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Vorwort

Der BZgA-Kurs ABNEHMEN - ABER MIT VERNUNFT wurde im Jahr 1981 erstmals

auf breiter Ebene eingesetzt. 692 Teilnehmer aus 54 Kursen, die im ersten

Halbjahr 1981 begannen, wurden erfaBt und in die Untersuchung einbezogen.

Die Untersuchung bezieht sich auf die Periode von Kursbeginn bis Kursende.

Es wurden damit 3 operationale Ziele nachverfolgt:

1) Die Analyse der Teilnehmerstruktur und des Kursablaufes, wie

er sich aus Teilnehmersicht darstellt.

2) Die Ermittlung erster Hinweise auf die Erfolgsbilanz des Kurs-

systems.

3) Der Aufbau einer Ausgangsstichprobe fur die geplante Langs-

schnittuntersuchung, welche Voraussetzung fur die fundierte Er-

folgsbeurteilung ist.

Die Einzelergebnisse zu dieser ersten Untersuchungsstufe sind in einem se-

paraten Materialband zusammengestellt. Der vorliegende Kurzbericht hebt die

Ergebnisse hervor, die jetzt schon einen ersten Einblick in das Kurssystem

im praktischen Einsatz geben und die Ansatzpunkte fur Optimierungsmdglich-

keiten im weiteren Einsatz bieten.



--

I. EINFUHRUNG

Ziele der Untersuchung und Verknupfung mit anderen Untersuchungen

Ziel des Trainingsprogramms ABNEHMEN - ABER MIT VERNUNFT ist die Verinde-

rung der Ern hrungsgewohnheiten Ubergewichtiger. Neben der Gewichtsreduk-

tion geht es also primar um das Erlernen von Verhaltensmustern, die eine

Stabilit t des im Kurs erreichten Erfolges garantieren. In F llen sehr

starken Ubergewichtes, bei denen innerhalb des 23 Wochen umfassenden Pro-

*)
gramms das Normalgewicht noch nicht erreicht werden kann und soll

,
mu 

der Teilnehmer die erlernten Verhaltensmuster eigenstgndig zur weiteren

Reduktion und zur anschlieBenden Stabilisierung einsetzen.

Eine abschlieBende Erfolgsbilanzierung ist also nach Beendigung des Kurses

nicht mdglich. Die vorliegende Untersuchung ist Startpunkt fur ein l nge-

res Nachverfolgen dieser "Kursgeneration". Dennoch bieten die Ergebnisse

wertvolle Anhaltspunkte auch zur unmittelbaren Verwertung.

o Die Strukturanalyse der Teilnehmer erlaubt die UberprEfung der

Frage, ob die gewunschten Zielgruppen angesprochen wurden.

0 Teilnahmeverhalten und Kursbewertung geben Anhaltspunkte fur

sinnvolle Optimierungsans tze.

o Die ersten Einblicke in objektive und subjektive Verinderungen

zeigen, ob und in welchem MaBe eine Ausgangsbasis fur langer-

fristigen Erfolg gegeben ist.

Bezuglich der verhaltenstheoretischen Grundlagen und der Einsatzstrategie

liegen Beruhrungspunkte zu den von der BZZA entwickelten Raucherentw8hnungs-

kursen vor. Soweit dies sachlich sinnvoll war, wurden deshalb auch in der

Untersuchungsmethodik gleiche oder analoge Verfahren eingesetzt. Dies er-

m6glicht zusatzliche Erkenntnisse uber Funktionieren und Besonderheiten

beider Kurssysteme in der Praxis.

*) ZU krasse Gewichtsreduktion ist "verboten". Im Durchschnitt sollen - bei

Notwendigkeit - maximal ca. 12 kg. Gewichtsreduktion im Kurszeitraum er-

reicht werden.



Weiterhin wurden an geeigneter Stelle auch solche Fragen eingesetzt, die

Bezuge zu der periodischen Reprasentativuntersuchung ("Effizienzkontrolle")

der BZgA herstellen. So wird uberprufbar, welcher Zielgruppenausschnitt aus

der Gesamtzielgruppe der Ubergewichtigen durch das Kurssystem und die ge-

wahlten "Streuwege" erreicht wird.

2. Methoden und Stichprob 

Die Untersuchungsmethodik umfaBt

1) eine Vorbefragung in der 1. Kursstunde

(Fragebogen A)

2) eine Zwischenbefragung nach AbschluB des ersten Kursabschnittes

in der 8. Kursstunde

(Fragebogen B)

3) eine Nachbefragung in der letzten (13.) Kursstunde

(Fragebogen C).

IMW-KOLN entwickelte das gesamte Erhebungsmaterial. Die in diesem Kurspro-

gramm differenziert vorzunehmende Steuerung des Versandes und Sorge fur

den Rucklauf wurde von der BZZA ubernommen. Dies bot sich an, weil die Ver-

teilung der Frageb8gen uber den Kursleiter erfolgt und die BZgA ohnehin fur

*)
Kurssteuerung und Erfahrungsberichte in Kontakt mit den Kursleitern steht

Im Erhebungszeitraum (Fruhjahr bis Herbst 1981) wurden 54 Kurse mit insge-

samt 692 Teilnehmern erfaBt. Bedingt durch die lange Laufzeit der Kurse und

"Gew6hnungsprobleme" einzelner Kursleiter lagen zum Auswertungszeitpunkt noch

nicht alle Erhebungsunterlagen vollstandig vor. Der folgende Uberblick zeigt
*)

den Rucklauf zum Stand Ende November

*) BZgA-intern wird auch die Auswertung der Kursleiter-Erfahrungsberichte
vorgenommen.

*) Diese Zahlen haben sich bis zum RedaktionsschluB des Berichtes schon

weiter erhdht.

-3-
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OBERSICHT ZUR VOLLSTANDIGKEIT DES ERHEBUNGSMATERIALS

Ausgefullte Frageb8gen A

Ausgefullte Frageb8gen B

Ausgefullte Fragebdgen C

Komplettes Erhebungsmaterial

Fragebogen A und Fragebogen B vorhanden

Fragebogen A und Fragebogen C vorhanden

Fragebogen B und Fragebogen C vorhanden

Nur Fragebogen A vorhanden

Nur Fragebogen B vorhanden

Nur Fragebogen C vorhanden

GESAMT

I abs.

93

77

89

47

25

8

13

3

2

(645)

(533)

(406)

(328)

(173)

(56)

(8)

(88)

(24)

(14)

Die Auswertungen wurden zum einen getrennt nach den Frageb8gen A, B und C

vorgenommen. Die differenzierte Erfolgsanalyse basiert auf der Basis von

328 vollstindigen Fragebogensets.

Hinsichtlich der Reprisentativitat der Ergebnisse, bezogen auf die Gesamt-

population der Teilnehmer, ergeben sich keine Einschrankungen:

o Die Strukturanalyse basiert auf uber 90 % der Teilnehmer.

0 Der Strukturvergleich zwischen "Gesamtheit der Teilnehmer"und der

Teilstichprobe der "vollstandigen" zeigt v811 ige strukturelle

Identitat hinsichtlich der in Fragebogen A erhobenen pr3disponie-

renden Merkmale i.w.S.

Wie bei der methodologisch vergleichbaren Wirksamkeitskontrolle der Raucher-

entw6hnungskurse werden nach Auswertungsende eingetroffene· Unterlagen im

Rahmen der weiteren Nachbefragungen integriert und erweitern so kontinuier-

lich die Basis der Befragten mit vollst ndigen Angaben.

I

N = 692



Weitere Beschreibungen der Methodik enth lt der separate Materialband.

Zur Orientierung ist auf den folgenden Seiten die Ubersicht zu Erhebungs-

tatbestinden der Untersuchung beigefugt.

3. Erl uterungen zu einzelnen Erfolgsgr88en

£.5.
4=*:Als Normalgewicht wird die Zahl "Gr5Be in cm minus 100" bezeichnet: Aus-

gehend hiervon wurden unterschiedliche gewichtsbezogene ErfolgsmaSe gebil-

det.

ERFOLGSMASSE:

Berech-

nung

Aussage-
wert

Uberblick

1 Gewichtsreduk-
tion bei Kurs-

ende

K8rpergewicht
bei Kursanfang
.I.

K8rpergewicht
bei Kursende

druckt den ab-

soluten Ge-

wichtsverlauf

Zum Zeitpunkt
Kursende aus

2 Relatives Ge-

wicht bei Kurs-

ende

K8rpergewicht
bei Kursende

Pers6nliches

Normalgewicht

x 100

druckt das bei

Kursende erreich-

te K6rpergewicht
in % des pers8n-
lichen Normal-

gewichtes aus

3 Relative Gewichts-
reduktion bei Kurs-

ende

Ubergewicht
bei Kursende

x 100
Ubergewicht
bei Kursanfang

druckt das bei Kurs-

ende noch vorhandene

Obergewicht (in kg)
in % des bei Kurs-

anfang vorhandenen

Ubergewichts (in kg)
aus

Die weiteren nicht auf das Gewicht: bezogenen ErfolgsmaBst3be warden an den

entsprechenden Stellen im Bericht erklart.

-5-
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OBERSICHT UBER DIE ERHEBUNGSTATBESTANDE DER UNTERSUCHUNG

Fb./
Fr.-Nr.

Tab.
-Nr.

1 S. 1

2 S. 2

3 S. 3

4 S. 4

5 S. 5

6.1 S. 6.1

62 S. 6.2

S. 7

S. 7.1

S. 8

®

5

5.1

6

7

8

9

10

11

12

13

S. 7

S. 7.1

S. 8

Erhebungstatbestand

K8rpergrdBe

Korpergewicht am Kursanfang

Alter

Geschlecht

Familienstand

Anzahl weiterer Personen im Haushalt

Anzahl Personen unter 14. Jahren im
Haushalt (F)

Berufstatigkeit

Berufsgruppe (F)

SchulabschluB

 uelle der Information

2 Art der Anmeldung

3 Information des Umfeldes uber Kurs-

teilnahme

4 Weitere Familienmitglieder, die zur

Zielgruppe geh8ren

5

5.1

6

7

8

9

10

11

12

13

Anzahl fruherer Versuche, abzunehmen

Ausprobierte Methoden (F)

Vermutete Ursachen fruherer MiSerfolge

Erwartungen an den Kurs

Vertrauen in Kurserfolg

Vermutete Barrieren fur Kurserfolg

Regelmi8ige Mahlzeiten zuhause/auBer Haus

Einstellung zum Essen

Subjektiver Gesundheitszustand

Arztliche Behandlung im Zusammenhang
mit Ernahrungsproblemen

4 Psycho-soziale Problembelastung

analog zu ...

Erhebungs- Raucherent-
stute wahnungskurse

®/@

©

®
t.

S.

S. X

S. X

S. X

S.

S.

X

X

X

2 X

3

X

4

X

X

X

14 1 X
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ErhebungstatbestandTb./
Fr.-Nr.

,0

Tab.
-Nr.

15

2 16

2.1

3

4.A

4.B

4.C

®

2

2.1

3

4

5

6.A

6.B

6.C

16.1

17

18.1

18.2

18.3

Teilnahmefrequenz (1.-8. Kursstunde)

Subjektive Sicherheit der weiteren Kurs-

ceilnahme

Grunde fur m6glichen Kursabbruch (F)

K6rpergewicht in der 7. Kurswoche

Durchfuhrung einzelner Programmelemente

Bewertung einzelner Programmelemente

Auftretende Schwierigkeiten bei einzelnen

ProgrAmmelementen

19 Spaa an der Kursteilnahme

20

21

21.1

22

23

24

25.1

25.2

25.3

7 26

8 27

9 28

10

10

10

11

12

13

14

29.1

29.2

29.3

30

31

32

33

Teilnahmefrequenz (9.-13. Kursstunde)

Kursabbruch

Grunde fur Kursabbruch (F)

K5rpergewicht in der 23. Kurswoche

Subjektive Gewichtsver nderung

Zufriedenheit mit gesunderem EBverhalten

Durchfuhrung einzelner Programmelemente
(1.-13. Kursstunde)

Bewertung einzelner Programmelemence

Auftretende Schwierigkeiten bei einzelnen

Programmelementen (1.-13. Kursstunde)

Lockern einzelner Programmregeln

Wirksamste Verhaltensregeln

Plane bezuglich weiterer Programmdurch-
fuhrung

Soziale Unterstutzung in der Familie

Soziale Unterstutzung im Freundeskreis

Soziale Unterstutzung am Arbeitsplatz

Aktive Multiplikation

Erlebte Verinderungen
Vertrauen in Stabilitit des Kursergebnisses

Bewertung des Kurses im Vergleich mit
anderen Systemen

analog
Erhebungs-

stufe

®/@
@
©

©

®/®

®
®

®

ZU ...

Raucherent-
wdhnungskurse

X

X

X

5 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15 34 SpaB an der Kursteilnahme
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Die Teilnehmerstruktur und der Zugang zum Kurs

Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Strukturmerkmale der Teilnehmer. Dabei
*)

sind Vergleichszahlen zu anderen Populationen angezeigt . Durch den Kurs

wurden bisher vor allem Frauen erreicht. Hinsichtlich des Alters zeigt sich

ein deutlicher Schwerpunkt in mittleren Altersgruppen (30 - 35 Jahre). Der

hohe Anteil Verheirateter ergibt sich u.a. durch die Korrelation dieses

Merkmals mit diesen Altersgruppen.

Hinsichtlich Berufstatigkeit und Schulbildung sind gewisse Abweichungen zur

Gesamtbev8lkerung und auch der entsprechenden altersabgegrenzten Teilgrup-

pe der Frauen gegeben. Berufst tige und Frauen mit uberdurchschnittlicher

Bildung sind uberreprisentiert. Zur Erkldrung k8nnen zwei sich erganzende

Hypothesen herangezogen werden:

0 Frauen der uberreprasentierten Gruppen reagieren aus ihrer Lebens-

situation (viele AuBenkontakte) heraus sensibler auf die sozial

negativ bewertete "Verletzung des Sch8nheitsideals".

0 H6her gebildete Frauen sind besser uber 18ngerfristige gesundheit-

liche Risiken informiert und haben daruber hinaus ein gr8Beres

(bildungsabh3ngiges) Handlungspotential, welches fur Suche und

Finden des Kursangebotes erforderlich ist.

Diese Fragen waren weiter zu vertiefen durch Sekund ranalysen in der Repra-

sentativstudie der BZgA. Dabei ware auch zu klaren, ob weitere Abweichun-

gen zur dort ausgewiesenen Gesamtgruppe der ubergewichtigen Frauen beste-

hen.

Im Gesundheitszustand sind uberdurchschnittliche subjektive Belastungen er-

kennbar. Diese sind bei psycho-sozialen Belastungen st rker als in der eher

somatisch interpretierten Gesamtbefindlichkeit. Interessant ist dabei je-

doch die im Vergleich zu starken und entw6hnungsbereiten Rauchern doch noch

relativ geringere Belastung im psycho-sozialen Bereich.

*) Differenzen der Prozentsummen zu 100 erkl ren sich durch fehlende Anga-
ben.

II. EINZELERGEBNISSE

1
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Abb. 1 : Die Struktur der Teilnehmer

VergleichsmaBstibe

Kurs Raucherkurse Gesamt- Kurs Gesamt

VHS NOR bevalkerung bevalkerung

: % % % % %

GESCHLECHT KORPERGROSSE

minnlich 8 56* 52 46 160 cm 23 9

weiblich 90 43 48 54 161 165 cm 28 17

166 170 cm Z7 23

ALTER 171 cm u.mehr 19 45

29 Jahre 17 25* 50 29

KORPERGEWICHT
30 - 39 Jahre 32 34 30 15

40 - 49 Jahre 30 21 12 19 - 65 kg 14 36

50 Jahre u. alter 20 17 8 38 66 - 75 kg 30 27

76 - 85 kg 26 21

FAMILIENSTAND 86 - 90 kg 11 4

ledig, 91 - 100 kg 11 4
alleinlebend 17 32* 55 37

aber 100 kg 6 3verheiracet,
fester Partner 80 66 44 62

LEBENSSITUATION

PERSONEN LM HAUSHALT
MKNNER 8 46

1 Person 10 19 19 12
FRAUEN 90 54

2 Personen 15 23 34 25
- Alleinstehende 15

3 Persoaeo 23 23 20 23

4 Personen 31 -7 20 - Berufsdtige Ehefrauen
1- 31 1-25

5 Personen 21 -J 21 ohne Kind (-14 Jahre) 167
L- 34

- Berufsc3tige Ehefrauen

BERUFSTXTIGKEIT
mit Kind (-14 Jahre) 18 - 

ja 51 71* 60 46
- Hausfrauen

nein 45 26 38 53
ohne Kind (-14 Jahre) 13 -1

H 39

SCHULABSCHLUSS
- Hausfrauen

mit Kind (-14 Jahre) 26 - 
Volksschule 53 64

micil. Reife 33 25

*icur 11 9

GESUNDHEITSZUSTAND

sehr gut 7 7 7 t 7

gut 30 32 38 30

zufriedenscellend 43 36 36 24

weniger/schleche 18 23 t 7 28

PSYCHO-SOZIALE

PROBLE>IBELASTUNG

sehr stark 16 23 29 6

st.ark 32 45 43 20

weniger stark 26 23 20 33

kaum/nichc 24 7 7 40

N 645 922 700 1.994 N * 645 1.994

* 1.400

-----I---ill-'Il/ li ---



- 10 -

Die Information uber den Kurs erhielten die Teilnehmer prim r uber

0 die Tageszeitung (40 %)

0 Anschlige und VHS-Programme (35 %)

0 Freunde, Bekannte oder Kollegen (24 %).

In 58 % der F lle hat man sich einzeln angemeldet. Haufiger als die gemein-

same Anmeldung mit Familienangehdrigen (15 %) war die gemeinsame Anmeldung

mit Freunden und Kollegen (27 %).

Meist (79 %) wurde mit Familienangeh8rigen hieruber gesprochen, h ufig auch

mit Freunden und Kollegen (49 %).

2. Die subj ektive Problemlage vor Kursbeginn und Erwartungen an den Kurs

Ubergewichtig waren zu Kursbeginn etwa 90 % aller Teilnehmer.

0 1 - 5% Bber Normalgewicht

0 6 - 10 % uber Normalgewicht

0 11 - 20 % uber Normalgewicht

0 21 - 30 % uber Normalgewicht

0 31 - 40 % uber Normalgewicht

0 41 und mehr % uber Normalgewicht

8%

11 %

26 %

17 %

13 %

13 %

56 % der Teilnehmer gaben an, dam es in ihrer Familie weitere Ubergewichti-

ge gibt. Versuche zur Gewichtsreduktion haben fast alle schon fruher unter-

nommen, 79 % sogar mehrmals. Neben dem "Weniger essen" (68 %) wurden insbe-

sondere einseitige Didten (42 %) und medikament6se Behandlung (40 %) erprobt.

Das Scheitern dieser Versuche wurde in erster Linie auf Mangel an Willens-

st rke (69 %) und die Probleme, der permanenten Versuchung zu widerstehen

(45 %), zuruckgefuhrt.

Als typisch ist anzumerken, daB 66 % aller Teilnehmer vor Kursbeginn ubli-

cherweise 4-6 Haupt- und Zwischenmahlzeiten pro Tag zu sich nahmen (6 Mahl-

zeiten noch 22 %!).
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Das eigene EBverhalten wird ambivalent erlebt:

0 Ich habe nach dem Essen oft ein schlechtes

Gewissen, weil ich zuviel gegessen habe

0 Essen macht mir richtig Freude und ich ge-
nieBe es

56 %

45 %

Als ausgesprochene "Gourmets" bezeichnen sich nur 26 % der Teilnehmer.

Etwas stiirker (36 %) sind "stindige Hungergefuhle" als Ausl6ser fur un-

kontrolliertes Essen verbreitet.

Volles Vertrauen in den Kurserfolg hatten zu Beginn nur wenige. Im Regel-

fall wurde aber zumindest eine spurbare Gewichtsreduktion erwartet.

o Ich bin vollkommen sicher, daS ich am Ende
des Kurses meine ES- und Trinkgewohnheiten
so ge ndert habe, daB ich keine Gewichts-

probleme mehr habe

o Ich bin sicher, daS ich zumindest einiges an

Gewicht abgenommen habe

0 Ich zweifele noch etwas am Erfolg des Kur-

ses

17 %

65 %

16 %

Bei den mittelbaren Erfolgserwartungen standen die Dimensionen der Gesund-

heit, der sozialen Attraktivitit, erh8hter Aktivitat und des verringerten

Abhangigkeitsgefuhls etwa gleichrangig im Vordergrund.

0 Mein allgemeines Wohlbefinden wird sich ver-

bessern

0 Ich werde wieder leistungsf higer werden

0 Ich werde wieder besser aussehen und anzie-
bender fur andere sein

0 Bestimmte gesundheitliche Beeintr chtigungen,
unter denen ich jetzt leide, werden sich ver-

mindern

0 Ich werde wieder beweglicher und allgemein
aktiver sein

0 Ich werde weniger Probleme mit meiner Umwelt

haben

59 %

27 %

53 %

31 %

53 %

12 %
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38 %
0 Ich werde wieder ausgeglichener und zu-

friedener werden

0 Das (richtige) Essen und Trinken wird mir
wieder mehr SpaS machen

0 Ich werde mich von meinen bisherigen EB-

und Trinkgewohnheiten nicht mehr so abhan-

gig fuhlen

27 %

42 %

Der Leidensdruck, der zum Kursbesuch fuhrt, ist also vielschichtig moti-

viert. Die Erfolgserwartungen erscheinen als moderat, vor allem wohl auf-

grund der haufigen negativen Ausg nge bisheriger Versuche.

4. Das Teilnahmeverhalten wahrend des Kurses

Eine vollstandige "Durchhalter-Abbrecher-Analyse" ist aufgrund noch aus-

stehender Daten noch nicht m6glich. Die bisher vorliegenden Zahlen deuten

jedoch auf eine hohe und durchgingige Beteiligung an den Kursen hin.

Die in Abb. 2-4 zusammengestellten Ergebnisse auf der Basis von Teilneh-

mern, deren Frageb8gen komplett vorlagen, geben interessante Einblicke in

das Kursverhalten.

0 Die einzelnen Elemente des Kursprogramms wurden in verschiedener

Weise genutzt und bewertet. Auch hinsichtlich der Dimensionen "als

hilfreich empfunden" und "schwierig" ergeben sich klare Differen-

zierungen (Abb. 2 und 3).

Diese Ergebnisse sind im Materialband weiter nach spezifischen Teil-

nehmergruppen aufgegliedert und sollten im Rahmen der Kursleiter-

schulungen diskutiert werden.

0 Im Vergleich zu den Rauchentwdhnungskursen ist ein relativ groBes

AusmaS an Unterstutzung aus dem sozialen Umfeld festzustellen (Abb.4).

Allerdings geben noch immer 20 - 30 % der Teilnehmer an, wenig Un-

terstutzung erfahren zu haben oder sogar bewuSt in erneute Versu-

chung gefuhrt worden zu sein.

1

1



0 Ahnlich wie in den Rauchentwahnungskursen spielt das Gruppenge-

fuhl eine starkende und stabilisierende Rolle. Fur das uberwie-

gend angenehme Klima spricht, da8 die Teilnahme bis zur 8. Stunde

etwa 90 % der Teilnehmer "Spaa gemacht" hat. Dieser Wert ergibt
sich auch fur die 13. Stunde. Dabei sind allerdings die Abbrecher

noch nicht berucksichtigt.

- 13 -
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Abb. 2 : Gegenuberstellung zur Bewertung einzelner Elemente des Kursprogramms
(8. Kursstunde)

RegelmaSig das Protokoll "Tagliche Nah-

rungsaufnahme" fiihren (in der 1.Kurs-

woche)

Strichliste "Meine Beobachtungen beim

Essen" fuhren (2 Wochen lang)

Das Diagramm "Nahrungsaufnahme" aus-

fullen

Aufstellen eines "E£plans" (3. Woche)

RegelmaBige Nutzung des Ernihrungsfahr-
plans (auskreuzen der KJ-Mengen)

Tagliches Wiegen und "Wochengewicht"
ausrechnen

Protokolle und Beobachtungen der ersten

14 Tage auswerten

Verhaltensregeln und Vors tze fur sich

selbst aufstellen

Verfuhrungssituationen" sammeln und

durchdenken

Einen Belohnungsplan aufstellen und

uberarbeiten

Fur mehr Bewegung sorgen

Familie und/oder Freunde zum Kurs mit-

nehmen (7.Stunde)

Gespriche und Erfahrungsaustausch mit
anderen Kursteilnehmern suchen

Spezielle KJ-arme Rezepte ausarbeiten

und austauschen

Genutzte Pro-

grammelemente
%

Hilfreiche

Programmelem.
%

Schwierige
Programmelem.

%

92 43 6

77 35 21

84 41 5

60 39 35

72 58 12

83 53 5

68 26 30

63 39 21

50 30 27

34 20 50

50 41 23

31 19 34

57 52 7

42 39 13

N = 328 328 328
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Abb. 3 : Gegenuberstellung zur Bewertung einzelner Elemente des Kursprogramms
(13. Kursstunde)

Genutzte Pro- Hilfreiche Schwierige
grammelemente Programmelem. Programmelem.

% % %

RegelmiBige Nutzung des Ern hrungs-
fahrplans (auskreuzen der KJ-Mengen) 55 50 13

Tiigliches Wiegen und "Wochengewicht"
ausrechnen 73 57 5

Das Diagramm "Nahrungsaufnahme" aus-

fullen 45 38 19

Verhaltensregeln und Vorsdtze fur

sich selbst aufstellen 32 32 35

"Verfuhrungssituationen" sammeln und

uberarbeiten 26 32 30

Einen Belohnungsplan aufstellen und

uberarbeiten 11 10 62

Beobachtunggn wiederholen und aus-

werten 28 34 22

Gesprache und Erfahrungsaustausch
mit anderen Kursteilnehmern suchen 47 58 8

Spezielle KJ-arme Rezepte ausarbei-
ten und austauschen 30 43 18

Fur mehr Bewegung sorgen 37 46 20

Selbsthilfe-Treffen organisieren
und besuchen 20 32 33

Pers8nliche KJ-Grenze allm3hlich
erhdhen 26 24 24

N = 328 328 328
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Abb. 4 : Gegenuberstellung zur sozialen Unterstutzung der Kursteilnehmer in

ihrem pers6nlichen Lebensumfeld (13. Kursstunde)

Man hat mich in meinem EntschluB be-

statigt und unterstutzt

Man hat nicht richtig daran geglaubt,
daB ich es schaffe

Man hat sich gleichgultig gezeigt und

gar nicht so recht Notiz davon genom-
men

Manchmal hat man sich uber mich lustig
gemacht

Man hat mich eher wieder zum Essen

verfuhrt oder ermuntert

Man hat mich aktiv unterstutzt und

selbst bei dem Programm mitgemacht

Familie Freundes-

kreis

%

Kollegen am

Arbeitsplatz
%%

70 30 14

25 22 10

11 13 10

17 18 11

10 21 8

36 8 4

N = 328 328 328
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4. Kursbewertung und vorl ufige Erfolgsbilanz

4.1 Die Bewertung des Kurssystems

85 % von 406 in der letzten Kursstunde befragten Teilnehmern schatzen die-

ses Programm besser als andere Methoden zur Gewichtsreduktion ein. Dieser

Wert muB als uberragend bezeichnet werden.

Obwohl nicht alle Teilnehmer objektiv und subjektiv erfolgreich waren, spie-

gelt auch die Erfolgseinsch3tzung fur die Zeit nach Kursende dieses Ver-

trauen wider:

0 Ich bin vollkommen sicher, daB ich dieses
Ergebnis auch in der Zukunft beibehalten oder

noch verbessern kann

o Ich bin sicher, daB ich dieses Ergebnis zu-

mindest eine Zeitlang beibehalten werde

0 Ich zweifele, ob ich das Ergebnis beibehalten
werde

54 %

35 %

Die subjektive Uberlegenheit dieses Systems gegeniiber "wettbewerbenden"

Systemen ist noch st rker ausgepr gt, als dies bei den Rauchentw6hnungs-

kursen der Fall ist.

4.2 Gewichtsreduktion

Nur 7 % der Teilnehmer erreichten keine Gewichtsreduktion. 40 % der Teil-

nehmer waren nach Kursende normalgewichtig oder lagen lediglich 1-5%

uber dem rechnerischen Normalgewicht. Weitere 32 % lagen noch 6 - 20 % uber

diesem VergleichsmaBstab. Die F lle schweren Ubergewichts haben sich von

43 % auf 21 % reduziert (Abb. 5).

Die weit Gberwiegende Mehrheit der Teilnehmer reduzierte innerhalb des ge-

setzten Limits von maximal ca. 12 kg. Mehr wurde nahezu ausschliealich in

der Gruppe der schwer Ubergewichtigen erreicht.

Aus den Abbildungen 6 und 7 sind die nach unterschiedlichen Ausgangssitua-

tionen aufgegliederten Reduktionsquoten abzulesen. Besonders in der Aufglie-

derung nach Grad des Ubergewichts zu Kursbeginn zeigt sich, daB die Reduk-

tion im wesentlichen der individuellen Ausgangslage gemJB verlief. Nur 24 %

der Teilnehmer haben subjektiv weniger als erwartet abgenommen.

5%
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Abb. 5 : Gegenuberstellung: Ubergewicht am Kursanfang und Kursende

Ubergewicht Ubergewicht
am Kursanfang am Kursende

% %

unter Normalgewicht 8 22

Normalgewicht 2 4

1-5% uber Normalgewicht 8 14

6 - 10 % uber Normalgewicht 11 13

11 - 20 % uber Normalgewicht 26 19

21 - 30 % uber Normalgewicht 17 11

31 - 40 % uber Normalgewicht 13 5

41 % und mehr uber Normalgewicht 13 5

KA 2 8

N 328 328
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Abb. 6 : Ubersicht zur Entwicklung des K8rpergewichts der Kursteilnehmer im Kursablauf im Vergleich zum

persOnlichen Normalgewicht
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Abb. 7 : Gesamtuberblick zum Kurserfolg

GEWICHTSREDUKTION/KURSENDE in KG

Keine Gewichtsreduktion

1 1- 2 kg reduziert

3- 5 kg reduziert

6- 8 kg reduziert

9-10 kg reduziert

:
11-12 kg reduziert

13-15 kg reduziert

16-20 kg reduziert

21 kg und mehr reduziert

RELATIVES GEWICHT/KURSENDE

Unter Normalgewicht

Normalgewicht

1- 5 % uber Normalgewicht

6-10 % uber Normalgewicht

1·1-20 % uber Normalgewicht

21-30 % uber Normalgewicht

31-40 % uber Normalgewicht

41 % Und mehr uber Normalgewicht

KORPERGEWICHT AM KURSANFANG

Gesamt bis 70 kg 71-80 kg 81-90 kg

% 6 6

7

9

23

26

13

6

5

3

22

4

14

13

19

11

5

5

1 14

13

33

32

2

49

7

15

10

9

3

5

7

25

22

18

11

5

2

21

5

24

17

20

8

3

8

10

28

21

7

7

4

3

10

3

10

14

30

14

6

4

91 kg u m

%

9

7

19

26

10

3

9

10

3

2

9

19

26

17

22

RELATIVES GEWICHT AM KURSANFANG

bis 5 %

uber NG

%

19

16

36

22

3

2

76

7

10

2

2

2

6-20 %

uber NG

%

4

11

26

29

11

7

5

2

22

7

30

26

10

21-30 %
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%

2

2

18

30

21

7

5

2

2

7

12

61

5

31 % u.mehr

uber NG

%

8

6

13

24

16
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7

8
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2

15

36

19
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4.3 Anderung der Ernihrungsgewohnheiten und subjektive Auswirkungen

Diese Erfolgsaspekte sind unmittelbar nach einer Zeit der starken Kontrol-

le durch Programm und Gruppe noch nicht fundiert belegbar. Immerhin  uBern

sich 86 % der Teilnehmer nach 13 Stunden zufrieden auch mit dem erreichten

"gesiinderen und pers8nlich zufriedenstellenderen EBverhalten". In einer of-

fenen Frage zu den subjektiv wirksamsten Regeln bezogen sich die meisten

Nennungen auf das EBverhalten (langsamer, bewuBter, mit Vernunft essen usw.).

Praktisch alle Teilnehmer wollen das Programm oder einzelne Teile davon auch

weiterhin durchfuhren.

Auf den in Punkt 2 erwahnten Hauptdimensionen des Leidensdruckes zeigen sich

subj ektiv starke Verbesserungen bei jeweils 50 - 60 %. Hier werden sich je-

doch in zeitlichem Abstand zum Kursende noch st rkere Bewegungen ergeben;

nach Erfahrungen aus anderen Untersuchungen sowohl in positiver als auch in

negativer Hinsicht.

4.4 Multiplikatorische Wirkungen

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen EBverhalten wird sehr stark ins per-

s6nliche soziale Umfeld hineingetragen. Zwischen 75 und 85 % der Teilnehmer

0 haben anderen erkl rt, wie man sein EBverhalten Wndern und ab-

nehmen kann,

0 haben mit anderen gesprochen, damit diese ihr EBverhalten  ndern,

0 haben anderen Personen empfohlen, ebenfalls diesen Kurs zu besuchen.

In den weiteren Nachbefragungen sollten diese Aspekte verstarkt nachverfolgt

werden. Dabei interessiert insbesondere, ob die Frauen das EBverhalten als

"Familienverhalten" durchsetzen und welcher EinfluS auf die ubrigen uberge-

wichtigen Familienangeh8rigen ausgeubt wurde.



4.5 Hinweise zur Differenzierung der Ergebnisse in Teilgruppen der Teil-
nehmer

Die Gesamtheit der Ergebnisse wird im Materialband nach verschiedenen Be-

schreibungsmerkmalen der Teilnehmer aufgegliedert. Neben demografischen

Gruppierungskriterien (Alter, Schulbildung) sowie kursnahen Kriterien (Ver-

trauen in Kurserfolg, Ausgangsgewicht, Reduktionserfolg, Zufriedenheit mit

Erfolg) wurde ein weiteres Kriterium eingefuhrt, welches die Lebenssitua-

tion der Teilnehmer beschreibt (vgl. auch Abb. 1).

Angesichts der Begrenzung des Untersuchungszeitraumes und der noch nicht

abgeschlossenen Datenkomplettierung sind die Tendenzen in Teilgruppen noch

mit Vorsicht zu werten. Die folgenden Ergebnisse werden sich vorraussicht-

lich jedoch auch in gr88eren Stichproben wiederfinden.

0 Kursvertrauen f8rdert den Erfolg

Wie in den Rauchentw6hnungskursen besteht auch hier ein klarer Zu-

sammenhang zwischen dem vor Kursbeginn gegebenen Vertrauen in den

Erfolg und tatsachlich erreichtem Erfolg. Bedeutung fur die weitere

Strategie hat dieser Zusammenhang, weil dieses Vertrauen durch ab-

gesicherte realistische Erfolgsquoten bei Kursleitern und Teilneh-

mern verst rkt werden kann.

0 Schulbildung

Weiter oben wurde bereits auf einen Schichtbias in der Teilnehmer-

struktur hingewiesen. Erg3nzende Hinweise fur die Auswirkung der

Schulbildung finden sich

- beim Zugang zum Kurs: Uberdurchschnittlich Gebildete erfahren

eher durch Medien vom Kurs, Teilnehmer mit Volksschulbildung re-

lativ st rker durch pers8nliche Kommunikation. Hier sind auch ge-

meinsame Anmeldungen mit anderen zusammen h ufiger.

- bei der Befolgung der Kursregeln: Bei Volksschulbildung ist eine

Tendenz zum intensiveren Befolgen von Regeln sichtbar. Haher Ge-

bildete problematisieren diese Regeln etwas stirker.
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0 Geschlecht

Die wenigen Manner haben weniger Erfahrung mit fruheren Reduktions-

versuchen und mehr Zweifel am Kurserfolg. Sie kommen eher als "Ein-

zelganger" in den Kurs, bleiben dies in der Tendenz auch eher. Sie

haben bei einzelnen Regeln spezifische Probleme.

0 Ausgangsgewicht

Obwohl die stark Ubergewichtigen wdhrend des Kurses nur in Ausnahme-

f llen das Normalgewicht erreichen, sind sie in gleicher Weise wie

andere zufrieden mit dem Kursergebnis und bleiben vorerst noch opti-

mistisch fur den weiteren Verlauf nach Kursende.

0 Lebenssituation der Frauen

Hier ergeben sich einige interessante Differenzierungen, die weiter

nachverfolgt werden sollten. Im Vergleich Hausfrauen mit bzw. ohne

Kinder ergibt sich z.B. eine problematischere Ausgangslage in der

ersten Gruppe (mehr vorherige Versuche, mehr Probleme mit eigener

Willensstgrke, mehr Probleme mit Hungergefuhlen usw.). Hausfrauen

ohne Kinder machen durchgingig einen optimistischeren Eindruck und

haben st rkere Erfolgserlebnisse.

Eine weitere problematische Gruppe sind die alleinstehenden Frauen,

die unter starker psycho-sozialer Problembelastung leiden und uber-

durchschnittlich oft ein schlechtes Gewissen wegen ihrer ESgewohn-

heiten haben.

Solche und weitere Tendenzen sind oft nicht so stark, das man von strukturell

grundverschiedenen Teilgruppen innerhalb der Teilnehmer sprechen kannte. Sie

k8nnten jedoch als Hinweis und Anregung fur Kursleiter dienen, um bestimmte

Ph nomene in der Gruppe einschitzen und darauf reagieren zu k8nnen.
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III. BEWERTUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die bisherigen Ergebnisse erlauben die Aussage, daB der Kurs die in ihn ge-

setzten Erwartungen in vielen Hinsichten erfullen kann:

0 Er wird von fast allen der in Reduktionsversuchen erfahrenen Teil-

nehmer als bessere Alternative zu bisher bekannten Systemen erlebt.

0 Uber individuelle Auswirkungen hinaus weist er via Teilnehmer star-

ke Multiplikatorwirkungen ins soziale Umfeld hinein auf.

o In der Mehrheit der Falle werden die wichtigsten Spielregeln offen-

bar befolgt. Die gewichtsbezogene Reduktion bewegt sich innerhalb

geplanter und vernunftiger Toleranzen.

Zu relativieren sind diese Aussagen wegen der mdglicherweise durch die Kurs-

leiter oder das Rekrutierungssystem vorselektierten Teilnehmerstruktur. Es

ist nicht auszuschlieBen, daB diese in mancher Hinsicht "einseitige" Struk-

tur bereits eine Selektion nach potentiellen Erfolgserwartungen widerspie-

gelt. Auf jeden Fall sollte die Frage uberpruft werden, ob die realisierte

Teilnehmerstruktur die reale Problem- und Zielgruppe hinreichend abdeckt.

Hinsichtlich Nutzung und Bewertung einzelner Kurselemente ergeben sich aus

den Einzelergebnissen wichtige Anregungen, die anhand der Erfahrungsberich-

te der Kursleiter weiter nachverfolgt und bei zukunftigen Schulungen be-

rucksichtigt werden sollten.

Erfolg und Stabilitat k8nnen noch nicht zuverl3ssig eingesch tzt werden, da

der Kurs einen ProzeB einleitete, dessen Ablauf erst in zeitlicher Distanz

zum Kursende sichtbar werden kann.

Die Ausgangsstichprobe ist nach den Ergebnissen geeignet, um Nachuntersu-

chungen anzustellen. Wei tere Bemuhungen zur Integration von eventuell noch

bei den Kursleitern liegenden Materialien w ren sinnvoll, um die verwert-

bare Basis fur Nachuntersuchungen zu verst rken.

Fur die geplante Langzeituntersuchung ist die "Aufstockung" der Basis durch

eine weitere "Kursgeneration" erforderlich. Vergleichserfahrungen zeigen,



daB erst ein Gesamtpotential von ca. 1200 Ausgangsadressen die fur spa-

tere Analysen erforderliche Basis darstellt. Die "Zeitverschiebung" zwi-

schen zwei Kursgenerationen innerhalb der Gesamtstichprobe ist dabei vom

Erkenntnis- und Verwertungsaspekt her betrachtet mit Vorteil zu nutzen.
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