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Internationales Seminar:

"Geschlechtsspezifische Aspekte der Ernahrungsaufklarung"
K6ln, 6. - 9. Juni 1993

Einleitung

Vom 6. bis 9. Juni 1993 fand'in K6ln eine internationale Ta-

gung zum Thema "Geschlechtspezifische Aspekte der Ernhhrungs-
aufklarung" statt.
Vorbereitet und durchgefiihrt wurde die Veranstaltung von der
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklhrung (BZgA) in Zu-

sammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation, Regionalburo
fiir Europa, Kopenhagen (WHO/EURO) .

Sie war die zweite interna-
tionale Veranstaltung, die sich geschlechtspezifischen Fra-

gestellungen in der Gesundheitserziehung widmete.

Die Ern hrungsaufkldrung der BZgA wird sich in den n chsten
Jahren auf die Zielgruppe der Jugendlichen konzentrieren. Von

besonderem Interesse ist dabei die Frage, ob geschlechts-
spezifische Verhaltensunterschiede der Jugendlichen fur die

Aufklarungsarbeit relevant sind. Entsprechende Erkenntnisse
aus der Drogenpr vention legen dies nahe.

Der Tagung wurde eine Recherche zum derzeitigen Forschungs-
stand vorgeschaltet, die sich auf den europaischen Raum bezog.
Auf dieser Basis wurden Oberlegungen angestellt, uber welche

wissenschaftlichen Disziplinen eine Annaherung an das Thema

erfolgen kann.

Anliegen der Tagung war es, mit Experten unterschiedlicher

Fachdisziplinen, wie Ernahrungswissenschaftlern, Psychologen,
Soziologen, P dagogen und. Konsumforschern, das Erndhrungs-
verhalten von Jugendlichen zu analysieren und daraus Hand-

lungsstrategien zu entwickeln. Ubersichtsreferate dienten als

Diskussionsgrundlage fur einen intensiven Erfahrungsaustausch
der Fachleute in den Arbeitsgruppen.

Das .Referat von Dr. Helmut Oberritter (Deutsche Gesellschaft
fur Ernahrung) beschrieb u.a. die derzeitige Ernahrungssitua-
tion in den alten und neuen Bundeslandern. Schwerpunkt seines

Vortrages war vor allem der Wandel der Ernhhrungssituation und
der EBgewohnheiten in den letzten 40 Jahren und seine Bedeu-

tung fur das EBverhalten von Jugendlichen.
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Im AnschluB erl uterte Prof. Dr. Ibrahim Elmadfa (Universitat
Wien) Erkenntnisse zu N8hrstoffbedarf und Bedarfsdeckung bei

Jungen und Madchen. Grundlage fur seine Ausfuhrungen war eine
Studie zu diesem Thema in 6sterreich.

Die sozialen Einflusse auf das Ern hrungsverhalten von Jungen
und Mhdchen schilderten im kulturellen Vergleich Frau Prof.

Dr. Jadwiga Charzewska fur Polen (Ern hrungsinstitut Warschau)
und Herr Prof. Veikko Aalberg fur Finnland (Psychiatrische
Klinik Helsinki).

Die Aspekte der entwicklungspsychologischen Fragestellung be-
leuchteten Lauk Woltring (Jungen) und Dr. Cornelia Helfferich

(M dchen).

Aus der Sicht der Konsumforschung skizzierte Dr. Henri Dirren,
(Firma Nestl&), das aktuelle Konsum- und Kaufverhalten von Ju-

gendrichen.

Erg nzt wurden die im Plenum gehaltenen Vortr ge durch zwei

Arbeitsgruppen, die sich mit den beiden
.

Interventionsfeldern

Schule/Beruf und Familie/Freizeit auseinandersetzten. Ziel war

es, das Ernahrungsverhalten von Jugendlichen anhand prakti-
scher Beispiele aus der Erndhrungswissenschaft und der Gesund-

heitserziehung zu analysieren und m5gliche Handlungsstrategien
zu entwickeln. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im
Plenum vorgestellt.
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Ob Jungen und Madchen sich in ihrem Ernhhrungsverhalten und

ihren Ern hrungsmotiven unterscheiden wurde in Fachkreisen bis
heute wenig thematisiert. Unterschiede in der Sozialisation,
den gesellschaftlichen Einflussen sowie den Pubert tsphasen
lassen jedoch geschlechtsbezogene Differenzen bei Jugendlichen
auch in bezug auf ihre Ernahrung vermuten. Bei EBstarungen zum

Beispiel sind bestimmte Krankheitsbilder schon lange belegt.

Eine Erkl rung fur das fehlende Interesse k6nnte sein, daB die

Zielgruppe der Jugendlichen ohnehin wenig Beachtung bei der

Ernahrungsaufkltirung findet. Wenn uberhaupt, wird sie diesbe-

zuglich lediglich unter dem Aspekt der "N hrstoffbedarfs-

deckung" wissenschaftlich diskutiert.

Aus diesem Grund setzt sich die BZgA in ihrer Ern hrungsauf-
klarung in den nachsten Jahren schwerpunktmaBig mit der Ziel-

gruppe der Jugendlichen auseinander. Erfolgversprechende Pr -

ventionskonzepte mussen sich jedoch an den Motiven und All-

tagssituationen der Zielgruppen orientieren, und darin unter-
scheiden sich Jungen und M dchen.

Um den geschlechtsspezifischen Aspekt im Bereich der Ernhh-

rungsaufklhrung bei Jugendlichen erstmalig·zu thematisieren,
soll dies mit Ernahrungswissenschaftlern und Fachleuten aus

angrenzenden Bereichen diskutiert werden. Die zentrale Frage
der Tagung ist, inwieweit Geschlechtsspezifitaten bei Jugend-
lichen in der Ernahrungsaufklarung zu berucksichtigen sind,
und welche pr ventiven Handlungsstrategien daraus resultieren.

Gegenstand und Zielsetzung
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Internationales Seminar zum Thema:

"Geschlechtsspezifische Aspekte der Ernahrungsaufklarung"
K6ln, 6.- 9. Juni 1993

Sonntaq, 6.6.1993·

·Montaq, 7.6.1993

09.00 - 09.30 Uhr

WHO

Unterschied:

09-30 - 10.00 Uhr

10.00 - 10.30 Uhr

10.30 - 11.00 Uhr

11.00 - 12.00 Uhr

Programm

Anreise der Teilnehmer
Informelles Treffen

Plenum

BegraBung

Gunther Welsch, BZgA
Dr. Isabel Loureiro als Vertreterin der

Einfuhrungsreferat: Der kleine

Jetzt auch ein Thema fur

Erndhrungsaufkldrung?
Reinhard Mann-Luoma, BZgA

die

Thema: Wandel der Ern hrungsbedingungen
und der Ernahrungssituation

Dr. Helmut Oberritter, Deutsche Gesell-
schaft fur Ernahrung, Deutschland

Thema: Ernahrungsbedarf und -

bedarfsdeckung von Jungen und Madchen

Prof. Dr. Ibrahim Elmadfa, Universitat

Wien, Osterreich

Kaffeepause

Plenum:

Thema: Soziale Einflusse auf das EBver-

halten von Jungen und Madchen

Prof. Dr. Jadwiga Charzweska, Nutrition

Epidemiology Department, Polen
Prof. Veikko Aalberg, Universitiit

Helsinki, Finnland

12.00 - 12.30 Uhr Diskussion der Vortrage vom vormittag
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12.30 - 14.00 Uhr

14.00 - 16.00 Uhr

16.00 - 16.30 Uhr

16.30 - 18.00 Uhr

19.00 Uhr

Dienstaq, 8.6.1993

09.00 - 10.00 Uhr

10.00 - 11.15 Uhr

11.15 - 11.30 Uhr

11.30 - 12.00 Uhr

12.00

13.00

14.30

13.00 Uhr

14.30 Uhr

16.00 Uhr

Mittagessen

Arbeitsgruppen:
Thema: Situationsanalyse im
internationalen Vergleich in - Familie

und Freizeit
AG-Leitung:
Lauk Woltring,

Niederlande

- Schule und Beruf

AG-Leitung:
Eva Callmer, Schweden

Kaffeepause

Arbeitsgruppen (Fortsetzung)

Abendessen im K6lner Brauhaus
"Zur Malzmuhle"

Vorstellung der AG-Ergebnisse

Plenum:

Thema: Entwicklungspsychologische
Aspekte fur die Herausbildung
geschlechtsspezifischen
Ernahrungsverhaltens
Dr. Cornelia Helfferich, Universit t

Freiburg, Deutschland
Lauk Woltring, Hogeschool van

Amsterdam, Niederlande

Kaffeepause

Thema: Geschlechtsspezifisches
Konsumverhalten im Jugendalter in bezug
auf Ernahrungsverhalten

Henri Dirren, Nestld, Schweiz

Diskussion der Vortrage vom Vormittag

Mittagessen

Arbeitsgruppen:
Thema: Handlungsstrategien fur eine ge-
schlechtsspezifische
Ernahrungsautklarung in: - Familie und
Freizeit

AG-Leitung:
Lauk Woltring, Niederlande

Schule und Beruf

AG-Leitung
Eva Callmer, Schweden
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16.00 - 16.30 Uhr

16.30 - 18.00, Uhr

19.00 Uhr

Mittwoch, 9.6.1993

09.00 - 10.00 Uhr.

10.00 - 10.30 Uhr

10.30 - 12.00 Uhr

12.00 Uhr

Tact·Ilnqsort:

Kaffeepause

Arbeitsgruppen (Fortsetzung)

Abendessen im Pullman Hotel Mondial

Vorstellung der AG-Ergebnisse

Kaffeepause

Round-table Gesprach zum Thema:

"Notwendigkeit von

geschlechtsspezifischer Er-

nahrungsaufklarung"

Teilnehmer: Referenten des Seminars
Moderation: Reinhard Mann-Luoma

Abreise

Pullman Hotel Mondial

Kurt-Hackenberg-Platz 1
50667 ·K6ln

Tel.: 0221 / 2063-0
Fax: 0221 / 2063-522
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Gunther Welsch, Leiter der Abteilung "Grundlagen und Koordi-

nation", er6ffnete die Tagung im Namen der Bunddszentrale fur

gesundheitliche Aufkl rung und begruBte die Teilnehmer aus elf

europ ischeh L ndern. Die Tagung, in Zusammenarbeit mit · der
WHO geplant, sei Bestandteil einer Veranstaltungsreihe zu

geschlechtsspezifischen Aspekten der Gesundheitserziehung im
Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen der BZgA und der
WHO. Bereits im Jahr 1992 habe eine Tagung zum Thema "Ge-

schlechtsspezifische Aspekte der Suchtpravention" stattge-
funden.

Gunther Welsch formulierte in seiner Eraffnung die Erwartung
der Veranstalter an die Tagung. Es solle

.
geklart werden, in-

wieweit geschlechtsspezifische Aspekte in der Ern hrungsauf-
kl rung zu berucksichtigen seien und welche praventiven Hand-

lungsstrategien sich daraus entwickeln lassen. Er begruBte das

groBe Interesse, an diesem Thema, insbesondere vor dem Hin-

tergrund, daB mit dieser spezifischen Fragestellung in der Er-

nahrungsaufklarung fachliches "Neuland" betreten werde.

.

Dr. Maria Isabel Loureiro hieB die Anwesenden im Namen der WHO

willkommen. Sie betonte die Bedeutung einer fruhen EinfluB-
nahme auf das Ernahrungsverhalten von Kindern, um ihr Gesund-
heitsverhalten zu formen. Hierzu sei es erforderlich, recht-

zeitig kognitive und affektive Fertigkeiten im Umgang mit

Nahrung zu vermitteln. Programme, die auf Veranderung des Er-

n hrungsverhaltens zielten, sollten die Situation der Ziel-

gruppe mit einbeziehen. Frau br. Loureiro betonte den Bedarf
an geschlechtspezifischer Forschung. Dabei musse be-

rucksichtigt werden, daB das Geschlecht an sich kein Kriterium
fur das Ern hrungsverhalten sei, es aber fur die unter-

schiedlichsten M6glichkeiten sozialer EinfluBnahme Bedeutung
habe.

Als Leiter des Referats "Verhutung ernahrungsbedingter Er-

krankungen, Ernahrungsaufklarung und Verbraucherschutz" der

BZgA begruBte Reinhard Mann-Luoma die anwesenden Fachleute und
erlhuterte den Hintergrund des- Themas, seine Bedeutung fur die

Aufklarungsarbeit der BZgA sowie die Erwartungen an diese Ta-

gung. Die Fragestellung nach dem "kleinen Unterschied" auch in
der Ernahrungsaufklarung sei bislang wenig erforscht. Ein 1993
von der BZgA gestartetes Projekt, das sich mit dem Thema Ju-

gend,. Ernahrung, Sport (JES) beschaftigt, lieB ein Defizit
hinsichtlich des spezifischen Umgangs mit Jugendlichen bei der
Auseinandersetzung mit ihrer Geschlechterrolle erkennen.
Jugendliche sind bereits Zielgruppe der Ernahrungsforschung,

Er6ffnunqsstatements



wenn es um Bedarf und Bedarfsdeckung,geht. Es liegt lediglich
die Vermutung nahe, daB sich das Ernahrungsverhalten und -be-
wuBtsein von Jungen und Madchen als sehr unterschiedlich dar-
stellt. Hierzu k6nnen z.B. Daten uber EBst8rungen (Bulimie und

Anorexie) - die hdufiger bei weiblichen Jugendlidhen auftreten
- Hinweise geben. Daruber hinaus lassen Ergebnisse aus anderen

Forschungsbereichen, die sich auf die Lebenswelt Jugendlicher
beziehen, unterschiedliche Motivstrukturen erkennen. Es gibt
jedoch kaum Kenntnisse daruber, ob sich Madchen und Jungen in
ihren Motivstrukturen hinsichtlich ihres Ernahrungsverhaltens
unterscheiden.
Vor diesem Hintergrund sei es fur die Veranstalter der Tagung
ein Anliegen gewesen, Fachleuten verschiedener Disziplinen ein
Forum zu bieten, um die sozialen und psychologischen Hinter-

grunde des EBverhaltens zu beleuchten. Neben Fachvortragen
solle in den Arbeitsgruppen das Thema der Veranstaltung ver-

tieft werden.

Zum AbschluB der Er6ffnungsrunde begruBte Margareta Nilson-

Giebel, Leiterin des Referats "Auslandsbeziehungen" der BZgA,
die Teilnehmer. Sie moderierte gemeinsam mit Dr. Isabel Lou-
reiro die Tagung.
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Der Wandel der Ernahrunqsbedincrungen und der Ern hrungs-
situation

(Dr. Helmut Oberritter)

Das Ern hrungsverhalten einer Bev6lkerung wird maBgeblich vom

Nahrungsmittelangebot sowie von der wirtschaftlichen Verfug-
barkeit bestimmt. Dies l Bt sich sehr deutlich in der Nach-

kriegsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland belegen. In-
nerhalb der letzten 40 Jahre hat sich hier die Ernahrungssi-
tuation grundlegend verhndert. War es in der Nachkriegzeit ein

Hauptproblem, den Mangel an Nahrungsmitteln zu beseitigen,
sieht man sich heute mit den Folgen eines Uberflusses kon-
frontiert. Im Umgang mit dem Oberangebot bieten die von Nah-

rungsmittelknappheit gepragten traditionellen EBgewohnheiten
nur wenig Orientierung. Jugendliche sind hiervon besonders be-
troffen. War das elterliche EBverhalten meist noch von der Ma-

xime der Bedarfsdeckung geprdgt, so haben sich heute unter-
schiedliche Ern hrungsstile herausgebildet. Die Bedeutung von

Nahrung ist vielschichtig geworden: Begriffe wie GenuB, Ge-

sundheit oder Geselligkeit spiegeln dies wider. Konfrontiert
mit der Vielfalt dieser EBkultur, sehen sich Jugendliche einer
Vielzahl von Einflussen auf ihr Ern hrungsverhalten ausge-
setzt. Es sei hierbei notwendig, die positiven Trends zu ver-

starken, die sich in den letzten Jahren herausgebildet haben.
Gerade Jugendliche sollten fur verschiedene Themen im Umfeld
des Essens und Trinkens sensibilisiert werden. Es bietet sich

an, Jugendliche uber verschiedene Erlebnisbereiche, bei denen
Essen eine Rolle spielt, anzusprechen und zu motivieren, sich
mit ihrer Ern hrung auseinanderzusetzen und sie z.B. vollwer-

tiger zu gestalten.

ErnRhrunqsbedarf und Bedarfsdeckung von Jungen und M dchen

(Prof.Dr. Elmadfa)

Das Institut fur Ernahrungswissenschaft der Universit t Wien

(IJEW) hat eine Untersuchung der Ernahrungsgewohnheiten und

des Erndhrungszustandes von 6sterreichischen Kindern und
Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren durchgefuhrt, um

Aussagen zum N hrstoffbedarf treffen zu kannen. Befragt wurden
8000 Schuler. Die Ergebnisse wurden· nach Geschlecht,
Verhaltensweisen, Konsum und Ernahrungspr ferenzen untersucht.
Hieraus konnten Empfehlungen abgeleitet werden, die den Beson-

derheiten des Wachstums sowie dem physiologischen Bedarf Rech-

nung tragen.
Das Gewicht der befragten Jugendlichen wurde anhand von Wiege-
protokollen festgestellt:

Zusammenfassung der Ubersichtsreferate



- extremes Untergewicht war nicht festzustellen,
- mdBiges Untergewicht: bei Mhdchen 8%, bei Jungen 3%,
- Normalgewicht: M dchen 67%, Jungen 74%,

,- m3Biges Ubergewicht: M8dchen 16%, Jungen 18%,
- extremes Obergewicht: Madchen 9%, Jungen 5% .

In der Selbsteinschatzung zum eigenen K6rpergewicht zeigte
sich bei den Jungen insgesamt eine Zufriedenheit mit dem K6r-

pergewicht, w hrend die Madchen auch bei objektivem Schlank-
sein nicht mit sich zufrieden waren.

Geschlechtsspezifische Unterschiede im Ernahrungsverhalten
zeigten sich auch in den Prhferenzen fur Lebensmittel. So

sprechen Jungen insgesamt mehr auf Fast Food an, sie konsu-
mieren mehr WeiBbrot, Fleisch, Limonaden. M dchen bevorzugen
Milchprodukte, Vollkorn und Gemuse. Das Ern hrungswissen ist
bei Madchen graBer als bei Jungen.
Am Beispiel "Fernsehkonsum" wurde daruber hinaus. der Zusammen-

hang zwischen Freizeitverhalten und Kdrpergewicht untersucht.
Deutlich wurde, daB ubergewichtige Kinder mehr Zeit vor dem
Fernseher verbringen als normalgewichtige Kinder. Sie bewegen
sich dadurch weniger. Verstarkend kommt ein relativ hoher Kon-
sum von Chips und SuBigkeiten bei diesen Kindern hinzu.

Vor dem Hintergrund der empirischen Befunde werden folgende
Vorstellungen fur eine Ernahrungsaufklarung formuliert:

Erndhrungserziehung ist Teil des Gesundheitswesens, jedoch
Wissen alleine genugt nicht. Zwar ist das theoretische Wis-
sen in Orientierung an die ernhhrungswissenschaftlichen Er-

kenntnisse zu verbessern, doch sollten bei der Vermittlung
die padagogischen Prinzipien des "Learning by doing" und
das Kurssystem berucksichtigt werden. Zudem sollte der

"Ernahrungsunterricht" maglichst fruh, schon im Kindergar-
ten ansetzen.
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Soziale Einflusse auf das EBverhalten von Jungen und Madchen

(Prof.Dr. Jadwiga Charzewska, Polen und Prof.Dr. Veikko

Aalberg, Finnland)

Das Ern hrungsverhalten wird von einer Vielzahl gesellschaft-
licher Faktoren beeinfluBt. Den wohl augenscheinlichsten Ein-
fluB nimmt die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ein. Die
Phasen des Uberganges von der Plan- zur Marktwirtschaft wurden
beispielsweise in Polen begleitet von einer Veranderung des
EBverhaltens. Das Nahrungsmittelangebot zur Zeit der Plan-
wirtschaft war knapp, aber preiswert, und die

Nahrungsmittelauswahl war eingeschr8nkt. Durch die staatliche
Kontrolle und Rationierung von Nahrungsmitteln wurde das EB-

verhalten dirigistisch bestimmt. In der Phase des Uberganges
zur Marktwirtschaft stiegen Angebot und Verbrauch.

Nach vollzogenem Ubergang verbesserte sich das Angebot wei-

terhin, die Preise stiegen jedoch unverhaltnismaBig im Ver-

gleich zum Durchschnittseinkommen.
Wiihrend das politische System die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen fur das Ernahrungsangebot festlegt, haben die Fami-
liensituation und andere soziale Einflusse sowie ein besonders
in den Industrielandern normiertes karperliches Idealbild Aus-

wirkungen auf das Ernahrungsverhalten. Es ist festzustellen,
daB Madchen in h6herem MaBe einem vom Schlanksein geprdgten
Idealbild nahezukommen versuchen als Jungen.
MaBgeblich wird das EBverhalten beeinfluBt durch eine Ver n-

derung der geschlechtsspezifischen Rollenidentifikation.

In Finnland hat sich beispielsweise durch die Zuwanderung in
die St8dte in den 60er und 70er Jahren die soziale Struktur
stark verandert. Die patriarchialische Struktur unterliegt ei-
nem Wandel. 80% der Frauen arbeiten mittlerweile auBerhalb der
Familie. Infolgedessen haben sich auch die Anforderungen an

die Ernahrung verandert. Der Aufwand fur die Zubereitung von

Nahrungsditteln wird auf ein Minimum beschrankt. So haben in-
dustriell gefertigte Nahrungsmittel an Bedeutung gewonnen.
Tiefkuhlkost und Mikrowelle sind Ausdruck dieser Ernahrungs-
einstellung sowie auch die starke Zunahme von Fast-Food-Ket-
ten. Wurde Nahrung fruher ausschlieBlich unter dem Gesichts-

punkt der Sattigung angesehen, so tritt heute der Aspekt des
kulinarischen Genusses und der Gesundheit in den Vordergrund.

Ein Indiz fur die soziale Bedeutung von.EBgewohnheiten ist die
HKufigkeit der mit der Familie eingenommenen Mahlzeiten. Wah-
rend in Polen 70% der Jugendlichen gemeinsam mit der Familie

essen, ist die Zahl in Finnland sehr niedrig und rucklaufig.
Die Schulform stellt einen weiteren Faktor der Beeinflussung
des EBverhaltens von Jugendlichen dar. So wird in der Ganz-

tagsschule die Qualit t und Auswahl des Nahrungsmittelan-
gebotes in der Regel vorgegeben. Es besteht selten ein Mit-

spracherecht der Schuler.

- 13



Durch Aufkldrungsprogramme bemuhte man sich in Polen und Finn-

land, uber Wissensvermittlung.das EBverhalten der Jugendlichen
zu beeinflussen. Der Erfolg dieser Programme wird unterschied-
lich beurteilt. Meist werden Jungen schlechter erreicht als

M dchen. Diese wissen zwar mehr uber Ern8hrung, ihr Er-

n hrungsverhalten ist aber nicht entsprechend "gesunder".

Auch die Werbung beeinfluBt das EBverhalten der Jugendlichen.
Die Anregung zum Konsum geschieht in der Regel uber den Aufbau
eines K8rperimages, das an stereotypen Idealen orientiert ist.

Wenn sich auch ·die wenigsten Jugendlichen in diesem Idealbild
wiederfinden kannen, versuchen gerade Madchen, ihm nachzuei-

fern, was zu einem problematischen und sogar krankhaften EB-
verhalten fuhren kann. Die Anzahl der Patienten mit EBst6run-

gen hat in den · letzten Jahren vor allem in westlichen Liindern

zugenommen.
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Entwicklungspsychologische Aspekte der Herausbildung eines ge-

schlechtsspezifischen Ernahrunqsverhaltens von Jugendlichen

(Dr. Cornelia Helfferich, Lauk Woltring)

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird von einem
familidren und gesellschaftlichen ErziehungsprozeB begleitet.
Das Erziehungsverhalten der Eltern und deren Vorbildfunktion
haben im Kindesalter einen hohen pragenden EinfluB, w hrend
bei Jugendlichen vor allem gesellschaftliche Rollenerwartungen
und Rollenvorbilder zum Tragen kommen.
Die einzelnen ProzeBphasen verlaufen bei Jungen und Madchen in
nahezu gegens tzlichen Auspragungen. In der Kleinkindphase be-
stehen keine bedeutsamen geschlechtsspezifischen Unterschiede;
die Kinder sind rein "eigenweltorientiert".
Mit zunehmendem Alter beginnt eine Differenzierung in eine In-

nen- und AuBenwelt. Die Kinder miissen sich den Einfliissen der
AuBenwelt stellen, ihre Gefuhlswelt differenziert sich, und
die Orientierung ihres Verhaltens an Rollenvorbildern beginnt.
Jungen sind in dieser Zeit meist unsicher, da ihr Rol-
lenvorbild in der Regel eine Frau (die Mutter) ist, mit der
sie sich nur bedingt fur die Annahme ihrer Geschlechterrolle
identifizieren k6nnen. Madchen treten in dieser Phase sicherer

auf, da sie in ihren Miittern als "Geschlechtspartnerinnen"
Handlungsvorbilder vorfinden.
Je mehr die AuBenwelt an Bedeutung gewinnt, desto st rker ver-

 ndert sich das geschlechtsspezifische Rollenbild. Das pa-
triarchalische Rollenbild der Gesellschaft verlangt von den
m nnlichen Jugendlichen ein offensiveres, aggressiveres Ver-

halten. Das   gesellschaftliche Frauenbild hingegen ist von Un-

terordnung und Bescheidenheit gepr gt.
Die Phase der Pubertat ist besonders bei MEdchen von Rollenun-
sicherheiten und Pers6nlichkeitskrisen gekennzeichnet, die ih-
ren Ausdruck oftmals im Ernahrungsverhalten finden. Untersu-

chungen zum Ern hrungsverhalten von M dchen ergaben, daB be-
reits mehr als 50% aller M dchen unter 18 Jahren Di8terfahrung
haben und 2% Erfahrung im Umgang mit Appetitzuglern und Ab-
fuhrmitteln. Die Ern3hrung wird von M dchen prim r unter dem
Aspekt der k6rperlichen Attraktivitat betrachtet. Mit dem
herrschenden Schanheitsideal einer ubertrieben schlanken Figur
sind Mhdchen stErker konfrontiert und k6nnen sich diesem
schlechter entziehen als Jungen. Madchen wissen viel uber Er-

n hrung, ihr Konsumverhalten ist jedoch von sich st8ndig wie-
derholenden Diaten gepragt mit der Folge hoher und h ufiger
Gewichtsschwankungen (Jo-Jo-Effekt).

Dabei gibt es. eine Grauzone zwischen Dilit, Untergewicht und
EBst6rungen. Zum normalen EBverhalten gibt es wenige wissen-
schaftliche Studien, reichhaltiges Material jedoch uber St6-

rungen, wobei mit ca. 90% uberwiegend M dchen betroffen sind.
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Die Entwicklung in der Adoleszenz gliedert sich in verschie-
dene Phasen, in denen bestimmte Aufgaben bewaltigt werden mus-

sen. Die Ich-Identitiit wird aufgebaut uber eine · allm hliche

Abl6sung von den Eltern, eine Neuorientierung erfolgt durch
den . Aufbau eines eigenen Wertesystems, die Uberhahme der Er-

wachsenen- und Geschlechtsrolle, die Entwicklung der eigenen
Sexualit t und die Akzeptanz des eigenen K6rpers sowie auch
das Hineinwachsen in die Berufswelt.
Fur Madchen ist dieser ProzeB sehr komplex und mit Schwierig-
keiten versehen, denn die Abl6sung von den Eltern wird dadurch

erschwert, daB M dchen stdrker von den Eltern kontrolliert und

gebunden werden. Es entsteht ein Spannungsverhaltnis zwischen
den gesellschaftlichen Rollenerwartungen an die Frau als
Mutter sowie dem Wunsch nach einer Berufsorientierung.
Das Madchen erlebt sich subjektiv in der Situation eines star-
ken Kontrollverlustes. Das anorektische Ern hrungsverhalten
kann ein. Kompensationsversuch sein, den damit verknupften
Existenzhngsten zu begegnen.

In der Askese erleben Madchen Kontrolle uber ihr Gewicht, was

fur sie gleichbedeutend ist mit der Kontrolle uber den Karper
und uber sich. Die Anorektikerin kann durch ihren unweiblichen
K8rper zudem in der Kindheit verharren und damit Entwicklungs-
anforderungen ausweichen. Denn die Akzeptanz der Ge-

schlechtsidentitat ist eng verbunden mit der Akzeptanz des ei-

genen K6rpers. Die ausschlieBliche Beschdftigung mit dem Essen

bzw. "Nicht-Essen" verdr2ingt zudem andere Themen der Adoles-
zenz.

Anorektische Madchen haben h3ufig in der Kindheit ihre Pers6n-
lichkeit nur unzureichend entwickeln k6nnen und sind daher
nicht in der Lage, die Pubert t mit ihren Entwicklungsaufgaben
zu bewfiltigen.

Anorektisches EBverhalten ist zwar auch bei Jungen zu beobach-

ten, jedoch im Gegensatz zum Auftreten bei weiblichen Jugend-
lichen statistisch ohne Relevanz.
Das gesellschaftliche Rollenbild vom Mann ist in erster Linie

gepr gt von Starke und Leistungsorientierung. Vor diesem Hin-
tergrund wird der mannliche Karper als Funktionstrager be-
trachtet und die Nahrung auf ihren Wert der Energiebereitstel-
lung reduziert. So ist Ern3hrung fur mannliche Jugendliche in
erster Linie rein funktional besetzt und weniger ein Ausdruck
der persanlichen Situation. In der familiaren Sozialisation
des Kindes kommt der Nahrung eine komplexere Funktionalisie-

rung zu. Hier wird sie als ein Mittel der.Disziplinierung und
Belohnung eingesetzt oder nimmt einen kommunikativen Stellen-
wert ein.
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Geschlechtssvezifisches Konsumverhalten im Jugendalter
in bezuq auf Erndhrunqsverhalten

(Henri Dirren)

Die "Ern hrungswirtschaft" hat Jugendliche erst in jungerer
Zeit als eigene Konsumentengruppe entdeckt. Einer der Haupt-
grunde ist, daB in den westlichen Industrielhndern Jugendliche
erheblich mehr Taschengeld zur Verfugung haben. Infolgedessen
versucht die Nahrungsmittelindustrie, Jugendliche als Konsu-

mentengruppe zu gewinnen.

Das Konsumverhalten von Jugendlichen wird von biologisch/phy-
Siologischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren beein-
fluBt.
Im komplexen Rahmen der sozialen Einflusse hat das Familien-

system eine besondere Bedeutung. So bestimmen die elterlichen
Gewohnheiten das EBverhalten maBgeblich. Die meisten Jugend-
lichen bevorzugen Nahrungsmittel, die sie von zu Hause kennen.
Das Ernhhrungsverhalten im auBerfamili ren Umfeld der Jugend-
lichen wird in erster Linie von den Werten der "Peer Group"
beeinfluBt. Sie bestimmt im wesentlichen, welche Nahrungsmit-
tel akzeptiert und "in" sind. Hierzu geh6ren z. B. der Verzehr
von Snacks. Der Anteil der Snacks an der gesamten Ern8hrung
liegt bei etwa 40% (bei Jungen und Madchen  hnlich). Von der

Gesamtenergiezufuhr decken die Snacks etwa 30% ab. Europaweit
bel uft sich der Umsatz an Snacks auf 900.000 Tonnen j hrlich
(2,5 kg· pro Kopf) .

Ein groBer Nachteil der "Snack-Nahrung" liegt darin, daB sie

unausgewogen und kalorienreich ist. Eine amerikanische Lang-
zeitstudie belegt, daB der Anteil der ubergewichtigen Kinder
im Alter von sechs bis elf Jahren stetig ansteigt.
Jugendliche orientieren ihr Konsumverhalten an ihren pers6n-
lichen Einstellungen, bezogen auf ihr Karperimage und Selbst-
konzept.
Die Werbung ·hat die ,Jugendlichen als Zielgruppe entdeckt. Die

Vorstellungen von Idealgewicht und Lebensstilen werden durch
sie maBgeblich mitgepr gt. So werden Produkte und Marken spe-
ziell fur Jugendliche entworfen und mit dem Image von Schlank-
heit, Fit - und "In" - sein versehen.

Jugendliche bevorzugen eine unkomplizierte, schnelle Ernlih-

rung. Das hat zur Folge, daB Jungen zum Hauptkonsumentenkreis
der Fast-Food-Ketten geh6ren und zu einer unregelm Bigen Ein-
nahme von Mahlzeiten neigen, wahrend die Madchen beim Konsum

von Soft-Drinks die Spitzenposition inne haben.

Die Rolle von Jugendlichen als Konsumenten ist fur die Nah-

rungsmittelindustrie mittlerweile zu einer wirtschaftlichen
GroBe herangewachsen, da sich die Kaufkraft der Heran-
wachsenden erheblich gesteigert hat. Das h ufig durch kleine
Jobs aufgebesserte Taschengeld amerikanischer Jugendlicher im
Alter von 6 bis 15 Jahren hat eine Kaufkraft von 25 bis 30
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Mrd. Dollar. Diese Kinder und Jugendlichen sind damit zuneh-
mend unabh ngiger und eigenst3ndiger in der Auswahl und im
Kauf von Nahrungsmitteln. Auch wird den Jugendlichen ein immer

gr6Beres Mitspracherecht beim Einkaufen mit den Eltern ge-
wahrt.

Ausschlaggebend fur die Auswahl von Nahrungsmitteln sind nicht

so sehr die Inhaltsstoffe, sondern die Marke. 22% lesen oft
das Etikett, 41% gelegentlich. Untersuchungen haben gezeigt,
daB viele Jugendliche beim Einkauf und der Zubereitung von

Nahrung selbst ndig geworden sind, auf Qualit8t aber weniger
Wert legen. Eine fur die Fast-Food-Ketten besonders interes-
sante Entwicklung ist der stetig steigende Anteil der taglich
ausw rts essenden Jugendlichen, der zur Zeit mit 20% relativ
hoch ist. Anhand dieser Entwicklung 18Bt sich ein Trend

beobachten, bei dem sich das Ern hrungsverhalten immer mehr
aus der Familie in den Fast- und Junk-Food-Sektor verlagert.
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Erqebnisse.der Arbeitsqruppen

In den beiden Arbeitsgruppen "Schule/Beruf" und "Familie/
Freiheit" wurden alle Daten und·Kenntnisse gesammelt, die die

:anwesenden Fachleute bezuglich der geschlechtsspezifischen
Unterschiede im Ernahrungsverhalten von Jungen und M dchen

gewonnen haben und daraus Hypothesen formuliert. Berucksich-

tigung fanden dabei die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten der
einzelnen Lander und Kulturen.
Im Gegensatz zu den Obersichtsreferaten handelt es sich bei
der nachfolgenden Darstellung der Diskussionsergebnisse im we-

sentlichen um die subjektiven Erfahrungen der Arbeitsgruppen-
teilnehmer. Die gesammelten Fakten erheben somit keinen An-

spruch auf vollstandigkeit und wissenschaftliche Fundierung.

SITUATIONSANALYSE

Wenn auch in unterschiedlicher Auspr3gung, so sind es die

gleichen Determinanten, die das Ern hrungsverhalten von Jungen
und M dchen bestimmen. EBgewohnheiten, Rollenvorbilder, K6r-
perimage und Qualitat beeinflussen die Nahrungsmittelauswahl
aller Jugendlichen. Im internationalen Vergleich  hneln sich
die verhaltensbestimmenden Determinanten wie Rollenbild, Ein-

stellungen zu Nahrungsmitteln und Nahrungsmittelauswahl stark.

Determinanten des EBverhaltens bei Madchen und Jungen

Rollenbild

Im europ ischen Vergleich durchlaufen Madchen und Jungen im
wesentlichen eine Ahnliche Sozialisation. Lediglich die Ak-
zente in bezug auf die geschechtsspezifische Rollenerwartung
von Mlidchen werden · entlang der Nord-/Sud-Achse unterschiedlich

gesetzt. In sudlichen Landern sind die Erwartungen an das
weibliche und mannliche Verhalten sehr klar und traditionell
differenziert. In den nardlichen. europaischen Landern wird
diese Rollentrennung immer diffuser; die Lebensweisen sind
nicht mehr in diesem MaBe vom Geschlecht bestimmt.
Generell schreiben die Rollenerwartungen den Madchen ein de-
fensives gesellschaftliches Verhalten zu. Die Mutter als die
in der Regel Haupterziehende gibt dieses restriktive Vorbild
an die T6chter als Geschlechtspartnerinnen weiter. Die Werbung
greift dies auf und wirkt verst rkend.

Bezogen auf das EBverhalten laBt sich beispielsweise belegen,
daB weibliche Jugendliche zwar uber ein graBeres Ernahrungs-
wissen verfugen, dies jedoch zur Erreichung des plakativ vor-

gegebenen Schlankheitsideales und nicht im Sinne einer ge-sun-
den Ernahrung nutzen. Die intensive Beschaftigung mit
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diesem Thema fiihrt bei M dchen - im Gegensatz zu Jungen - zu

einer intensiven diesbezuglichen Kommunikation sowie zu einer

h6heren k6rperlichen Ausdrucksfahigkeit.
Das Rollenbild von Jungen erwartet eher ein offensiv-aggresi-
ves Verhalten, wobei Leistung im Vordergrund steHt. Daher wird

das Vorbild fur mdnnliche Jugendliche nicht auf eine

Idealfigur beschrdnkt. Der berufliche Erfolg wird zum ent-
scheidenden Kriterium. Der K6rper wird nicht zum Ausdruck der

psychischen und seelischen Verfassung benutzt, sondern funk-
tional betrachtet. Die gleiche Funktionalit t findet sich im

Ern hrungsverhalten wieder.

Einstellungen zur Ernahrung

Die Einstellungen zur Ern hrung werden bei MEdchen maBgeblich
durch figurliche Idealvorstellungen gepr gt. Meistens sind
M dchen mit ihrer Figur unzufrieden. Jedes zweite MRdchen hat

bereits Diaterfahrung. Der Wunsch, schlank zu sein, fuhrt zur

permanenten Kontrolle des Gewichts. Der bei Didten vorge-
schriebene permanente Kontrollaufwand ist nicht luckenlos zu

leisten. Dies bedingt ein stiindiges erlebbares Spannungsfeld
zwischen "lustvollem Essen" und "Askese", welches in ein ge-
st6rtes bis krankhaftes EBverhalten munden kann. Fur M dchen
sind die Aspekte "Attraktivitdt" und "Gesundheit/gesunde Er-

n hrung" untrennbar. Mdnnliche Jugendliche bringen Gesundheit

weniger·mit Ernahrung als mehr mit Sport in Verbindung. .Nah-
rung dient dem Aufbau von Muskelmasse, sie dient als "GenuB-

mittel" der Selbstbelohnung. Infolge des weniger k6rper-
orientierten Rollenbildes der m nnlichen Jugendlichen sind die
meisten Jungen mit ihrer Figur zufrieden.

Nahrunqsmittelauswahl

Bezuglich der Nahrungsmittelauswahl unterscheiden.sich M dchen
und Jungen erheblich.
Mtidchen bevorzugen Gemuse und Obst. Sie essen aber auch mehr
SuBigkeiten, meiden jedoch zuckerhaltige Getranke. AuBerdem
konsumieren immer jungere M dchen Lightprodukte. Da sie sich
stark am schlanken Schanheitsideal orientieren, differenzieren
sie in "erlaubte" und "verbotene" Lebensmittel und begrenzen
somit ihre Nahrungsauswahl.
Ekelgefuhle, KalorienbewuBtsein und  sthetische Gesichtspunkte
sind zudem einschrankende Auswahlkriterien.

Jungen unterliegen diesen Beschrankungen weniger. Ihr "Nah-
rungsmittelspektrum" ist breiter, und ihre Portionen sind

gr6Ber. Sie trinken mehr Alkohol, essen mehr Junk Food/Fast
Food und bevorzugen tierische, eiweiB- und fetthaltige Nah-

rungsmittel gegenuber einer pflanzlichen Kost.
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St8rungen im EBverhalten von Jugendlichen lassen sich durch
den steigenden Anteil an ubergewichtigen Jungen und M dchen
sowie an den wachsenden Zahlen juveniler Anorektikerinnen be-

legen. Das weibliche Rollenbild und ein defensiv ausgerichte-
tes Selbstkonzept verursachen bei Madchen trotz eines gr6Beren
Ernahrungswissens EBstarungen.

Probleme bezuglich der Ernahrung resultieren bei mannlichen

Jugendlichen in erster Linie aus dem funktionalen Verh3ltnis
zu ihrem X6rper. Sie setzen sich wenig mit den gesundheitli-
chen Implikationen ihrer Erniihrung auseinander, und entspre-
chend gering ist ihr Interesse an Ernahrungsfragen.

HANDLUNGSSTRATEGIEN

Die gesammelten Aspekte zeigen .einen Handlungsbedarf. Es er-

scheint notwendig, Handlungsstrategien zu entwerfen. Orien-
tiert an Aufkl8rungszielen mussen Methoden entwickelt werden,
die die Lebenswelt von Jugendlichen aufgreifen und die ge-
schlechtsspezifische Sozialisation berucksichtigen.

Erndhrunqsaufkldrung

Die Ziele einer Ern hrungsaufkl rung bei Jugendlichen sollten

geschlechtsspezifisch formuliert werden.
Um Madchen bezuglich der Zusammenhange zwischen der weiblichen
Sozialisation und einem problematischen EBverhalten zu sensi-

bilisieren, ist es besonders wichtig, einen selbstbewuBten und
konstruktiven Umgang mit dem eigenen Karper zu fardern. Mad-
chen sollten ihre eigenen karperlichen.'Bedurfnisse kennen und

akzeptieren, um aut diese Weise ein gr8Beres SelbstbewuBtsein
im Umgang mit sich selbst zu entwickeln.

Bei mannlichen Jugendlichen steht die Implementierung eines

"Ernahrungsinteresses" im Vordergrund. Jungen soliten die Kon-

sequenzen ihrer Ernhhrung fur die eigene Gesundheit besser ab-
sch tzen k6nnen und bewuBt ihre Ern hrungssituation gestalten
bzw. Nahrungsmittel auswNhlen.
Ober eine ernahrungsspezifische Praxisarbeit soll.den Jungen
Kochen und der Umgang mit Lebensmitteln vermittelt werden.

Neben den "ernahrungsorientierten" Zielen muB das gesell-
schaftliche Rollenverstdndnis bewuBt gemacht werden. Ju-

gendliche sollen in die Lage versetzt werden, uberkommene pa-
triarchialische Verhaltensmuster mit kritischer Distanz zu be-
trachten und neue, lebensweltorientierte Alternativen kenn-
zulernen.

Problematisches Ernahrungsverhalten
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Im internationalen Vergleich unterscheiden sich ' die Schulkon-

zepte und damit die Versorgungskonzepte erheblich (Ganztags-
schulen, Halbstagsschulen).
Da Schule einen wichtigen und zeitlich groBen Stellenwert in
der Lebens- und Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen
einnimmt, ist es sinnvoll, einen groBen Teil der Verantwortung
fur eine Gesundheitserziehung dort anzusiedeln.

AuBerdem liegt ein groBer Vorteil des Systems Schule darin,
die Schuler direkt und unmittelbar ansprechen zu k6nnen.
Eines der Hauptziele der Gesundheitserziehung ist es, Wissen
und Handlungskompetenz zu vermitteln. Fur den Bereich der Er-

nahrungsaufklarung bedeutet dies, die Kinder zu befahigen,
eine richtige Lebensmittelauswahl zu treffen. Bezogen auf die

Ganztagsschulen muB eine Gesundheitserziehung sowohl im Unter-
richt als auch in der unterrichtsfreien Zeit (Spezialbereich:
Schulverpflegung) ansetzen.

Unterricht

Die Qualit t einer Gesundheitserziehung hangt im wesentlichen
MaBe von der Kompetenz und dem Vorbildverhalten der Lehrer,
insbesondere der Lehrerinnen, ab. Ern hrungswissenschaftliches
Grundwissen sowie geeignete methodische Unterrichtsformen,
z.B. Erfahrungslernen, sind zu vermitteln. Hilfreich kannte es

sein, den Padagogen den Zugang zu Praktikern vor Ort in den

Beratungsstellen zu erleichtern.
Daruber hinaus mussen entsprechend didaktisch aufbereitete In-

formationsmaterialien fur den Einsatz im Unterricht vorhanden
sein. Die Schule muB einen inhaltlichen und organisatorischen
Rahmen anbieten, der es den Schulern erlaubt zu agieren und
sinnliches Erleben zu erfahren. Ein Beispiel dafur sind Pro-

jekte, die in .Eigenverantwortlichkeit unter dem Motto

"learning by doing" durchgefuhrt werden.
In den Unterricht muB auch -uber die Schule hinaus- das fami-
li re EBverhalten einflieBen bzw. Berucksichtigung finden.
Das Einbeziehen der Eltern w3re daher farderlich.

Unterrichtsfreie Zeit

Die Lehrinhalte und das Nahrungsmittelangebot an der Schule
mussen in Einklang stehen. Zu einer akzeptablen EBkultur an

Schulen, in denen Mahlzeiten fur Schuler angeboten werden, ge-
h6rt, daB sich die Nahrungsmittelauswahl an den geschmackli-
chen Wunschen der Schuler orientiert. Ebenso sollte ein ange-
nehmer, streBfreier und kommunikativer Rahmen erm6glicht wer-

den.

Handlunqsstrategien fur die Schule



Um die Ern hrungsaufkl rung an den Schulen lebensnah zu ge-
stalten, sind die Ern hrungssituation und -vorstellungen der
Schuler in Anlehnung an die bereits genannten Aspekte zu er-

fassen und zu berucksichtigen.

Handlunqsstrateqien (Familie/Freizeit)

Die Ern hrungsaufkl rung und -erziehung im Bereich der Familie
und Freizeit ist sehr komplex und meist nur indirekt zu-

g nglich. Aufkl rende Ver8ffentlichungen in Massenmedien wie

TV, Frauen- und M8dchenzeitschriften sind geeignet, eine. Sen-

sibilisierung fur eine Ver3nderung des Ern hrungsverhaltens zu

schaffen. Eine M6glichkeit der direkten EinfluBnahme auf das
EBverhalten innerhalb der Familie bietet sich in Form von Er-

n hrungsberatung und -kursen an.

Im Bereich des Freizeitverhaltens ist es m6glich, eine Ern h-

rungsaufkl8rung in die Jugendarbeit hineinzutragen. Beispiele
dafur sind: Sportvereine, Jugendeinrichtungen, Frei-

zeitgruppen, Discotheken oder Tanz- und Ballettschulen.
Da die Freizeitkultur und hierin eingebettet auch die Jugend-
kultur auf der einen Seite besonders geprdgt sind von der je-
weiligen Situation eines Landes, entwickeln sich auf der an-

deren Seite ein fur die meisten europaischen Staaten ver-

gleichbares Freizeitverhalten sowie Rhnliche Freizeitangebote.
Besonders fur den Freizeitbereich empfiehlt es sich, im inter-
nationalen Rahmen uber magliche Handlungsstrategien nachzuden-
ken.
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Im Vorfeld der Tagung standen bei der Erarbeitung des Veran-

staltungsthemas folgende Themen im Vordergrund:
'

- Unterliegen Jungen und Madchen wirklich unterschiedlichen

Einflussen, die in einem geschlechtsspezifischen Ernah-

rungsverhalten munden?

- Wie sehen die heutigen Vorbilder im Erndhrungsverhalten der

Jugendlichen aus?

- Wie stellt sich die heutige Ern5hrungssituation der Jugend-
lichen dar, welchem Wandel unterlag sie in den letzten

Jahren?

- Welchen EinfluB haben die Medien bzw. die Werbung?

- Welche eventuell unterschiedlichen Motivstrukturen bei Ju-

gendlichen sind aufgreifbar und in der Ern hrungsaufkl8rung
nutzbar?

- Was bedingt das geschlechtsspezifisch unterschiedliche Auf-

treten von EBstorungen?

Geschlechtsspezifische Erkl rungsans tze in der Ern8hrungsauf-
kl rung sowie in der Ern hrungswissenschaft sind bislang kaum
auf ihre sozial-psychologischen Implikationen und Auswirkungen
auf das Ern hrungsverhalten untersucht

.
worden. Die Tagung

machte deutlich, daB diese Betrachtungswerte, trotz des nicht
vorhandenen Forschungsstandes, von den internationalen

Experten als wichtige Voraussetzung und Erganzung fur Hand- ·

lungsstrategien der Ernahrungsaufklarung - insbesondere fur
junge Menschen - angesehen wurden.
Soweit es der bisherige Wissensstand und die vorhandene Fach-
literatur zu diesem Thema zulieBen, konnten die whhrend der

Tagung vertretenen Wissenschaftler und Praktiker den vorange-
stellten Fragenkatalog beraten und auf weiterfuhrende Frage-
stellungen spezifizieren.

Die Tagung zeigte sehr deutlich die Aktualitat und gleichzei-
tige Brisanz des Themas. Denn das Ern hrungsverhalten, das
sich Jugendliche in der Umbruchsphase der Pubertat aneignen,
manifestiert sich im Erwachsenenalter. Die steigende Zahl von

EBstarungen bei immer jungeren Jungen und Madchen zwingt somit
zu einer Auseinandersetzung.

RESUMEE und AUSBLICK



Das Ern hrungsverhalten. kann jedoch nicht losge16st von der

Lebenssituation, dem Wertesystem und damit der Sozialisation
von Jugendlichen betrachtet werden. Die Komplexit t des Themas

bedingt eine interdisziplin re Diskussion. Jedoch hat jede
Fachdisziplin ihre eigene Sprache und ihr eigenes Themenver-

st8ndnis. Will man - notwendigerweise Handlungsstrategien und
Intervention aufeinander abstimmen und vereinheitlichen, muB
man interdisziplinar im Gesprach bleiben. M6glichst inter-
nationale Tagungen wie diese, die einen groBen Freiraum fur
einen kreativen Erfahrungsaustausch einrRumen, sind hilfreich
und notwendig.

Vor dem Hintergrund der internationalen Zusammensetzung des
Teilnehmerkreises konnte europaweit ein Bild der Ern hrungssi-
tuation von Jugendlichen angerissen werden. Traditionelle,
kulturelle und wirtschaftliche Faktoren wurden als einfluB-
nehmende Rahmenbedingungen herausgearbeitet. In diesem Zusam-

menhang zeigte sich, daB sich besonders bei Jugendlichen eine

international einheitliche EBkultur zunehmend durchsetzt.
Schon allein aus 6konomischen Gesichtspunkten, wie der Ver-

meidung von Doppelarbeiten, bietet sich auch weiterhin die

Diskussion auf europ ischer Ebene an. Ubereinstimmend wurde

festgestellt, daB auf dem Gebiet der geschlechtsspezifischen
Unterschiede im ErnKhrungsverhalten bei Jugendlichen ein For-

schungsbedarf existiert.
Zu den Eingangsfragen der Tagung kamen neue:

- W re es nicht sinnvoller, die Lebensbedingungen Jugendli-
cher und damit auch ihr Ern hrungsverhalten zu ver6ndern
und m6glicherweise die Ern hrungsaufkl rung uberflussig zu

machen?

- Gibt es uberhaupt Motivstrukturen bei Jugendlichen, insbe-

sondere bei Jungen, in die eine Ern hrungsaufklarung ein-

gebettet werden kann, ohne aufgesetzt zu wirken?

- Spricht nicht das international beobachtbare "M idchenph -
nomen", daB ein breites Ernahrungswissen im Sinne eines
krankmachenden Ern8hrungsverhaltens genutzt wird, gegen
eine Ernhhrungsaufkldrung?

Die Tagung hat ihre Funktion, die Frage nach einer notwendigen
geschlechtsspezifischen Ernahrungsaufklarung bei Jugendlichen
in benachbarten Fachdisziplinen zu plazieren, erfullt. .Durch
die internationale und interkulturelle Diskussion des Themas
wurden Rahmenbedingungen deutlich, die fur alle europaischen
Lander von Bedeutung sind.
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Die Einsicht .in die notwendige gemeinsame Auseinandersetzung
mit diesem Thema wurde in den unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Fachrichtungen geweckt.
Nach Meinung aller Tagungsteilnehmer sollte durcH eine Weiter-
fiihrung des internationalen Austausches, durch Bemuhungen auf

dem Gebiet der Forschung sowie durch die Entwicklung ge-
eigneter Aufkl rungsstrategien dem Thema Rechnung getragen
werden.
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