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LITERATUR- UND MEDIENREADER GeSpuEr

Einieitung

Von den insgesamt erhobenen Medien wurden 97 genauer ausgewertet und archi-
viert. Die hiufigsten Medien waren Broschuren sowie Bliitter bzw. Faltblatter.
Seltener fanden sich Mediensets, TV-Spots, Filme, Videos, Sammelordner, Po-
ster und Unterrichtseinheiten sowie Materiallisten, Zeitungen und Verleih-Aus-

stellungen. Unter den Medien waren allein 70, die sich aasschlieBlich mit dem

Erniihrungsaspekt befassen. Folgende Themen werden hierbei h iufiger angespro-
chen: einzelne Risikofaktoren, Vollwert-Emihrung, Fremdstoffe, Fast Food,
Speisenzubereitung, Erniihrungsempfehlungen, Rezepte, Zucker, SuBigkeiten,
(Schul-) Milch, Fleisch, Alkohol, Nahrungsmitteleinkauf und -lagerung, Erniih-

rungsweisen, Emallrungsstatus, K6rpergewicht, Emahningspraparate, Fitness-Er-

nihrung. Eingebunden werden diese Aspekte entweder in allgemeine Darlegun-
gen zu einer gesunden Emihrung bzw. sehr hiufig auch in Themenkomplexe
wie Schulfriihstuck, Schulkioskangebot, Fruhstuck, Gewichtsabnahme, Unterge-
wicht, Allergien. Sowohl Sport als auch Ernahrung wurden in 11 Medien ange-
sprochen, wobei der Sportanteil in der Regel, Rhnlich wie in den 11 erhobenen
reinen sportbezogenen Medien, in Ausfuhrungen zu einer gesunden Sportpraxis
und zum Erlebniswert von Sport bestand. Das Thema Entspannung wurde im

Kontext von Sport und/ oder Emahrung in 4 Medien (kurz) erwihnt. In der Regel
richten sich die Medien an Jugendliche (17) Multiplikatoren im weitesten Sinne
(44) bzw. im besonderen an Lehrer und/ oder Eltern (36).

Zur Beurteilung der Medien kann grundsitzlich gesagt werden, daB die iiberwie-

gende Mehrzahl der archivierten Medien weder in der Sprache noch in der The-
menwahl bzw. -aufbereitung jugend-, geschlechts- und altersspezifisch ist. Hau-

fig erfolgen die AusfQhrungen mit bezug auf Risikofaktoren und deren gesund-
heittiche Bedeutung (Gewicht, Cholesterin, Blutzuckerkonzentration, Blutdruck).
Nur sehr selten wird die Thematisierung gesundheitsrelevanten Erniihnings- und

Bewegungsverhaltens vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Problembe-

reiche wie Umwelt, Arbeit, Freizeit und Politik vorgenommen. Die subjektive
Bedeutung des Inhalts fur das alltigliche Handeln wird dadurch fur Jugendliche
nicht erschlieBbar. Dies wird verstirkt durch eine in der Regel zu starke Versach-

lichung der Darstellungen und eine haufig ausgeprigte Orientierung hin zur Fak-

tenvermittlung in Medien fur Jugendliche. Viel zu selten ist die zielgruppenspe-
zifische Praxisorientierung fur die Bereiche Sport und Ernahrung. Insbesondere

diejenigen Medien aus 6ffentlichen Einrichtungen belassen es (unausgesprochen)
bei einem Appell an die gesundheitsbezogene Selbstverantwortung des m(indi-

gen Burgers. Es fehlen haufig rationale und gezielt eingesetzte lernpsychologi-
sche und kommunikationsstrategische Elemente. Kriterien fiir eine effizientere

Gesundheitsf6rderung mit Jugendlichen liefern auf der Basis empirischer For-

schung bzw. empirischer Jugendarbeit neuere pidagogisch-psychologisch fun-
dierte Konzepte wie sie im Projektbericht mehrfach Erwahnung finden. Diese las-
sen sich auch in der Medienaufbereiung berucksichtigen. Im Rahmen der projekt-
bezogenen Folgeaktivitaten sollte die Entwicklung von Medien einen breiteren
Raum einnehmen, da bislang nur wenig geeignete Materialien zur Verfugung ste-

hen.
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LITERATUR- UND MEDIENREADER GeSpuEr

Der Literaturreader enthalt, ebenso wie es fur die als Reader zusammengefaBten
Medien gilt, unserer Meinung nach die am ehesten geeigneten Literaturhinweise.
Dies besagt jedoch nicht, da8 die Literatur (und analog die Medien) far Multipli-
katoren und Jugendliche allen unseren Beurteilungskriterien fur Eignung entspre-
chen (z.B. Alltags-, Handlungs- und GenuBorientierung, spezifischer Inhalt,
Sprache, spezifische Zielgruppenorientierung, phdagogisch-psychologisches
Konzept, gesundheitswissenschaftliches Konzept u.a.). Die ausgewihlte und be-

sprochene Literatur entstammt nahezu ausschlieBlich einschidgigen Fachzeit-
schriften oder besteht aus Fachmonographien. Wir haben uns bei den Facharti-
keln daher bemuht, soviet Informationen aus den Texten zu extrahieren und in
den Reader aufzunehmen, daB der Nutzer eingeschrinkt auch ohne die dazugeh6-
rige Originalliteratur auskommt. Im Rahmen des Projektes sollten unserer An-
sicht nach zielgruppengerechte, alters- und geschlechtsspezifische populare Texte
zu den Inhalten erstellt werden. In diesem Bereich sind unserer Recherche zufol-

ge gro8e Defizite zu konstatieren.
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LITERATURREADER ERNAHRUNG

1. Literaturreader

1.1 Ernahrung

GeSp,Er

Ernahrungsverhalten im familiaren und schulischen Bereich: Ergebnisse
von Erhebungen bei Basler Kindern und.jugendlichen
von Gunther Ritzel, Ursula Ackermann, Rudolf Bruppacher, Hannes B. Stahelin
(Basel)

In: 5. Wissenschaftliche Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Erniihrungsver-
halten e.V. vom 10. bis 12. Juni 1982 in Berlin, Emihningserziehung und Emih-

rungsberatung, Grundlagen - Methoden - Perspektiven. Herausgeber: Hans J.

Teuteberg Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Emahrungsverhalten e.V;
Band 3, 11-16, Beiheft der Zeitschrift "Emihrungs-Umschau", Jg. 30 (1983), Be-

zugsquelle: Umschau Verlag Breidenstein GmbH, Postfach 110262, Stuttgarter
Str. 18-24,6000 Frankfurt 1

Es wird u.a. uber eine Studie an 1100 Basler Jugendlichen in bezug auf die Quali-
tit ihrer Emihrung berichtet, die zu dem Ergebnis gelangt, da8 bei einem Drittel
der Jugendlichen die Zufuhr von Mineralstoff- und vitaminhaltigen Lebensmit-
teln nicht den Empfehlungen entsprach. Insbesondere die gewerblichen Berufs-
schuler wurden als Risikogruppe fur pathogenes Nahrungsmittelkonsumverhalten
ermittelt. Materielle Engpasse scheinen  ir den z.T. schlechten Em hningsstatus
der Jugendlichen allerdings nicht maBgeblich zu sein.

Interessante ernahrungssoziologische Ergebnisse lieferte die Basler Adoleszen-
tenstudie. So zeigte sich, da8 die Ausgewogenheit der Nahrung in der intakten
Familie deutlich besser ist und daB Unterschichtenkinder seltener Milch bzw.
Fruchte zu sich nehmen. Daruber hinaus zeigte sich, da8 soziales Integriertsein,
in Form der Kontrolle feindlicher Gefiihle und impulsiven Verhaltens, bei jenen
Schulern mit stabiler Mahlzeitenfrquenz hiufiger war und das StreBbelastete ei-
nen h6heren Mitch-, Fleisch-, Schokoladen-, Wein- und Spirituosenkonsum auf-
weisen. Eine interessanter Aspekt der in diesem Zusammenhang angeschnitten
wird ist die Frage danach, ob die Nahrungsmittelzufuhr das StreBverhalten im
Sinne einer Biochemie des Verhaltens beeinfluBt, oder das Stre8verhalten die

Nahrungsmittelpriiferenzen determiniert.

Eine weitere Studie, uber die berichtet wird, ergab, daB in bezug auf den Konsum
von Energietragem und Wirkstoffen dem erzieherischen EinfluB der Mutter be-
sondere Bedeutung zukommt. Im Zusammenhang mit erzieherischen MaBnah-
men zum Konsum von GenuBmitteln ist ein Einflu8 gleichaltriger oder wenig §1-

terer, noch vor demjenigen des Vaters, hervorzuheben.

Der Berichtsband enthalt eine Reihe weiterer Referate zur Erniihrungserzie-
hung in der Familie und Schule sowie zu Aspekten der zielgruppenorientier-
ten Erniihrungsberatung.
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LITERATURREADER ERNAHRUNG GeSpuEr

Pausenverpflegung an den Hamburger Schulen- Ein Untersuchunlisbericht
von Ralf Liedtke, Bernhard Rosenkranz, Silke Schwartau-Schuldt

Herausgeber: Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V., GroBe Bleichen 23, 2000
Hamburg 36, Tel.: 040/ 35001485, Juni 1990,14 Blatter

Es wird uber eine Umfrage an allen staatlichen Hamburger Schulen berichtet,
derzufulge 285 von 305 Schulen eine Pausenverpflegung anbieten. Der gr68te
EinfluB bei der Zusammenstellung des Angebotes kommt hierbei den Eltern zu.

Kommerzielle Interessen von Hausmeistern bzw. Lieferfirmen spielen in jeder
siebten Schule eine Rolle, und zwar vor allem uber den Verkauf mittels Getran-
ke- und Speiseautomaten. An den Gymnasien und Berufsschulen sind die Schuler
zu 32 bzw. 27 Prozent an der Zusammenstellung des Angebotes beteiligt. We-
sentliche Auswahlkriterien in bezug auf die angebotene Verpflegung stellen der
Befragung zufolge gesundheitliche Griinde dar. Vollkornbackwaren befinden sich
denn auch in gut einem Drittel der Schulen im Angebot. Unter den fOnf meistge-
nannten EBwaren liegen Milchprodukte mit Frucht und belegte WeiBmehlback-
waren an der Spitze, gefolgt von belegten Vollkombackwaren, SuBigkeiten und
Obst. An einem Drittel der Hamburger Schulen geh6ren SuBigkeiten und suBe
Backwaren zum Standardangebot; Rohkostsalate und Gemuse wie M6hren,
Kohlrabi, Gurken und Tomaten sind hingegen die Ausnahme. Positiv zu bewer-
ten ist, daB an den meisten Hamburger Schulen Frischmilch im Angebot vertreten

ist und zur Deckung insbesondere des Bedarfs an Calcium, fettl6slichen Vitami-

nen, leichtverdaulicher Energie und hochwertigem EiweiB beitragen kann. Bei
den Durstli;schern uberwiegen allerdings gesuBte Limonaden, Fruchtsaft- und

Colagetranke, was die Aufnahme sogenannter "leerer Kalorien" begiinstigt und
gerade im Hinblick auf die Notwendigkeit einer hohen NAhrstoffdichte im
Wachstumsalter kritisch zu beurteilen ist. Der Untersuchungsbericht schlieBt ab
mit Forderungen einerseits zur Verbesserung der Aufklirung bei Schiilern, Leh-
rern, Eltern und Hausmeistern uber eine gesunde Emiihrung und andererseits zur

Etablierung eines bedarfsgerechten Emihrungsangebotes an Schulen. Die Unter-

suchung bietet ausreichend Anregungen, um z.B. im Rahmen eines Schuler-Pro-

jektes das Ernihrungsangebot in Schulen vor Ort zu untersuchen und Verbesse-

rungen zu initiieren.

Kritisch anzumerken ist, daB der fur die Datenerhebung verwendete Fragebogen
nicht dokumentiert ist und daB begleitend keine Verzehrshaufigkeiten erhoben
wurden.
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LITERATURREADER ERNAHRUNG GeSpuEr

Ernahrung von Kindern und Jugendlichen
Gerhard Sch6ch und Mathilde Kersting, Dortmund

In: Zahngesundheit und Ernahrung, Herausgeber: Deutscher AusschuB fik Ju-

gendzahnpflege - Bundesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit -, NordstraBe 36,
5170 Julich, ISBN 3-926228-05-9, 1988, S. 6-15

Einleitend werden aus Verzehrserhebungen in den 70er Jahren Daten zur Ener-

giezufuhr, Nahrstoffversorgung und zu Lebensmittelverzehrsmengen von Kin-
dern und Jugendlichen dargestellt. Hieraus geht hervor, daB gerade bei Jugendli-
chen die Energiezufuhr von Tag zu Tag betrichtlichen Schwankungen unterlie-

gen. Es ist daher nicht angebracht, sich bei geringer Nahrungszufuhr an einem
oder zwei aufeinanderfolgenden Tagen groBe Sorgen zu machen und die Jugend-
lichen zum Essen zu dringen. Den renommierten Autoren aus dem Dortmunder

Forschungsinstitut fur Kinderemihrung erscheint "... der relativ hohe Anteil des
derzeitigen Verzehrs an SuBigkeiten und Feinmehlprodukten an der Gesamter-
niihrung gerade noch tragbar" (S. 7). Ausfuhrungen uber die niihrstoffbezogene
Bedeutung einzelner Mahlzeiten folgt die Empfehlung, da8 das traditionelle
Mahlzeitenmuster (Fruhstuck, Mittagessen, Abendbrot) beibehalten werden soll-
te, wobei in bezug auf die warme Mahlzeit die emahningsphysiologische Qualitat
und nicht der Zeitpunkt der Einnahme bedeutend ist. Die zunehmende Vorliebe
junger Leute fiir Fast-Food Produkte und Fertiggerichte stellt den Autoren zufol-

ge eine gesunde Emihrung in Frage, da es sich bei diesen Nahrungsmitteln hiu-

fig um Feinmehlprodukte, (ibersu.Be Desserts und minderwertige Fettlieferanten

handelt, die insgesamt nur unzureichend Vitamine, Spurenelemente und Ballast-
stoffe enthalten. Im Anschlu8 an diese Ausfuhrungen erfolgt eine Betrachtung
der Hauptlebensmittelgruppen und ihrer spezifischen Bedeutung fur die Emah-

rung von Kindern und Jugendlichen. Pasteurisierte Vollmilch beispielsweise, so

die Autoren, stellt die wunschenswerte Milchsorte fur das gesamte Wachstumsal-
ter dar. In bezug auf den hohen Zuckergehalt verschiedener Nahrungsmittel wird
die "-. Gew6hnung an einen entscheidend geringeren Zuckerverbrauch ..." (S.
11) insbesondere zur Vermeidung des Kariesproblems gefurdert. Es folgen viele
praktische Empfehlungen zur vollwertigen und bedarfsgerechten Ernahrung von

Jugendlichen.
Dat'uber hinaus enthilt die Broschure lesenswerte Referate anderer Autoren zur

Zucker- bzw. Karies- und Fluoridproblematik und zur Gesundheitserziehung in
Schulen durch gesunde Emdhrung.
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LITERATURREADER ERNAHRUNG GeSpuEr

Bedeutung der Mitch in der Ernahrung von Kindern und.lugendlichen

von Prof. Dr. Edmund Renner (Professur Milchwissenschaft, Justus-Liebig-Uni-
versitat GieBen)

Herausgeber: Landesvereinigung Der Milchwirtschaft, Nordrhein-Westfalen e.V.,
An der Piwipp 86,4000 Dusseldorf 30, Sonderdruck

Der Autor stellt die Bedeutung der (Schul-) Milch als wichtiges Grundnahrungs-
mittel in der Ernihrung von Kindern und Jugendlichen heraus. Mitch weist be-
sitzt demnach eine Reihe von erniihrungsphysiologischen Vorteilen gegenuber
konventionellen Pausengetrinken auf. Hervorzuheben sind insbesondere der Ge-
halt an leichtverdaulichem Fett, biologisch hochwertigem EiweiB, an (vor allem
fettlilslichen) Vitaminen und an Mineralstoffen, wie beispielsweise die fur das
Knochen- und Zahnwachstum bedeutungsvollen Elemente Calcium und Phos-

phor. Der Autor kommt zu dem SchluB, daB ohne die Zufuhr von Mitch- und
Milchprodukten keine Bedarfsdeckung an Calcium, insbesondere in der Emah-

rung von Kindern und Jugendlichen, realisierbar ist. Vor diesem Hintergrund sind

Milchmischgetrdnke positiv zu beurteilen, da sie im Durchschnitt nur die Halfte
des Zuckerzusatzes - der letztlich zur Akzeptanz von Milchprodukten bei Kinder
und Jugendlichen beitragt - von Erfrischungsgetranken, aber den vollen Mineral-
stoff- und Vitamingehalt der Milch aufweisen. Zudem haben mehrere Untersu-

chungen gezeigt, da8 ein regelmiiBiger und ausreichender Milchkonsum bei Kin-
dern und Jugendlichen aufgrund des hohen Calciumgehaltes in der Mitch eine ge-
wisse Schutzfunktion gegenuber der Entstehung einer Karies bietet.
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LITERATURREADER ERNAHRUNG GeSpuEr

Erniihrung von.lugendlichen - Trends und Tips -

Schwerpunktthema, UGB Forum 3/90 Juni/Juli, 7. Jahrgang, Bezugsquelle: Ver-
band fur unabhiingige Gesundheitsberatung Deutschland e.V., Keplerstr. 1, D-
6300 GieBen

Dieses Heft enthiilt eine Reihe von Artikeln zur Theorie und Praxis der Emihrung
Jugendlicher, allerdings ohne den Anspruch der Wissenschaftlichkeit bezogen auf
den Inhalt und die Abfassung der Texte zu erf(illen. Nichtsdestoweniger finden
sich nutzliche Anregungen, RatschIRge und Informationen, beispielsweise zur

Veranderung jugendlichen Emahrungsfehlverhaltens, zum Thema Vollwert-Er-
nihrung fiir Jugendliche, zur Gefihrdung Jugendlicher durch Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und zu 6kologischen Aspekten des Fast Food-Konsums. Praktische
Anleitungen und Rezepte, beispielsweise zum Brot- und Pizzabacken, sind eben-
falls enthalten. Literaturangaben zu den einzelnen Themen ermi glichen eine tie-
fergehende Einsicht in einzelne Sachverhalte. Die Zeitschrift UGB-Forum ist ein

Sprachrohr der Vollwert-Emihrung. Der Leser sollte berucksichtigen, daB es

auch von der Vollwert-Erniihrung abweichende Empfehlungen gibt, die den Men-
schen vollwertig und bedarfsgerecht mit Nihr- und Wirkstoffen versorgen, so

z.B. durch die Deutsche Geselischaft fiir Erniihrung e.V. (DGE).
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LITERATURREADERERNAHRUNG GeSpuEr

Ernahrung von Jugendlichen
von Hartmut Frdleke und Karl-Heinz Gunster (Universit t Bremen, FB 11)

In: Alters- und leistungsabhingige Emihrung - Soll und Ist -, Schneider Verlag
Hohengehren, 21990, S. 97-116, DM 36

Auf knapp 20 von 240 Seiten dieses Lern- und Lehrbuches widmen sich die Au-
toren dem Nihrstoffbedarf, sozio-kulturellen Einflussen auf Nahrungszufuhr und

Emihrungsstatus (Stichwort: Fast-Food), speziellen Problemen in der Emahning
Jugendlicher (Stichwort: EBsti rungen), der Privention emihrungsabhingiger Er-

krankungen im Jugendalter und praktischen Empfehlungen far die Emahrung Ju-

gendlicher. Gemessen an den Empfehlungen fur die Nihrstoffzufulir Jugendlicher
durch die Deutsche Gesellschaft fur Emihrung e.V. (DGE) gibt es den Autoren

zufolge bei minnlichen und weiblichen Jugendlichen mehr oder minder groBe
Versorgungsprobleme in bezug auf die Mineralstoffe Eisen, Jod und Calcium so-

wie die Vitamine A, Bl, B2, B6, D und Folsaure. Besorgniserregend ist die Tat-
sache, da8 schon bei 15j hrigen koronarsklerotische Verinderungen eindeutig
nachweisbar sind und auch der Blutdruck bei Jugendlichen in Einzelfillen schon
AnlaB zur Sorge gibt. Die Autoren empfehlen den Verzehr von reichlich frischem

Obst, Gemuse und Salat sowie die regelmiBige Aufnahme von mageren Mitch-
und Molkereiprodukten, Fleisch, Vollkornprodukten, hochwertigen pflanzlichen
Fetten und Eiern, um die Nihrstoffversorgung von Jugendlichen im Rahmen ei-
ner praventiven Emahrung zu gewihrleisten. Die Flussigkeitszufuhr sollte 21
nicht unterschreiten und durch kalorienarme Getranke, wie ungezuckerte Frucht-
safte, Mineralwasser, Kaffee und Tee gedeckt werden.

Zahlreiche Abbildungen und Tabellen liefern anschaulich Hintergrundinformatio-
nen zum Thema; Literaturangaben erm6glichen einen vertieften Einblick in spe-
zielle Aspekte.
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GeSpuErLITERATURREADER ERNAHRUNG

Gesunde Erndhrung von Kindern und .lugendlichen
von Hans-Jiirgen Holtmeier (Leiter der Abteilung Emihrungsphysiologie der
Universitit Hohenheim)

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, 1986,240 Seiten, DM 19.80

Der Autor beschreibt Fehlernihrung und emihrungsbedingte Krankheiten im
Kindes- und Jugendalter vor dem Hintergrund eines nach dem zweiten Weltkrieg
verinderten Nahrungsangebotes und veriinderter Ernihrungsgewohnheiten in der

Bundesrepublik Deutschland. Im besonderen wird die Bedeutung einer bedarfsge-
rechten Emihrung fur den wachsenden Organismus herausgestellt. Im Rahmen
der Ausf(ihrungen zu einer gesunden Emihrungspraxis von Kinder und Jugend-
lichen werden die Themen Grundniihrstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenele-
mente, SuBigkeiten und Zahnsch den, Mahlzeitenverteilung und das Kdrperge-
wicht von Kindern und Jugendlichen angesprochen. Den AbschluB des Buches
bilden Speiseplane mit unterschiedlichem Kaloriengehalt fur Kinder- und Jugend-
liche.

Neben nutzlichen Informationen und praktischen Anregungen enthalt das Buch
leider auch zahlreiche sachliche Fehler (z.B.: "Zucker ist Vitamin-B-Riuber.").
Daruber hinaus werden Verbrauchsmengen aus dem Emihrungsbericht 1984 tw.

als Verzehrsmengen (iberinterpretiert. Zudem lassen Stil, Ausdruck und Inter-
punktion der Darlegungen oft zu wunschen ubrig. Eine Reihe von Druckfehlern
st6ren den LesefluB ebenso wie Allgemeinplatze und klischeehafte Au8erungen,
wie z.B. folgende: "Meist begegnet man einem ubergewichtigen Elternpaar mit

ubergewichtigen Kindern, denen man schon aus der Entfernung ansieht, wie
falsch die Mutter die Familie 'bekocht' " (S. 2). Ein Plus stellt das umfangreiche
Literaturverzeichnis dar.
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LITERATURREADER ERNAHRUNG GeSpuEr

Verbreitung einer nicht gesicherten Bedarfsdeckung mit Mineralstoffen und
Vitaminen bei auseewitbiten Bevalkerunesg[uupen - Jugendliche.
von Leonore Arab-Kohlmeier

In: Emhhrungsbericht 1984. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fur

Emihrung e.V., Feldbergstr. 28,6000 Frankfurt am Main, S. 56-59

Die Erniihrungsberichte der Deutschen Geselischaft fur Emihrung, die bisher im

Auftrag der Bundesminister f[ir Jugend, Familie und Gesundheit sowie fur Emih-

rung, Landwirtschaft und Forsten in vieijahrigem Abstand erstellt wurden, liefem

Einschatzungen und Hintergrunddaten zur Emihrung der bundesdeutschen Be-

valkerung. Die Einschatzung der Emihrungssituation von Jugendlichen beruht
vornehmlich auf einer Untersuchung von Jugendlichen im Alter von 18 bis 24

Jahren aus Heidelberg, Michelstadt (Odenwald) und Berlin 1982/83. Es wurde

festgestellt, daB mindestens 29% der Jugendlichen mehr als 10 Zigaretten pro Tag
rauchten und 46% der jungen Frauen regelmaBig die Pille einnahmen, was einen
Mehrbedarf an einigen Nihrstoffen bedeutet. So erh8hen Zigarettenrauchen und
Pilleneinnahme beispielsweise den Bedarf an Vitamin C, Vitamin E und Folsiure.
Alkoholkonsum, der bei Jugendlichen verbreitet ist, beeinfluBt den Status nahezu
alter Nahrstoffe. Versorgungsengpiisse k6nnen bei Jugendlichen aufgrund bioche-
mischer MeBdaten f(ir die Vitamine Folshure, 82, B 1 sowie A und den Mineral-
stoff Eisen angenommen werden. Niedrig ist die Zufuhr von Calcium, Vitamin D
und Vitamin C. Ein wesentlicher Grund fur die teilweise recht ungunstige Versor-

gungslage Jugendlicher mit bestimmten Niihrstoffen ist, so die Autorin, im haufi-

gen Konsum von Wurstwaren, Schokolade, S waren, Zucker, Salz und Limona-
den zu sehen.
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Psvchosoziale Bewertung der Ernahrung in Familien mit Kindern. Eine Re-

prasentativerhebung in der Bundesrepublik Deutschland

Kapitelbetreuer: V. Pudel; Bearbeiter: J. Chome, E. Menden, Th. Paul, M.
Scharm, G. Schlaf, G. Tischner, A. Weddige
In: Erniihrungsbericht 1984. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fik
Emdihrung e.V; Feldbergstr. 28,6000 Frankfurt am Main, S. 103-144

Es werden Ergebnisse einer reprasentativen Erhebung in der Zeit zwischen April
1982 und Juni 1983 bei 2910 deutschen Familien mit mindestens einem Kind dar-
gestellt. Zu den erhobenen Daten zihlten neben K8rpergewicht und Korpergr6Be
der Kinder und Jugendlichen auch Einstellungen in bezug auf Ursachen und Ge-
genma8nahmen bei Gewichtsabweichungen. Die Untersuchung ergab, da8 52%
der befragten Jugendlichen bereits Erfahrung in der Erprobung von MaBnahmen
hatten, das Gewtcht zu reduzieren oder eine weitere Gewichtszunahme zu ver-

meiden. Insbesondere die von Ober- oder Untergewicht selbst betroffenen Kinder
geben als Ursachen verstarkt solche an, die vom eigenen Verhalten nicht beein-
fluBt werden k8nnen. Hierzu zihien beispielsweise konstitutionelle und medizini-
sche Einflusse. Das "dicke Kind" ist den Untersuchungsergebnissen zufolge cha-
rakterisiert durch die Eigenschaften "trage, faul, gutmutig, freundlich, einsam und

ingstlich". Neben den Ausihrungen zum Uber- und Untergewicht widmen sich
die Autoren dem "Essen in Familie und Schule". Hier ergab die Untersuchung
beispielsweise, daB 64% der befragten Mutter Konfiture, 40% NuBnougatcreme
und 61% Honig als gunstig fur das Fruhstuck ihrer Kinder erachteten; Vollkorn-
brot wurde immerhin von 45% und Obst von 37% der befragten Mutter als gun-
stig angefuhrt. Wurden die W nsche der Kinder  ir die Pausenverpflegung be-

dicksichtigt, so bekamen sie von ihren Muttern mehr SuBigkeiten (22%), Cola/
Limonade (19%), Kuchen (18%) und Milchmixgetrinke (8%) mit in die Schule.
In bezug auf das Appetitverhalten Jugendlicher ergab die Untersuchung, daB Lan-
geweile und Einsamkeit hiufiger zu einem EBbedurfnis fuhren, wohingegen
Trauer, Arger/ Streit und Eile/ Hetze den Appetit eher schm lern. 40% der Mutter
wurden es gerne sehen, wenn das Kind den Teller leer ist. Dieser Wunsch steht

I allerdings der Entwicklung eines normalen Siittigungsempfin(lens der Kinder hiu-
fig im Wege und kann zur Entwicklung von Ubergewicht beitragen. Bedeutsam
fur die Emihrungserziehung im Kindes- und Jugendalter scheint das Ergebnis zu

sein, daB eine Ablehnung von Lebensmitteln durch Mutter im allgemeinen zu ei-
ner verstirkten Ablehnung dieser Nahmngsmittel durch die Kinder und Jugendli-
chen fuhrt. Dem ist zu entnehmen, daB Eltern Nahningsmittel, die sie ihren Kin-
dern im Rahmen einer gesunden Emihrung anbieten, auch selbst verzehren mus-
sen. Weitere Aspekte, die in der Darstellung der Ergebnisse der Erhebung beruck-

sichtigt werden sind die Energie- und Nihrstoffzufuhr bei Kindern und Jugendli-
chen, das Erniihrungsinteresse von Muttern und Kindern, das Emihrungswissen
von Kindern und Jugendlichen sowie die Problemkreise SuBigkeiten, Alkohol
und Fast-Food. Folgende Themen sind der Untersuchung zufolge far Jugendliche
besonders interessant: Schadstoffe in der Nahrung (49%), Rauschgift und Alko-
hol (44%), gesunde Auswahl von Lebensmitteln (30%), Zusatzstoffe (28%), rich-

tige Zubereitung (26%), Auswahl von Lebensmitteln besonders fur Kinder (24%)
und Umweltaspekt (23%).
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Den AbschluB des wissenschaftlich bearbeiteten Kapitels bildet eine Bestandsauf-
nahme zum Thema "Emihrung" in den Lehrplinen deutscher Schulen.

1

D

D
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Ern hrung des Leistungssport betreibenden Kindes und Jugendlichen
von Volker Veitl

In: Kinder-Sportmedizin. Physiologische und pathologische Aspekte des Kinder-
und Jugendsports. Ein Leitfaden fur Arzte, Lehrer, Trainer und Eltern. Herausge-
geben von Ludwig Prokop. Gustav Fischer Verlag Stuttgart * New York 1986, S.
307-329

Ausgehend von der Tatsache, das sporttreibende Kinder und Jugendliche durch
die Emahrung nicht nur das Wachstum sondern zusatzlich auch einen Muskelzu-
wachs entsprechend der h6heren physischen Leistung gewihrleisten muB, zeigt
der Autor zunachst Folgen eines qualitativen bzw. quantitativen Nahrstoffman-
gels in dieser Entwicklungsphase au£ Aus anthropometrischen Daten sporttrei-
bender Kinder und Jugendlicher geht hervor, da8 die altersentsprechenden Nor-
malwerte in bezug auf den Energie- und Nalirstoffbedarf nicht ohne weiteres auf
sie (ibertragbar sind. Insbesondere der Energiebedarf sporttreibender Kinder und

Jugendlicher muB individuell errechnet werden. Hierfur stellt der Autor einige
Berechnungshilfen zur Verfugung. Die empfehlenswerte H6he der EiweiBzufuhr
fur Leistungssport betreibende Kinder und Jugendliche liegt fur Jungen im Alter
von 15 Jahren bei 1,84g und fur Midchen bei 1,62g Eiwei8 pro Kilogramm ma-

geres K6rpergewicht (Mager bedeutet, daB nicht mehr als 15% des K6rperge-
wichtes aus Fettgewebe besteht). Diese Werte liegen ganz erheblich uber den
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft fur Em hrung e.V. (DGE) von 1985.
Dem Autor zufolge ist der Fettbedarf fur Sportler am gunstigsten mit 33 % der

tiglichen Gesamtenergiezufuhr festgelegt. Die Kohlenhydratzufuhr sollte im we-

sentlichen durch komplexe Polysaccharide (Stirke) und nicht durch SuBigkeiten
oder Haushaltszucker erfolgen. Im AnschluB an diese allgemeinen Erl uterungen
zum Energie- und Nahrstoffbedarf werden Prinzipien einer trainingsspezifischen
Emihrung erlautert. Der Autor unterscheidet hier 4 Phasen - Aufbauphase, Erhal-
tungsphase, Wettkampfphase und Erholungsphase - und gibt entsprechende Er-
nihrungsratschlage. Den Abschlu8 der kompetenten Ausihrungen zur Emahrung
von sporttreibenden Kindern und Jugendlichen bilden praxisorientierte Empfeh-
lungen zur Energie- und Mahlzeitenverteilung sowie zur Speiseplangestaltung.
Der Autor unterstreicht in einem SchluBWort die gleichrangige Bedeutung von

Trainings- und Emahrungsplanung fik Gesundheit und sportliche Leistungsfihig-
keit der Kinder und Jugendlichen.

Gesundheit auf zwei Beinen - Jugend, Ernihrung und Sport Seite 14... von 53

,

D



LITERATURREADER ERNAHRUNG

Schon im Kindergarten vorbeugeg

GeSpuEr

von Prof. Dr. med. Detlef Kunze (Kinderpoliklinik der Universitat Munchen, Pet-
tenkoferstraBe Ba, W-8000 Munchen)

In: Arztliche Praxis/ Nr. 13 vom 12. Februar 1991, 35-37

Im Rahmen dieses Interviews zur Atherogenese bei Kindern und Jugendlichen
fordert der Mediziner Kunze vor dem Hintergrund, daB die Hiilfte der atheroskle-
rotischen Verinderungen im Kindesalter seiner Meinung nach emahrungsbedingt
sind, den Fettanteil an der Gesamtenergiezufuhr von gegenw rtig 42 bis 44% auf
25 bis 30% zu senken. Der Kinderarzt plidiert zudem fur eine Mischkost mit ei-
nem ausreichend hohen Anteil an komplexen Kohlenhydraten (iiber 50% an der

Gesamtenergiezufuhr) und mehr ungesattigten statt gesattigten Fettshuren. Um
erblich bedingte Fettstoffwechselst6rungen schon fr(ilizeitig durch geeignete Er-
nihrungsmaBnahmen zu beeinflussen, setzt sich Kunze fur ein fr6hes Massens-

creening im Kindesalter ein. Alarmierend ist der Hinweis des renommierten Kin-
derarztes darauf, da8 aufgrund einer WHO-Studie in f£inf europliischen Stadten
an mehr als 18000 Obduktionsfdllen schon vor zehn Jahren davon ausgegangen
werden muBte, daB mehr als 10% der 10-15jahrigen Kinder und Jugendlichen be-
reits erhebliche atherosklerotische Plaques aufweisen. Die hiufig uberht;hte Kalo-
rienaufnahme von Kindern und Jugendlichen resultiert Kunze zufolge nicht so
sehr aus dem ubermiBigen Verzehr von SiiBigkeiten, sondern aus zuckerhaltigen
Getriinken. Zur Verbesserung der Schulverpilegung fordert Kunze gemaB eines
ubergeordneten Rechtsprinzips zur Abwehr von gesundheitlichen Schiden Verfii-

gungen, die beispielsweise den Hausmeistern nicht mehr vdllig freie Hand lassen,
in dem was sie den Schulern zum Kauf anbieten.
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Die Vitaminversorgung 11- bis 171Rhriger gesunder.Jugendlicher - Daten ei-

ner Longitudinalstudie
von K. Widhalm, G. Brubacher und S. Christeller (Universitats-Kinderklinik
Wien und F. Hoffmann La Roche, Basel)

In: Monatsschr Kinderheilkd (1986) 134: 408-414

Im Rahmen dieser Studie, an der anfangs 111 Kinder (54 Jungen und 57 Mid-

chen) teilnahmen, wurden bei jiihrlichen arztlichen Untersuchungen Blutproben
fur die Bestimmung von Vitaminen (A, Bl, B2, B6, C und E) abgenommen. Ein
GroBteil der Kinder konnte in Abstanden von 1 Jahr zunachst 5mal und weitere
zwei Jahre spater untersucht werden. Das Alter betrug bei den ersten Untersu-

chungen 11,2 und bei den letzten Untersuchungen 17 Jahre. Die Ergebnisse der

Vitaminbestimmungen zeigen f(ir die meisten Vitamine altersabhingige Werte.
So wird beispielsweise die Versorgung fur die Vitamine A, Bl, und 82 mit stei-

D gendem Alter besser, hingegen jene fur Vitamin C deutlich ungunstiger. Wurde

man die Risikokategorien fur Erwachsene zugrundelegen, so die Autoren, muBte
fur einen relativ hohen Prozentsatz der Jugendlichen (bis zu 30% bei Vitamin B6)
von einem schlechten Versorgungsstand gesprochen werden. Fur die Vitamine A
und E konnte ein Zusammenhang gezeigt werden zwischen deren Konzentration
im Blut und dem Wachstum. Die Autoren schluBfolgern daraus, daB die Notwen-

digkeit naheliegt, whihrend der Adoleszenz alters- und geschlechtsabhangige Ri-

sikokategorien aufzustellen. Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung war zu-

dem, daB auch bei gesunden Schulkindern marginale Vitaminmangelzustinde
nachweisbar sind; was den Autoren zufolge Bemuhungen um eine optimale Er-

nihrung im Schulalter unterstutzen sollte. Zu den unspezifischen Verinderungen
bei mit Vitaminen schlecht versorgten Kindern gehi ren Beeintrichtigungen des
Wachstums, der kilrperlichen Leistungsfihigkeit, der Immunkompetenz, des Ver-
haltens (Apathie, Erregbarkeit, Interessenlosigkeit, verminderte Intelligenz). Dar-
uber hinaus, so ist einer diesbezuglichen Literaturzusammenstellung in der Arbeit

zu entnehmen, werden Koordinationsst6rungen, eine herabgesetzte "Fitness" und
  Depressionen unter schlechter Vitaminversorgung beobachtet. Hier drangt sich

naturlich die Frage danach auf, ob und zu welchem Anteil Verhaltensauffilligkei-
ten bei Kindern und Jugendlichen maglicherweise auf eine schlechte Versorgung
mit einzelnen Vitaminen zuriickzufiihren sind. Die Autoren zitieren in diesem Zu-
sammenhang eine Untersuchung, in der "... klar nachgewiesen werden konnte,
daB die k6rperliche Leistungsfahigkeit von Kindern durch Supplementierung von

Vitaminen und Behebung von biochemischen Mangelerscheinungen erheblich ge-
steigert werden konnte." In einer weiteren angefuhrten Untersuchung wurde fest-

gestellt, daB mi8ige Vitamin A-Defizite mit einer eindeutig erh6hten Sterblich-
keit bei Kindern verbunden sind.
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Praventivmedizinische Erniihrungsempfehlungen fur Kinder und Jugendli-
che - 1. Teil: Internationale Diskussion und Richtlinien

von Gerhard Sch6ch, Mathilde Kersting und Gabriele Schriever (Forschungsinsti-
tut fur Kinderemihrung Dortmund)

In: Sozialp diatrie 12. Jg. (1990) Nr. 4, 281-287

Die Autoren vergleichen vor dem Hintergrund allgemeiner Aussagen zur Proble-
matik erh6hter Cholesterinkonzentrationen im Serum US-amerikanische und eu-

ropdische Emahrungsempfehlungen  ir eine fettreduzierte Kost von Kindern und

Jugendlichen. Der Fettanteil an der Energiezufuhr von Kindern und Jugendlichen
in Industrielandern liegt ziemlich einheitlich zwischen 38 und 40kcal% und somit
erheblich uber den jeweiligen Empfehlungen. Die Autoren weisen in diesem Zu-

sammenhang auf Untersuchungen hin, die belegen, da8 dieser hohe Fettverzehr
seit 15-20 Jahren stabil geblieben ist. Eine SchluBfolgerung im Kontext der Ge-
genuberstellung der verschiedenen Emihrungsempfehlungen besteht darin, daB
vor tiefgreifenden Anderungen in der Emahrung Heranwachsender gewarnt wer-

den muB, bevor bewiesen ist, da8 damit keine erh6hten Risiken fur die Versor-

gung mit Energie und essentiellen Nihrstoffen verbunden sind. Sinnvoll erscheint
den Autoren allerdings, die Fettzufuhr im Rahmen einer Priventionsemihrung
auf ca. 35kcal% zu beschr nken, wie es die WHO empfiehlt.
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Akzeleration und Emahrung. Zur Frage der Abhangigkeit von Art und

Menge der Ernahrung
von Friedrich Eckardt (Dr. med, Kinderarzt, Karlsruhe)

In: der Kinderarzt, 16 Jg. (1985), Nr. 12, 1738-1742

Unter Akzeleration wird im allgemeinen das Phanomen eines verstarkten Lingen-
wachstums von Kindern und Jugendlichen verstanden. Dies wird, so der Autor, in

Europa aber auch in anderen Erdteilen etwa seit Mitte dieses Jahrhunderts ver-

starkt beobachtet. Es wurden verschiedene Erklarungsversuche angestellt. Fik das

Akzelerationsphinomen wurden beispielsweise Emahningsfaktoren, der Lebens-

standard, die soziale Schichtung, erbliche Veranlagung und der Urbanisierungsef-
fekt verantwortlich gemacht. Die "Em hrungstheorie" ist dem Autor zufolge auf
den ersten Blick am meisten einleuchtend, da "...Entwicklung, das Gedeihen und
Wachstum des Shugetieres, also auch des Menschen abhDIngig ist von Art und

Menge der Nahrung." Demnach ist die Akzeleration auf Qualitit und Quantitat
der Emihrung zuruckzufuhren. Der Autor fuhrt in diesem Zusammenhang eigene
Auswertungen von 1599 Beobachtungen aus den Jahren der Mangelernihrung z-

wischen 1945 bis 1959 an, die trotz beachtlicher Werte von Untergewichten hohe
Prozentzahlen von Oberliingen, auffallend mehr bei Miidchen wie bei Jungen, er-

gaben. Dies legt, dem Autor zufolge,"...den SchluB nahe, daB die Akzeleration

unabh ngig ist von Art und Menge der Erniihrung."
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Das Freizeitverhalten yon_Schulern und dessen mogliche Auswirkung auf
819< Erniihrungsverhalten
von W. Bachmann (Institut fur Heil- und Sonderpidagogik der Justus-Liebig-
Universitit GieBen)
In: Akt. Emihr. 7 (1982), 15-21

Vor dem Hintergrund der These, da8 das Emihrungsverhalten eines Individuums
nicht losgel6st von seinem Gesamtverhalten erklirt bzw. verstanden werden
kann, untersuchte der Autor das Freizeitverhalten von weit uber 7000 Schulern in
verschiedenen Bundesliindern mittels eines Fragebogens. Arbeitshypothetisch
stellt der Autor zu Beginn des Artikels fest, "...daB die aus den verschiedenen Be-
reichen des menschlichen Seins auftretenden Bedurfnisse nach einer Freizeitge-
staltung sich nicht nur als notwendiges Aquivalent zur Arbeit und den damit ein-

hergehenden 1£istungsanfordeningen verstehen, sondern gleichzeitig auch eine
ordnende Komponente sind, die durch Akzentuierung und Gliederung die Polari-
titen in unserem Leben, und zwar den Wechsel von Spannung und Entspannung,
von Bewegung und Ruhe, von Belastung und Entlastung, von Arbeit und Erho-
lung bestimmen." Ein Ergebnis der Untersuchung war, daB die Freizeitinteressen
von Schulern nicht unmaBgeblich bestimmt werden vom Lebensalter, Geschlecht,
Regionalfaktor, von der Schulzugehtirigkeit und vom Behinderungsfaktor. So do-
minierte der EinfluB des Lebensalters bei den Bewegungsspielen, wahrend Sport-
spiele in erster Linie vom Geschlecht bestimmt werden. Die Konsuminteressen
werden etwa zu gleichen Anteilen vom Regionalfaktor, Lebensalter und vom Ge-
schlecht her beeinfluBt. Herausgestellt werden muB auch ein hoher Anteil nicht
realisierbarer Freizeitinteressen, was offenbar von den Befragten als bedriickend

empfunden wird. Die Freizeitgestaltung der heutigen Jugend, so der Autor, zeich-
net sich durch Inaktivitat und Rezeptivitit aus und begunstigk, vor allem durch
den Verzehr von SuBigkeiten wiihrend der Unterhaltung, eine Ubererniihrung, zu-

mal dieser zusatzliche Konsum als Folge verfestigter Gewohnheiten zunehmend
rituellen Charakter annimmt und dann nur noch schwer aufgegeben werden kann.
Der Autor konstatiert, daB innerhalb der Polaritat von Freizeit- und Ernahrungs-
verhalten ausgewogene Wechselbeziehungen von elementarer Bedeutung fur das
psychophysische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen aber auch Er-
wachsenen sind.
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Komplexe Untersuchungen zur Ernahrungssituation_von Schulern der 6.
Klasse in der DDR - Ubersicht der Gesamtuntersuchungen -

von D. Johnsen, H.-A. Ketz, I. Kormann, M. Mbhr und G. Pose

In: Emihrungsforschung Bd. 29,1984, Heft 4,93-98

Im Rahmen von Erhebungen zum Emahrungsverhalten und Lebensmittelverzehr
in der ehemaligen DDR wurden uber 1700 Schulerinnen und Schuler in den Jah-
ren 1979 bis 1981 mit einem standardisierten Fragebogen erfaBt. In der vorliegen-
den Arbeit werden die Ergebnisse kurz dargestellt. So geben beispielsweise 50%
der befragten Schuler an, daB Arger, Traurigkeit oder Alleinsein die Bereitschaft
zur Nahrungsaufnahme senken; freudige Stimmungen hingegen erh8hen diese.
Das erste Fr hstuck ist wenig abwechslungsreich. Es ist in der Regel ein "Brou
Br8tchen-Butter-Marmeladen-Fruhstuck". In bezug auf die Nahrungszufuhr und
die damit verkniipfte Versorgung mit N hrstoffen stellt sich die Situation der
Schuler hhnlich dar wie in der ubrigen Bundesrepublik. Sie zeichnet sich durch
nicht ausreichende Zufuhr von Mitch sowie Obst und Gemuse aus. Der Gesamt-
zuckerverzehr betrigt bei den Jungen 75g und bei den Midchen 68g pro Tag. Kri-
tische Versorgungslagen liegen besonders in bezug auf Kalzium, Eisen bei den
Miidchen die das Menarchealter bereits erreicht haben und den P/S-Quotienten
vor. Ausreichend ist die Zufuhr der Vitamine B 1 und 82. Der Richtwert fur Vita-
min C von 45mgfrag wird von Jungen und Miidchen erreicht. Eine erhebliche
Differenz besteht auch zwischen der aufgenommenen Flussigkeitsmenge in Form
von Getrinken und den diesbezuglichen Empfehlungen. So nehmen Jungen im
Durchschnitt 611 m1/ Tag und Mlidchen 533 mY Tag auf, wohingegen die Sollzu-
fuhr fur beide Geschlechter zwischen 1000 und 1350 mt liegt..
Die Uberschrift zu dieser Arbeit verspricht mehr als der Inhalt hergibt.
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Aktuelle Probleme von Lebensmittelverzehr und Nahrstoffversorgung im
Kleinkindes- und Schulalter

von Gerhard Sch6ch und Mathilde Kersting (Forschungsinstitut f[ir Kinderer-

niihrung, Dortmund)
In: Emihrungs-Umschau 36 (1989) Heft 5, 171-176

Vor dem Hintergrund des Mangels an reprisentativen Verzehrserhebungen bei
Kindern und Jugendlichen werden aktuelle Ergebnisse einer Verzehrserhebung
bei Dormunder Kindern im Alter von 1 bis 14 Jahren dargestellt und mit Daten
einer fr(iheren Studie aus den Jahren 1965-1979 verglichen. Dabei wurde eine

heutzutage vergleichbar geringere Aufnahme von Milch und Milchprodukten,
und damit von Kalzium, sowie ein steiler Anstieg der Aufnahme gesuBter Getrin-
ke beobachtet. Die Kinder in der aktuellen Studie tranken, den Autoren zufolge,
im Mittel etwa funfmal soviel Limonade, Fruchtsaftgetrinke und  hnliche Pro-
dukte wie die Kinder vor etwa 15 Jahren. In diesem Zusammenhang wird mo-

niert, daB dat·uber hinaus ein groBer Teil der Milchfertigprodukte heute betrichtli-
che Zuckerzusitze enthilt. Die Ballaststoffaufnahme der 13 bis 14j3hrigen Kinder

liegt bei 16,g +/- 4,3g und weicht damit von der wunschenswerten Ballaststoff-
dichte von 13%/ 1000 kcal ab. Der gr88te Anteil der Getreideprodukte in der Er-
n hrung der untersuchten Kinder bestand aus Feinmehlbrot. Besonders problema-
tisch ist die Beobachtung, daB die Kinder im Durchschnitt zweimal pro Tag eine

zuckerhaltige Zwischenmahlzeit einnahmen. Hier ist den Autoren zufolge eine

Emihrungsberatung in der Lage, eine Senkung besonders hoher Zuckerverzehrs-

mengen zu erreichen. Die Autoren empfehlen generell einen Mehrverzehr von

ballaststoffhaltigen, moglichst wenig verarbeiteten Grundlebensmitteln, insbeson-
dere Vollkornprodukten, Kartoffeln, Gemuse und Frischobst. Zur Deckung des
Jodbedarfs werden Seefisch und jodiertes Speisesalz empfohlen. Daruber hinaus
ist auf eine ausreichende Flussigkeitszufuhr zu achten, da eine zu geringe Auf-
nahme bei entsprechender Disposition unter anderem die Obstipation, eine

Harnsteinbildung sowie Funktionsst6rungen der Nieren begiinstigt.
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Ern hrungspsychologie und .lugend
von G. Lewerenz (Zentralinstitut fur Emihrung der Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR)

In: Emihningsforschung 34 (1989) 1,7-10

Die Autorin betrachtet das Jugendalter als eine "...historisch entstandene und ge-
sellschaftlich determinierte Erscheinung, die sich durch eine standige Verlange-
rung der Ausbildungsphase und durch eine allgemeine psychophysische Entwick-
lungsbeschleunigung auch heute noch als Lebensabschnitt weiter ausdehnt." Sie
schildert vor diesem Hintergrund Ergebnisse orientierender Untersuchungen zum

Emiihrungsverhalten Jugendlicher (n=205, m/w, Alter: 11-24 Jahre). Ein wesent-
liches Ergebnis war, daB die Individualitit im Emihrungsverhalten Jugendlicher
groB, stark altersabhingig und z.T. geschlechtsspezifisch ist. So haben beispiels-
weise 11 bis 14jahrige Schuler ein gri Beres Interesse am Kochen und der Spei-
senzubereitung als Altere. Junge Minner im Alter von 20 bis 24 Jahren haben
nicht nur wenig Interesse an der Speisenzubereitung, sondern sie sind auch nicht
gewillt, da ir Freizeit zu opfern. Jungere Jugendliche legen gr68eren Wert auf
Gesellschaft beim Essen und minnliche Jugendliche unter 20 Jahren belohnen
sich nach angestrengter Arbeit gern mit Essen. Erst mit dem Erwerb der relativen
6konomischen, sozialen und geistigen Unabhangigkeit, mit dem neuen Niveau
sozialer Interaktionen gewinnt die Emihrung wieder an Bedeutung. Gesundheit
wird von 12 bis 24jAhrigen vorrangig als vorhandene kilrperliche Fitne8 verstan-

den, die sich in der sportlichen Leistungsfihigkeit erweist. AbschlieBend stellt die
Autorin fest: "Den unterschiedlich ausgepragten Interessenlagen Jugendlicher
sollte in der Emkhrungserziehung und -autkl rung Rechnung getragen werden. In
der schulischen Ausbildung ist die Vermittlung von Em hrungswissen bis etwa

zum 14. Lebensjahr sinnvoll. Die Forderung nach einer "Erziehung der Erzieher"
(Lehrer und Eltern) wird unterstrichen.
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Ernuhrungsbezogene Kenntnisse. Einstellunlien und Verhaltensweisen im
Schulaiter

von Gunter Gutezeit (Abteilung Allgemeine Padiatrie der Universitats-Kinderkli-

nik, Kiel)

In: Sozialpidiatrie 7. Jg. (1985) Nr. 6, 301-309

Der Autor nimmt an, da8 sich im Hinblick auf die Einstellung zum Essen und die

eingefahrenen E8gewohnheiten in bezug auf die Nahrungsaufnahme autonome

Regelkreise gebildet haben, die allein durch Beratung und Aufklirung nicht be-
einfluBbar sind. Hieraus leitet er den SchluB ab, daB mit einer methodisch-didak-
tisch verbesserten Emihrungserziehung bereits in der Schule oder sogar im Kin-

dergarten begonnen werden sollte. Wie genau die methodisch- didaktischen Ver-

besserungen aussehen (sollen), wird nicht niher ausgefuhrt. Vor diesem einfuh-
renden Hintergrund werden Ergebnisse einer Schulerbefragung verschiedener Al-
tersstufen hinsichtlich ihres Emdhrungsverhaltens, ihrer erniihrungsbezogenen
Kenntnisse und ihrer Einstellung zur Ernihrung erlautert. Insgesamt nahmen 496
Schulerinnen und Schuler zwischen 10 und 14 Jahren an der Befragung teil. Un-
ter AuBerachtlassung der Schichtzugehi rigkeit hatten Jungen dabei ein gr68eres
Emihrungswissen als Miidchen. Uberraschenderweise zeigten Grundschuler das
gesiindeste und Gymnasiasten das ungesundeste Emahrungsverhalten. Die ein-
fluBreichsten Variablen auf Emahrungswissen, Einstellung zur Ernahrung und
das Emihrungsverhalten sind in der Reihenfulge das Geschlecht, der Schultyp,
das Alter und das Gewicht. Jungere Kinder weisen ein gesunderes Emiihrungs-
verhalten und eine bessere Einstellung zur Emihrung auf als iltere Kinder. Bei
den jungeren Kindern scheinen Elternhaus und Schule eine bessere erzieherische
Resonanz zu finden. Trends lassen erkennen, daB Obergewichtige auch ein gerin-
geres Emihrungswissen und eine negativere Einstellung zur Em hrung haben.
Der Autor pl diert abschlieBend fur die Etablierung von Arbeitsgemeinschaften
f(ir Emihrung in Schulen, wobei praktische Schritte fur die Arbeit mit den Schu-
lern in folgenden Aspekten bestehen sollten: Fremd- und Selbstbeobachtung des

Emiihrungsverhaltens, selbstandige Erstellung eines Emihrungsplanes, Planung
und Kontrolle des Verhaltens bei der Nahrungsaufnahme, Einbeziehung emotio-
naler Einstellungen zum Essen und das Erkennen, warum m6glicherweise aus

Langeweile, Unruhe oder Arger uber andere zur Nahrung gegriffen wird. Die Ar-
beitsgemeinschaften sollen die Selbsterziehung der Schuler fdrdern.
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Heranwachsende im Problemfeld sich Undernder Ernuhrungsgewohnheiten
von Volker Pudel (Emihrungspsychologische Forschungsstelle der Universitit
G6ttingen)
In: Berichtsband "Emihrung von Kindern und Jugendlichen - Aufgabe der Ge-
sellschaft", VIII. Symposium Wissenschaft& Emihrungspraxis, 30. September
1988, Mainz, erhiltlich bei der Alfa Metalcraft Corporation (AMC) Handelsge-
sellschaft mbH, Mainzer Str. 312, 6530 Bingen 14, 19-24

Der renommierte Emahningspsychologe Pudel er6rtert vor dem Hintergrund ein-
leitender erniihrungshistorischer Betrachtungen die Fragen, wie Heranwachsende
heute ihr Essen erleben, wie sie essen und wie sie essen werden, wenn sie er-

wachsen sind. Die zentrale These des Symposiumsbeitrags lautet, da8 nicht die

Jugendlichen im Problemfeld sich andernder Emahrungsgewohnheiten, sondern
im Problemfeld einer sich nachhaltig geinderten Emahrungsumwelt gesehen wer-

den mussen."Diese veranderte Emahrungsumwelt ist die Ursache, die nachfol-
gend dann konsequenterweise zu vedinderten Emihrungsgewohnheiten fuhren
muB." Gegenuber vergangenen Jahrhunderten haben sich, Pudel zufolge, nicht die
dem Lustprinzip folgenden EBbedurfnisse geindert, sondern lediglich deren
Chancen zur Realisierung. Eine Entwicklung psychologischer Bedurfnisstruktu-
ren ohne "emahrungsphysiologische Rucksichtnahme" wird bei Jugendlichen, so

IABt sich dem Beitrag entnehmen, durch verschiedene Faktoren gef6rdert. Insbe-
sondere fehlt Kindern und Jugendlichen die existentielle Erfahrung der Nahrungs-
mitteleinschr nkung und "...das daraus resultierende emotionale Grunderlebnis,
wie unmittelbar Nahrungsaufnahme und Leben zusammenhangen." Hinzu kom-
men der Verlust der Lebensmittelidentitat und der origindren Beziehung zur Her-
kunft. So erzeugt beispielsweise die "...wie ein Ziegelstein verpackte H-Milch..."
kaum Assoziationen an die Kuh. Durch die Zunahme des AuBer-Haus-Verzehrs"
und erh8hte Mobilitat wird die hausliche Tischgemeinschaft aufge16st und damit
verliert sich, so Pudel, die situative emotionale "...Erlebniszuweisung von Mahl-
zeiten..." Im AnschluB an Ausfuhrungen zu Bedurfnistendenzen Jugendlicher
geht der Autor in einem knappen Exkurs auf die Entwicklung des menschlichen

Emihrungsverhaltens ein. In 6kologische Betrachtungen in der Arbeit mit Ju-
gendlichen, so eine SchluBfolgening des Em5hrungspsychologen, muBte auch die
wichtige Beziehung des Jugendlichen zu seiner eigenen Emihrung einbezogen
werden, weil hier eme nachhaltig wirksame emotionale Ansprache leichter m6g-
lich ist.

Der Berichtsband enthiilt eine Reihe weiterer Referate zu Problemen der

Nahrstoffversorgung im Schulalter und zur Optimierung der Erniihrung Ju-
gendlicher.
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1.2 Sport

Bedurfnisse.lugendlicher im Sportverein

von Jurgen Schr6der

In: Binnewies, H. et al. (Red.), Freizeit- und Breitensport 88. Ergebnisse des
Symposiums vom 12. bis 14.5.1988 in Berlin, Teil I. Dokumente zum Hochschul-

sport 23, S. 59-76

Herausgeber: Zentraleinrichtung Hochschulsport der FU Berlin„ Ahrensburg b.

Hamburg, Verlag Ingrid Czwalina, 1989

Referiert werden Ergebnisse verschiedener Untersuchungen uber die Wirklichkeit
von Sportvereinen, wie sie Jugendliche wahrnehmen. Berucksichtigt werden in-

  haltliche, personelle und organisatorisch-strukturelle Aspekte.In inhaltlicher Hin-
sicht wird festgestellt, "... da8 das Sportangebot der Vereine, das ja vor allem
dem Wettkampfsport und den eher traditionellen Sportarten verpflichtet ist, nicht
mehr mit den Wunschen, vor allem aber auch schon nicht mehr mit dem tatsach-
lich ausge(it)ten Alltagssport vieler Jugendlicher auBerhalb des organisierten
Sports (ibereinstimmt. Jeder funfte Jugendliche, der regelm ig Sport auBerhalb
von Schule und Verein treibt, wendet fur diesen Freizeitsport im engeren Sinn be-
reits mehr Zeit auf als  ir den Sport im Sportverein (S. 64)." Hinzu kommt, das
die Bedurfnisse jugendlicher Vereinsmitglieder nicht allein in den sportlichen
Aktivit ten zu sehen sind, sondern auch stark im sozialen Bereich liegen. So wer-

den z.B. besonders stark Interesse am Zusammensein und gemeinsamen Sport-
treiben mit Freunden, am gemeinsamen Sport von Jungen und Miidchen, an Ver-
einsfesten, Fahrten, Ferienlagern, Ausflugen u.3. und am Zusammensein nach
dem Training bekundet. Fur die Realisierung dieser Interessen bieten die Vereine
zu wenige Milglichkeiten. In personeller Hinsicht uben jugendliche Vereinsmit-

glieder vielfach Kritik an den pidagogischen Qualifikationen von Obungsleitern
und Trainern. Insbesondere ihre Mitbestimmungsinteressen an der Gestaltung der
Sportaktivititen und anderer Angebote ihres Vereins nehmen sie als schwer
durchsetzbar wahr. In organisatorisch-struktureller Hinsicht wunschen sich Ju-
gendliche, mehr EinfluB nehmen zu k6nnen auf die Zeit, zu der sie im Verein

Sport treiben kdnnen, auf den Personenkreis, in dem sie sportlich aktiv sein
m6chten und auf die Inhalte und auf die Sinnrichtung des Sporttreibens. Fazit des
Aufsatzes ist, "... da8 die unterschiedlichen und sich wihrend des Jugendalters
verandernden Bedurfnisse Jugendlicher durch die Sportvereine nur zum Teil be-
dicksichtigt werden. Der Sportverein begunstigt nach wie vor die Gruppe der

wettkampforientierten, im Wettkampf erfolgreichen und minnlichen Jugendli-
chen. Sportvereine und auch Verbinde reagieren z6gernd, schwerf lltig oder
uberhaupt nicht auf die sich verindernden Interessen und Bedurfnisse der Jugend-
lichen. Fur die Zukunft der Sportvereine, die ja fur viele Jugendliche eine wichti-

ge Funktion haben, ist es zwingend notwendig, deren alltagliche Bedurfnisse zu

erfassen und durch veriinderte und erweiterte inhaltliche und organisatorisch-
strukturelle Angebote sowie durch eine bessere padagogische Ausbildung der
Obungsleiter(innen) und Betreuer(innen) zu berucksichtigen (S. 74£)."
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Schulsport als gesundheitliche Vorbeugung? Uber Einstellungen von Ju-
gendlichen zum Sportunterricht und die Legitimationsprobleme des Schul-

sports

von Thomas Bender

In: Franke, E. (Hgb.), Sport und Gesundheit, Rowohlt Verlag, Reinbeck b. Ham-

burg 1986, S.53-61

Berichtet wird uber die Ergebnisse einer im Fruhjahr 1982 durchgefuhrten Befra-

gung von 918 Schulerinnen und Schulern der Klassenstufen 5-10 an Haupt- und
Realschulen und an Gymnasien in K6ln und Bielefeld zu ihren Einstellungen zum

Schulsport. Nach den Ergebnissen besteht ein "...undramatisches Bild der Schule-

reinstellungen gegenuber dem Schulsport... (S. 56)", da der durchschnittliche
Schuler den Sportunterricht positiv wahrnimmt und bewertet. Diese SchluBfolge-
rung stutzt sich darauf, das die groBe Mehrheit der befragten Schiller und Schule-

  rinnen den Schulsport als wenig langweilig, fitmachend und anstrengend bewertet
und die Einstellung vertritt, daB er ihnen SpaB macht. Die Wertung hingt von ei-
ner Reihe  uBerer Faktoren ab: Je besser die Sportnote, desto besser die Bewer-

tung des Sportunterrichts. Und: Eine auBerschulische sportliche Aktivitat fuhrt zu

einer uberproportional positiven Einstellung zum Sportunterricht. Die Ergebnisse
der Befragung lassen nach Auffassung des Autors eine "... Legitimation des

Schulsports uber das Motiv der gesundheitlichen Vorbeugung bei Schulern in der
Sekundarstufe I als zumindest problematisch erscheinen. Die Motivation zum

Sport und zum Sportunterricht liuft bei Jugendlichen noch in hohem MaB uber

SpaB: Sportunterricht macht schlichtweg SpaB und bedarf keiner weiteren Legiti-
mation (61)." Gegen die Interpretation der Befragungsergebnisse dahingehend,
daB im Durchschnitt von generell positiven Schulereinstellungen zum Schulsport
ausgegangen werden kann, mussen methodische Einwiinde erhoben werden.
Wenn z.B. dem Statement "Im Sportunterricht strenge ich mich an" vom durch-
schnittlichen Schuler auf einer Funfer-Skala (von sehr zutreffend bis nicht zutref-

fend) mit einem Wert von 3,74 zugestimmt wird, kann dies noch nicht unbedingt

  als eine positive Einstellung zum Sportunterricht interpretiert werden. Vorausset-

zung wire, daB die Schuler die Anstrengung im Sportunterricht selbst als positiv
bewerten und freiwillig zur Anstrengung bereit sind. Sie kann u.U. aber auch
durch das Lehrerverhalten und den Druck des Benotungssystems erzwungen sein.
Ahnliche Einwinde lieBen sich gegen die Interpretsation des Antwortverhaltens
auf andere Fragen erheben.
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Wie attraktiv ist der Vereinssport fur die heutige Jugend?
von Roland Singer
In: H. Hartmann (Hgb.) "Sport fur alle!" - Probleme des Breiten- und Freizeit-

sports in der Diskussion. 2. Darmstidter Sport-Forum. Darmstadt 1988, S. 27-46

Schriftenreihe des Instituts fur Sportwissenschaft der Technischen Hochschule
Darmstadt

Referiert werden einige Untersuchungen aus der ersten Hiilfte der 80er Jahre zur

Fluktuation Jugendlicher in Sportvereinen und deren Ursachen. Ergebnis dieser

Untersuchungen war u.a., daB Sportvereine nicht wettkampforientierten Jugendli-
chen oft kein attraktives Angebot machen und Angebote fur Jugendliche mit

sportlich reduzierten Anspruchen zumindest bei einem Teil der Jugendlichen den
Austritt aus dem Sportverein verhindern k6nnten.

I In funf Thesen werden Vorschlage zur Steigerung der Attraktivitit des Vereins-

sports gemacht. im einzelnen beinhalten diese:

- Freizeitsportliche Angebote als "zweite Saule" neben dem Leistungs- und Wett-

kampfsport. Dabei geht es um einen Sport, der SpaB und Abwechslung bringt,
der sozialen Kontakt in Verbindung mit Bewegung vermittelt und der k6rperli-
chem Wohlbefinden und der Gesundheit dient.

- Gr6Bere Jugendfreundlichkeit im Rahmen des traditionellen Angebots. Diese
k8nnte z.B. durch Training in gemischten Gruppen, durch nicht leistungsorien-
tierte Mitmach-Angebote parallel zu dem straff gefuhrten Wettkampf- und

Spielbetrieb und durch eine flexiblere Gestaltung der Ubungszeiten erreicht
werden.

- Eine Verbesserung der Qualifikation der Obungsleiter. Vermittelt werden muB-
ten Kenntnisse aus den Bereichen Entwicklungspsychologie des Kindes- und

Jugendalters, pidagogische Psychologie und Jugendsoziologie, um Fragen einer

Triningspadagogik fur das Jugendalter, des persijnlichen Umgangs mit Jugendli-
chen und der angemessenen Mannschaftsfuhrung gegenuber sportartspezifi-
schen Aspekten suirker zu bedicksichtigen.

- Ausbau und Institutionalisierung der Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmdg-
lichkeiten der Jugendlichen im Sportverein. Dies erfordert formale Regelungen
wie Stimmrecht der Jugendlichen auf Vereinsversammlungen, Wahl der Ju-

gendwarte durch die Jugendlichen und Stimmrecht der Jugendwarte in den Ver-
einsvorstanden sowie die Schaffung von Freidumen zur selbst ndigen Gestal-

tung der Vereinsangebote fur Jugendliche.
- Eine Erginzung der sportlichen Jugendarbeit durch "auBersportliche" bzw.

"uberfachliche" Jugendarbeit. Erm8glicht werden sollten mehr Geselligkeits-
und Gemeinschaftserlebnisse im Verein durch uber den eigentlichen Sport hin-

ausgehende Angebote wie Clubabende, Feste und Feiern, Foto- und Filmaben-

de, musisch-kulturelle Aktivitaten, Angebote w hrend der Ferien- und Urlaubs-
zeit.
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Sport in der Alltagswelt von Jugendlichen
von Wolf-Dietrich Brettschneider und Michael Briutigam

Forschungsbericht, Verlagsgesellschaft Ritterbach mbH, Dusseldorf, Frechen

1990, Materialien zum Sport in Nordrhein-Westfalen, Heft 27, (Hgb.) Kulturmini-
sterium Nordrhein-Westfalen

Der Forschungsbericht ist eine der aktuellsten und umfassendsten sozialwissen-
schaftlichen Untersuchungen zum Verhiltnis von Jugend und Sport. Mit einer
Reprdsentativbefragung von 4200 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren in
Nordrhein-Westfalen und 40 qualitativen Interviews wurden folgende Themenbe-
reiche untersucht:

- Sportengagement und die zugrundeliegenden Orientierungen,

 
- Sportive Praxen in verschiedenen Freizeitsituationen und Handlungsfeldern,
- Subjektives Sportversthindnis und sportbezogenes Selbstkonzept,
- K6rperkonzept und GesundheitsbewuBtsein,

- Relevanz von Sport im Kontext anderer Aktivitiiten,
- Soziobiographische Einfliisse auf das jugendliche Sportkonzept.

Festgestellt wurde ein besonders hoher Stellenwert der Sportaktivitiiten im Rah-
men der jugendlichen Freizeitnutzung. Dabei (ibertrifft der Vereinssport den in-
formellen Freizeitsport hinsichtlich Umfang, Haufigkeit und Relevanz. Der Frei-
zeitsport behalt sein Gewicht unverindert im gesamten Verlauf der Jugendphase,
w hrend die Relevanz des Vereinssports kontinuierlich abnimmt. Die verschiede-
nen sportiven Situationen und sozialen Kontexte, in denen Jugendliche Sport trei-
ben, unterscheiden sich hinsichtlich der Inhalte und der ihnen zugrundeliegenden
Orientierungen. Im organisierten Sport herrschen institutionalisierte Sportarten
vor; Motive der Teilnahme konzentrieren sich auf Training, Leistung und Sozial-

  kontakte in Verbindung mit SpaB. Sport in informellen Gruppen geschieht auch in
"weicheren" Sportarten wie Schwimmen, Joggen, Radfahren und Wandern. Die

Motivkonfiguration umfa8t hier neben der alles dominierenden SpaBkategorie vor

allem Gesundheit, Fitne8 und sozialen Kontakt. Zentrales sportliches Handlungs-
feld ist weiterhin der Sportverein. Dabei finden allerdings traditionelle Sportarten
wie Leichtathletik, Schwimmen, Turnen (bei M idchen) und FuBball (bei Jugend)
ein sinkendes Interesse. K6rperlose Sportspiele wie Tennis, Volleyball, Badmin-
ton und Squash sowie individualisierte und fitneBorientierte Angebote dagegen
werden starker nachgefragt.Gleichwohl Sport fur Jugendliche eine sehr bedeutsa-
me Freizeitbeschaftigung darstellt, sind die Jugendlichen mehrheitlich bereit, die-
sen zugunsten anderer als wichtig eingestufter Freizeitaktivitaten oder Lebensauf-

gaben einzuschrAnken: "Sport ist  ir die meisten ein schanes Hobby, auf das man

zwar unger verzichten mi chte, dessen Gewicht im Lebenskontext man aber
durchaus realistisch zu beurteilen in der Lage ist (S. 172)." Die sportlichen Akti-
vitiiten beeinflussen in unterschiedlicher Weise die Lebenskonzepte von Jugendli-
chen. Wenn sie zur Herausbildung eines konturierten Sportkonzepts Xihren, trigt
dies auch zur Profilierung von Lebenskonzept-Typen bei. Bei einem undifferen-
zierten Sportkonzept ordnen sich die sportiven Praxen dagegen weniger in be-
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stimmte Lebensstil-Muster ein.Insgesamt zeigen die sportiven Praxen der Jugend-
lichen und ihre Orientierungsmuster so gro8e Unterschiede, da8 man nicht von ei-
nem homogenen, fOr alle Jugendlichen gultigen Sportkonzept sprechen kann. Als
zeithistorische Veranderungen werden mit groBer Vorsicht konstatiert: "Heute
wird von mehr Jugendlichen mehr Zeit fur Sportaktivitaten investiert; das sportli-
che Handlungsfeld ist nicht nur weiter, sondern auch vielfiltiger geworden; es

kommt zu Priferenzverschiebungen im Gefuge nachgefragter Sportarten und
Sportformen; fur die heutige Jugendgeneration hat Sport offenbar noch spaB- und
fitne8orientierter als fr her zu sein; der Sportbegriff ist im BewuBtsein vieler Ju-
gendlicher weiter, als das vor Jahrzehnten der Fall war. Wenngleich sich im Sport
der Jugendlichen geschlechtstypische Differenzierungen zeigen, sind Angleich-
ungstendenzen in manchen Teilbereichen unverkennbar (S. 172)."
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K#rperliche Aktivitht von .Iugendlichen - Validitat der Messung. Pravalenz
und Determinanten. Die Berlin-Bremen-Studie

von R. Fuchs, N. Semmer, P. Lang, K. Okonek (Institut fiir Sozialmedizin und

Epidemiologie des Bundesgesundheitsamts)
In: Lasser, U. et al. (Hgb.), Pr vention und Gesundheitserziehung, Springer Ver-

lag, Berlin-Heidelberg 1987, S. 245-256

Vorgestellt werden Teilergebnisse einer zweijhhrigen Langsschnittstudie an 1 250
Jugendlichen, die zu Beginn der Untersuchung der 7. oder 8. Klassenstufe einer

Hauptschule oder eines Gymnasiums angeh6rten.
Mit der Studie sollten untersucht werden:

- das AusmaB und die Entwicklung der drei gesundheitsbezogenen Verhaltens-
weisen k6rperliche Aktivitit, Zigarettenrauchen und Alkoholkonsum,

- die sozialen und psychologischen Determinanten dieser drei Verhaltensweisen,
- deren Zusammenhang mit medizinisch relevanten Gesundheitsfaktoren.

Der Aufsatz faBt die Untersuchungsergebnisse zum Verhaltensbereich "k8rperli-
che Aktivitat" zusammen.Fur 11 vorgegebene Aktivititen (FuBball, Schlittschuh-
laufen, Ballspiele, Hockey/Eishockey, Trimmen/Dauerlaufen/Joggen/, Rollschuh-

/Rollbrettfahren, Tanzen, Schwimmen, Radfahren, Tumen/Gymnastik/Ballett,
Tischtennis)wurde gefragt, wie oft und wie lange sie von den Schulern und Sch(i-
lerinnen in ihrer Freizeit ausgeubt werden. Festgestelit wurde ein sozialmedini-
nisch sehr zufriedenstellendes Ergebnis: "Insgesamt gesehen, sind rund zwei Drit-
tel der untersuchten Jugendlichen wenigstens 1 h/Tag im Jahresdurchschnitt k6r-
perlich aktiv. Die Jungen sind aktiver als die Miidchen und die Hauptschuler akti-
ver als die Gymnasiasten. Das recht hohe Aktivit tsniveau ist zu einem erhebli-
chen Teil auf das Radfahren zuruckzufuhren. Dieses leistet (in der Stichprobe al-
ler Schuler) mit 3,1 h/Woche den gr68ten Beitrag einer Einzelaktivitit zur mittle-
ren Gesamtaktivit t von 12,9 h/Woche (S. 249)." Fur die ersten sechs oder o.g. 11

I Aktivithten wurde angenommen, daB sie mit einer Belastungsintensitat ausgeubt
werden, die mit groBer Wahrscheinlichkeit zu einer gesteigerten kdrperlichen Fit-
neB fuhrt. Die Zusammenfassung dieses speziellen Aktivitatsumfangs wurde
durch eine fahrradergometrische Untersuchung in Beziehung zur kardiovaskuld-
ren Fitne8 gesetzt, indem die PWC 170 ermittelt wurde, die angibt, welche Lei-

stung (in Watt) bei einer Pulsfrequenz von 170 Schligen/Min. erbracht werden
kann. Der Zusammenhang war offensichtlich; "Je hdher das ermittelte Niveau der
Aktivitat, um so besser ist auch die k6rperliche FitneB (S. 247)."

Die Untersuchung der Determinanten der k6rperlichen Aktivitit umfaBte das
Vorbildverhalten anderer, Erwartungen, die die Jugendlichen mit dem Sporttrei-
bemn verbinden und das Bild vom eigenen Ktirper. Im einzelnen wurde festge-
stellt:

- daB das Sporttreiben der Freunde einen erheblichen Effekt auf das Aktivitatsni-
veau hat, wihrend die Sportaktivitat der Eltern keinen solchen Effekt zeigt,
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- daB bei Jugendlichen, die positive Erwartungen mit dem Sporttreiben verbinden,
das Niveau der sportlichen Aktivitat nach dem zweijahrigen Untersuchungszei-
traum deutlich h6her lag als bei den Jugendlichen, die solche Erwartungen nicht
hatten,.

- daB Jugendliche mit einem eher positiven Kdrperselbstbild (gutes Ausssehen
und guter K6prerbau) am Ende des Untersuchungszeitraums deutlich aktiver
waren als diejenigen, die ein eher negativen K6rperselbstbild hatten.

Die Einzelergebnisse werden dahingehend interpretiert, daB die ermittelten Deter-
minanten der k6rperlichen Aktivitat die " soziale Natur" des Sporttreibens unter-
streichen und sportliche Aktivititen von Jugendlichen nicht primir unter dem
Aspekt ihrer medizinischen Bedeutung gesehen werden durfen: "Praventive Inter-
ventionen, die primar an den gesundheitlichen Aspekten des Sporttreibens anset-

zen, laufen Gefahr, zu den relevanten sozialen und den eng damit verkniipften
emotionalen Verhaltensbarrieren nicht vorzudringen und daher ineffektiv zu blei-
ben (S. 255)."
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Eriebnisorientierte Gesundheitserziehung - ein Entwurf einer ganzheitlichen
Gesundheitserziehung
von W. Kn6rzer, G. Treutlein

In: Lasser, U., et al. (Hgb.), Privention und Gesundheitserziehung. Springer Ver-
lag, Berlin-Heidelberg 1987, S. 578-585

Ausgehend von der Tatsache, daB schulische Interventionsprogramme zur Ge-

sundheitserziehung ineffektiv sind, weil Gesundheit fur Schuler und Sch erinnen
noch kein Problem darstellt und Wissensvermittlung allein nicht zu einem verin-
derten Gesundheitsverhalten fEihrt, wird eine Konzeption fur eine erlebnisorien-
tierte Gesundheitserziehung vorgestellt. Orientierung ist ein Gesundheitsverstin-
denis, nach dem Gesundheit nicht ein statischer Zustand eines einmal erreichten
Wohlbefindens ist, sondern "... Ergebnis dynamischer Ausgeglichenheit der phy-
sischen und psychischen Aspekte des Organismus sowie seines Zusammenwir-

  kens mit seiner naturlichen und gesellschaftlichen Umwelt (S. 579)." Als wesent-
licher Bestandteil einer erlebmsorientierten Gesundheitserziehung wird ein

k6rpererfahrungsorientierter Sportunterricht angesehen, der Sensibilitat und Be-
wuBtheit fur den eigenen Ki rper erm6glichen soll. Nicht Warnungen vor mijgli-
chen negativen gesundheitlichen Ereignissen in der Zukunft, sondern positive Er-
lebnisse muf ten diesen Unterricht bestimmen, um Schulern und Schulerinnen In-
halte und Methoden zu vermitteln, die ihnen helfen, einen Zustand des Wohlbe-
findens zu erlangen und zu erhalten und Orientierungen fur die alltagliche Le-

bensfuhrung zu bekommen. Gesundheitserziehung werde umso erfolgreicher
sein, je mehr sie mit positiven Gefuhlen besetzte Handlungen und Erlebnisse or-

ganisiert. Erst dadurch lieBen sich emotionale Antriebe erzeugen, die die Vermitt-
lung gesundheitsbezogener Sachinformationen erm6glichen. Da Gesundheit nicht
allein durch k6rperliche Faktoren bestimmt wird, musse Gesundheitserziehung
defen Zusammenhinge mit anderen Aspekten von Gesundheit aufzeigen: mit

psychosozialen, mit emihrungsbedingten und mit umweltbedingten Faktoren. An
den Themen StreB, Entspannung und Haltungsschulung, BarfuBgehen und Laufen

  wird die vorgestellte Konzeption einer erlebnisorientierten Gesundheitserziehung
weiter angedeutet.
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Das Gesundheitskonzept von.lugendlichen
von Joachim Mrazek (Institut f(ir Sportsoziologie und Freizeitpadagogik)
In: Brennpunkte der Sportwissenschaft (1987),H. 1, S. 83-104

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung an 1026 Jugendlichen wurde die

Entwicklung des Gesundheitskonzepts vom 12. bis zum 16. Lebensjahr analy-
siert. Unter Gesundheitskonzept wird die Gesamtheit der gesundheitsbezogenen
Kognitionen, Bewertungen und Handlungspline eines Individuums verstanden.
Als Ergebnis lieB sich feststellen, daB die Jugendlichen unabhingig von Alter,
Geschlecht und sozialer Schicht mit ihrer Gesundheit sehr zufrieden sind, keine
nennenswerten gesundheitlichen Probleme empfinden und demzufolge ihrer Ge-
sundheit nur wenig Beachtung schenken. Das Gesundheitskonzept der Jugendli-
chen wird als "privates" Konzept interpretiert, da es weitgehend von diffusen in-
dividuellen Wahrnehmungen bestimmt wird, zu deren Interpretation keine sozia-

1 len Kategorien zur Verfugung stehen mit Ausnahme des globalen sozialen Stereo-
typs "Gesundheit ist wichtig". Konkretisierungen des eigenen Gesundheitsver-
standnisses durch Betonung bestimmter Aspekte wie gesunde Ernahrung, gesun-
de Lebensfuhrung, Gesundheit durch Hygiene und K6rperpflege oder Gesundheit
durch Bewegung, wie sie bei Erwachsenen erfolgen, sind bei den 12-16j hrigen
Jugendlichen weniger selbstverstindlich. Sie sehen Ernihrung, K6rperpflege und

Sport noch starker als selbstandige und isolierte Phanomene und bringen sie noch
nicht in dem Ausma8 wie Erwachsenen in Beziehung zu Gesundheit. Eine fur die

Gesundheitsfdrderung bei Jugendlichen besonders interessante Frage der Unter-

suchung bezog sich darauf, inwiefern die Jugendlichen ihre Gesundheit fur aktiv
beeinfluBbar oder von Gluck und Zufall abhingig halten. Ergebnis war, daB die
Jugendlichen (Jungen noch hiufiger als Madchen) in starkem MaBe glauben, ihre
Gesundheit selbst aktiv beeinflussen zu kdnnen und diese weniger durch Zufalls-
effekte beeinfluBt sehen.
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Jugendarbeit im Sportverein 2000

von Jiirgen Schr6der

Herausgeber: Deutsche Sportjugend, Meyer & Meyer Verlag. Edition Sport &
Wissenschaft, Bd. 6, Aachen 1991

Die Ver6ffentlichung berichtet uber ein Projekt des Instituts fur Sportwissen-
schaft der Universit t Gdttingen, da8 Ende der 80er Jahre im Auftrag der Deut-
schen Sportjugend durchgefuhrt wurde. Ausgangspunkt des Projekts war das Pro-
blem der Fluktuation Jugendlicher in Sportvereinen, Ziel, den Austritt Jugendli-
cher einzuschrinken und neue Mitglieder zu gewinnen. Dazu wurden beispielhaft
fur 16 Vereine in Zusammenarbeit mit Vereinsvertretern die Schwierigkeiten in
der Jugendarbeit analysiert und konkrete L8sungsm6glichkeiten entwickelt, die in
der Praxis erprobt werden sollten. Zielgruppe der Projektarbeit waren 12-
18jahrige Jugendliche.Mit einem Fragebogen wurden 1 650 Jugendliche, die an

dem Ubungsbetrieb der Sportvereine teilnahmen, zu folgenden Aspekten befragt:
- Wettkampftteilnahme, Trainingsbesuch,
- soziales Klima in der Obungsgruppe,
- Mitbestimmung in der Obungsgruppe, formale Mitbestimmung,
- tatsachliche Wechselaktivitaten (Verein, Sportart),
- uberlegte Wechselaktivititen (Verein, Sportart, Obungsgruppe),
- sportliche Aktivititen auBerhalb von Schule und Verein,

- gemeinsames Sporttreiben von Jungen und Mhdchen,
- Stellenwert des Sportvereins verglichen mit anderen Freizeitaktivitaten,
- Teilnahme und Wunsch hinsichtlich verschiedener Vereinsaktivitaten,
- sportbiographische und biographische Angaben.

I Die Befragung war nicht repriisentativ. Die Ergebnisse enthielten jedoch - vergli-
chen mit anderen, reprisentativen Erhebungen zum Verhaltnis von Jugend und
Sport - allgemeine Tendenzen, die einigermaBen deutlich die Richtung f(ir Ver-
haltensweisen, Interessen und Einstellungen jugendlicher Sportvereinsmitglieder
aufzeigen (S. 68)". Ausgehend von der vereinsspezifischen Auswertung der Be-

fragung entwickelten die Sportvereine dann Aktivit tspl ne, um den Vereinssport
fur Jugendliche attraktiver zu gestalten. Angesichts der Tatsache, daB die Jugend-
lichen gleichermaBen wettkampfsportliche, freizeitsportliche, soziale und auch
uberfachliche Erwartungen an ihren Sportverein haben und die Erfullung dieser
Interessen im Verein wunschen, wurden von den beteiligten Vereinen sehr diffe-
renzierte und unterschiedliche Einzelaktivititen angestrebt. Dabei zeigten sich
vier Schwerpunkte:
- die Einrichtung neuer Sportgruppen, vor allem sportartungebundene Freizeit-

sportgruppen,

- uber das Sporttreiben hinausgehende Angebote mit geselligem Charakter fur

Vereinsjugendliche und Nichtmitgieder,
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- die Einrichtung regelmaBig stattfindender uberfachlicher Angebote fur Kinder
und Jugendliche,

- Aktivitaten zur Gewinnung bzw. zur Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter-
Innen fur den Trainings-und Ubungsbetrieb.

Angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen des Projekts konnte nur ein Teil
der geplanten Aktivititen von den Vereinen realisiert werden. In allen Fillen han-
delte es sich um eine Veriinderung bzw. Erginzung in der Jugendarbeit, die auf
positive Resonanz stieBen. Ob diese Stabilitit und Kontinuit t haben, konnte bei
Beendigung der Projektarbeit aber noch nicht andgultig abgeschitzt werden. Die

Befragungsergebnisse des Projekts belegen die Notwendigkeit von Verinderun-

gen in der Jugendarbeit im Sinne der Umsetzung jugendlicher Interessen und Be-

durfnisse, und die angestrebten bzw. verwirklichten Verinderungen der 16 am

Projekt beteiligten Vereine sind Anregungen fur andere Vereine, um ihre Attrak-
tivitat bei Jugendlichen zu erh6hen.
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2. Medienreader

2.1 Erndhrung
2.1.1 Medien fur.Jugendliche

Gesunde. umweltbewuitte Erniihrung
In: "perpedes" ,

Zeitschrift der Deutschen Wanderjugend im Verband Deutscher
Gebirgs- und Wandervereine e.V, Wilhelmstr. 39,7263 Bad Liebenzell, Tel.:
07052 / 3131

Heft 1/ 1989,21 Seiten

(Fotokopierte Auszuge werden zugesandt, bei gr68eren Sendungen mussen Porto-
kosten erstattet werden, Lieferzeit: 14 Tage.)

 
In der Broschure finden sich in leicht versthndlicher Form viele, auch praktische
Informationen und gute Argumente fur eine gesunde und umweltbewu8te Enn3h-
rung. Zusammenhinge und Widerspruche werden verdeutlicht, so beispielsweise,
wenn aufgezeigt wird, wie kostenintensiv und unsinnig die UberschuBvernich-

tung von Obst und Gemuse in der EG vor dem Hintergrund von Millionen von

hungernden Menschen auf der Erde erscheint. Die Verarbeitung von Nahrungs-
mitteln wird ebenso kritisch angesprochen wie die Themen em hrungsabh Ingige
Erkrankungen und Schadstoffe in Nahrungsmiteln. Hinweise auf Anschriften von

6kologisch kontrolliert wirtschaftenden Nahrungsmittelanbietern zeigen praktika-
ble Alternativen zum konventionellen Lebensmitteleinkauf auf. Weitere Beitrige
in dem Heft setzen sich mit der energieintensiven Produktion von Fleisch, mit
dem Zucker als "s£if$em Gift", dem Fast Food-Problem im Kontext des Welthun-
gers und 6kologischer Probleme auseinander. Das Fazit aus den kritischen Dar-

stellungen [iber die heutige Em hrungssituation stellt die Forderung nach einer
gesunderhaltenden, umwelt- und sozialvertriglichen Emahrung dar, die die Auto-
ren in der Vollwert-Ern hrung sehen. Es folgen Erlauterungen zur Vollwert-Er-
nahrung und praktische Empfehlungen sowie einfallsreiche Hinweise auf spieleri-
sche Umsetzungsmdglichkeiten, mit dem Thema EmRhning umzugehen. So sol-
len z. B. Dufte unverarbeiteter Nahrungsmittel in verdeckten Joghurtbechern er-

kannt oder ertastet werden. Neben einem Emahrungsquiz finden sich nutzliche
Hinweise auf Verbraucherorganisationen und andere Informationseinrichtungen
zum Thema. Populire Literatur und Kochbucher werden genannt. Der Ausgewo-
genheit halber werden auch die 10 Regeln fur eine vollwertige Erniihrung der
Deutschen Gesellschaft fur Emihrung e.V. (DGE) vorgestellt. Die Broschure bie-
tel viele niitzliche Hinweise und Anregungen, um sich mit dem Thema einer ge-
sunden Ernihrung kritisch auseinanderzusetzen. Ein kleiner Sch8nheitsfehler
mu8 darin gesehen werden, daB keine etablierte Fachliteratur zum Selbststudium
angefuhrt wird.
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Piper Nigrum... wo der Pfeffer wiichst - 36 Vollwertrezepte

Herausgegeben von der Bundjugend Baden-Wurttemberg, RotebuhlstraBe 86/1,
7000 Stuttgart 1, Tel.: 0711/ 628583

Broschiire, 43 Seiten, Umweltschutzpapier, 1990

(Die Broschure ist fur 2,50 DM pro Exemplar - zuziiglich 2.-DM Versandspau-
schale erhitlich. Lieferzeit: 2 Wochen.)

Im AnschluB an eine engagierte Einleitung, die mit dem Statement "Naturkost ist
Umweltschutz" endet, werden (iber dreiBig Rezepte vollwertiger Speisen, mit
kurzen Zubereitungshinweisen vorgestellt. Die Palette reicht vom einfachen Feld-
salat uber 3 NudelsoBen und einen Polenta-Auflauf bis hin zu suBen Verfuhrern
wie Birnen-Pfannkuchen, NuBrolle und Sesamkeksen. Eingestreut sind kurze In-
formationen zu wilden, unkonventionellen Nahrungspflanzen wie Brennesssel,
Sauerampfer und Spitzwegerich. Aber auch zur Qualitat verschiedener Reissor-

ten, der Geschichte des Pfeffers, der Hirse und Vanille finden sich kurze Erliiute-

rungen.
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Mehr Bock auf Frisches - Ern hrungstips fiir junge Leute

Herausgegeben vom Auswertungs- und Informationsdienst fur Emahrung, Land-
wirtschaft und Forsten (AID) e.V., Postfach 200153, 5300 Bonn 2, Tel.: 0228 /
84990

Faltblatt mit Poster, 8 Din-A5 Seiten, 1990

(Das Faltblatt ist auch in grdBeren Mengen nur gegen Portokosten lieferbar. Lie-
ferzeit: 1 Monat.)

Das optisch sehr ansprechende Faltblatt stellt bezogen auf Layout und Grafik ei-
ne erfrischende Ausnahme unter den haufig wenig attraktiven Erniihrungsmedien
fiir junge Leute dar. Ratschlige fur das Einkaufen, Zubereiten und Aufbewahren
von Lebensmitteln werden anhand von Alltagssituationen Jugendlicher gegeben.
So z.B. wenn es heiBt, "Mehr Frisches schon beim Fruhstuck? Dazu habe ich kei-

 
ne Zeit!", und zum vermehrten Verzehr von Vollkorn- bzw. frischen Milch- und

Molkereiprodukten geraten wird. Fur den Einkauf gilt: " Sonderangebote und
Angebote der Saison nutzen!". In bezug auf Essensreste im Single-Haushalt wer-

den Tips zur Aufbewahrung und schmackhaften aber einfachen Wiederverwer-

tung gegeben. Optisch hervorgehobene, kurze Statements zur Embhrungssituation
- zuviel, zu fett, zu suB, zu salzig und zuviel Alkohol - sind dennoch unaufdring-
lich und weisen auf Ernahningsfehler hin. Die Sprache ist jugendgerecht salopp.
Insgesamt ist dieses Faltblatt rundum empfehlenswert und beispielhaft als Ju-
gendmedium. Die Riickseite des Faltblattes besteht aus einem Poster, welches den

Titelslogan "Mehr Bock auf Frisches" und ein Salatblatt als Sticker auf einer Je-
ansjacke darstellt, wie geschaffen fur Klassenzimmer und Jugendfreizeitriiume.
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Top fit - Erndhrungstips fiir junge Leute

Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fur Ern hrung e.V. (DGE), Feld-

bergstraBe 28,6000 Frankfurt am Main, Tel.: 069 / 720146

Broschure, 27 Seiten, 1986

(Versand bis zu 100 Exemplaren kostenlos Lieferzeit: 3Wochen.)

Die Broschure behandelt die Themen Gewicht, Schule und Beruf, fit beim Sport,
Sch6nheit die von innen kommt, und alternatives Essen vor dem Hintergrund fik-
tiver Geschichten. In bezug auf die Darstellungen zum Ubergewicht werden ei-
gentlich uberkommene Klischees verbreitet, indem die Ursachen fiir Uberge-
wicht, am Ende der Beschreibung eines gestellten Krimis, beispielsweise auf den
 glichen Verzehr von Pommes frites und durch "haufenweise Suf es" reduziert
werden. In diesem Zusammenhang findet sich auch die diskriminierende "Leier"

  von den nicht fitten und leistungsfihigen "Dicken". Niemand wird im Ernst glau-
ben kunnen, daB solche Darstellungen iibergewichtigen Kindern und Jugendli-
chen helfen, zumal es darum gehen muB, deren ohnehin haufig schon angeschla-
genes SelbstbewuBtsein erst einmal zu stirken, um sie fur das Thema sowie Er-

nahrungs-und VerhaltensmaBnahmen empfdnglich zu machen und nicht gleich
Ablehnung zu provozieren. In dieser Broschure findet sich auch verseckt der er-

hobene, angstmachende Zeigefinger, der mittlerweile allgemein anerkannt als
wirkungslos im Rahmen der Gesundheitsf6rderung mit Jugendlichen gilt. So z.B,
wenn es heiBt: "Zucker macht dick und verursacht Karies". Nichtsdestoweniger
finden sich in den Ausfiihrungen, wie man es von einem Herausgeber wie der
Deutschen Gesellschaft fur Erniihrung erwarten darf, zahlreiche wichtige Infor-
mationen und Anregungen fur eine volwertige Em3hrungspraxis. Daruber hinaus
wird der Energieverbrauch durch verschiedene Sportarten erlautert. Werbung  ir
eine sportgerechte Ernahrung folgt auf vier weiteren Seiten. Lediglich als Ein-
stieg in ein ernstes Thema sind die Zeilen zur Mager- und Ess-/Brechsucht ge-
dacht. Die Verknupfung von iuBerlicher Schdnheit und vitaminreicher Ernahrung
ist sinnvoll und ansprechend in der Broschiire realisiert. Im AnschluB an die Be-

  schreibung alternativer Kostformen wird der Lebensmittelkreis der DGE vorge-
stellt. Hinweise zur Em hrungspraxis felen ebensowenig wie die 10 E's (Emah-
rungsregeln) fiir junge Leute.

Eine gute Idee, die Schule machen sollte, stellt die Aufnahme eines Evaluations-
bogens in die Broschure dar. Hier wird den Jugendlichen selbst die M6glichkeit
gegeben, sich zur Eignung der Broschure zu AuBern.
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Der kleine Haushalt - Tips fur junge Leute

Herausgegeben vom Auswertungs- und Informationsdienst fur Emihrung, Land-
wirtschaft und Forsten (AID) e.V., Postfach 200153, 5300 Bonn 2, Tel.: 0228 /
84990

Broschure, 22 Seiten, 1990

(Versand von beliebiger Stuckzahl nur gegen Portokosten. Lieferzeit: 1 Monat.)

Im AnschluB an eine kurze Einfuhrung zum "kleinen Haushalt" werden zunachst
die Bestandteile einer ausgewogenen Emihrung entsprechend des Lebensmittel-
kreises der Deutschen Gesellschaft fur Emahrung e.V. (DGE) aufgefuhrt. Hierzu
geh6ren neben Milch und Milchprodukten, Fleisch, Wurst, Eier, Vollkornproduk-
te, Kartoffeln, Vollkornreis, Gemuse, Obst, Fett und kalorienarme Getr nke. In

bezug auf die Deckung des Calciumbedarfs wird als Alternative zu herk6mmli-

chen, haufig auf Milch und Kise beschrinkten Empfehlungen, ein selbstgemixter
Milchshake mit Obst vorgeschlagen. Musli, Vollkornbrot, -nudeln und -reis wer-

den als erniihrungsphysiologisch wertvoll dargestellt. Erganzt werden diese An-

gaben durch eine Tabelle fiber den "versteckten" Fettgehalt verschiedener Nah-
rungsmittel und Speisen. Es folgen gangige Ratschlige fur eine sinnvolle Auftei-
lung der Mahlzeiten uber den Tag und entsprechende praxisorientierte Beispiele
(auch wie man es nicht machen soil) fur die rationelle Gestaltung eines vollwerti-
gen Speiseplans. AnschlieBend werden Tips und Informationen zum planvollen
Einkauf, zur Beachtung der Nahrungsmitteldeklaration, zum Stellenwert von Fer-

tigprodukten, zur Vor- und Zubereitung von Nahrungsmitteln (z.B. Vitaminerhal-
tung, Schadstoffminderung), zur Resteverwertung, Vorratshaltung und Handha-
bung von verdorbenen Nahrungsmitteln gegeben. Den AbschluB der Broschure
bilden einfache Rezeptvorschliige, wie beispielsweise "Pellkartoffeln mit Kriuter-
quark". Die Broschure ist insgesamt recht "unspektakulAr" aufgemacht, enthalt
nutzliches aber auch Informationen, die fit junge Leute wohl eher uninteressant
sind. Hierzu zahlt beispielsweise die Kategorisierung und Definition der kuchen-
fertigen bis verzehrfertigen Produkte in kuchenfertige Lebensmittel, garfertige
Lebensmittel, aufbereitfertige Lebensmittel, verzehrfertige Lebensmittel und fer-

D tige Teilgerichte. Fur die Emthrungspraxis von Jugendlichen ist es ziemlich un-

bedeutend, zu welcher Kategorie ein Produkt geh6rt. Der folgende, triviale Kom-

mentar, "Nicht alles, was schnell geht, ist auch billig, gesund und schmeckt gut.",
wirkt wohl eher altklug auf Jugendliche. Auch wenn es heiBt, " Der Krduterfan
weiB, wie gut z.B. ein Schwarzbrot mit Quark und frisch gehacktem Schnittlauch

mundet.", wird die akzeptanzmindernde Nuchternheit der Broschure deutlich.
Fiir den Druck wurde, dem 8kologischen BewuBtsein vieler Jugendlicher Rech-
nung tragend, Umweltpapier benutzt.
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2.1.2 -Medien fi r Multiplikatoren

Fruhstuck - das gute Stiick

von Ursula Meier

Herausgegeben von der Hessischen Arbeitsgemeinschaft fik Gesundheitserzei-

hung (HAGE), NikolaistraBe/ Ecke Kirchplatz, 3550 Marburg, Tel.: 06421/
24035, Medienset im Rahmen der Aktion "Jugend und Gesundheit",

12 Blitter, 24 Seiten, 1989

(Kostenlose Abgabe in Hessen, sonst auf Anfrage.)

Neun "vorsorgeblbtter Gesunde Erniihrung" widmen sich jeweils spezifischen
Themen wie der Vollwert-Em hrung (1), Fremdstoffen in Nahrungsmitteln (2),
dem Fruhstiick zu Hause (3) wie auch in der Schule (4). In bezug auf das letztge-
nannte Thema finden sich Blitter fur Eltern (5), Lehrer (6), Hausmeister (7) und
Schuler (8). Informationen Ober Mikrowellen-Gerite und deren Gebrauch finden
sich im neunten Blatt. In bezug auf die Vollwert-Emihning werden 6kologische
Hintergrunde und Emihrungsprinzipien verdeutlicht. Im Zusarnmenhang mit
Fremdstoffen in Nahrungsmitteln werden allgemeine Aussagen zum Lebensmit-

telgesetz, zur Empfindlichkeit des Menschen gegenuber solchen Stoffen und dar-
uber gemacht, wie man m6glichst wenig Fremdstoffe aufnimmt (z.B. Blei, Cad-
mium, Schwefeldioxid, Nitrat, Benzpyrene und synthetische Lebensmittelfarb-
stoffe). Im AnschluB an Ausfuhrungen zur Bedeutung eines ersten und zweiten
Fruhstucks werden Empfehlungen zur Energiezufuhr und zum Zuckerverzehr ge-
geben. Einen breiteren Raum nimmt die Behandlung der Schulmilch unter ernih-
rungsphysiologischen Gesichtspunkten ein (Eiwei8-, Calcium- und Vitamingehalt
der Milch). Fur Eltern folgen wertvolle Tips zur Fruhstucksorganisation und pra-
xisorientierte Empfehlungen fOr Nahrungsmittelkombinationen im Rahmen eines
ersten und zweiten Fruhstucks, wihrend die Sensibilitiit von Lehrern dem Thema

  Emihrung gegenuber durch Beschreibungen von abgeschlossenen Schulprojekten
und durch Filverweise erhdht werden soil. Unter dem Slogan "Schulhausmeister -

Meister des zweiten Friihstucks" werden Anregungen zu einem wunschenswerten

Lebensmittelangebot in den Schulen gegeben. Schulern werden zur Initiation von

Projekttagen ermuntert. Rezepte und Ideen sollen bei der Umsetzung, beispiels-
weise im Rahmen der Reform des Schulkiosks, helfen. Wie ein Mikrowellengerit
gebaut ist, ob von diesen Geriiten eine gesundheitliche Gefihrdung ausgeht, wa-

rum Mikrowellen Lebensmittel erhitzen, welches Kochgeschirr mikrowellenge-
eignet ist, wie Kochzeiten berechnet werden und wie "die Mikrowelle" in der Ku-
che eingesetzt werden kann, dies alles erliutert das letzte Vorsorgeblatt. Insge-
samt enthilt das Medienset viele wichtige Informationen und niitzliche Anregun-
gen, das Thema Ernahrung jugendlichen nahe zu bringen.
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Gesundes Essen in der Pause

Herausgegeben von der Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V., GroBe Bleichen 23,
2000 Hamburg 36, Tel.: 040 / 35001483

Faltblatt, 10 Din-A5 Seiten, 1990

(1,- DM Schutzgebuhr zuzuglich 2,10 DM Versandkosten)

Vor dem Hintergrund der Bedeutung verschiedener Nihrstoffe  ir den menschli-
chen Organismus werden Nahrungsmittel genannt, die "...in einer gesunden Pau-

senverpilegung nichts zu suchen..." haben. Hierzu gehi ren SuBigkeiten, WeiB-
mehlbrote, fette Wurstsorten, Bohnenkaffee, schwarzer Tee, Cola-Getranke, EB-
waren und Getranke mit bedenklichen Zusatzstoffen sowie stark gesalzene EBwa-
ren. Gut fur den Pausenkiosk sind, so liBt sich dem Faltblatt entnehmen, bei-
spielsweise Milch- und Milchprodukte, Vollkomprodukte, Obst, Gemuse, Nusse
sowie Frucht- und Gemusesafte. Es werden auch Empfehlungen zu warmen Mit-
tagsmahlzeiten gegeben. Daruber hinaus gibt es Tips fur den Ein- und Verkauf
von Nahrungsmitteln in Schulen. Abschliej end werden Forderungen aufgestellt
daruber, was sich im Unterricht und auBerhalb des Unterrichts Undern sollte, um

eine vollwertige Emihrungspraxis in den Schulen zu erreichen. Die Verbraucher-
Zentrale Hamburg unterstutzt derartige Bestrebungen, wie dem Faltblatt zu ent-

nehmen ist, im Rahmen eines Arbeitskreises "Schule und Embhrung", mit einer

Arbeitsmappe "Schule und Ernahrung: Gesundes Pausenfruhstuck", mit Broschu-
ren und Unterrichtshilfen, Veranstaltungen fur Schulklassen sowie durch Bera-
tungs- und Informationsveranstaltungen.
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Anders essen als bisher - Erniihrungserziehung in der Schule

von Jurgen Forkel und Ralf Liedke

Herausgegeben von den Verbraucher-Zentralen Hamburg e.V. und Nordrhein-
Westfalen e.V., erhiltlich uber die Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V., GroBe
Bleichen 23,2000 Hamburg 36

Materialheft, 67 Seiten, 1989, 8,- DM

Das Materialheft beginnt, recht unkonventionell und erfrischend, mit authenti-
schen AuBerungen zum Essen durch Vertreter verschiedener Bevi lkerungsgrup-
pen. Es folgen einfuhrende Bemerkungen zum Titel des Heftes. Die Diskrepanz
zwischen Uberemhhrung einerseits und Fehlern hrung andererseits wird aufge-
zeigt. Als theoretische Basis in der Em hrungslehre wird das Konzept der Voll-
wert-Emihning favorisiert. Die Grunde hierfur sind nach Meinung der Autoren

  folgende: Die Vollwert-Emihrung "... reduziert Erniihrung nicht auf ein reines
Essen und Trinken, sondern stellt einen Lebenszusammenhang (Kultur, Soziales)
mit bereit. Sie enthilt kein starres Reglementarium mit Vorschriften und Verbo-
ten, sondern spricht stattdessen Hilfen und Empfehlungen aus, die der Schi er fik
sich selbstandig ausformen mu8. Sie f6rdert von daher beim Lernenden Aktivitat
und Tun, Kreativit t und Selbstreflexion und bietet somit gute Voraussetzungen
fur die Entwicklung einer Selbstandigkeit und Selbstverantwortung. Sie erm6g-
licht zudem eine behutsame und schrittweise Umstellung des Emahrungsverhal-
tens und vermeidet so das Aufkommen von Angsten, Unsicherheit und - als Kon-

sequenz eines Scheiterns gutgemeinter Absichten - Frustration und Resignation.
Sie ffirdert durch den Einbezug sozialer und 6kologischer Aspekte ein ganzheitli-
ches, vernetztes Denken und Handeln." Im AnschluB an diese idealistische Ein-

schatzung werden Gedanken zu einer ganzheitlichen und lebenspraktischen Er-

n hrungserziehung im Schulalltag geauBert. Im Klartext heiBt dies, daB sich Lern-
aktivittiten an den Bedurfnissen der Schuler orientieren sollten. Daruber hinaus
mussen sie handlungsorientiert sein und das "Erleben und GenieBen" im jeweili-
gen Alltagsgeschehen fdrdern. Hierzu werden Grunduberlegungen, die die Pla-

  nung, Initiierung und Durchfuhrung solcher Lenrprozesse erleichtern sollen, vor-

gestellt. Eine Erniihrungsumstellung wird, diesen Ausf hrungen zufolge, als ein
stufenartiger Selbsterzeihungsproze8 verstanden, der folgende Stufen umfa8t:
Schliisselerlebnisse erfahren und "duchleben", eigenes Em hrungsverhalten be-
wuf t machen, Emahrung umstellen und bewuBte Emihrung leben sowie das Um-
feld Stuck fur Stuck verandern. Dieser ProzeB wird beispielhaft an alltiglichen Si-
tuationen verdeutlicht. Zu jeder Stufe werden konkrete inhaltliche Vorschl ge und
Literaturtips gegeben. Arbeitshilfen, Literaturempfehlungen mit Angaben zum In-
halt und ein Anschriftenverzeichnis mit wichtigen Adressen aus dem Erniihnings-
bereich, von Verbraucherorganisationen und anderen Informationsstellen bilden
den AbschluB dieser durchdachten und empfehlenswerten Unterrichtshilfe fur all-
gemein- und berufsbildende Schulen.
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Was Hunschen nicht lernt.Ern hrung von Kindern und Jugendlichen

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AgV) e.V., Heils-
bachstraBe 20,5300 Bonn 1, Tel.: 0228/ 641011

Broschike, 16 Seiten, 1984,2,75 DM

Die Brosch re stellt zunachst relevante Ergebnisse des Em hrungsberichtes 1984
der Deutschen Gesellschaft fur Emdhrung e.V. (DGE) dar und skizziert. Vier an-

geschnittene Fallbeispiele jugendlichen Em hrungs- und Gesundheitsverhaltens
leiten uber zum Experteninterview, in dem es um Nihrstoffmangel und seine
Auswirkungen geht. Problematisch stellt sich beispielsweise die Versorgung der
Jugendlichen mit Vitamin B 1 dar, weil einerseits die Aufnahme zu gering ist und
andererseits Zigarettenrauchen und Alkoholkonsum einen Mehrbedarf notwendig
machen. Im AnschluB an diese Ausfuhrungen wird das Thema Ki rpergewicht an-

gesprochen und eine Tabelle vorgestellt, die die Oberprufung des K6rpergewichts
I von Kindern und Jugendlichen anhand von Referenzgewichten ermi glicht. Hier-

an schlieBt sich die Aufldsung der Fallbeispiele vom Beginn der Broschiire an.

AbschlieBend werden Informationen uber Vitamine, Mineralstoffe, SuBigkeiten
und AuBenseiter-Di en gegeben. Die Broschure ist nuchtern und sachlich aufbe-
reitet. Sie ist ausreichend, um ein Problembewu8tsein zu initiieren, mehr aber
auch nicht.
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"Positiv" - Fit mit richtiger Erniihrung

Herausgegeben von der Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitserziehung Ba-

den-Wiirttemberg e.V., JohannesstraBe 75,7000 Stuttgart 1, Tel.: 0711/ 627025

Broschiire, 8 Seiten, o.J.

(Versand hauptsichlich in Baden-Wurttemberg fur.-80 DM pro Exemplar)

Die attraktiv aufgemachte Broschure gibt einfuhrend Anregungen, um in der
Schule erniihrungsbewuBtes Verhalten zu f6rdern. Es wird "eine Pausenbrot-Akti-
on mit Pfiff', die mit Eltern, dem Schulleiter und Lehrerkollegium einer Grund-
und Nachbarschaftsschule durchgefuhrt wurde, vorgestellt. Ein wesentliches Er-
gebnis der Aktion: Erziehende mussen mit gutem Beispiel vorangehen, um den
Kindern und Jugendlichen das Einiiben und Festigen gesundheitsbewu8ter Erniih-

rungsgewohnheiten zu ermoglichen und Emihrungsfehler erst gar nicht aufkom-
men zu lassen. Es folgen praxisorientierte Vorschlige fur ein gesundes Pausen-
brot und Ausfiihrungen in bezug auf das Thema "SuBes" und zu einer vollwerti-

gen Emahning. Ein nahrstoffbezogenes Rechenbeispiel verdeutlicht den ernah-

rungsphysiologischen Unterschied zwischen 2 Stucken Marmorkuchen und einem
geeigneten Pausenbrot. Im Rahmen von Getr5nkeempfehlungen zeigen plastische
Illustrationen auf, daB im Durchschnitt 37 Stiick Wurfelzucker in einem Liter
gdngiger Limonaden bzw. wie wenig Fruchtgehalt in Nektaren und Saftgetranken
enthalten ist. Auf der letzten Seite findet sich ein Test, der Fragen zum Inhalt der
vorhergehenden Seiten und zum Erniihrungsverhalten abfragt.
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Fast Food - Essen auf die Schnelle

Herausgegeben vom Auswertungs- und Informationsdienst fur Erniihrung, Land-
wirtschaft und Forsten (AID) e.V., Postfach 200153, 5300 Bonn 2, Tel.: 0228 /
84990

Broschure, 23 Seiten, 1989

(Versand von beliebigen Mengen nur gegen Potokosten.)

In der Broschure geht es in erster Linie um die Bewertung der erniihningsphysio-
logischen Qualitat von Fast Food-Produkten. Zu Fast Food zahlen neben verschie-
denen Burgern und Pommes frites auch Pizza, Gyros, Frikadellen, Kuchen, Fisch-
br6tchen und Bratwurste. In der Broschure werden zundchst Griinde fiir die Be-
liebtheit von Schnellrestaurants bei Jugendlichen genannt. Hervorstechend sind
die ungezwungene Atmosph re und die Funktion als sozialer Kontaktraum ohne

  Konsumzwang. Den weiteren Ausfuhrungen zufolge sind Fast Food-Produkte
nicht als solche ungesund, sondern nur deren uberm Biger Verzehr. Wie eine ge-
sunde Ernihningsweise aussehen sollte, dies wird auf vier Seiten beschrieben. Ei-
ne Illustration verdeutlicht anschaulich den vorher erliluterten Begriff der "Nihr-
stoffdichte". Vor dem Hintergrund von Angaben zum Energiegehalt ausgewahlter
Fast Food-Mahlzeiten und verschiedener Niihrstoffdichten wird deutlich, daB die-
se Produkte nicht als vitamin- und mineralstoffreich bezeichnet werden k6nnen
und daher weder regelmaBig als Zwischen- noch als Hauptmahlzeit geeignet sind.
Allerdings "... Hamburger oder Pommes frites sind - pur - gelegentlich als Zwi-
schenmahlzeit akzeptabel." Die abschlieBende Empfehlung lautet daher sinnge-
maB zu recht: Wer in einem Schnellrestaurant einen Hamburger oder Pommes fri-
tes ist, der sollte diese gezielt durch Milchprodukte, Salat oder Orangensaft er-

ghnzen, um die Nihrstoffdichte dieser Mahlzeit zu erh6hen. Au8er vielen Daten
enth lt die Broschure auch ein Rezept fur einen "alternativen" Hamburger. Ein
Literaturverzeichnis ermi glicht den tieferen Einstieg in das Thema Fast Food.
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Erniihrungs-Info 1 bis 7

Herausgegeben vom Ministerium fur Ldndlichen Raum, Emdhrung, Landwirt-
schaft und Forsten Baden-Wurttemberg, Kernerplatz 10, 7000 Stuttgart 10, Tel.:
0711/ 1262103 (Pressestelle)

lose Blattsammlung, 18 Seiten, 1990

Das Info Nummer eins stellt die Bedeutung der Ernihrungserziehung fur die kind-
liche Entwicklung heraus. Es folgen Ausfuhrungen daruber, wie das Em hrungs-
verhalten gesundheitsorientiert wird und wie EBprobleme entstehen, wenn Nah-

ningsmittel als Erzeihungsmittel eingesetzt werden. Im zweiten Infoblatt geht es

um die kindgerechte Kost bis zum vierzehnten Lebensjahr. EiweiB, Mineralstoffe,
Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe und der Flussigkeitsbedarf werden hier

angesprochen. Am SchluB dieses Infos werden durchschnittliche Lebensmittel-

mengen, die den tiglichen Nihrstoffbedarf von Kindern und Jugendlichen
decken, tabellarisch aufgefiihrt. Im dritten Blatt geht es um geeignete und unge-

  eignete Durst16scher fur Kinder und Jugendliche. Eine Liste von empfehlenswer-
ten und ungeeigneten Getriinken sowie Nahrungsmitteln fur ein erstes und zweites
Fruhstuck findet sich neben allgemeinen Erliiuterungen zum Thema Fruhstuck im
vierten Info-Blat. SuBigkeiten stellen den "Aufhinger" fur das folgende Blatt dar.
Die Themen sind hier: Konsumanreize, Zuckerverbrauch und Folgen hohen
Zucker- und SuBwarenverbrauchs. Ein Appell an die Eltern lautet: "SiiBigkeiten
sind kein echter Ersatz fur Zuwendung und Zuneigung." Ubergewicht und Unter-
gewicht von Kindern und Jugendlichen sind Gegenstand des Info-Blatts Nummer
sechs, welches in Form einer Tabelle Empfehlungen fiir das K6rpergewicht im
Alter zwischen einem und vierzehn Jahren beinhaltet. Weitere Informationen und
Ratschlhge in bezug auf kindliches Obergewicht werden Eltern und ubergewichti-
gen Kindern in Blatt sieben gegeben. Die Bliitter sind unterschiedlich farbig, der
Inhalt ist "unspektakular" aufgemacht, sachlich und unaufdringlich. Sie eigenen
sich beispielsweise als Elterninformation auf entsprechenden Veranstaltungen.
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Gut gekaut ist halb verdaut

Herausgegeben durch die AOK

Faltblatt mit Poster, 4 DIN-A4 Seiten, 1989

(Erhaltlich Ciber regionale AOK-Vertretungen)

Es wird ein Lebensmittelkreis vielfarbig, mit kurzen Erliiuterungen fiir eine tagli-
che, bewu8te Lebensmittelauswahl vorgestellt. Das Rezept fur Blumenkohl-
Lachs-Nudeln mit Kriutersauce wird durch ein appetitlich aussehendes Foto der
Speise erganzt. Das Poster zeigt in Form eines vielfarbigen, recht lustigen Car-
toons die "Magensiifte bei der Arbeit".

Gesundheit auf zwei Beinen - Jugend, Ernahrung und Sport. Seite 48... von 53

,

I



MEDIENREADER ERNAHRUNG GeSpuEr

Richtige ErniihrungfUrjunge Leute

Empfehlungen zu Nihrstoffzufuhr, Lebensmittelverzehr und Mahlzeitenauswahl -

und dazu viele Rezepte aus dem Forschungsinstitut fur Kinderernahrung Dort-
mund, Heinstuck ll, 4600 Dortmund 50 (Brunninghausen)

Broschure, 19 Seiten, 1988

(Zur Zeit nicht erhRItlich. Oberarbeitete Ausgabe wird voraussichtlich vom IDIS
in Bielefeld herausgegeben.)

Die Broschure soll "..jungen Leuten zwischen 12-20 Jahren zeigen, daB eine aus-

gewogene und gesunde Emihrung mit ublichen Lebensmitteln ohne aufwendige
Rezepte maglich ist, daB sie SpaB macht und - was auch wichtig ist - daB sie gut
schmeckt." Zu Beginn werden N ihr- und Wirkstoffe, deren Funktion und haupt-
sachliches Vorkommen in Nahrungsmitteln erliiutert. In einer sich anschlieBenden

  Tabelle sind Lebensmittelgruppen, daraus empfehlenswerte bzw. weniger emp-
fehlenswerte Lebensmittel und die Nahrstoffe benannt, die hauptsichlich durch
die jeweilige Gruppe geliefert werden

.
Es folgt eine Seite zur empfehlenswerten

Energieverteilung auf 6 Mahlzeiten am Tag. Als pauschale Richtgr6Be fur den
t glichen Energiebedarf eines Jugendlichen werden 2400 kcal angegeben. Ent-

sprechend der empfohlenen Energieverteilung folgen nun Rezeptvorschlage fur
das Fruhstuck (25 kcal %, ca. 600 kcal), eine erste Zwischenmahlzeit (10 kcal%,
ca. 240 kcal), das Mittagessen (30 kcal%, ca. 720 kcal), eine zweite Zwischen-
mahlzeit (10 kcal %, ca. 240 kcal) und das Abendessen (25 kcal%, ca. 600 kcal).
Die Broschure ist augerst nuchtern auibereitet.
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Zucker? - Nein Danke

Herausgegeben vom Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Gesundheit
und Umweltschutz - Gesundheitsamt -, TeichstraBe 65,1000 Berlin 51, Tel.: 030 /
4903338

Broschure, 26 Seiten, o.J.

(Einzelstucke werden auf Anfrage abgegeben.)

Die Broschure beginnt mit der dem Ern hrungsbericht 1988 entnommenen Aussa-

ge, da8 der Bundesburger im Durchschnitt pro Kopf und Jahr ca. 36 kg reinen
Zucker verbraucht. Das Anliegen der Schrift ist es nicht, "...Zucker generell zu

verdammen, es geht...darum, das Bewu8tsein beim Verbraucher zu sch rfen und
auf Alternativen hinzuweisen." Zunachst werden auf viereinhalb Seiten die Her-
kunft von Zucker, Zuckerarten, Verwendungsm6glichkeiten, die Themen Zucker
und Karies, Ubergewicht, Herz- Kreislauferkrankungen, "Zuckersucht", Alterna-
tiven zum Zucker und Entwdhnung vom Zucker angesprochen. Auf den weiteren
Seiten erfolgt die farbige Abbildung von Lebensmitteln. Dem Bild des kiuflichen
Produktes wird auf jeder Seite der jeweilige Zuckergehalt plastisch illustriert ge-
genObergestellt. Eine optisch gelungene und eindrucksvolle Demonstration des
betrAchtlichen Zuckergehaltes beispielsweise von Obstkonserven, Apfelmus,
NuBnougatcremes, Marmeladen, Limonaden, Fertigmiisli, Fruchtjoghurt und an-

deren Nahrungsmitteln.
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2.2 Sport
2.2.1 Medien fur.lugendliche

Es lebe der Sport

Info-Poster Bewegung

Hgb.: AOK, Bezugsadresse: WDV Wirtschaftsdienst, Lange Str. 13, 6000 Frank-
furt/M.

Din A 2-Format

Auf der Ruckseite eines lustigen Posters mit Comic-Szenen ohne inhaltliche Aus-
sage wird in einem kurzen trocken-sachlich abgefaBten Text auf die Notwendig-
keit sportlicher Aktivititen eingegangen, um schon im Jugendalter friihzeitig Be-

wegungsmangelsymptomen vorzubeugen. Empfohlen wird ein ganzk6rperliches
Training, das die fiinf Beanspruchungsformen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Be-
weglichkeit und Koordination beinhaltet. In einer tabellarischen Ubersicht wird
zusatzlich bezogen auf einzelne Sportarten bzw. Sportartengruppen u.a. auf fol-
gende Fragen eingegangen.

- Was bringt's fur den K6rper (leistungsphysiologische Aspekte)?
- Was bringt's auBerdem (psychische und emotionale Aspekte)?
- Fur wen geeignet (Beriicksichtigung sportlicher Vorerfahrungen, gesundheitli-

cher Beeintriichtigungen, Ubergewicht)?.
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Die fitte Schulklasse

Broschure fur Schuler der 7. und 8. Jahrgangsstufe

Hgb.: AOK und Bayerisches Staatsministerium fur Unterricht, Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Bezugsadresse: AOK-Kindermagazin jojo, Lange Str. 13, 6000
Frankfurt /M,

12 Seiten

(Kostenlose Abgabe als Klassensatz.)

Die Broschure ist fur Schuler und Schulerinnen der Klassen 7 und 8 bestimmt, die
an dem Klassenwettbewerb "Die fitte Schulklasse" teilnehmen wollen. Im Rah-
men eines Klassenwettbewerbs sollen sich die Schuler und Schuterinnen fur sechs
Wochen ein persdnliches FitneBprogramm zusammenstellen und mit dem Lehrer

/der Lehrerin einen FitneBvertrag abschlieBen. Der Vertrag enthiilt die unverbind-
liche Verpflichtung zu einem regelmiBigen selbstindigen Fitnel;training auBer-
halb des Sportunterrichts. Durch einem Eingangs- und einem Ausgangstest sollen
dieSchuler und Schulerinnen die Wirkung des regelmaBigen Sporttreibens fest-
stellen kijnnen. Die Broschure enthalt Vorschlige zur Aufstellung des Fitne8pr-
gramms. Es soll dem Training von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Gewandt-
heit/Kreativitit und Entspannung dienen sowie zu einem gesiinderen Ernahrungs-
verhalten flihren. Fur die Einzelteile des Bewegungsprogramms werden die physi-
schen und psychischen Trainingseffekte jugendgembiB beschrieben, geeignete
Sportarten vorgestellt und Einzelubungen detailliert erlautert. Im einzelnen wer-

den behandelt,

fur das Ausdauertraining: Laufen, Schwimmen, Radfahren,

fiir das Krafttraining: Einbein-Kniebeuge, Teil-Sit-up, Beugehang, Knieliege-
stutz/Liegestutz, Brett,

fiir das Beweglichkeitstraining: Dehnungsubungen,

fur das Gewandtheits-/Kreativit tstraining: Jonglieren, Seilspringen, Ballartistik,

fur das Entspannungstraining: Anspannung-Entspannung, Autogenes Training,
Beruhigungsatmung.

Durch die Darstellung verschiedener Gestaltungsm6glichkeiten der Ubungen wird
die Auswahl individuell angemessener Bewegungsmi glichkeiten erleichtert und
versucht, m6glichen Uberforderungen vorzubeugen und fehlerhafte, gesundheits-
gefdhrdende Ausfuhrungsformen zu vermeiden. Durch die graphische Gestaltung,
die Verwendung von Comic-Figuren und den Vierfarb-Druck ist die Broschure

ansprechend aufgemacht. Wunschenswert wiren Anregungen, wie die Schuler
und Schulerinnen ihre FitneBprogramme auBerhalb des Schulunterrichts mit ande-
ren zusammen durchfiihren k8nnten, um die Motivation durch positive Gruppen-
erlebnisse zu erh8hen.
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2.2.2 Medium fiir Multiplikatoren

Die fitte Schulklasse

Lehrerinfo

Hgb.: AOK und Bayerisches Staatsministerium fur Unterricht, Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Bezugsadresse: AOK-Kindermagazin jojo, Lange Str. 13, 6000
Frankfurt /M,

12 S., Din A 4

(Kostenlose Abgabe als Klassensatz.)

Das Info ist Begleitmaterial f(ir Sportlehrer und -lehrerinnen, die mit 7. und 8.
Klassen an dem Klassenwettbewerb "Die fitte Schulklasse" teilnehmen wollen.
Bei dem Wettbewerb sollen die gesundheitsorientierten Fitne8faktoren Ausdauer,
Kraft, Beweglichkeit, Gewandtheit/Kreativitit, Entspannung und Em hrung theo-
retisch und praktisch zum Unterrichtsgegenstand werden. Ziel ist, die Schiiler und
Schulerinnen zu einem regelmaBigen selbstandigen FitneBtraining auBerhalb des
Schulunterrichts zu motivieren. Das Info gibt Anregungen, wie in ca. 4 Unter-
richtseinheiten in das Fitne8training eingefuhrt werden kann und wie mit den
Schulern und Schulerinnen ein Eingangstest durchzufuhren ist. Danach sollen die
Schiiler und Schulerinnen einen FitneBvertrag mit einem pers6nlichen FitneBpro-
gramm abschlieBen, das sie uber sechs Wochen absolvieren wollen. Der Klassen-
wettbewerb endet mit einem AbschluBtest, bei dem nicht in erster Linie die abso-
lute Leistung im Vordergrund steht. Vielmehr sollen die Schuler und Schulerin-
nen lernen, sich selbst zu beurteilen und erkennen, da8 regelmiBiges Training
rasch zu einer FitneBverbesserung fuhrt. Die Abschnitte zu den Einzelteilen des

Bewegungsprogramms enthalten Hinweise zu den Gestaltungsm6glichkeiten ver-

schiedener Sportarten und Obungen, erliutern den Trainingseffekt und weisen auf
fehlerhafte, gesundheitsgefihrdende Ausfuhrungsformen hin. Im Vergleich zu der
detaillierten Beschreibung des sportlichen Fitne8programms fallen die metho-
disch-didaktischen Hinweise zur Behandlung des Themas Emihrung im Sportun-
terlicht sehr kurz aus.

Gesundheit auf zwei Beinen - Jugend, Erniihrung und Sport. Letzte Seite
...
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