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auch die Ern~ihrungsgewohnheiten der Patienten Berficksichti- 
gmag finden sollen. 

(1) Gaumnitz H (1993) Aktuelle Em~ihrungsmedizin 18:181-187 
(2) Schauder Pet al. (1993) Aktuelle Ernghmngsmedizin 18:139-142 
(3) Schaeffler V, TU Mfinehen, Dissertation, erseheint voraussichtlich Ende 1994 

P44 Obergewichtige Frauen essen in der Schwangerschaft 
anders als normalgewichUge 
Dr. Manuela Bergmann (~), B. Seppelt, H. Boeing 
Deutsches Institut ffir Ern~ihrungsforschung Potsdam-Rehbrficke, 
Arthur-Scheunert-Allee 114-I 16, 14558 Berghotz-Rehbrficke 

Ziel: Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Schwanger- 
schaft, ErnNarung mad Ubergewicht durch: 
- Untersuehung der Energie- mad N~hrstoffaufnahmen mad des 

Lebensmittelverzehrs in Abhgngigkeit vom Gewichtsstatus 
der schwangeren Frauen, 

- Untersuchung des Einflusses der Energie- mad N~ihrstoffauf- 
nahme in den Gewichtsgruppen auf K6rperzusammensetzung 
und Geburtsgewicht. 

Studienpopulation: In den Jahren 1986/87 wurden 203 schwan- 
gere Frauen mad deren Neugeborene aus Quedlinburg und 
Umgebung untersucht, von denen 156 vollst/indige Datens/itze 
besaBen und in die Analyse eingingen. 

Methoden: Erhebungsmethoden: 7-Tage-Ern~ihrungsprotokoll 
sowie anthropometrische Untersuchungen im 1., 2. und 3. 
Trimester; Protokoll zu Geburtsdaten; standardisiertes Interview 
zu soziodemographischen Daten und zum Rauchen im I. Tri- 
mester. 
Auswertungsmethoden: Covarianzanalyse mad logistische Regres- 
sion. 

Ergebnisse: Die durchschnittliche Energiezufuhr und Gewichts- 
zmaahme vom 1. zum 3. Trimester in den Gewichtsgruppen (zum 
1. Trimester) niedrig (BMI <19), mittel (BMI 19-24), hoch (BMI 
>24) unterschied sich: 
- in kcal/Tag mit 1633, 1221 bzw. 1074 (p<0,001) ffir Assozia- 

tion und f'tir Trend, adjustiert fiir Alter, Paritgt, Bemfsbil- 
dungsabschluB mad k6rperliche Aktivitgt w~ihrend der Arbeit), 

- in kg yon 1. zum 3. Trimester mit 10,2, 9,8 bzw. 8,0 (adjustiert 
ffir Alter, Parit~t mad Geburtsgewicht). 

Das mittlere Geburtsgewicht in g (SE) betrug in den o.g. 
Gewichtsgruppen ffir M~idchen 3174 (194), 3085 (145) bzw. 3267 
(192) und f'tir Jungen 3106 (169), 3246 (128) bzw. 3286 (164) 
(jeweils adjustiert fiir Parit~it und Rauchen). Ubergewichtige 
Schwangere al3en weniger WeiBbrot, Butter, Zucker sowie 
SfiBigkeiten mad mehr Magerk~ise, -quark sowie Halbfettmargari- 
ne (adjustiert ffir Alter, Parit~it, BerufsbildungsabschluB und 
k6rperliche Aktivit~it w/ihrend der Arbeit). 

Sehluilfolgerungen: Ubergewichtige Frauen essen in der 
Schwangerschaft weniger bzw. sind auf geringere Energiezufuhr 
orientiert als normal- mad untergewichtige mad nehmen weniger 
an K6rpermasse zu. Das hatj edoch keine negativen Auswirkmagen 
auf das Geburtsgewicht des Kindes. 

P45 Aspekte des Erniihrungsverhaltens ~lterer Menschen 

Dr.oec. Cornelie Pfau (~), J. Piekarski 
Institut ffir Erniihrungs6konomie und -soziologie der Bundesfor- 
schungsanstalt f'tir Ern/ihrung, Hohenheim 
GarbenstraBe 13, 70599 Stuttgart 

Ziel des Projektes ist die Gewinnung yon Daten fiber die 
Ern/ihrungsgewohnheiten glterer Menschen in privaten ttaushal- 
ten Baden-Wfirttembergs. Hierfiir konnten im Herbst 1993 183 
Ein- und Zweipersonenhaushalte ~ilterer Menschen im Alter 
zwischen 65 und 75 Jahren zur Mitarbeit Ftir eine Ernghrungser- 
hebung (Ganztagsaufschreibmagen) fiber einen Zeitraum von 
6 Wochen gewonnen werden. Bei einer zweiten Erhebung im 
Fr'tihjahr 1994 fiber weitere 6 Wochen nahmen noch 167 Haushalte 
tell. Den Erhebungsmaterialien war ein zusgtzlicher Fragebogen 
zu verschiedenen ern~ihrmagsbezogenen Aspekten beigelegt. 

Die Ergebnisse der Auswertung dieses Fragebogens zeigen auf, 
dab die traditionellen Hauptmahtzeiten Frfihstfick, Mittagessen 
und Abendessen in nahezu allen Haushalten taglich eingenommen 
werden. Insgesamt werden von den Haushalten jedoch bis zu 
9 Zeitpunkte/-r/iume des Verzehrs von Speisen und/oder Getr~in- 
ken angegeben. So wird zus~itzlich zu den Hauptmahlzeiten ein 
NachmittagsimbiB von 6 1 %  mad ein ,,sonstiger Verzehr am 
Abend" von 50 % der Befragten angegeben. 

Weitere Ergebnisse liegen vor z.B. fiber die verwendeten 
Ausgangswaren bei der Herstellung verschiedener Speisengrup- 
pen, fiber die Ausstattung der Haushalte mit Ger/iten und deren 
Nutzmagsh~iufigkeiten sowie fiber bestimmte Einkaufsgewohnhei- 
ten. So lassen sich z.B. 18 % der Haushalte neben dem eigenen 
Einkauf zus~itzlich von Tiefkfihlheimdiensten beliefern und fiber 
ein Viertel der Haushalte lassen vorwiegend Getr~nke anliefern. 

40 % der Haushalte bauen Obst und/oder Gemfise im eigenen 
Garten an mad beinahe drei Viertel aller Haushalte betreiben 
Vorratshaltung bei Obst und/oder Gemfise und machen dieses 
selbst haltbar. 

P46 Methodenvergleich im Rahmen der Evaluation eines 
Projektes zur Gesundheitsf6rderung in Schulen 
(Schwerpunkt Ernihrung) 

Dipl.oec.troph. Dorothee Straka (~), I.-U. Leonh~iuser 
Institut fiir Em/ihrmagswissensehaft an der Justus-Liebig- 
Universitgt Giegen, 
Goethestr. 55, 35390 Giegen 

Problemstellung: Die Komplexit~it des Gesundheitsf'drderungs- 
projektes erforderte es, in der Evaluation die Methodenvielfalt 
quantitativer und qualitativer Erhebmagsinstrumente zu nutzen. 
Somit sollten zum einen allgemeine Projektentwicktungen an den 
zu untersuchenden allgemeinbildenden Schulen erfagt und zum 
anderen Detailinformationen zur Projektumsetzung gewonnen 
werden. Am Beispiel der umweltvertr/iglichen Schulverpflegung 
werden die Ergebnisse, die sich aus den verschiedenen Erhebungs- 
verfahren gewinnen lieBen, miteinander verglichen. 

Methoden: Als quantitative Methode wurde zu verschiedenen 
Projektzeitpunkten die schriftliche Befragung der an den Sehulen 
t/itigen Lehrkr~ifte und Eltern in der Funktion von Koordinatoren 
gewghlt. Erg/inzend dazu fanden Beobachtungen bei den Koordi- 
natoren-Treffen statt. Im Rahmen von Fallstudien an 3 Projekt- 
schulen erfolgten problemzentrierte Interviews mit den Schullei- 
tungen, Gruppendiskussionen mit Schfilern - unterstiitzt durch 


