemischter Salat in Essig/01
Kartoffeln
Nachtisch

Samstag
Spargelcremesuppe
Putenbraten mit SoBe
Stangenspargel
Neue Kartoffeln
Eis

fit in den Sommer"

26.5. 90

Informationen fur die
Bezieher:*1

Mbhren enthalten viel von

einem Stoff, der zur Bildung.
von Vitamin A n6tig ist.
Vitamin A schutzt vor Nacht-

blindheit.

Leber enthalt viel Eisen
Eisen ist wichtig fur die

Blutbildung.

Milch und Milchprodukte sind

sehr reich an Kalzium.
Kalzium beugt Knochen-

bruchen vor.

Gemuse und Getreideflocken

(im Musli) enthalten viele
Balaststoffe und Vitamine.
Ballaststoffe verbessern die

Verdauting.

Eine Fischmahlzeit hat viele
Vorteile: Fisch enthalt leicht
verdauliches EiweiB, viele
Mineralstoffe und Spuren-
elemente, besonders: viel Jod.
Jod beugt einem Kropf vor.

Kartoffeln sind reich an

Kalium.
Kalium ist wichtig fur die
Nerven und Muskeln.

*) Fur die Bezieher wurden Speiseplan und Informationen im GroBdruck
herausgegeben (Vgl. Frage gen der ersten "Aktionswoche")



182 Anhang Speiseplan der dritten "Aktionswoche"

Wohlbefinden fur unseren Darm durch Ballaststoffe

Liebe Freunde,
bet "Essen auf Radern" servieren wir Ihnen in dieser Woche wieder etwas beson-
deres: Leckere Gerichte sollen die naturlichen Darmfunktionen unterstutzen. Ste
erhalten jeden Tag einen Menuplan mit kurzen Hinweisen fur eine gesunde Ernah-

rung.

Montag
Fruchtsuppe
Kohlroulade mit Sojafullung
SoBe

Kartoffeln
Eiscreme

Dienstag
Cremesuppe
Hahnchen "Cordon Bleu"
SoBe

frisches Sommergemuse
(Mahren, Blumenkohl, Broccoll)
Petersilienkartoffeln
Vanillepudding mit Weizenklete

Mittwoch

Elntopf mit Hulsenfruchten

Quarkspelse mit Leinsamen

Donnerstag
Hilhnerbruhe mit Einlage
Rindfleischschnitte
MeerrettichsoBe

Gartengemuse
(Sellerie, Porree, Mdhren)
Kartoffeln

Frische Erdbeeren mit Fruchtzucker

Frettag

Broccolicremesuppe
Fischfilet

KrdutersoBe
Blattsalat in Essig/01
Kartoffeln
Obst der Saison

Samstag
Vegetarische Bruhe

Schweinegulasch
M6hren-Sellerie-Apfelrohkost
Vollkornnudeln

Diatjoghurt (3,5% Fettgehalt)

Die Sojabohne:
ein Bahnchen. das es in sich hat

Sojabohnen enthalten ein hochwertiges
ElweiB, wichtlge pflanzliche Fettsau-

ren, viel Vitamin E und besonders viel

Elsen und Magnesium. Soja ist eine

gesunde Alternative zu Fleisch.

Weizenklele ist ein Ballaststoff.
Ballaststoffe ben8tlgen zum Quellen
viel Flussigkelt, um den Dann in Trab

zu bringen.

Deshalb: Das Trinken nicht vergessen t

Hulsenfrlchte und Leinsamenquark
bringen nicht nur den Darm in Schwung,
sondern enthalten gesunde Fette und

EiweiBe, die sich erganzen.

Frisches Obst enthalt neben Ballast-
stoffen auch viel Vitamin C.

Vitamin C starkt das Abwehrsystem.

Sprossen sind gekeimte S&mereien von

Senf, Rettich, Luzernen usw.

Im Verglelch zu verschiedenen Gemuse-

sorten haben sie einen hohen Gehalt an

Ballaststoffen sowle Vitaminen und

sind leicht verdaulich.

Vollkornnudeln enthalten neben

Ballaststoffen auch viele Vitamine
der B-Gruppe. Sle sind in den Rand-

schichten des Getreidekorns vorhanden.

Je heller das Mehl ist, desto h6her

ist auch der Vitaminverlust



Spelseplan der vterten "Aktionswoche" Anhang 183

Tips und Tricks far elne gesunde Ernihrung im Alter

Liebe Freunde,
bet "Essen auf Radern" bleten wir Ihnen in dleser Woche wieder einmal Tips fur eine

gesunde Ernahrung im Alter. Die taglichen Informationen enthalten auch Hinweise,
wie ste Ihre Mahlzeiten selbst gesunder gestalten k6nnen. Probleren Ste das eine

oder andere doch selbst einmal aus.

Montag
Brl[the mit Sprossen
Kantgsberger Klopse
Kapernsauce
Kartoffeln
Rote Bete Salat mit Apfelstucken
und Hefeflocken
Obstteller

Dienstag
Fruchtsuppe
Hahnchenbrust in

WeiBweinsoge

Erbsen- und Mdhrengemuse
Naturrets

Zitronenpudding

Mittwoch
WeiSe Bohnensuppe
mit Bockwurst und
Vollkombratchen

Quarkspeise mit Leinsamen

Donnerstag
Vegetarische Brl[the

Hirsebratlinge
KisesoSe

Rosenkohl
 eterstlienkartoffeln
Eiscreme

Wir haben Ihren Salat mit Hefeflocken auf-

gewertet. Hefeflocken sind ein gesundes
Naturprodukt und enthalten pflanzliches
ElwelE, Spurenelemente und besonders viel

B-Vitamine. B-Vitamine sind notwendig far
den Kdrper. Trotz Oberernithrung haben

die meisten Deutschen einen Vitamin

Bl -Mangel.
Hefeflocken kannen Ste im Reformhaus
oder Naturkostladen bekommen.

Naturrels enthalt noch das Sllber-

hiutchen, in dem wichtige Stoffe enthalten
sind und besonders viel Vitamin Bl. Rels

ist ein leicht verdauliches Getreide.

Aufgrund seiner Zusammensetzung

begunstigt er auBerdem die Flussigkeits-
ausscheidung, das hel£t er entwilssert.

Ihre Quarkspeise wurde mit Fruchtzucker

gesuBt. Fruchtzucker hat gegenuber Haus-

haltszucker die Vorteile, daB er den

Organismus (besonders bet Diabetes) nicht

belastet und eine hBhere SuBkraft besitzt.

Das heiSt, Sle benotigen vom Fruchtzucker
eine geringere Menge zum SuBen 1 Fragen
Sie beim nlichsten Einkauf doch einfach

mal danach.

Cbrigens haben Sie heute zum Eintopf ein

Vollkornbrdtchen erhalten. Wenn es Ihnen

schmecken sollte, bestellen Sle doch
demnlichst beim Blicker Vollkornbrtitchen.
denn die sind viel gesunder!

Ihre Hirsebratlinge haben es in sich 1

Keine Getreideart hat elnen so gut aus-

gewogenen Mineralstoff- und Vitamin-

gehalt.
Probieren Sle doch mal zum Fruhstuck
elne ki stlichen Hirsebrei.



184 Anhang Speiseplan der vierten "Aktionswoche"

Freitag
Tomatencremesuppe
Seelachsfilet
KrautersoBe

Gemischter Salat in Essig/01
Kartoffeln

Obst der Salson

Samstag
Huhnerbruhe

Rindsgulasch mit

frischem Paprika und

Champlgnons
Brechbohnensalat
Vollkornnudeln

Fruchooghurt

Die Salatmarinade wurde mit Distelal her-

gestellt. Distelal hat einen hohen Gehalt an

Linolsaure. Sle gehart zu den Fettsauren.
die unser Karper nlcht selber aufbauen

kann. Sle wirkt indirekt senkend auf den

Blutfett- bzw. Cholesterinsplegel l

Ste haben heute zum Nachtisch einen

Joghurt bekommen. Wenn Ihnen das

Mittagessen zum satt werden reichte, essen

Sle doch den Joghurt mit elner Scheibe

Knackebrot am Nachmittag als Zwischen-

mahlzeit. Funf kleinere Mahlzeiten am

Tag sind gesunder als drei grose1



Nahrwertanalysen Anhang 185

Ernahrungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft for Ernahrung for

Personen Ober 65 Jahre (Leichtarbeiter)

Frauen:

Kilokalorien
Eiwele
Verwertbare KH
Wasser

Ballaststoffe

Natrium
Calcium
Magnesium
Fluorid

Vitamin A

Vitamin Bl
Niacin

Jod
Purin

Salicylsaure
Vitamin K
Nickel
Kupfer
Chrom
vitamin 86

Manner:

Kilokalorien
Eiwele
Verwertbare KH
Wasser

Ballaststoffe

Natrium
Calcium
Magnesium
Fluorid

Vitamin A
Vitamin 81

Niacin

Jod
Purin

ialicylsaure
Vitamin K

Nickel
Kuofer
Chrom
Vitamin 86

1700.
45.00
265.98

2610.00
30.00

kcal
g
g
g

2000.00 mg
800.00 mg
300.00 mg

1.00 mg

1000.00 Wg
1.60 mg

15.00 mg

180.00 Ug
-.00 mg
-.00 Wg
-.00 wg
-.00 Ug

3000.00 wg

-.00 Wg
2.00 mg

2000.
57.90
307.96

3060.00
30.00

kcal

g
g
g

2000.00 mg
- 800.00 mg
= 350.00 mg
- 1.00 mg

1300.00 Wg
1.90 mg
18.00 mg

180.00 wg
-.00 mg
-.00 wg
-.00 wg
-.00 wg

3000.00 Wg
-.00 Ug
2.30 mg

Kilojoule
Fett
Fett MUF
Cholesterin

8E
Kalium
Phosohor
Eisen

Vitamin E
Vitamin B2
Vitamin C

oxalsaure
Preis
Folsaure
Nitrat
Zink
Mangan
Selen

Kilojoule
Fett
Fett MUF
Cholesterin

BE
Kalium
Phosphor
Eisen

Vitamin E
Vitamin 82

vitamin C

Oxalsaure
Preis
Folsaure
Nitrat
Zink

Mangan
Selen

7113. kJ
46.70 g
10.00 g
-.00 mg

-.00 BE
3500.00 mg
800.00 mg
12.00 mg

13.00 mg
1.90 mg

107.00 mg

-.00 mg
-.00 DM

800.00 Kg
-.00 Wg

15000.00 Wg
3500.00 Wg

-.00 Wg

8368. kJ
64.95 g
10.00 g
-.00 mg

-,00 BE

3500.00 mg
800.00 mg
12.00 mg

13.00 mg
2.10 mg

107.00 mg

-.00 mg
-.00 DM

800.00 Ug
-.00 Ug

15000.00 Wg
3500.00 wg

-.00 wg



186 Anhang Nithrwertanalysen

Gemittelte Inhaltsatoffe fur die Speisen in der ersten "Aktionswochen

Kilokalorien
EiweiB
Verwertbare KH

Wasser
Ballaststoffe

Natrium
calcium
Magnesium
Fluorid

Vitamin A
vitamin Bl
Niacin

Jod
Purin

Salicylsaure
Vitamin K

Nickel
Kupfer
Chrom
Vitamin B6

594 kcal
39.25 g
60.56 g

675.27 g
10.57 g·

356.02 mg
172.80 mg
68.30 mg
0.07 mg

1758.29 ug
0.63 mg
11.32 mg

69.05 Wg
0.00 mg

0.00 Bg
0.00 Bg
O.00 Mg

659.32 ug
O.00 wg
0.68 mg

Kilojoule =

Fett =

Fett MUF =

Cholesterin =

BE
Kalium

Phosphor
Eisen

Vitamin E
Vitamin 82
Vitamin C

oxalsaure

Folsaure
Nitrat
Zink

Mangan
Selen

2483 kJ

21.70 g
4.46 g
0.00 mg

0.00 BE
1587.35 mg
468.36 mg

5.77 mg

2.81 mg
0.92 mg
77.06 mg

0.00 mg

38.90 wg
0.00 Ug

2796.70 Ug
412.57 wg

O.00 wg



Nithrwertanalysen Anhang 187

Gemittelte Inhaltsstoffe far die Speisen in der zweiten "Aktionswoche"

Kilokalorien
EiweiB
Verwertbare KH

Wasser

Ballaststoffe

Natrium
Calcium

Magnesium
Fluorid

Vitamin A

Vitamin Bl
Niacin

Jod
Purin

Salicylsdure
Vitamin K
Nickel
Kupfer
Chrom
Vitamin B6

582 kcal
43.70 g
61.54 g

756.04 g
10.15 g

203.66 mg
220.94 mg
44.50 mg
0.10 mg

3140.88 pg
0.54 mg
12.81 mg

67.70 pg
0.00 mg

0.00 Bg
0.00 Fg
0.00 pg

179.10 Bg
0.00 pg
0.44 mg

Kilojoule
Fett

Fett MUF

Cholesterin

BE
Kalium

Phosphor
Eisen

Vitamin E

Vitamin B2
Vitamin C

Oxals6ure

FolsRure
Nitrat

Zink

Mangan
Selen

2430 kJ

17.60.g
2.25 g
0.00 mg

0.00 BE

1871.11 mg
518.61 mg

6.63 mg

2.53 mg
1.17 mg

78.59 mg

0.00 mg

35.63 Bg
0.00 pg

1623.13 Bg
161.78 pg

0.00 lig
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Gemittelte Inhaltsstoffe fur die Speisen in der dritten "Aktionswoche"

Kilokalorien
EiweiB
Verwertbare KH

Wasser

Ballaststoffe

Natrium
Calcium

Magnesium
Fluorid

Vitamin A

Vitamin Bl
Niacin

Jod

Purin

Salicylsgure
Vitamin K

Nickel
Kupfer
Chrom
Vitamin 86

623 kcal
45.11 g
75.69 g

719.55 g
12.71 g

419.26 mg
246.36 mg
73.63 mg
0.12 mi

629.26 Bg
0.73 mg
11.19 mg

74.44 Bg
0.00 mg

0*00 *g
0.00 Pg
0.00 pg

296.51 Bg
0.00 Bg
0.55 mg

Kilojoule =

Fett =

Fett MUF =

Cholesterin =

BE
Kai ium

Phosphor
Eisen

Vitamin E
Vitamin B2
Vitamin C

Oxalsdure

Folsdure

Nitrat
Zink
Mangan
Selen

2604 kJ

15.35 g
2.65 g
0.00 mg

= 0.00 BE
= 1833.23 mg
= 605.65 mg
= 6.53 mg

2.97 mg
0.88 mg

81.59 mg

0.00 mg

37.65 pg
0.00 Bg

3115.17 pg
333.98 Fg
0.00 Ug



Nahrwertanalysen Anhang 189

Gemittelte Inhaltsstoffe fur die Speisen in der vierten "Aktionswoche"

Kilokalorien
EiweiB
Verwertbare KH

Wasser
Ballaststoffe

Natrium

Calcium

Magnesium
Fluorid

Vitamin A

Vitamin Bl

Niacin

Jod
Purin

Salicyls&ure
Vitamin K

Nickel
Kupfer
Chrom
Vitamin B6

699 kcal
44.86 g
89.09 g
756.27 g
14.88 g

414.54 mg
243.44 mg
123.04 mg

0.11 mg

448.47 pg
0.90 mg
10.26 mg

67.02 Bg
0.00 mg

= 0.00 pg
= 0.00 Ug
= 0.00 Bg
= 598.59 #g
= 0.00 pg
= 0.58 mg

Kilojoule
Fett

Fett MUF

Cholesterin

BE

Kalium

Phosphor
Eisen

Vitamin E

Vitamin B2
Vitamin C

Oxalsaure

Folshure
Nitrat
Zink

Mangan
Selen

2919 kJ
18.02 g
2.24 g
0.00 mg

0.00 BE
1872.51 mg
661.97 mg

6.96 mg

2.04 mg
0.91 mg

81.40 mg

0.00 mg

40.61 Lig
0.00  g

2660.91 Pg
935.80 ug
0.00 Bg



190 Anhang Kitchenleiterbefragung

Fragebogen

  Haben Sie - im Ruckblick betrachtet - den zu erwartenden

Aufwand an Personal, Zeit und Geld der Aktionswoche etwa

richtig eingeschatzt?

ja o. nein o

Aufwand h6her als sonst

Aufwand gleich wie sonst

Aufwand niedriger als sonst

weil

  Lagen die Wareneinsatzkosten der Aktionsmahlzeiten im Ver-

gleich zur Normalkost

weil

h6her o gleich hoch o niedriger o

1

0

0

0



Kitchenletterbefragung Anhang 191

Fragebogen

 
Es gibt viele Probleme, die durch solch eine Aktionswoche
auftreten kannen. Einige Aussagen haben wir im folgenden
zusammengestellt.

Beurteilen Sie bitte, inwieweit Sie selbst diesen Aussagen
aus Ihrer Erfahrung zustimmen bzw. diese ablehnen.

Arbeits- bzw.

zeitaufwendiger
gegenuber der

Normalkost war:

stimme stimme weder

stark zu zu noch

a) das Abwiegen der o

Lebensmittel

b) das Zubereiten
des Essens

c) durch den erhd- 0

ten Arbeitsauf-
wand fuhlte sich
das Personal uber-

beansprucht

d) die Aktion fuhrte o

zu zahlreichen Ge-

sprachen mit den

Tischgasten

e) einige Zutaten wa- o

ren schwer zu be-

schaffen

f) die Zubereitung o

der Kost war un-

gewohnt

lehne
ab

lehne

stark
ab

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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Fragebogen

4 wir bitten sie an dieser Stelle um Verbesserungsvorschlage
bzw. Kritik an den Rezepten aus Ihrer Sicht:

Haben Sie bei der Zubereitung und dem Angebot der Aktions-

essen Erfahrungen gesammelt, die Sie nun auch fur die Normal-

kost anwenden?

0 ja, mehrere o ja, wenige o nein

Wenn ja, welche?

  Sehen Sie eine M6glichkeit, in Ihrem Betrieb dauerhaft ein
Essen anzubieten (z. B. im Wahlessen), das nach den Richt-

linien vollwertiger Kost zubereitet ist?
(weniger Fleisch, dafur mehr pflanzliche Lebensmittel,
sparsame Verwendung von Fett, Salz und SuBungsmitteln)

weil

o ja 0 zum Teil 0 nein

1 Welche Unterstatzung ium standigen Angebot von vollwertiger
Kost benatigen Sie?
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Fragebogen

< Wie beurteilen Ihrer Meinung nach die.nachstehenden Personen

die Aktionswoche7

0 Geschaftsleitung

0 Betriebsarzt
(wenn vorhanden)

o Kuchenpersonal

0 Essensteilnehmer

0 Sie selbst

sehr

positiv
teils/
teilspositiv

00

00

negativ

0

0

  War dies die erste Kantinenaktion, die Sie durchgefuhrt
haben?

o ja 0 nein

Wenn nein, welche Aktionen haben Sie bereits vorher durchge-
fuhrt?

  Haben Sie weitere Hinweise oder Verbesserungsvorschlage
fur die gesamte Aktion (z. B. Begleitmaterial, Zeitpunkt
etc.)

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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Art>eiterwomishrl Geschansitelle Posnach 165 2890 Nordenaam

Mitlagstisch

im Stadtteiltreff

thr Ze,chert Ihre Nachncht vom

Liebe Seniurinnen lind Senioren,

ARBEITERWOHLFAHRT

Kreisverband Wesermarsch e. V., Geschaftsstelle

2890 Nordenham

Plaatweg 1
Postfach 165
Fernrul: 04731 /21474

Bank:
Landessparkasse zu Oldenburg
Nr. 063-416564 (BLZ 280501 00)
Zweiganstalt Noidenham

Unser Ze;chen

Brake, den 13. April 1990

die Mitarbeiter des Stadtteiltreffs bieten fur eine Gruppe von ca 10 Teilnehmern

einen regelmaBigen

Mittagetisch

ari. Dieses Angebot an Sie erfolgt ab dem 26. April 1990 einmal wtichentlich oder

einmal vierzehntagig (je nach Bedarf).

Wer von Ihnen Interesse hat, gemeinsam mit anderen ein Mittagessen
vorzubereiten

,
zu kochen und anschlie end gemeinsam zu essen, ist herzlich

eingeladen.

Der Unkostenbeitrag pro Essen betragt 4,00 DM.

Der erste Mittagstisch findet statt am Donnerstag, den 26. April 1990, die

Vorbereitungen beginnen um 10.30 Uhr an dem Tag.

Sollten Sie an diesem Angebot interessiert sein, bitten wir Sie, sich bis Dienstag,
den 24. April schriftlich oder telefonisch im Stadtteiltreff anzumelden

(Tel. 72 700)

Mit frezindlichen GruBen

Thre   6-,--4  &·r,-,s, 
Sabitie Herrmantl

Anmeldung zum Mittagstisch
Ich komme zuni ersten Mittagstisch am 26. April:

Name:

StraBe: Ort:

Ich muBte abgeholt werden: ja C]

1

Den

nein
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(Mengenangaben fur zwei Personen)

Kohlrabi-Orangen-Frischkost

2 EL Zitronensaft, SuBstoff
1EL Diat Ol (109)
1 Knolle Kohlrabi (15Og) ,

1 Orange (20Og)

ZUBEREITUNG

verruhren

putzen,raspeln
schalen, inStcke.schneiden und
alles vermengen

Pro Portion:120kcal/lgE/17gKH/5gF/0,5ges.FS/3,2g mehrf.unges.FS/-CH

Apfel-Mahren-Frischkost

2EL Zitronensaft, SOBstoff
1EL Diat Ol (109)
1 Apfel(15Og)
2009 Mahren

verruhren

raspeln
putzen, raspeln und alles

vermengen

Pro Portion:105kcal/2gE/129KH/5gF/0,5gges.FS/3,2gmehrf.unges.FS/-CH

Blumenkohlrohkost

1/2 Becher Joghurt 1,5%Fett (75g)
1EL Diat 01 (109)
Zitronensaft
1/2 kl. Zwiebel(2Og)
1/2 Bd.Schnittlauch
Pfeffer, Salz
2509 Blumenkohlrdschen

20Og Tomaten

verruhren

kl. Wurfel
fein geschnitten
unterruhren

kl.Wurfel alles vermengen

Pro Portion:135Kcal/5gE/109KH/8gF/0,69 ges.FS/3,5gmehrf.unges.FS/2mgCH

Fenchelsalat

30Og Fenchel

15Og Tomaten

3Og Zwiebel
2EL Zitrone

SuBstoff, Salz

Knollen, waschen, putzen,
in feine Ringe schneiden

Tomaten OberbrOhen,abziehen,
halbieren,in feine Streifen
schneiden

aus den Zutaten Marinade her-

stellen u. vorsichtig alles

miteinander vermengen

Pro Portion:90 Kcal/4gE/16gKH/lgF/
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NUDEL_-GEMOSEPFANNE MIT KASESAUCE

Wasser, Salz
etwas Diat81
1 Lorbeerblatt
3Og Zwiebel 1 Nelke

8Og Vollkornnudeln

15Og M6hren
15Og Auberginen
15Og Zucchini

5Og Zwiebel

59 Pflanzencreme (1 TL)64 0£

Thymian
Rosmarin
Pfeffer
Koriander

Paprika
Knoblauch
Muskat
Salz

For die Sauce:

15g Pflanzencreme

15g Mehl
200ml Wasser

3Og geriebener Gouda 30%F

alles zum Kochen bringen

darin biBfest ca 10 Min. garen,
auf ein Sieb abgieBen und mit kaltem

Wasser kurz Oberbrausen

alles Gemuse in Wurfel oder Stifte
schneiden

schalen, in Wurfel und in

goldgelb resten

Gemuse zufugen,
wurzen

zugedeckt 15 Min. biBfest garen

bei Bedarf Wasser zugieBen

erhitzen
andonsten

ablaschen u.unter Ruhren aufkochen

einruhren u. erwarmen

mit Pfeffer, Muskat Salz ab-
schmecken

Nudel•tin 5 g Pflanzencreme erhitzen mit Muskat abschmecken, Gemuse unter-

heben,mit gehackter Petersilie vermengen, Kasesauce seperat oder uber

die Nudeln gieaen

PrO Portion:420 kcal/13gE/50KH/18gF/8,3 MUF/4,9 ges.FS/7mg CH
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Hirsebratlinge /(fur 1 Person)

2Og Hirse

10Og Blumenkohl
oaer Sugpengemuse

1/2 Ei
2Og Kase 30%F.i.Tr

gehackte Petersilie

1 Og Sesamen
59 Or

Pro Portion: 291 kcal
159 Eiweie
17g Kohlenhydrate
3g Ballaststoffe

18g Fett
193mg Cholesterin

1 BE

Ungariscres Gulasch
(1 Person)

10Og Schweinefleisch(Schulter)
59 Sonnenblumenal
3Og Zwiebel
609 Paprikafruchte
100ml Wasser oder Bruhe

, Majoran, Pfeffer,knoblauch
Paprikapulver,Salz,geriebene
Zironenschale

Johannisbrotkernmehl
(Nestargel oder Tartex Biobin
1 Gramm(Mealaffel) pro 1/8 1

i FlOssigkeit

inl/81 GemusebrOhe 10 Min.kochen,
30 Min. nachquellen lassen

in wenig Fett kurz anbraten, evt.

purieren

alles zur Hirse geben, guI wurzen

Bratlinge formen in

wenden und in
braten

in Worfel schneiden
anbraten
worfel zugeben
Worfel zugeben leicht mitschwitzen
auffullen und ca 30 Min. garen lassen

worzen

binden

einruhren, 1 x aufkochen lassen

Pro Portion:338kcal/18gE/4gKH/279F/7gmehrf ungs FS/70mg CH

Beilage(:15g) Vollkornnudeln, Rohkostteller
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Fleischballchen in Petersiliensauce/

oder Bratklopse in Oreganosauce( f. 2 Personen)

509 Zwiebel,gewurfelt
20Og Hackfleisch
5Og Magerquark

15g Weizenkleie
Salz, Pfeffer

1 EL Wasser
1 EL Schnittlauch, fein geschnitten
2 EL Diat61 oder·Hefebruhe

alle Zutaten zu einem Fleisch-

teig verarbeiten, mit nassen Handen
2 Klopse formen
1. Maglichkeit:
Klopse in 01 braten
2 Maglichkeit:
Ballchen in 1/41. Hefebruhe garen

Fleischfond mit Wasser auffullen oder Hefebruhe mit Nestargel und
1 EL Creme fraiche binden, krauter wie z.8 Petersilie oder Oregano
dazugeben

Pro Portion: 300 kcal/27gE/5gKH/20qF/-BE

Gurkensalat mit Apfeln

1 Salatgurke

2 Apfel

Fur die Sauce:

15Og Magerjoghurt
1 EL Essig
1 EL Sojasauce
Suestoff, Salz, Pfeffer

1 EL Diatel

3Og Dill

2EL Sonnenblumenkerne

waschen, in dunne Scheiben
hobeln

waschen.vierteln, vom Kernge-
hause befreien,in dunne Scheiben
schneiden

alles miteinander in einer
Schussel mit einem Schneebesen

verschlagen
hinzufugen u. untermengen

unter die Salatsauce ruhren

Salatzutaten mit der Salatsauce
vermengen

uber den Salat streuen

Pro Portion:230 kcal/7gE/12gF/MUF 129/8mgCH
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