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PROBLEM-STELLUNG
UND

METHODEN-BESCHREIBUNG

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

kl&rung, Koln, beauftragte die Gesellschaft
fur Grundlagenforschung mbH., Munchen, mit
einer psychologischen Studie zu den Themen:

1. Gesunde Ern&hrung

2. Suchtbildende Mittel

3. Einstellung zum eigenen K6rper

Ziel der Untersuchung war:

0 Einstellungen, Motive und Verhaltens-
weisen hinsichtlich dieser drei Pro-

blemkreise herauszufinden

0 und speziell das Informations-Ver-
halten zu diesen drei Bereichen

genau zu erfassen.

Die Ergebnisse dieser Motivstudien sollen als

Grundlage fur eine nachfolgende quantitative
Erhebung dieser Themen dienen.

Aufbau der Untersuchung:

Die Untersuchung fand in Form von Explorationen,
d.h. freien Gesprdchen statt.

Jeder Interviewer hatte einen Gesprachsleitfaden
zu jedem dieser Themen bei sich, der jedoch we-

der in der Reihenfolge noch im exakten Wortlaut
der aufgefuhrten Fragen bindend war. Vielmehr
sollten die fur die Untersuchung wichtigen
Punkte in Form eines flexiblen Gespr&chs be-

handelt werden.
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Die Explorationen wurden fast ausschlieBlich

von Psychologen durchgefuhrt, zum Teil wurden

auch noch PRdagogen und Soziologen eingesetzt.

Die Gesprache dauerten ein bis drei Stunden.

Ca. dreiviertel der Explorationen wurden per
Tonband durchgefuhrt, die ubrigen Gespr&che
wurden protokolliert.

Befragungspersonen:

Zu jedem der drei Problemkreise wurden 40 Explo-
rationen durchgefuhrt, wobei fur die Untersu-

chung zur Ernihrung 39 Explorationen ausgewer-

tet wurden, zum Themenkreis "suchtbildende
Mittel" 36 Explorationen zur Analyse herange-
zogen wurden und zum Themenkreis "Die Einstel-

lung zum eigenen K6rper" alle 40 Interviews
berucksichtigt wurden.

DaB bei den Themen "Ern&hrung" und "suchtbil-
dende Mittel nicht alle 40 Interviews fur die"

Analyse herangezogen werden konnten, lag in
einem Fall am Versagen des Tonbandgerates
(zwei Interviews waren nur noch bruchstuck-
artig zu verstehen) und in dem anderen Fall

daran, daB dort zu einschlagig vorgebildete
Fachleute befragt wurden und diese vom Insti-
tut aus nicht mehr als Befragungspersonen zu-

gelassen wurden.

Die Befragungspersonen wurden nach groben
Quotenvorgaben ausgesucht: es sollten zu

jedem Thema jeweils

0 zur Hdlfte Mhnner und zur

Hilfte Frauen

o und zur Halfte Personen i,nter

30 Jahren und zur H&1fte Per-
sonen uber 30 Jahren

befragt werden.
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III

In dem vorliegenden Bericht geht es um das
Thema "ERNAHRUNG".

Hier wurden folgende Personen befragt:

19 Mdnner

20 Frauen

16 von ihnen waren bis zu 30 Jahren

9 von ihnen waren bis zu 40 Jahren

7 von ihnen waren bis zu 50 Jahren
4 von ihnen waren bis zu 60 Jahren

3 von ihnen waren bis zu 70 Jahren

(Durchschnittsalter ca. 37 Jahre)

13 von ihnen geh6rten der sozialen
Oberschicht an,

14 der sozialen Mittelschicht und

12 der sozialen Unterschicht.

(Zu den Schichtkriterien ist zu sagen,
daB sie grob nach den Faktoren "Schul-
bildung", "Beruf" und "Einkommen" aus-

gerichtet wurden.)

Ort und Zeitraum der Untersuchung:

Die Explorationen zur Ern&hrungestudie wurden

im November 1970 durchgefuhrt.

Sie fanden in allen Bundeslandern Deutschlands

statt.
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I. DIE EINSTELLUNG ZUR
ERNAHRUNG ALLGEMEIN

1. Die allgemeine Bedeutung der Ernihrung
fur die Befragten

Der Berichterstattung uber eine Studie,
welche das Thema "Ernihrung" in vorge-

gebenen Aspekten·abzuhandeln hatte, muB

die Definition dieses Begriffes voraus-

gehen.

Die Fragen:

a) Was versteht der Kreis der Befrag-
ten unter dem Begriff "Ern&hrung"?

b) Welche Bedeutung hat der Begriff
"Ernohrung" grundstitzlich fur den

Kreis der Befragten?

Diese beiden Fragen lassen sich nach Aus-

wertung der Explorationen zu dieser Studie

eindeutig beantworten:

1. Der Begriff Ern&hrung hat eine stark

emotionale, vorwiegend lustbetonte

Bedeutung.

2. Dieser Begriff hat aber auch eine
rational begrundete, rein funktionale

Bedeutung.

Ernohrung bedeutet fur die Befragten "Essen
(viel eher als "Trinken"). Essen macht in

erster Linie SpaB, ist mit Lustgeruhlen. ver-

bunden. Man iSt eben gerne.

1
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Daneben ist dieses Essen aber auch eine
Funktion der Lebens- und Gesunderhaltung.
Man muB sich richtig und ausreichend er-

n&hren, um den K6rper gesund und. leistungs-
fahig zu erhalten.

Wenn auch in weit kleinerem AusmaB, so hat
der Begriff "Erndhrung" einen weiteren

Aspekt:

Die "Erndhrung" ist ein Welt-Problem,
da sie nicht fur die ganze Menschheit
in gleicher Weise gesichert ist.

Die hdufigsten Assoziationen (unwillkurlich
entstehende Vorstellungs-Zusammenhdnge) zu

dem Begriff "Ern&hrung" sind deshalb auch:

0 gut essen

0 gesund ern&hren

0 Hunger in der.Welt

Welterndhrung in der Zukunft

Welcher dieser Haupt-Aspekte der Ernihrung
jeweils in der persdnlichen Einstellung und

im pers6nlichen Verhalten des Einzelnen
dominiert, h&ngt ganz vom jeweiligen Er-

nohrungs-Typ ab.

Man kann sagen, daS gerade das Mischungs-
Verhaltnis, in dem diese Faktoren im Er-

n&hrungs-BewuBtsein des Einzelnen zueinan-
der stehen, den jeweiligen Ern&hrungs-Typ
ausmachen.

Es gibt Befragte, bei denen jeweils
ein Aspekt dominiert, und es gibt
Befragte, bei denen alle drei Aspekte
in etwa gleich stark im BewuBtsein
sind.

2
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Auf dem Hintergrund dieser grundsdtzlichen
Feststellungen - ein Ergebnis der Studie -

sollen nun alle weiteren Ergebnisse darge-
stellt werden.

3
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2. Die Bewertung des Themas "Ern&hrung"
in der heutigen Zeit

Die Mehrzahl unserer Befragungs-Personen ver-

tritt die Ansicht:

"das Thema "Ernihrung" sEielt heut-

zutage eine groBe Rolle.

Fast alle stellen fest, daB das Thema "Ern&h-

rung" gerade in den letzten Jahren immer be-

deutungsvoller wurde.

Auch die einzelnen Medien haben nach Meinung
der Befragten Ern&hrungs-Themen verst&rkt

aufgegriffen. Hier besteht einhellig der Ein-
druck, daB uber Fragen der Ernihrung gerade
in letzter Zeit sehr viel berichtet und infor-
miert wurde.

Hierzu meint ein 28-jihriger Industriemeister:

"Die ErnAhrung spielt eine groBe
Rolle. Man liest und hort doch

uberall davon. Ich glaube, das

Thema wird allgemein so geachtet,
weil so viele Leute krank sind.
AuBerdem wird man ja bei der

wachsenden Bev61kerung neue We-

ge der Nahrungsbeschaffung gehen
mussen, man muB herausfinden, was

der Mensch wirklich zum Leben

braucht."

Ein weiterer Indikator fur die groBe Rolle,
die die Erndhrung in der heutigen Zeit spielt,
ist fur viele die Tatsache, daB das Angebot an

Lebensmitteln in unseren Gesch&ften heute sehr

umfangreich und vielfdltig ist und die Leute

auch wieder viel Geld fur ihre Ern&hrung aus-

geben.

.it
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Man erkl&rt sich das mit dem allgemein wach-

senden Wohlstand unserer Bev61kerung, der

sich gerade in den Erndhrungs-Gewohnheiten
widerspiegelt.

Als weitere Ursache dafur wird von etwas Alte-

ren (35+) unter den Befragten immer noch ein

gewisser Nachholbedarf an guter und ausreichen-
der Nahrung angegeben, der nach Meinung unse-

rer Befragten durch die kargen Nachkriegejahre
entstanden ist.

Eine unserer Befragten druckt das so aus:

"Die Ern&hrung spielt heute bei den

Bundesburgern wieder eine groBe Rol-
le. Es wird viel Geld fur Erndhrung
ausgegeben. Das sieht man immer wie-
der, wenn man in den Selbstbedienungs-
1&den einkauft. Der Hang zum guten
Essen ist aus den Nachkriegsjahren
erhalten geblieben."
(37-j&hrige Hausfrau, Volksschule)

Einige unserer Befragten sind der Ansicht, daB

man mit der Betonung - ihrer Meinung nach so-

gar Problematisierung - des Themas Ern&hrung
in der heutigen Zeit zu sehr ubertreibe.

Zitate:

"Das Thema Ern&hrung spielt eine sehr

wichtige Rolle, aber man sollte auch
nicht ubertreiben. Es wird ein ziem-
licher Rummel damit.gemacht. Ich fin-

de, man 8011 das essen, was einem
schmeckt und sich nicht mit dem dau-
ernden Kalorienzahlen verruckt machen."
(29-j&hrige Hausfrau, Abitur)

5
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"Zur Gesunderhaltung ist die richtige
Ern&hrung sehr wichtig, aber einige
Leute haben da direkt einen Spleen
entwickelt und ubertreiben da meiner

Meinung nach. Man will krampfhaft ge-
sund bleiben."
(29-jdhrige Arztwitwe, mittlere Reife)

Gerade diese fast unmutigen XuBerungen zeigen
jedoch, daB sich, manchmal entgegen den eige-
nen Intensionen, ein verschdrftes BewuBtsein
von der Bedeutung der Ern&hrung entwickelt
hat. Man fahlt sich von auBen her zum Teil
starker mit diesem Thema konfrontiert, als

mBn es fur ndtig halt.

Der weitaus groBere Teil unserer Befragten
bejaht jedoch die Bedeutung, die der Ern&h-

rung heutzutage zugeschrieben wird.

Diese Bejahung hat vor allem zwei Grunde:

0 einmal die Erkenntnis, daB Er-

nAhrung und Gesundheit in einem
direkten Zusammenhang stehen,
- und die Gesundheit erachtet
doch jeder fur wichtig.

0 Zum anderen die immer mehr auf-

kommenden Gedanken - man k6nnte
fast sagen "Sorgen" - um die

ErnAhrung der standig wachsenden

Bev61kerung in der Zukunft.

Obwohl der zweite Punkt fur die meisten
doch mehr theoretischer Art ist, wurde
man durch entsprechende Berichte, z.B.
uber Hungersn6te in Indien und Sudamerika
und uber Ernahrungsprobleme in der Zu-

kunft, aufgeschreckt.

6
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Dem ersten Punkt, dem gesundheitlichen Aspekt,
wird die groBe Bedeutung zuerkannt, veil die

richtige Ern&hrung ja jetlt schon ein wesent-

licher Lebensfaktor ist, dem zweiten Punkt

wird sie zuerkannt, well die Weltern&hrung
in der Zukunft fur jeden einzelnen zu einem
Problem werden kann.

Hier sind nun bereits drei wichtige Punkte

festzuhalten:

0 erstens die Feststellung, daB in
Bezug auf die Erndhrung doch bei
einem groBen Teil unserer Befrag-
ten ein ganz bestimmter Aspekt im

Vordergrund steht, ngmlich der

Aspekt: gesunde, richtige Erndh-

rung.
Jeder unserer Befragten brachte Er-

n&hrung im engeren oder weiteren
Sinne mit Gesundheit oder zumindest

"k6rperlichem Intakt-Sein" in Ver-

bindung. Auch wenn Ursache und Wir-

kung einzelner Ernihrungs -Faktoren
einigen nicht detaillierter bekannt
oder bewuBt waren und das tatsdch-
liche Ernahrungs-Verhalten den theo-
retischen Erkenntnissen nicht immer

entsprach, so waren sie sich doch
alle daruber im klaren, daB die Er-

nihrung fur das richtige Funktionie-
ren des Korpers von erheblicher Be-

deutung ist.

0 Der zweite wichtige Punkt, der sich
in diesem Zusammenhang bereits er-

wiesen hat, ist, daB von fast allen

Befragten die Aktivitit der Medien

bezuglich der Information uber Er-

nahrungs-Fragen ala sehr stark empfun-
den wurde.

7
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0 Drittens kann hier schon aufgezeigt
werden, daB durch den EinfluB der

Medien ein feues, kritischeres Er-

n&hrungs-BewuBtsein bef einem groBen
Teil der Befragten hervorgerufen wur-

de. Man kann sagen, daB ein bestimmtes
Problem-BewuBtsein erzeugt wurde, das

in fast jedem unserer Gesprdche in
irgendeiner Form mehr oder weniger
deutlich zutage trat.

Allgemein wird also den ErnAhrungs-Fragen eine
erhebliche Rolle innerhalb der aktuellen Themen
unserer Zeit beigemessen.

,
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3. Das personliche Ernihrungs-BewuBtsein
der Befragten

Die Befragten, die das "Problem" Ern&hrung als

ein aktuelles und wichtiges Thema unserer Zeit

betrachten, sind - in der uberwiegenden Zahl

der Fille - geneigt, dem "Thema" Ern&hrung
auch im Privatleben eine entsprechende Bedeu-

tung einzur&umen.

Wer dagegen der Meinung war, daB Fragen der Er-
nihrung heutzutage ubertrieben wurden oder daS
die Ernihrung gar keine so groBe Rolle spiele,
schenkt ihr auch in seinem pers6nlichen Denken
und Verhalten weniger Beachtung.

Dieser Personenkreis ist jedoch unter unseren

Befragten bei weitem in der Minderzahl.

Grundsiitzlich also ist das "Erntihrungs-BewuBt-
sein bei allen Befragten vorhanden, unter-"

schiedlich jedoch ist die Rolle, die es fur
den Einzelnen spielt und die Intensitdt sei-
ner Wirkung.

Die innerhalb dieser Studie von den befragten
Personen geduBerten Einstellungen unterscheiden
sich so prignant von einander, daB Gruppierun-
gen vorgenommen werden k8nnen.

Diese Gruppierungen sind in ihren Einstellungen
und Verhaltensweisen so typisch, daB man von

"Erndhrungs-Typen" sprechen kann.

Die Charakterisierung dieser verschiedenen Er-
n&hrungs-Typen 16Bt sich anhand folgender
Kriterien vornehmen:

0 Welche Einstellung hat der Befragte
pers6nlich zur Ernahrung?

0 Welche Bedeutung miSt er der Ernih-

rung in seinem pers6nlichen Leben
bei?

9
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0 Wie ernahrungs-bewuBt zeigt er sich?

0 Das pers6nliche Interesse an Fragen
der Ernihrung?

Insgesamt k6nnen wir in dieser Untersuchung von

sechs verschiedenen Ern&hrungs-Typen sprechen,
die nun im Folgenden beschrieben werden sollen.

1. Der aufgeschlossene, maBvolle Ernihrungs-Typ:

Diesem Ern&hrungs-Typ kann etwa ein Viertel
unserer Befragten zugeordnet werden.

Die Einstellung dieser Gruppe zum Thema

Erndhrung kann als "normal" bezeichnet

werden, d.h. sie weist keinerlei Extreme
in ihren Verhaltens-Weisen und Einstel-
lungen auf.

Sie ist ern&hrungsbewuBt, ohne in irgend-
einer Form ubertreiben zu wollen.

Die Befragten dieser Gruppe interessieren
sich fur alle Fragen der Ernihrung und
stehen allen Informationen daruber auf-

geschloasen gegenuber.

Sie versuchen, sich nach allgemein gulti-
gen und vor allem modernen MaBstdben zu

erndhren, stellen ihre Nahrung bewuBt zu-

sammen und achten darauf, was sie essen.

Eines wollen sie jedoch nicht, n&mlich
den Gesundheits-Aspekt in der Ernahrung
verabsolutieren.

Sie wollen sich richtig und gesund ernhh-

ren und zeigen sich dahingehend auch recht

gut informiert, stehen jedoch allen "Uber-

treibungen" in dieser Richtung ·kritisch

gegenuber. Sie messen der Ern&hrung eine
durchaus wichtige Rolle bei, kreisen aber

10

11



nicht wie die Personen anderer Gruppen
ingstlich und besorgt um das Thema

Ernahrung. Das "Fanatisieren" des Themas

Ern&hrung wird von ihnen ebenso abge-
lehnt wie die gegenteilige Haltung, nAm-

lich der Ern&hrung nur eine ganz unter-

geordnete Rolle zuzumessen.

Die spontanen Reaktionen dieser Gruppe
auf das Wort "Ernahrung" (Assoziationen)
fallen entsprechend gem&Bigt und neutral

aus:

"Bei dem Wort Ernihrung denke

ich an die verschiedenen Arten,
wie man sich ern&hren kann:

vernunftig ern&hren oder tot-

fressen im Extremfall, was nicht
heiSen muB, daB man sich z.B.
nur von Rohkost, Reformkost,
Haferflocken und Orangensaft
ern&hrt. Man muB hier nicht
ubertreiben."
(38-jahriger Angestellter,
Finanzamt, mittlere Reife)

"Bei dem Wort Ern&hrung denke

ich an Essen, an das Einkaufen,
Kochen, an das richtige Kochen,
daB man auf das Gesunde achtet,
sich nicht falsch ern&hrt."
(34_j&hrige Kontoristin)

"Ich finde, die Ern&hrung muS
abwechslungsreich sein, man muB

so kochen, daB sie gesund ist.
Zur gesunden, guten Ern&hrung
geh6rt besonders viel frisches
Obst und Salat, weil das sehr

vitaminreiche Kost ist, Es gibt
ein Sprichwort, das gefallt mir
sehr gut und nach dem halte ich
mich auch: "gut essen und trinken
h&lt Leib und Seele zusammen".
Ich bin ein groBer Freund von

gutem Essen und m6chte daneben
auch gesund essen."
(54_j&hriger Sportlehrer,
mittlere Reife)

11
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2. Der konservative, einfache Erndhrungs-Typ:

AnzahlmaSig etwa gleich stark wie die vor-

angegangene Gruppe, sehen diese Befragten
jedoch die Ern&hrung unter einem v611ig
anderen Motto:
die Hauptsache ist fur sie "satt werden".
Was sie jeweils essen, ist erst Zweit-

rangig; die Hauptsache ist, daB es ihnen

schmeckt, es muB kr&ftig und deftig sein,
am liebsten gute deutsche Hausmannskost.

Die Ern&hrung spielt fur diese Gruppe durch-

aus eine groBe Rolle, ihr ErndhrungsbewuBt-
sein bezieht sich jedoch nicht darauf,
was sie iBt, sondern daB sie iBt.

Der Gesundheits-Aspekt tritt bei dieser

Gruppe ziemlich in den Hintergrund. Ge-
sund ist hier, was schmeckt und bekommt.
Vorherrachend ist dabei die Vorstellung,
daB man sich ja wohl richtig ern&hre,
weil einem k6rperlich ja nichts fehle.

In dieser Gruppe wird auch am stirksten an

alten, eingefahrenen EBgewohnheiten fest-

gehalten. Man weiB zwar, daS es modernere

Erndhrungs-MaBstabe gibt als die eigenen
und ist in etwa auch daruber informiert,
aber diese Informationen sind nur ober-
fl&chlicher Art und schlagen sich in den

wenigsten Fallen im tatsachlichen Erndh-

rungs-Verhalten nieder. Im Gegenteil, oft
werden neuere Erkenntnisse in Bezug auf
die Ern&hrung strikt abgelehnt.

So ist es auch nicht verwunderlich, daB
diese Befragten wenig Interesse fur spe-
zielle Erndhrungs-Fragen zeigen.

Ihr Haupt-Interesse gilt hier den Preisen.
Nur wenige von ihnen zeigen sich geneigt,
wenigstens ab und zu ihr Ern&hrungs-Denken
nach moderneren MaBstdben zu richten. Die
meisten von ihnen gehen bei der Zusammen-

stellung ihrer Nahrnng nach sehr einfachen
und sehr konservativen Vorstellungen vor.
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Charakteristisch fur die Einstellung dieser

Gruppe sind folgende Zitate:

"Bei mir ist an der ganzen Ern&h-

rung am wichtigsten, dae ich immer
satt zu essen habe, und ich lege
Wert darauf, daB es ein kr&ftiges
Essen ist, daB es eben nahrhaft

ist und auch vorh&lt. Ich will beim
Essen etwas Handfestes, nicht so

einen verfeinerten Kram. Das kostet

bloB einen Haufen Geld. DaB ich mich
an bestimmte Regeln oder Grunds&tze

halte, das gibt es bei uns nicht,
wir sind einfache Leute."
(29-j&hriger Kraftfahrer, Volks-
schule)

"Das Essen soll mir in erster Linie

gut schmecken und es soll satt ma-

chen und nahrhaft sein."
(45-jRhriger Angestellter, Volke-
schule)

Auf die Frage, waa ihnen zu dem Wort Erndhrung
einfhllt, kommen aus dieser Gruppe spontan
Nennungen wie:

"Da denke ich zuerst nur an die Haupt-
sachet satt werden. Was mir da vorge-
setzt wird, ist mir im Grunde ganz
egal. Ich brauche deftige Hausmanns-
kost. Man liest zwar jetzt viel uber

richtige Ern&hrung, aber was heiBt
schon "richtig". Wenn man k6rperlich
schwer arbeiten muB, dann muB man

doch als erstes richtig satt werden."
(29-jdhriger Arbeiter, Volksschule)

"Bei Ernihrung da denke ich daran,
daB die Ern&hrung iumer teuerer wird,
die Lebensmittelpreise steigen am

meisten."
(29-jahrige Hilfearbeiterin)
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Anzumerken ist hier noch, daB sich in
dieser Gruppe fast vorwiegend Arbeiter
aus den unteren sozialen Schichten be-

finden.

3. Der Angstliche, uberbesorgte ErnAhrungs-Typ:

Diese Gruppe kann als die erndhrungs-
bewuBteste bezeichnet werden.

Charakteristisch fur diese Gruppe ist,
daB sich in ihr fast ausschlieBlich Altere

Menschen befinden, deren Gedanken stfindig
und intensiv um das Thema Ern&hrung und

vor allem die gesunde und richtige Ern&h-

rung kreisen.

Diese Personen zeigen sich duBerst bestrebt,
sich um jeden Preis gesund und richtig zu

erndhren. Ihr Verhalten und ihre Einstel-

lung kann zum Teil schon als uberangepaBt
bezeichnet werden. Essen hat fur sie fast

ausschlieBlich die Funktion der Gesunder-

haltung.

Fur diese Gruppe spielt die Ernihrung die
zentrale Rolle in ihrem Leben uberhaupt.

Sie sind in hohem Grade an allen Informa-

tionen uber das Thema ErnAhrung interes-
siert und sind meistens sehr gut uber alle

Ernahrungs-Fragen informiert.

Ein Teil dieser Befragten hat allerdings
schon irgendein Leiden, sei es an der Leber,
Galle, Herz oder Niere, auf das sie beson-
ders Rucksicht nehmen mussen und uber des-

sen Behandlung von der Ernihrungs-Seite her
sie meist auch bestens Bescheid wi·ssen.
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So kommt es, daB diese Gruppe nicht be-

denkenlos alles in sich hineinstopft,
was es an EBbarem gibt, sondern daB sie
vielmehr mit allen Nahrungsmitteln sehr

vorsichtig ist und lieber auf etwas ver-

zichtet, wenn auch nur der Schatten eines
Verdachts uber eine eventuelle Schddlich-
keit fur die eigene Gesundheit besteht.
Sie lauschen sozusagen stindig in sich

hinein, welche Speisen sie vertragen und
welche nicht.

Charakteristisch fur diese Gruppe sind
folgende Zitate:

"Fur mich ist die Erhaltung der

Gesundheit am wichtigsten. Nach
dieser Maxime richte ich meine

ganze ErnAhrung aus."
(62-jdhriger Kriminalrat a.D.)

"Fur mich ist MaBhalten das Wich-

tigste. Der GroBteil der Menschen

legt heute nicht so groBen Wert

wie ich auf gesunde Kost. Das ist
ein Fehler. Dadurch entstehen immer
mehr Herzinfarkte. Man sieht das
immer wieder."

(69-j&hriger Ministerialrat,
Universit&t)

Die starke Gesundheits-Orientierung dieser
Gruppe schl&gt sich auch besonders in der

spontanen Nennung zu dem Wort ErnAhrung
nieder:

"Bei der Ern&hrung denke ich selbst-
verst&ndlich an das, was der Gesund-

erhaltung am meisten dient."
(56-jihriger Bundesbahn-Oberaptmann)
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"Da sehe ich mein Mittagessen vor

mir: eiweiSreiche und kalorienarme

Kost, viel Gemuse und Salat, der

sinnvolle Speisezettel, funfmal
Fleisch, einmal Fisch, einmal
fleischlos."
(45-jdhrige Ehefrau eines Amts-

gerichtsrats)

Ala eine Art Unter ruppe dieses Erndhrungs-
Typs sind hier zwei Personen zu nennen, die
man als sogenannte "Gesundheits-Apostel" be-

zeichnen k6nnte.

Diese beiden Personen zeigen eine noch extre-

mere Einstellung zur Ern&hrung: sie verabsolu-
"tieren das Motto gesund lebcn" und "

gesund
ernhhren" getadezu.

Es sind dies eine 39-jAhrige Angestellte
(mittlere Reife, ledig,neuapostolisch),
die wdhrend des Interviews bittere Vorwurfe
uber die ihrer Meinung nach v6llig falsche

Ernahrung der Bevolkerung erhebt.

Ahnlich ereifert sich eine 21-jdhrige Steuer-

sekret&rin (ledig, Sportlerin), die vor allem
die jungen Leute anklagt, sich unvernunftig
und ungesund zu ern&hren.

Beide wirken sie ausgesprochen belehrend und

in gewisser Hinsicht fanatisch". Sie stellen

sozusagen den extremen Teil dieser an sich
schon sehr gesundheits-orientierten Gruppe
dar.
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4. Der unmaBige und inkonsequente Ern&hrungs-
TYP:

Charakteristisch fur Personen dieser Gruppe
ist der Ausspruch:

"Ich weiB, daB ich bei meiner

Erndhrung oft sundige."

Er stammt von Personen, fur die die Ernah-

rung ebenfalls ein zentraler Punkt in ihrem
Leben darstellt, allerdings in Form eines

t&glichen "Kleinkrieges". Die Erndhrung ist
fur sie eines der gr68ten Probleme uber-

haupt:
sie essen n&mlich fur ihr Leben gern, haben

aber stindig mit ihrem Korpergewicht zu

k&mpfen.

Man kann sie als ziemlich ern&hrungs-bewuSt
bezeichnen, allerdings ist dieses BewuRt-
sein duBerst ambivalent, d.h. man ist sich

genau daruber im klaren, wie man sich

eigentlich erndhren sollte und setzt sich
andererseits dauernd mit Ausreden vor sich
selbst daruber hinweg.

Kennzeichnend fur diese Gruppe. ist, daB sie
zum Teil ausgezeichnet uber moderne ErnAh-

rungs-Grunds&tze informiert ist, jedoch
einen taglichen Schau-Kampf mit diesen Vor-

schriften fuhrt. So ist das Interesse auch

verstdrkt auf Abmagerungskuren und Di&ten

ausgerichtet, die jedoch immer wieder in
lustvolle, private EBsunden fuhren.

Wieviel das Essen fur diese Personen-Gruppe
bedeutet, sollen die folgenden Zitate wieder-
geben:

"Essen ist mit das Sch6nste in
meinem Leben, nur schl&gt es

leider sehr leicht bei mir an."
(22-jdhrige kaufm&nnische Ange-
stellte)
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"Ich 8011 zwar vom Arzt aus Dibt

halten, aber das ist nichts fur

mich. Da verzichte ich lieber auf

paar Jahre meines Lebens."
(49-jahriger Friseur)

Die tigliche Sorge um das Gewicht spiegelt
sich bei diesen Personen schon in den ersten
Assoziationen zum Thema ErnAhrung wider:

"Wenn ich den Begriff Ernahrung
h6re, dann denke ich zuerst an

herrliche Menus, an Kuchenberge
und an die Zeit, wo ich einmal
alles essen kann, wonach ich ge-
rade Lust habe, ohne gleich an

die Pfunde denken zu mussen, die
daraus entstehen. Gerade das Thema
Essen ist bei mir ein ganz schwa-
cher Punkt. Ansonsten denke ich
bei dem Wort Ern&hrung noch an mei-
ne zahlreichen Abmagerungskuren,
die ich schon hinter mir habe.
(22-jdhrige Studentin)

"Da denke ich ans Essen, vor allem

ans gute Essen, wobei das Trinken
nicht fehlen darf. Ich geh6re nicht
ZU den Menschen, die nur essen, um

zu leben. Mir schmeckt es immer,
viel zu oft zu gut, das sehen sie
an meiner Figur. Ich habe ungef&hr
50 kg Ubergewicht."
(37-j&hrige Hausfrau, Volksschule)

AnzahlmABig ist .diese Gruppe etwa genauso

groB wie die vorangegangene Gruppe drei;
beide Gruppen sind jedoch kleiner als die
zuerst aufgefuhrten beiden Gruppen (der
normale Ern&hrungs-Typ und der konservative

Ern&hrungs-Typ).
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5. Der unaufmerksame, uninteressierte

Ern&hrungs-Typ:

Fur die Personen dieser Gruppe spielt die

Ern&hrung eine untergeordnete, zweitrangi-
ge Rolle.

Man ern&hrt sich, veil man muB, veil Nah-

rungsaufnahme zur Lebenserhaltung n6tig
ist.

In dieser Gruppe befinden sich ausschlieB-
lich jungere Manner.

DaB sie ihrer Ernahrung so wenig Aufmerk-
samkeit schenken, begrunden sie mit zu viel
Arbeit und einem daraus resultierenden Zeit-
mangel.

Das soil nun nicht heiBen, daB diese Perso-

nen bewuBt ungesund leben, aber sie r&umen

Ernahrungs-Fragen grundsdtzlich nur den

allernotwendigsten Platz ein und achten

lediglich darauf, daB ihre k6rperliche
Konstitution einigermaBen in Ordnung ist.

Diese Gruppe kann als die cm wenigsten er-

nAhrungs-bewuBteste bezeichnet werden.

Typisch fur diese Personen Bind folgende
Zitate:

Ernihrung ist fur mich nicht so

vorrangig. Ich muB viel zu viel
arbeiten. Ich betrachte Essen und
Trinken lediglich als physische
Notwendigkeit."
(29-jahriger Steuerbevollmachtigter,
Hochschulstudium)

"Ern&hrung ist fur mich ein unter-

geordnetes Problem, and4re Dinge
sind prim&r. Ich besorge mir Vitamin-
tabletten und tue auf diese Weise
etwas fur meine Gesundheit."
(31-jihriger Lehrer)
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Schon die ersten spontanen Einf&lle und

Gedanken dieser Befragten zu dem Wort

Ern&hrung sind daher auch sehr theoreti-
scher Art. Sie denken nicht wie die mei-

sten anderen unserer Befragungs-Personen
an Essen und Trinken, sondern an die Er-

nihrung der Welt uberhaupt, an Armut,
Wohletand, EntwicklungslAnder u.&.

"Ich denke da an Weltern&hrung,
Ernihrungs-Probleme der Entwick-

lungsldnder, Ernlhrungs-Probleme
der deutschen Landwirtschaft."
(27-jihriger Student)

· 6. Der ablehnende, bagatellisierende Ern&hrungs-Typ:

Dieser, wenn auch relativ kleinen, Gruppe
geh6ren ausnahmslos Frauen der oberen sozi-
alen Schicht an, also gebildete, wohlha-
bende Frauen. Fur sie stellt das Kochen und

die tagliche Ernahrung eher eine listige
Pflicht dar. Man kann sagen, da£ sie dem

Thema Ern&hrung irgendwie uberdrussig, fast

negativ gegenuberstehen, sie weigern sich,
diesem fur sie so "profanen" Thema mehr

Aufmerksamkeit zu schenken als unbedingt
n6tig.

Diese Frauen wollen nicht ern&hrungs-bewuBt
sein, oder zumindest auf keinen Fall so wir-
ken. Sie ordnen der Ern&hrung insgesamt eine
sehr untergeordnete, eher nebensdchliche
Rolle zu.

Diese Frauen auBern sich folgendermaBen uber
die Rolle, die die Ernihrung personlich fur
sie spielt:

"Ich denke ungern daruber nach.

Ich mache mir damit m6glichst
wenig Arbeit. Es sollte auch

nebens&chlich bleiben."
(44-j&hrige Hausfrau, Cberschicht)
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"Fur mich spielt die Erndhrung
keine sehr groBe Rolle. Ich ver-

wende keine Sorgfalt darauf,
neue Gerichte kennenzulernen
oder zu kochen. Kochen und diese

Dinge laufen fur mich mehr neben-

bei."
(33-jahrige Hausfrau, Hochachul-

bildung)

Besonders typisch fur diese Gruppe ist es,
daB sie auf das Wort Erndhrung in den ersten

Assoziationen sofort sehr heftig und ableh-
.

nend reagieren. Dies soll das folgende
Zitat verdeutlichen:

"Das Thema Ern&hrung ist mir aus-

gesprochen 1&stig. Die t&glichen
Mahlzeiten auf den Tisch zu brin-

gen, sich jeden Tag was einfallen
zu lassen, finde ich ganz scheuB-
lich."
(43-jAhrige Hausfrau, mittlere
Reife)

Das bedeutet jedoch nicht, daB diese Frauen
nicht uber die wesentlichsten Grunds&tze
moderner Ern&hrung informiert wAren - im

Gegenteil, sie wissen sogar erstaunlich
gut Bescheid und richten sich mehr auto-
matisch und wie selbstverstondlich danach.

Sie behaupten auch von sich, alles Wesent-
liche uber diese Fragen zu wissen und in-
teressieren sich insofern nicht weiter fur
dieses Thema.

In dieser Haltung gegenuber Ernahrungs-Fragen
spiegelt sich eigentlich hauptsdchlich ein
soziologisches Problem dieser Gruppe wider,
ndmlich dae man aus einem Emanzipationsstre-
ben heraus, das in dieser Frauenschicht be-
sonders akut ist, jede Verbindung mit Kuche
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und Herd strikt ablehnt, man will damit
nichts zu tun haben. Die Reaktionen auf

das Thema Ern&hrung spiegeln also mehr

die Ablehnung einer bestimmten Rolle

wider, nimlich die der Hausfrau, die fur-

sorglich fur ihre Familie kocht und ein

wachsames Auge uber deren Gesundheit und

Ern&hrung hat.

Das tats&chliche Verhalten dieser Frauen

im Ern&hrungs-Bereich zeugt jedoch von

einem aufgekldrten, sicheren Erndhrungs-
BewuBtsein.

Die Verleugnung dieser Tatsache ist also
mehr eine aus anderen Motiven entstandene

Ablehnung nach auBen hin.

Diese letzten beiden Ern&hrungs-Typen sind im
Kreis unserer Befragten jedoch anzahlm&Big
wesentlich geringer vertreten als die ubrigen
Gruppen.

Trotzdem geh6ren sie jeweils einer eigenen Ein-

stellungs- und Verhaltens-Kategorie an, die auf

keinen Fall unerwahnt bleiben durfte.
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4. Der Zusammenhang zwischen Erndhrung und

Gesundheit im BewuBtsein der Befragten

Eine grundsdtzliche Frage in der Analyse
dieser Ern&hrungs-Studie ist, inwieweit
und wie stark die Ernohrung.mit Gesund-

heit assoziiert,d.h. in einen unwillk ir-

lichen, vorstellungsmABigen Zusammenhang
gebracht wird.

Denkt man also, wenn man von Ernhhrung
spricht, automatisch auch an Gesundheit,
setzt man die ErnRhrung mit der Gesund-

erhaltung des Menschen gleich.

ANMERKUNG:

Alle ErnRhrungs-GesprAche wurden so

angelegt, daB von Seiten der Inter-

viewer das Wort "Gesundheit" oder

"gesunde Ernbhrung" nie gebraucht
wurde. Wenn also Ern&hrung in Zu-

sammenhang mit Gesundheit gebracht
wurde, so geschah das aus dem Vor-

stellungs-Zusammenhang der Befrag-
ten heraus.

Was in der Beschreibung der verschiedenen
ErnRhrungs-Typen schon zum Ausdruck kam,
kann hier nun noch deutlicher aufgezeigt
werden:

Ern&hrung und Gesundheit werden

stark miteinander verbunden.
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" IWenn man aber von gesunder Ern&hrung
spricht, so ist dieser Begriff doch mit

ganz unterschiedlichen yorstellungen ver-

bunden:

o fur Personen des konservativen

Erndhrungs-Typs bedeutet gesunde
ErnAhrung

viel, krAftig, fett essen

0 fur den sehr ernAhrungs-bewuBten,
Angstlichen ErnAhrungs-Typ be-

deutet gesunde Erndhrung

wenig, leicht, fettarm,
"Rohkost" essen

0 fur den "normalen", ausgegliche-
nen Ern&hrungs-Typ bedeutet gesun-

de Ern&hrung

nicht zu viel und nicht
zu wenig und in der rich-

tigen, wohl abgemessenen
Zusammensetzung essen,

0 fur den unaufmerksamen, uninter-
essierten ErnAhrungs-Typ bedeutet

gesunde ErnRhrung

sich irgendwie so viel

Nahrung zufuhren, daB der

K8rper funktioniert

o fur den bagatellisierenden Er-

n&hrungs-Typ bedeutet gesunde
Ern&hrung

" "naturlich nach modernen,
wissenschaftlichen Erkennt-

nissen kochen
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0 fur den unmABigen Ern&hrungs-
Typ bedeutet gesunde Erndhrung

alles was auf nicht sch&-

digende Weise schlank macht

und schlank erh&lt.

Fur jeden Erndhrungs-Typ lASt sich also

sagen, daB - von der jeweiligen Warte
aus - zwischen Erndhrung und Gesundheit
ein enger Zusammenhang besteht.

Der jeweilige BewuStseins - Grad hinsicht-
lich dieses Zusammenhangs ist jedoch un-

terschiedlich, d.h. nicht alle sehen die-
sen Zusammenhang gleich intensiv, nicht
allen ist er gleich stark bewuBt.

Die StArke der Assoziation ist hier ab-

hangig von folgenden Faktoren:

von der allgemeinen Orientierung
nach gesundheitlichen Aspekten

von der generellen Aufgeklirtheit
und dem generellen Informations-

grad

vom pers6nlichen ErnihrungsbewuBt-
sein

vom Alter und von der sozialen
Schicht

und in gewisser Hinsicht auch von

geschlechts-spezifischen Kompo-
nenten.
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Das bedeutet: ErnAhrung wird am st&rk-
sten mit Gesundheit assoziiert von

0 Personen, die sich auch generell
sehr fur Fragen der Gesundheit
interessieren,

0 die ausgezeichnet uber Ern&h-

rungs-Fragen informiert sind
und auch ein groBes Interesse
dafur zeigen,

0 es Bind vorwiegend Personen

aus den oberen sozialen Schich-
ten,

0 es sind mehr &1tere Menschen als

jungere (die meisten von ihnen
sind uber 40 Jahre).

Diese starke Verbindung zwischen Ern&hrung
und Gesundheit trat bei etwa einem prittel
unserer Befragten zutage. Der Anteil an

Mdnnern und Frauen ist hier etwa gleich.

Nicht mehr ganz so stark, aber doch noch in
erheblichem MaB werden von einem weiteren
Viertel Ern&hrung und Gesundheit in einem
direkten Zusammenhang gesehen.

Es sind auch hier vorwiegend Per-

sonen aus den oberen sozialen

Schichten, wobei die Frauen dber-
wieken.

Nur noch relativ verschwommen trat der asso-

ziative Zusammenhang zwischen Ern&hrung und
Gesundheit bei einem kleineren Teil unserer

Befragten zutage.
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Dies war vor allem bei Oberschicht-
Frauen der Fall, die ganz betont jede
gr6Bere Bedeutung der Erndhrung abge-
wehrt haben und hierbei auch den Ge-

sundheitsaspekt nicht betont haben.

AuBerdem finden wir hier wieder die
Personen, die der Erndhrung sowieso
keine besonders groBe Rolle zubillig-
ten, fur die sie nicht mehr war als
eine physische Notwendigkeit.

Die letzte, hier kleinste Gruppe, kann als
h6chstens sekunddr" gesundheits-assoziiert
bezeichnet werden.

Es sind fast ausnahmslos Personen der

unteren soz·ialen Schichten, vorwiegend
MAnner, die sich fur den satten Magen
interessierten und sich solange gesund
fuhlten, solange sie satt waren. Echt
gesundheits-assoziiert in dem Sinne
sind sie aber nicht mehr.

Man kann also grunds&tzlich sagen, je Alter
die Menschen sind, je aufgekl&rter, je in-
teressierter und je gebildeter sie sind,
desto st&rker sehen sie den Zusammenhang
zwischen Ern&hrung und Gesundheit.

Besonders deutlich wird der Zusammenhang
zwischen Erndhrung und Gesundheit im BewuBt-
sein der Befragten in der Auffassung, daB

man sich durch eine bestimmte ErnAhrung er-

heblich schaden kann. Dieser Ansicht sind
ndmlich ausnahmslos alle unserer Befragten.

1
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Am stArksten ist hier im BewuBtsein, daB

zu viel Essen der Gesundheit sehr abtrdg-
lich ist:

"Durch ubermRBiges Essen kann

man viel Schaden anrichten. Das

Herz und der Kreislauf werden

zu sehr in Anspruch genommen.
"

(37-jdhrige Hausfrau, Volksschule)

"Durch maBloses Fressen kann man

sich ganz sch6n schaden."

(31-jahriger Diplom-Ingenieur)

Fast ebenso gefdhrlich und schAdlich werden

einmal die Fette gesehen und zum anderen
Schlankheitskuren. Damit sind vor allem

falsche Di&tkuren gemeint, die entweder auf
einer zu einseitigen Erndhrung basieren

(z.B. 8 Tage nur hartgekochte Eier) oder
den Korper insgesamt zu sehr schwdchen.
Auch chemische Schlankheitsmittel fallen

darunter.

"Durch starken FettgenuB kann man

sich sehr.schaden, denn er fuhrt

zur Erhohung des Blutzuckerspiegels
"und auch zu Fettleibigkeit.

(21-jahrige BeamtenanwRrterin)

"Durch zuviel Fasten und DiRt kann

man sich sehr schaden, vor allem

durch Schlankheitamittel. Da hat

man sich gleich verdorben."
(34-j&hrige Kontoristin)

Auch die allgemein einseitige, vitaminarme

Ern&hrung wird als sehr schadlich angefuhrt.
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Hier muB nun naturlich auch die Frage beant-

wortet werden:

Wie sehen unsere Befragten die Gesund-

heit uberhaupt, was bedeutet die Ge-

sundheit fur sie?

Obwohl sich die einen mehr, die anderen weniger
Gedanken um ihre Gesundheit machen, sehen sie
doch fast alle die Gesundheit als ein sehr kri-
tisches Problem in der heutigen Zeit an.

Hier kann man von einer gevissen Verunsicherun 
sprechen, die sich vor allem darin ausdruckt,
daB man die Gesundheit heute als gefRhrdeter
erlebt als fruher. Nur ganz wenige sind der Mei-

nung, daB die Gesundheit der Menschen heute ge-
sicherter ist als fruher, daB man in diesem
Punkt optimistischer denken kann als vor eini-

gen Jahrzehnten.

Das Ernahrungs-BewuBtsein hat sich in der letzten

Zeit ver&ndert und zwar positiv intensiviert.

Dasselbe gilt, wenn auch unter umgekehrten Vor-

zeichen, fur das Gesundheits-BewuBtsein. Ein
anderes Vorzeichen deshalb, veil sich mit zu-

nehmendem Informationsgrad uber Fragen der Ge-

sundheit auch eine zunehmende Unsicherheit ver-

breitet hat. Man sieht sich Einflussen von auBen

unterworfen, gegen die man sich in gewisser Hin-
sicht machtlos fuhlt.

Als groSe Gefahren fur unsere Gesundheit in der

heutigen Zeit werden folgende Punkte besonders

haufig angefuhrt:

0 die Hektik unserer Zeit, vor allem
in beruflicher Hinsicht

0 die zunehmende Verschmutzung von

Luft und Wasser

0 zu wenig k6rperliche Bewegung

0 zunehmende Chemikalien in unseren

Lebensmitteln (man spricht sogar
von VVergiftung" der Lebensmittel)
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Dann folgen mit etwas Abstand Klagen uber

0 das Uberangebot an Lebens-

und GenuBmitteln und den da-

von ausgehenden Verlockungen:
uberm&Biges und zu uppiges
Essen, Rauchen und Trinken,
einseitige Lebensweise.

So ist es auch nicht verwunde:lich, daB alle

- mit einer einzigen Ausnahme - der Meinung
sind, daS man die gesundheitlichen Gefahren

heutzutage in keiner Weise ubertreibt, sondern

man sollte, wie eine. ganze Anzahl fordert, die

Bev61kerung noch viel mehr darauf hinweisen
und diese Gefahren noch viel mehr in den Vor-

dergrund stellen.

Trotz dieser aufgezeigten, manchmal beinahe
fatalistischen Einstellung bezuglich der Ge-

fahrdung der Gesundheit ist jedoch der gr6Bte
Teil unserer Befragten der Meinung, daB man

durchaus etwas fur seine Gesundheit tun kann.

Man k6nne seine Gesundheit durchaus beeinflus-

sen, auch wenn man gegen gewisse Krankheiten,
wie z.B. Krebs oder auch gegen vererbte Krank-

heiten machtlos sei.

Auch wenn diese Erkenntnisse zum Teil sehr
theoretischer Art sind, d.h. daB sie durchaus
nicht immer im t&glichen Leben befolgt werden,
so weiB man doch grundsatzlich was zur Erhal-

tung der Gesundheit n6tig ist:

Die richtige Erndhrung, viel Bewegung,
Sport, frische Luft, regelm&£ige Unter- ·

suchungen durch den Arzt.
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"Man kann durchaus etwas fur
seine Gesundheit tun, durch

richtige Ernhhrung, durch Be-

wegung und regelmABige drzt-
liche Untersuchungen.
(22-j&hrige kaufmAnnische An-

gestellte)

"Man kann sich nicht vor allem

schutzen, aber man kann sehr

viel selbst tun, um gesund zu

bleiben. Sogar bis ins h6he
Alter."
( 56-j&hriger kaufmlinnischer

Angestellter)
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5. Die Rangfolge und Bedeutung einzelner

Ern&hrungs-Faktoren in der Vorstellung
der Befragten

Bisher wurde aufgezeigt, was man heutzutage
unter Ern&hrung versteht, wie man die ErnAh-

rung sieht, welche Einstellungen man dazu

generell hat.

Hierzu 8011 nun noch detaillierter aufgefuhrt
werden, welche Faktoren das Ernahrungs-Denken
bestimmen, welche Punkte dabei besonders im
BewuBtsein vorherrschen, von welchen Vorstel-

lungen man ausgeht.

Hierin schldgt sich zugleich das Wissen der

Befragten uber bestimmte wichtige Komponenten
der Erndhrung nieder.

Man kann nun sagen, daB die Gedanken der Be-

fragten in ihren Ausfuhrungen uber verschiede-
ne Themen der Ern&hrung fast "schlagwortartig"
immer wieder um folgende Aspekte kreisen:

0 die Schddlichkeit der Fette

0 Sinn und Unsinn von Abmagerungskuren

0 ubermiBiges Essen

0 zu schweres Essen

0 Wichtigkeit der Vitamine

0 abwechslungsreiche Nahrung

0 es soll gut schmecken, schmackhafte

Rezepte

0 die Bedeutung der Kalorien

0 Krankheiten durch falsche Erndhrung

0 chemische Zusatimittel
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Diese Punkte haben sich besonders stark im

ErnihrungsbewuBtaein festgesetzt. Man weiB,
daB sie fur die Ernahrung wichtig sind.

Weit weniger sind nun Faktoren im Bewu£tsein,
aus denen ein detaillierteres Wissen abzUBehen
ist.
So wird weit weniger uber

EiweiBe

Kohlehydrate
Gewurze, besonders Salz

Eisengehalt
Mineralien-Spurenelementen uberhaupt
Aufbaustoff
Rohkost

Konservenkost, Tiefkuhlkost

gesprochen.

Insgesamt gesehen bedeutet das also:

1. Man weiB, daB man sich moglichst
gesund ern&hren soll.

2. Man machte sich auch derne gesund
ern&hren.

3. Man weiB aber nur mehr oder weniger
grob daruber Bescheid, was zu einer
gesunden Ernahrung geh6rt.

4. Das Ern&hrungs-BewuBtsein kreist in
etwa um die Punkte:

nicht zu fett essen,
nicht zu viel essen,
m6glichst vitaminreich essen,
sich nicht einseitig, sondern

m8glichst abwechslungsreich
ern&hren.
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Diese einzelnen Punkte - Beachtung der Fette,
Abwechslungsreichtum, MaBhalten, Vitaminreich-

tum etc. - werden von unseren Befragten ala
allgemein gultige Ern&hrungs-MaBst&be bezeich-
net. Nach solchen MaBstdben gefragt, werden

von ihnen genau diese Faktoren genannt.

Allgemein gultige Ern&hrungs-MaBstabe sind
demnach:

"Nicht zu viel und nicht zu fett

essen, beim Kochen darauf achten,
daB die N&hrstoffe drin bleiben,

"nicht zu viel Suaigkeiten.
(22·,j&hrige kaufm&nnische Ange-
stellte, Volksschule)

"Man soll auf jeden Fall m&Big
essen und nicht zu eitiseitig.
(56-jdhriger kaufmannischer

Angestellter, Volkeschule)

"Die Erndhrung muB vitaminreich,
eiweiBreich, aber fettarm sein,
man soll abwechslungsreiche Kost

essen, dann hat der K6rper gewiB
was er braucht."
(25-jdhrige Hausfrau, Abitur)

"Man sollte darauf achten,daB die

Nahrung genugend Vitamine und EiweiB

enthdlt, daB man nicht zu viel und

nicht zu wenig iBt."
(31-jihrige Hausfrau, Handeleschule)
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"Man soll zwar nicht ubertreiben,
aber grundsdtzlich aufpassen auf

tierische Fette ·und die Zusammen-

setzung der Speisen. Die Menge
richtet sich nach der TAtigkeit,
die man ausubt."
(38-jdhriger kaufmdnnischer Ange-
stellter, mittlere Reife)

"Man soll vor allem nicht zu viel
Fett essen, weil man dann zu rasch
zunimmt und fruher verkalkt."
(38-j&hrige Kontoristin, Volks-
schule)

Hier ist es interessant, noch einmal auf einzelne

Ern&hrungs-Typen einzugehen. Denn: je unterschied-
licher das Ernahrungs-BewuBtsein, desto differen-
zierter oder verschwommener sind die Vorstellungen
von diesen allgemeinen Erndhrungs-MaBstaben:

Personen, die dem konservativen Ernihrungs-Typ
zugehoren, es waren besonders Personen aus den

unteren sozialen Schichten, reagieren auch hier
sehr typisch, ndmlich ziemlich unreflektiert und

oberfldchlich, in gevissem Sinne auch unbekummert
und sehr geradezu:

"Immer satt essen. Wenn man arbei-
ten muB, dann muB man auch richtig

"
essen.

(29-jdhriger Kraftfahrer, Volks-

schule)

"Der beste Erndhrungs-MaBstab ist
meine Gesundheit, mein Wohlbefin-
den."
(43-jdhriger SchweiBer, Volksschule)
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Fur den Ern&hrungs-Typ, fur den die Erndhrun 
mehr Nebensache war, der er keine groBe Be-

deutung beimessen wollte -"Essen ist ledig-
lich eine physische Notwendigkeit"-, kann auch

wenig uber allgemeine Ernihrungs-MaBstibe sagen,
denn es ist ihm zu muhsam, genau daruber nach-

zudenken:

"Sicher wird es allgemein gultige
Ern&hrungs-MaBstibe geben, genau
kann ich Ihnen das nicht sagen."
(33-jahriger Diplom-Ingenieur)

Bei dem &ngstlichen, sehr bestrebten Ern&hrungs-
Typ kommen auch hier die Vorsorge- und Angst-
Komponenten besonders deutlich heraus:

"Man muS sich vor gespritzten
Zitronen usw. huten, auBerdem

bin ich miBtrauisch gegen Tief-
kuhlkost. Man soll nur Oliven61

nehmen, Butaris z.B. hat einen
viel zu hohen Kolesteringehalt."
(45-jRhrige Hausfrau, Abitur)

"Man soll immer etwas Gemuse
oder Salat essen und nicht nur

Fleisch und SoBen. AuBerdem
soll man wenig Brot essen, die

Speisen nicht zu lange kochen
und dann moglichst nur dAmpfen,
zumindest bei Gemuse wegen der

Vitamine."
(25-jdhrige Hausfrau, Abitur)

Der ungezugelte. maBlose EBtyp, also die "Sunder"
unter unseren Befragten weichen dem Thema allge-
meiner Ernihrungs-MaBst&be geflissentlich aus.

Sie luBern sich, wenn uberhaupt, nur sehr kdrg-
lich zu diesem Thema.

36

37



Auch mit welcher Intensit&t man im pers8nlichen
Erndhrungs-Verhalten diese Regeln verfolgt, hingt
vom jeweiligen Ern&hrungs-Typ ab.

Fur die einen stehen diese Punkte besonders im

Vordergrund, fur andere weniger.

Diese hier angefuhrten Erkenntnisse unserer Be-
fragten werden ala der groBe Wandel der Erndhrungs-
Gewohnheiten im Gegensatz zu fruher uberhaupt ge-
sehen. Sie fuhlen sich hier auf dem aktuellsten
und neuesten Wissensstand, was sich in folgenden
Zitaten ausdruckt:

"Man erndhrt sich heute ganz
anders als fruher, fruher kam

es doch nur darauf an, m6g-
lichat viel zu essen, das

sieht man an den alten Koch-
buchern. Das Essen war auch

viel schwerer."
(31-jahrige Hausfrau, Handels-

schule)

"Heute ern&hrt man sich be-
stimmt gesunder. Wenn ich
denke, wie sich alte Leute
heute noch ihr Mittagessen
kochen: Kartoffel und Gemuse
kochen eine Stunde und lAnger,
damit ja alle Vitamine kaputt
sind. Sie verwenden viel zu

viel Fett und Sahne. Und dann
brusten sie sich noch, was

alles Gutes am Essen ist."
(45-jahrige Hausfrau, Abitur)

Hier ist noch ein interessanter Zusatz zu dem Punkt

"man soll auf keinen Fall zu viel essen" hinzu-

zufugen:

Sowohl das Thema Uber- als auch Untergewicht vird

von allen als sehr bedenklich angesehen.
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Alle sind sich uber die Sch&dlichkeit sowohl

des einen als auch des anderen im klaren, wo-

bei die Mehrzahl der Meinune ist, daB Uberge-
wicht noch wesentlich schAdlicher sei als

Untergewicht. Alle sind auch in der Lage,
einen Grund dafur anzugeben, ndmlich, daB

kdrperliches Ubergewicht den gesamten Orga-
nismus sehr schwer belastet, vor .allem Herz,
Kreislauf und Magen.

Untergewicht wird fiir nicht ganz so schadlich

gehalten; als problematisch wird daran ge-

sehen, daS der Karper bei Untergewicht uber
keine Kraftreserven verfuge und so anf&lliger
fur Krankheiten werden k8nne und diesen kaum

Widerstand entgegenzusetzen habe.

Zusammenfassend 1&Bt sich sagen, daB die Mehr-

zahl der Befragten glaubt, im groBen und ganzen
uber die wesentlichsten Punkte der Ernahrung
Bescheid zu wissen. Das schlieSt jedoch nicht

aus, daB noch Informations-Lucken bestehen und

man uber einige Punkte gerne noch besser Be-

scheid wuBte.

Wo Unsicherheit und ein Informations-Bedurfnis
in puncto Ernihrung bestehen, soll in einem
eigenen Kapitel beantwortet werden.

Ala ndchstes soll nun zuerst die Frage gepruft
werden, inwieweit das theoretische Wissen der

Befragten mit ihrem tatslichlichen ErnAhrungs-
Verhalten ubereinstimmt, also wie sehr sich
die Befragten in ihrem t&glichen Leben nach

den von ihnen ala richtig befundenen und auch,
zumindest theoretisch, akzeptierten Grund-

s6tzen richten.
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II. DIE UBEREINSTIMMUNG
ZWISCHEN DEM THEO-

RETISCHEN WISSEN UND
DEM TATSACHLICHEN VER-

HALTEN

In dem vorangegangenen Kapitel haben wir er-

fahren, was unsere Befragten unter einer rich-

tigen ErnAhrung verstehen und wie sie diese

Ern&hrungs-Grunds&tze beurteilen und in wel-

chem MaBe sie diese akzeptieren.

Die Frage ist nun, ob sich die Befragten in
ihrem tdglichen Leben, in ihrer t&glichen
Erndhrung auch nach diesen Grundsitzen rich-

ten.

Es wurde aufgezeigt, daB das theo-

retische Wissen und die pers6nliche
Einstellung zum "Problem" ErnAhrung
nicht immer ubereinstimmen.

Fast alle wuBten in etwa, worauf es

in der Ern&hrung ankommt, aber sie

zeigten sich unterschiedlich geneigt,
diese MaBst&be in ihr Einstellungs-
gefuge einzubauen bzw. ihre Einstel-
lung zur Erndhrung diesen MaBst&ben

anzupassen.

Als dritter Faktor kommt zum theoretisehen
Wissen und zur pers6nlichen Einstellung das

personliche Verhalten.
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Hier zeigte sich nun, daB das tatsachliche Er-

ndhrungs-Verhalten fast immer mit den geouBer-
ten Einstellungen ubereinstimmte oder h6chstene

geringfugig davon abwich.

Die Distanz zwischen dem aktuellen Verhalten
und dem theoretischen Wissen dagegen ist we-

sentlich BroBer.

Wenn man also eine Beziehung zwischen Verhalten,
Einstellung und Wissen aufstellt, so kann man

sagen, daB die Distanz immer ein Stuckchen gr6Ber
wird, d.h. das Verhalten weicht nur geringfugig
von der geRuBerten Einstellung ab, weicht jedoch
zum Teil erheblich vom theoretischen Wissen um

Erndhrungs-Fragen ab.

Ein besonders deutliches Beispiel ist ein Befrag-
ter aus der unteren sozialen Schicht, ein 26-j&hri-
ger Arb·eiter, er ist WeiBbinder, verheiratet, ein
Kind: seine Einstellung zur Erndhrung lautet fol-

gendermaBen:

" Fur mich spielt die ErnKhrung eine
wesentliche Rolle, aber nicht das

Thema, also was um die Erndhrung rings
herum vor sich geht, da kummere ich
mich nie, ich bin einfach dafur, rich-
tig zu essen und zu trinken, und um

etwas anderes kummere ich mich nicht.
Fur mich ist der einzig gultige ErnAh-

rungs-MaBstab: esse, was dir schmeckt,
das ist gesund und richtig. Und so

meine ich sollte es jeder halten."
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Sein tAgliches Ern&hrungs-Verhalten entspricht
dieser Einstellung:

Nein, an bestimmte Regeln oder Grund-
satze halten wir uns in unserer tRgli-
chen Erndhrung nicht. Ich bin sowieso
nicht der Typ, der jetzt nun sagt, fet-
tes Fleiseh, das ist ungesund. Ich mag
nun mal fettes Fleisch und da nehme ich
eben ein biSchen Senf dazu, es schmeckt

mir halt und da nehme ich auf gar nichts
anderes Rucksicht."

"Doch, ich glaube naturlich, daS ich

mich richtig ern&hre. Es ist schon eine
alte Bauernregel, daB man sagt, was

schmeckt ist gut. DaB man sich bei der

ErnAhrung ubernimmt, das kommt natur-

lich auch schon mal vor. Man weiB schon

vorher, daB man z.B. Bauchschmerzen be-

kommt, wenn man viel Sauerkraut iBt,
aber wenn man nun mal gerne Sauerkraut

iBt, da achtet man dann gar nicht weiter
drauf, sondern man i£t es eben aus Appe-
tit."

Verhalten und Einstellung dieses Mannes stehen je-
doch in einem deutlichen Widerspruch zu seinem
theoretischen Wissen, denn befragt, ob man sich
durch gewisse Erndhrungs-Weisen auch schaden konn-

te, RuBert er:

"Wenn ich da an einen Buroangestellten
denke, der einfach k6rperlich gar nichts
tut und wenn der dann besonders fett iBt,
das glaube ich schon, daB das schAdlich
ist."

Hier tritt auBerdem noch ein interessantes psycho-
logisches PhAnomen auf: dieser Mann weiS von der

Schildlichkeit ubermABiger Fettzufuhr,·laet aber

eine Anwendung dieser Erkenntnis auf seinen per-
sonlichen Fall nicht zu, "denn er vertrdgt das

Fett".
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Das falsche Verhalten wird hier unbewuBt auf
den Buroangestellten projiziert, "der andere
macht es falsch". Wurde er sein eigenes Ver-
halten als falsch bezeichnen, dann wurde er

es auch Rndern mussen. Um diesem Konflikt von

vornherein auszuweichen, wird das dem theore-

tischen Wissen widersprechende Verhalten dem

Anderen "unterschoben".

Als weiteres Beispiel dafur soll ein 29-jAhri-
ger SchweiBer, verheiratet, zwei Kinder, ange-
fuhrt werden, bei dem das Verh&ltnis Einstellung -

Wissen - Verhalten Rhnlich gelagert ist. Seine

Einstellung zur ErnAhrung lautet:

"Bei der ErnAhrung ist fur mich die Haupt-
sache satt werden. Es muB vor allem bei
mir ein Mittagessen geben, so richtig
deftig, ich glaube, man hat da den Haupt-
ausdruck "Hausmannskost". Die Ern&hrung
ist eben notwendig und so mochte man eben

was Ordentliches essen, denn auBer Essen

gibt es doch sonst keine schonere Beschdf-

tigung und auBerdem arbeitet man ja auch
dafQr."

Dieser Einstellung entsprechend verhdlt er sich
auch:

"Ich esse in der Werkskantine und dort
bekommt man auch nicht immer das Beste

gereicht. So m6chte ich wenigstens zu

Hause meine gute, alte Kost haben. Ein-
fache Hausmandskost, wie sie schon mei-
ne.Mutter gekocht hat, schmeckt mir
sehr viel besser als irgendwelche
Extras."
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Dieses Verhalten steht jedoch in einem ziemli-
chen Gegensatz zu seinem theoretischen Wissen:

"Man liest ja jetzt viel von richtiger
Ernhhrung. Meiner Meinung nach wird

heutzutage viel zu viel uber richtige
Ern&hrung gesprochen.

Es gibt bestimmt eine Ern&hrungsweise,
die schaden kann, z.B. falsche Diat
oder zu viel essen. Heute sollte man wohl
nicht mehr ganz so schwer und nicht zu

fett kochen, weil wir nicht mehr so viel

Bewegung wie fruher haben. Etwas richte
ich mich auch danach, aber im Moment ist
es eben noch nicht so wichtig. Wenn ich
10 Jahre Alter bin, da kommt es mehr fur

"mich infrage.

Die m8gliche Ubereinstimmung zwischen Wissen,
Einstellung und Verhalten konnte auBerdem an-

hand folgender Punkte oberpruft werden:

0 nach dem BewuBtsein, in der

Ern&hrung zu sundigen, also

sich nicht an die aufgezeig-
ten MaBst&be zu halten.

0 nach der Beurteilung des per-
sonlichen Korpergewichts ein

Hauptpunkt im Ern&hrungs-Be-
wuBtsein war ja, daB man nicht
zu viel essen durfe -.

0 durch projektive Fragen: wie

glaubt man wohl, daB Andere
diese Punkte sehenT
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ANMERKUNG: zur Projektion.

Die Methode der Projektion ist ein bewAhr-

tes Mittel, um evtl. verdrdngte Erlebnis-
Inhalte herauszufinden. Diese Methode beruht
auf der Erkenntnis von FREUD, daB man Ein-
stellungen und Verhaltensveisen, die man

bei sich selbst unbewuBt unterdruckt, gerne

anderen Personen zuschreibt, also auf diese.
projiziert und sie diesen unterstellt. Die-
ser Vorgang muS dem Projizierenden selbst

gar nicht bewuBt werden. Er vollzieht sie

hauptsdchlich bei solchen Erlebnis-Inhalten,
die man an sich selbst bevuBt oder unbewuat

verdrangt, also nicht wahrhaben will.

Aus dem projektiven Einschdtzen des Ernahrungs-
Verhaltens "der Anderen" aus der Sicht unserer

Befragten, wurden also indirekt Ruckschlusse
auf das eigene Verhalten der Befragten gezogen.

Die Analyse der Gespr&che er gab n·un :

1. daB die Diskrepanz zwischen theo-
retischem Wissen und aktuellem Ver-

halten umso geringer ist, je er-

nAhrungs-bewuBter die Befragten
sind und

2. daB die Diskrepanz als umso sto-

render, also konfliktreicher empfun-
den wird, je erndhrungs-bewuBter die
Menschen sind.
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In der Sozialpsychologie gibt es den Begriff
der "kognitiven Dissonanz" von FESTINGER.
Dieser Begriff meint genau diese Diskrepanz
zwischen theoretischen Werten und aktuellem

Verhalten, also zwischen Sollen und Sein,
zwischen Wissen und Handeln. Je nach dem

Erndhrungs-Typ, ndmlich je kritischer, ratio-
naler und bewueter der Einzelne lebt, desto
stdrker wird diese Diskrepanz empfunden und·
desto starker wird sie zum Teil dann auch

verdrdngt.

Ein guter Indikatior dafur, wie die Befrag-
ten das Verh&1tnis zwischen theoretischen

Forderungen und praktiziertem Verhalten sehen,
ist die Frage gewesen, ob sie manchmal in
ihrer Ern&hrung " sundigen".

Dazu ist zu bemerken, daB dieses "Sundigen"
von allen gleich verstanden wurde, ndmlich
als ein VerstoBen gegen allgemeine Ernahrungs-
Grundsttze wider besseres Wissen, also durch-

aus das Bewu£tsein vom "Sundigen" zu haben.

Die Mehrzahl unserer Befragten sagt nun, daB sie
manchmal mehr oder weniger sogar erheblich "sun-
digt". Davon haben nun wiederum diejenigen die
meisten Gewissensbisse, die sich betont um eine
gesunde und richtige ErnAhrung bemuhen.

"Im groBen und ganzen halte ich
mich ja an meine Grundsatze, aber
ich sundige schon auch mal, vor

allem mit SuBigkeiten und nachher

setzt naturlich die groBe Reue ein."
(45-jihrige Hausfrau, Abitur)
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"Ab und zu esse ich allerdings
unvernunftig, das kommt immer
wieder vor, aber ich versuche
nachher immer wieder die uber-

schussigen Kalorien durch brem-

sen abzubauen. Man will ja nicht
an Herzverfettung sterben oder

mit 50 verkalkt sein."
(38-j&hriger Angestellter,
mittlere Reife)

Solche AuBerungen von dem starken BewuBtsein
des an sich widerspruchlichen Verhaltens kom-

men vorwiegend von Personen, die wir dem Angst-
lichen, uberangepaBten Erndhrungs-Typ zugeord-
net haben.

Je weniger ern&hrungs-bewuBt die einzelnen

Gruppen sind, desto weniger macht es ihnen
etwas aus zu sundigen und im Extremfall wird
es uberhaupt nicht als eine "Sunde" akzeptiert.

So meint ein 29-j&hriger Kraftfahrer:

"Was heiBt denn schon sundigen,
man uberfriBt sich mal, aber des-
halb wurde ich noch lange nicht
von sundigen sprechen. Ein Sun-

digen gibt es bei mir in der Er-

ndhrung uberhaupt nicht. Wer

knausrig ist und am Essen spart,
der ist meiner Ansicht nach ver-

ruckt."
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Ein 45-jdhriger Angestellter mit Fachschulbildung,
der weiB, daB man sich heutzutage nicht so kompakt
erndhren darf, versucht die kognitive Dissonanz
hier folgendermaBen zu uberbrucken:

"Ab und zu iBt man vielleicht ein
biechen zuviel oder abends zu schwer.

Das erzeugt Sodbrennen und Magen-
druck. Aber besondere Gedanken
mache ich mir dabei nicht, denn
da gibt es ja Tabletten, die hel-

fen sehr gut."

Dieser Mann kann zur Gruppe der gem&Bigt erndh-
rungs-bewuBten und durchaus normal Eingestellten
gerechnet werden. Er ist stellvertretend aufge-
fuhrt dafur, daB diese Gruppe sehr wohl die Disso-

nanz und Diskrepanz zwischen Verhalten und theo-

retischem Wissen empfindet, aber man versucht na-

turlich Auswege aus diesem Dilemma zu finden. In

diesem Fall sind es Tabletten.

Ebenfalls so gut wie kein schlechtes Gewissen -

diesmal aus einer totalen Verdr&ngung heraus -

zeigt eine Frau, die selbst am Anfang erw&hnt

hat, daB sie einen Zentner Ubergewicht habe:

"Solange der K6rper nicht gegentei-
lig reagiert, kann man von einem

"Sundigen nicht sprechen.
(37-jahrige Hausfrau, Volkssehule)

Die Gruppe der Sunder ist uberhaupt ein gutes
Beispiel fur das VerdrAngen unstimmiger Tat-

sachen. Sie waren ja diejenigen, die sich
durch unmdBiges und zum Teil auch sehr unge-
sundes Essen auszeichneten. Gerade aber von

ihnen wird. oft behauptet, daB sie beii Easen
uberhaupt nicht sundigen.
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Die Personen, die sagen, daB sie in ihrer Er-

nahrung sich ganz genau an allgemeine Grund-

regeln halten und es in ihren Schilderungen
von ihrem ErnAhrungs-Verhalten auch aufzeigen,
sind erheblich in der Minderzahl und geh6ren
wiederum dem dngstlichen, bestrebten Erndhrungs-
Typ an. Sie halten sich mit Akribie an ihre Er-

nAhrungs-Pldne und man kann sagen, daB das Ver-

folgen dieser Grundsatze eine Art Lebensprinzip
fur sie geworden ist.

Aus dem projektiverr EinschAtzen des Ern&hrungs-
Verhaltens "der Anderen", denen sie namlich
weit weniger zutrauen, daB sie sich nach den

als richtig bezeichneten gesunden MaBstdben rich-
ten, kann der psychologische RuckschluB gezogen
werden, daB sie es selbst auch nicht in dem vor-

gegebenen MaBe tun.

Die Mehrzahl unserer Befragten ist n&mlich der

Meinung, daB sich die Anderen oder die Bev61ke-

rung allgemein wohl kaum und zum Teil gar nicht

an diese Ma£stdbe, die als offiziell gesund usw.

bezeichnet werden, halten.

Gerade das projektive Bild spiegelt die derzeitige
Situation allgemein sehr gut wider:

"Viele fangen an, sich daruber Ge-

danken zu machen, aber die meisten
richten sich noch nicht danach."
(22-jdhrige kaufmAnnische Angestellte,
Berufsschule)

"Sicher gibt es welche, die sich
besser als ich daran halten und

andere bringen es uberhaupt nicht
fertig."
(56-jdhriger verheirateter kauf-

mAnnischer Angestellter, Volksschule)

"Bei der Zusammenstellung und Art
des Kochens wird viel gesundigt."
(33-jdhrige Hausfrau, Abitur)
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Nur die uberAngstlichen ErnAhrungs-Typen sind
der Meinung, daB sich auch andere nach diesen

Ern&hrungs-Maest&ben richten, denn sie konnen
sich gar nicht voratellen, daB es jemand gibt,
der dieses Thema nicht genauso ernsthaft be-
trachtet wie sie.

Auch die Frage nach dem personlichen Korper-
gewicht, es ist sozusagen der Indikator der je-
weiligen Ernihrungs-Weise, gibt ein Ahnliches
Bild wieder: wieder hat die Mehrzahl der Be-

fragten mehr oder weniger - Ubergewicht.

Das theoretische Wissen um die Bedeutung des

K6rpergewichts ist bei allen vorhanden - man

weiB, wie sich gezeigt hat, daB Ubergewicht
schddlich fur den ganzen K6rper und fur die
Gesundheit ist -. Die Tatsache, daB man sich
heute regelmaBig wiegt oder zumindest Ofter
einmal auf die Waage steigt, bedeutet jedoch
nicht, daB man aus dem Ergebnis auch immer

entsprechende Konsequenzen zieht.

Etwa die H&1fte unserer Befragten gibt an, eine
Faustregel uber das richtige Korpergewicht zu

kennen und zwar ist die bekannteste:

man soll so viel viegen, vie
man cm uber einen Meter groB
ist.

Etwa ein Viertel der Befragten differenziert die-

se Faustregel dahingehend,

daB man von den kg entsprechend
der Anzahl an cm uber einen Me-

ter der pers6nlichen Kdrpergr6Be
jeweils noch 10 % wieder abzie-
hen muB.
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Diese Faustregeln werden jedoch nicht immer
voll bejaht, sondern von einigen auch sehr
kritisch betrachtet. Sie meinen,

man musse den Korperbau be-

rucksichtigen,

andere meinen,

auch die Tatigkeit, die man

ausube, musse berueksichtigt
werden.

Wieder andere halten diese Regel uberhaupt fur ver-

altet.

Frauen gehen zum Teil nach ihren R6cken, d.h. so-

lange ihnen der Rock paBt, nicht eng ist oder

spannt, meinen sie das richtige Gewicht zu haben.

Ein &1terer Herr meint, solange er die Treppe
ohne Atembeschwerden und Blutdruckbeschwerden

erklimmen k6nne, habe er wohl das richtige Ge-

wicht.

Bei MAnnern fdllt auf, daB sie sich haufiger nach

den Tabellen, die auf Offentlichen Personenwaagen,
z.B. vor dem Bahnhof oder in.Apotheken aufgestellt
sind, richten, d.h. sie stellen sich auf die Waage
und vergleichen dann ihr pers6nliches Gevicht mit
den Richtwerten auf diesen Tabellen.

Einige wenige meinen kategorisch, daB die beste

Faustregel sei: f.d.h., also nur jeweils die
Hdlfte von dem essen, was man eigentlich mochte
oder noch einfacher, einfach aufh8ren mit dem

Essen, wenn man satt ist.

Immerhin weiB etwa die Hdlfte nicht, wieviel man

wiegen darf und geht da ganz nach pers6nlichen
Eindrucken (Atembeschwerden, Enge der Rocke) vor.
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Wenn es darum geht, auf welche dieser von uns

aufgezeigten Gruppen von der gesundheitlichen
Aufkldrung her am meisten EinfluB ausgeubt
werden muB, konnen wir also folgende Personen

nennen:

1, diejenigen, die die Diskrepanz
zwischen Wissen und Verhalten

so gut wie gar nicht empfinden,
das sind vor allem. Personen des

konservativen, ignoranten Er-

n&hrungs-Typs (es sind dies vor

allem die Personen aus der Un-

terschicht).

2. Personen, die diesen Konflikt
bewuBt verdrAngen, also haupt-
s&chlich Personen aus unserer

"Sunder"-Gruppe.

Die "Normalen", die UberAngstlichen und auch

die eher negativ Eingestellten haben zumindest
dieses Problem-BewuBtsein, es muB bei ihnen·
nicht erst hervorgerufen werden.
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III. DIE ALLGEMEINE BEURTEILUNG
DES INFORMATIONS-ANGEBOTES
ZUM THEMA ERNAHRUNG

1. Der Umfang des Informations-Angebotes

Das Angebot an Informationen zum Thema Erndhrung
wird allgemein als sehr umfangreich bezeichnet.

Die Mehrzahl unserer Befragten ist der Meinung,
daS man heute sehr viel uber Erndhrung erf&hrt.
Vor allem ist man der Meinung, daB man fast

uberall, d.h. in fast allen Medien und auch

sonst von vielen Seiten etwas uber Ern&hrung
erfahren kann, bzw. informiert wird.

"Uberall, nicht nur in Frauenzeit-

schriften, auch in politischen
Zeitungen, selbst im "Stern" und
in Tageszeitungen wird uber Ernlh-

rung berichtet. Es gibt nichts,
was nicht erwdhnt wird, es gibt
nichts, was nicht publizistische
Beachtung findet."
(25-j&hrige Hausfrau, Abitur)

"Man kann uber das Thema Ern&hrung
uberall Lekture finden. Man braucht

sich bloB vor einen Kiosk zu stellen:

in irgendeiner Zeitschrift findet
man bestimmt etwas uber Erndhrung,
entweder fur Schwangere oder fur

alte Leute, fur Kinder oder Ernah-

rung im Buro etc."
(25-jdhrige Hausfrau, Abitur)
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Aber auch hier gibt es wieder einige unter unse-

ren Befragten, die der Meinung sind, daB das An-

gebot der Informationen generell noch zu gering
sei, daB man noch viel zu wenig uber Ern&hrung
erfahre. Dies sind wieder ausnahmslos Personen,
die als betont ernihrungs-bewuBt charakterisiert
wurden und dem Angstlichen, uberangepaSten Er-

ndhrungs-Typ zugeordnet werden konnen.

'Man sollte noch mehr uber richtige
Ernahrung aufkl&rent Man hort und
liest viel zu wenig daruber."

(69-jahriger Ministerialrat a.D.)

Es gibt aber auch eine kleine Anzahl von Peraonen,
die hinsichtlich dieser Information zum Thema

Erndhrung von einem Uber-Angebot sprechen.

Auch diese Auffassung stammt wieder von einem
ganz bestimmten Erndhrungs-Typ:

Zuviel wird nach Meinung derjenigen uber Er-

nahrung gesprochen und geschrieben, fur die
die Erhihrung an sich "Nebensache" ist,
deren Ern&hrungs-BewuBtsein als unterdurch-

schnittlich bezeichnet werden kann.

"Es wird zuviel uber die persdnliche
Ern&hrung berichtet, vor allem immer
das gleiche. Diese Publikationen
stiften letztlich nur Vervirrung."
(27-j&hriger Student)

Auf die Frage, 12 man uberhaupt etwas uber Er-

n&hrungs-Fragen erfahren kann, also von welchen
Stellen man Informationen bekommen kann, werden
eine ganze Reihe von verschiedensten Informa-
tions-Quellen angegeben.
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Bei weitem am hAufigsten werden genannt:

0 Zeitschriften und Illustrierte

Hierbei sind etwas 6fter Frauen-
zeitschriften (wie z.B. die

Brigitte oder die FUR SIE) ge-

meint, als allgemeine Zeitschrif-
ten und Illustrierte.

Dann folgen mit Abstand erst

0 das Fernsehen,
wobei hier nicht nur fachliche
Beitrige gemeint sind, sondern
zum Teil auch Reklamesendungen.

0 Apotheken, Drogerien, Reform-
hduser allgemein, Bowie deren

Zeitschriften, die dort auf-

liegen und mitgegeben verden.

0 kleinere Zeitschriften, die
beim B&cker und Metzger auf-

liegen.

0 Zeitungen,
gemeint sind hier haupts&ch-
lich Tageszeitungen, weniger
Wochenzeitungen.

0 Broschuren von amtlichen und

staatlichen Stellen, vie z.B.
vom Lebensmittelverband,
vom Gesundheitsministerium,
vom Gesundheitsamt,
von der deutschen Gesell-

schaft fur Ernihrung in
Frankfurt.

-1
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Wieder mit einigen Abstdnden folgent

0 Rundfunk

0 Bucher,
gemeint ist hier· Fachliteratur,
nicht so sehr Kochbucher

0 Xrzte allgemein,
besonders der pers6nliche
Hausarzt

0 Reklame, Werbung allgemein

Die folgenden Informations-Quellen werden

nur vereinzelt genannt:

0 der Lebensmittelkaufmann

0 Vortrage allgemein

0 Kurse und Vortr&ge in Valks-
hochachulen

0 Kochkurse

0 Kurse von Stadtwerken

0 Berufsschule

0 Bekannte, &1tere Leute

0 Messestande auf Ausstellungen

0 Beilagen von Aufkl&rungsschriften
in Nahrungsmitteln von Herstellern
bestimmter Marken
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Aus dieser Aufstellung geht hervor, daB eine

ganze Anzahl von verschiedenen Informations-

Quellen im BewuBtsein der Befragten sind.

Diese Informations-Quellen wurden sozusagen
auf Anhieb genannt, wobei in den Aufzdhlungen
der einzelnen Befragten in etwa auch diese

Reihenfolge, wie sie hier aufgefuhrt ist, zum

Ausdruck kommt, d.h. also auch innerhalb der

einzelnen Vorstellungen vom Informations-Ange-
bot bzw. von den Informations-M6glichkeiten
diese Dominanzreihe vorherrscht.

Es gab unter unseren Befragten nur einen einzigen
- einen 63-jihrigen Landwirt -, der meinte:

"Da wuBte ich eigentlich gar nicht,
wo man da hingehen muBte, wenn man

sich informieren will."

Hierzu ist jedoch zu bemerken, daS gerade dieser

Befragte aufgrund seines Berufes ausgezeichnet
uber Ern&hrung Bescheid wuBte.

Alle diese Informations-Quellen werden aber auch

von Personen angefuhrt, die von ihrer Einstel-
lung zur Ern&hrung her gar nicht so sehr an die-
sen Informationen interessiert sind, d.h. daB
der Eindruck von der Fulle des Angebots und der

Vielseitigkeit der Informations-Quellen nicht
nur bei denen vorherrscht, die von sich aus

solche Informationen suchen, sondern auch bei
denen, die daran weniger interessiert sind.

Wie umfangreich und vielseitig die einzelnen
Informations-Moglichkeiten gesehen werden, 8011

noch durch die folgenden Zitate veranachaulicht
werden:

"Man kann heute uberall etwas uber
Ern&hrung erfahren: in Zeitungen,
Zeitschriften, Apothekerschaufenstern,
Reklame und Buchern."
(25-jdhrige Hausfrau, Abitur)
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"Wo man etwas erfahren kann, uberalll
Von der Kundenzeitschrift des Flei-
schers angefangen, bis hin zu den Be-
richten der Welt-Gesundheits-Organi-
sation."
(45-jihrige Innenarchitektin)

"Man kann heute etwas von Arzten er-

fahren, in Zeitschriften, Rundfunk,
Fernsehen, Werbung, man kann auch
haufenweise neue Bacher kaufen, wenn

man sich fur so etwas interessiert."
(28-jdhriger Industriemeister, Volks-
schule)

"Man h6rt und liest bald uberall uber

Ernahrung, in Illustrierten, in Zei-

tungen, im Fernsehen, in rrospekten
und auch in der Reklame."
(38-j&hriger Finanzamts-Angestellter)

Es schlieSt sich nun die Frage an, woruber man

nach Meinung der Befragten heute haupteachlich
informiert wird, wenn es um Ernahrung geht.
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Auf die Frage, woruber man heute auf dem Gebiet
der Ernahrung hauptsachlich erfihrt, antwortet

ein groBer Teil unserer Befragten spontan:

0 uber Schlankheitskuren,
Diiit und Ubergewicht

0 Uber die Gesundheit,
daruber, was nutzlich fur
die Gesundheit ist,
Wie man sich richtig er-

n&hren soll.

Dieses Bind die Hauptpunkte, um die sich die
Informationen zum Thema Ernahrung in der Vor-

stellung der Befragten drehen.

"Viel erfdhrt man uber Gesundheit,
was nutzlich ist fur die Gesundheit.

Hervorgehoben wird wohl am meihten,
wie wichtig die Schlankheit ist oder

was man gegen einen Herzinfarkt ma-

chen kann.

(28-jahriger Arbeiter, Fachschule)

"Man erfdhrt viel uber Schlankheits-
kuren und an und fur sich auch viel
uber richtige und falsche Ern&hrung."
(56-jihriger kaufmdnnischer Ange-
stellter, Volkeschule)

"Man erf hrt viel, was man essen soll,
was nicht, wie es zubereitet wird,
man erfahrt uber alles etwas. Diaten
und M6glichkeiten, schlanker zu wer-

den, fast in jeder Zeitung."
(26-jdhriger Schriftsetzer, Volks-

schule)

2. Inhalt und Themen des Informations-Angebots
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Auch diejenigen, die sich nur ganz allgemein
auBern, nAmlich, daB uber alles gesprochen
werde, fugen oft nur in einem Nebensatz hinzu:
"eben daruber, wie man sich richtig erndhren

Soll"

Der Gesundheits-Aspekt bezuglich der Erndhrung
wird also nach Meinung unserer Befragten in
allen Publikationen und Informationen in den

Vordergrund gestellt.

An Beispielen wird dann angefuhrt, daB man vor

allem uber

0 die richtige Zusammensetzung des
Essens erfahrt,

0 insbesondere uber den Umgang mit

Fetten,

0 auch die Wichtigkeit der EiveiBe
wird nach Meinung unserer Befrag-
ten betont,

0 uber die Schbdlichkeit von Dunge-
mitteln wird viel geschrieben,

0 uber die Ernahrung von Kleiakindern,

0 uber Herzinfarkte, ausgelost dutch

falsche Erndhrung,

0 Rezepte allgemein werden sehr viel

gebracht,

0 uber hungernde Menschen in aller

Welt und

0 uber die Preise werde sehr viel
geschrieben.
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Die Informationen uber die Preise werden von

denjenigen angefuhrt,·die in der Erndhrung
sehr preisorientiert denken, es waren dies
vor allem Frauen der unteren sozialen Schich-

ten.

"Es wird dauernd uber Ernihrung
gesprochen, in den Zeitungen liest
man auch, was schon wieder teurer

geworden ist. In erster Linie
liest man etwas uber Preise. Die
Milch wird schon wieder teurer."
(29-jahrige Hausfrau, Volksschule)
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3. Informationsbedarf, Informationslucken

Nun gibt es aber nach Meinung der Befragten eine

ganze Reihe von Themen, die. im Rahmen des ge-
samten Informations-Angebots nicht ausfuhrlich

genug behandelt werden.

Man bestdtigt zwar allgemein, daB heute sehr viel
uber Ern&hrung informiert wird und man uber den

Zusammenhang zwischen Ernahrung und Gesundheit
ausreichend aufgeklirt wird, aber es fehlt fur
viele an genauen detaillierten Informationen.

Ein Informations-Bedarf besteht deshalb haupt-
sachlich

0 bezuglich detaillierter Angaben von

Auskunften zur richtigen, gesunden
Ernahrung.

Diese Fragen werden nach Meinung der

Bev61kerung insgesamt noch zu allge.
mein behandelt, es fehlt oft an kla-

ren, verstAndlichen Fakten, an die
man sich dann auch halten kann.

0 bezuglich der genaueren Zusammen-
hAnge und Wirkungsweisen einzelner

Ern&hrungs-Faktoren.

Es werden also auch gewisse Hinter-
grund-Informationen gewunscht.

Der Umfang des Informations-Bedarf des Einzelnen
hangt wieder mit dem Ernahrungs-Typus zusammen:

Wer sich insgesamt weniger fur spezielle
Ernahrungs-Fragen interessierte, ndigt
eher zu der Ansicht, daB die Bev61kerung
uber Ernghrungs-Fragen genugend infor-
miert sei und es keine Informations-Lucken
mehr gabe.
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Es sind dies vorwiegend Personen, die wir
dem konservativen Ern&hrungs-Typ zugeord-
net haben. Unter diesen Personen herrscht
zum Teil sogar die Meinung vor, daB man

nicht zu sehr ubertreiben durfe mit dem

Angebot an Information, weil das die Leute

nur verwirren wurde.

"Die Bev8lkerung ist im allgemeinen
wohl genug informiert, denn zuviel
Information ist auch nicht Aut,
weil man sonst am Ende gar nicht
mehr weiB, was gut oder schlecht
ist."
(29-jihriger Fernsehtechniker,
Volksschule)

"Man erfiihrt genugend uber richtige
Ern&hrung, man hat genug Qelegen-
heit, sich daruber zu informieren.
Allzuviel ist ungesund, sonst wer-

den die Leute verruckt gemacht und
wissen gar nicht mehr, was sie
essen sollen."
(38-j&hriger Angestellter, mittlere
Reife)

Psychologisch gesehen bedeutet diese ableh-
nende Haltung gegenuber dem Angebot an In-
formationen eine Abwehr gegen eine· kin-

stellungsdnderung. Man.mochte sich nicht
von dem konventionellen Ern&hrungs-Schema
16sen. Gerade diese Gruppe zeichnete sich

ja dadurch aus, daB sie verstarkt an alt-

hergebrachten Erndhrungs-Vorstellungen feat-
hilt und sich gegen jede Neuerung - "dem
modernen Kram", vie es ein Befragte·r dieser

ErnAhrungs-Gruppe ausdruckte - wehrt.

1
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Aber auch von den Personen, die eine durchaus
" "normale und gem&Bigte Einstellung zur Ernah-

rung haben, sind eine ganze Reihe der Meinung,
daB man "im groBen und ganzen" hinreichend uber
Ernahrung informiert werde.

Insgesamt gesehen jedoch ist dic Gruppe unserer

Befragten gr6Ber, die der Meinung ist, dae man

noch nicht ausreichend genug informiert wurde,
daB noch ein erheblicher Informations-Bedarf
und viel Informations-Lucken bestunden.

Besonders interessiert an Informationen dieser
Art ist dabei wieder der Personenkreis, der dem

6ngstlichen, uberangepaBten Ern&hrungs-Typ zu-

geordnet wurde. Aber auch hier sind daneben wie-
der alle anderen Erndhrungs-Typen in unterschied-
licher Anzahl vertreten.

Woruber m6chte man nun hauptsdchlich mehr er-

fahren, auf welchen Gebieten besteht dieser
Informationsbedarf:

Als erstes, wichtigstes wird gefordert:

1. ··

Genaue Aufkldrung uber den NRhrwert-

gehalt der einzelnen Nahrungsmittel.

Man weiS zwar, welche N&hrwerte beson-
ders wichtig fur die Gesunderhaltung
sind, man weiB aber nicht, welche N&hr-
Stoffe genau in welchen Lcbensmitteln
enthalten sind und vor allem nicht, in
welcher Anteiligkeit das jeweil·s der

Fall ist.

"Wer weiB schon, wieviele Vita-
mine oder Kalorien das jeweilige
Nahrungsmittel wirklich hat?"
(28-jahriger Industriemeister,
Fachschule)
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"Ich m6chte vor allem gerne viel
uber den NAhrwert, den Kalorien-

gehalt und die Vitamine wissen,
vor allem, wie sie jeweils ver-

teilt sind. Es gibt ja verschie-
dene Vitamine, das eine ist gut
fur die Nerven, das·andere gut
fur die Blutbildung."
(54-j&hriger Sportlehrer, mittlere

Reife)

2. Information uber brauchbare Rezepte, die
nicht dick machen bzw. das Abnehmen er-

leichtern. Man bemAngelt an den derzeiti-

gen DiAtpliinen, daB sie zu wenig schmack-

haft, zu teuer und zu arbeitsaufwendig
w&ren. Au3erdem mochte man grunds&tzlich
bei allen Rezepten Kalorienangaben, An-

gaben uber die Nahrwerte, also Vitamin-,
EiweiBgehalt und die Spurenelemente ha-

ben.

"Man erfdhrt zwar uber Abmagerungs-
kuren, n&mlich, vie man in 14 Tagen
10 kg abnehmen ka:in, aber man.findet
wenig Rezepte, die schmackhaft und

auch einfach zuzubereiten sind. Es

gibt auch zu wenig Rezepte, um das

Zunehmen zu verhindern.
(22-jdhrige kaufminnische Ange-
stellte, Volksschule)

"Ich m6chte vor allem mehr daruber

wissen, wie man sein Gewicht halten

kann, ohne zu fasten und trotzdem
schmackhaft essen kann."
(34-jahrige Kontoristin, Volks-
schule)

Des 6fteren werden hier als gute Beispiele
DiRtplane aus der Zeitschrift "Brigitte"
erwahnt: hier gefiel besonders, daB genaue

Kalorienangaben gemacht wurden und die Zu-

sammenstellung der einzelnen Menus mit An-

gaben ober die enthaltenen Nahrstoffe ver-

sehen waren.
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3. Von vielen Befragten wird auch ganz all-

gemein eine Aufklhrung daruber gewunscht,
wie man seine Speisenfolge in der t&g-
lichen Erndhrung zusammenstellen soll,
damit man alle wichtigen Stoffe zu sich
nimmt.

Gewunscht wird also ein Erndhrungs-Fahrplan
fur die Gesundheit, nach dem man sich grund-
s&tzlich richten kann. Entscheidend ist
hier,· dae die Informationen uber eine ge-
sunde Ernahrung zwar als vielseitig, aber

nicht als zusammenhAngend erlebt werden,
d.h. man hat noch keinen Oberblick uber die
gesamten Faktoren. Gewunscht wird also mehr
oder weniger ein "Kompendium von Ernahrungs-
Ratschldgen", die in· Form von modernen

"Faustregeln eine gesunde Ern&hrung garan-
tieren.

"Man sollte viel mehr uber die rich-

tige Zusammenstellung der Speisen er-

fahren. Es sollen ·im Essen ja alle

notwendigen Bestandteile, Minerale,
Spurenelemente, enthalten sein, auch

wenn man· in erster Linie gunstig und

jahreszeitgemRB einkaufen mochte. Es

wiren uberhaupt Tabellen gut, in
denen jahreszeitlich gunstige Lebens-

mittel aufgefuhrt Bind. Dann 6011 man

auch gesagt bekommen, wie man kochen
soll, damit man die Vitamine.auch
bewahrt. "

(33-jdhrige Hausfrau, Hochschule)

In diesem Zusammenhang wird auch 6fter ge-
fordert, daB man noch mehr und starker auf
die Sch&dlichkeit bestimmter Ernihrungs-
weisen hinweisen 8011, vor allem, welche
Schaden durch eine einseitige Ernahrung
entstehen k6nnen.
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"Es ist wichtig, noch mehr uber
einseitige - oder Uber-Erndhrung
zu erfahren: wenn man z.B. zuviel
EiweiB oder zuviel Kohlehydrate zu

sich nimmt, oder nur Kartoffeln iBt,
welche Folgen dann daraus entstehen,
d.h. also,man sollte daruber erfah-

ren, wie abwechslungsreich der tag-
liche Speiseplan sein muB, wenn man

sich richtig ernihren will."
(63-jdhriger Landvirt)

4. Ein weiterer wichtiger Punkt,uber den sehr
viele gern genauer Bescheid wissen mochten,
ist die Schadlichkeit von chemischen Zusatz-

stoffen in der Nahrung und die Schidlich-
keit von chemischen Dungemitteln.

Man m6chte genau wissen, wie gefahrlich diese
chemischen Zusatze sind und vor allem, bei
welchen Lebensmitteln man mit chemischen Zu-

s&tzen zu rechnen hat.

"Man spricht oft uber eine schAd-
liche Dungung in der Landwirt-
schaft. Kein Verbraucher kann aber

erfahren, wie sein eben gekaufter
Artikel. gedungt wurde. Eine Kon-
trolle ist nicht moglich. Man
sollte wissen, ob den Bauern da

freie Hand gelassen wird und sie

dungen kannen, wie sie wollen."
(37-jahrige Hausfrau, Volkeschule)

"Man sollte vielmehr uber die Gifte
und schddlichen Chemikalien erfah-

ren, die in der Nahrung sind und
beim Nahrungsmittelanbau vorkommen."
(56-j&hriger kaufwannischer Ange-
stellter, Volksachule)
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"Ich interessiere mich fur alle

Erndhrungs-Fragen. Ich wurde z.B.

gerne 6fter Orangen- oder Zitro-
nenschalen verwenden, ich traue

mich aber nicht, veil ich nicht

weiS, ob sie gespritzt Bind.
Niemand gibt einem eine verbind-
liche Auskunft!B
(45-jdhrige Hausfrau, Hauswirt-

schaftsabitur)

"Ich fAnde es wichtig, viel wichti-

ger als KalorienzAhlen, eine genaue
und sachliche Information uber schid-

liche Konservierungsmittel zu bekom-

men, denn alle diese Chemikalien
wirken ja auf die Dauer gesundheits-
schadigend. Daruber muBte die Be-

volkerung aufgeklart werden, Dieses
Nitrit z.B., das das Fleisch so rot

macht, das ist ja jetzt verboten."
(29-jdhrige Hausfrau, Abitur)

5. Von Frauen kommt auch 6fter der Wunsch nach
besserer Aufkldrung uber KindernahrunE.

6. Auch hinsichtlich der Frische der Lebens-
mittel m6chte man jeweils genauer Bescheid
wissen.

"Man weiB oft gar nicht, wie alt

das Zeug eigentlich ist. Auf allen
Produkten sollte das Herstellungs-
datum angegeben sein. Auch uber die

Verpackung sollte man besser infor-
miert werden und welchen Weg die
Lebensmittel jeweils gehen  big sie

z.B. im Supermarkt landen.
(20-jahrige Hausfrau, Germanistin)
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Man weiB zwar, daB das Fett ein Erndhrungs-
Faktor ist, der besonders beachtet werden

muS, aber es besteht doch eine erhebliche
Unsicherheit daruber, welche Art von Fett

besser ist - tierisches Fett oder Pflanzen-

fett -, und auch in welcher Menge man das

Fett normalerweise zu sich nehmen 9011. Fast

allen ist aufgrund allseitiger Warnungen.bis-
her zumindest klar geworden, daB .man nicht
zuviel Fett essen soll.

Gerade das Thema Fett fuhrt zu folgenden
Reaktionen:

"Man darf auch nicht auf alles

gehen, sonst durfte man. nur noch

ganz wenige Dinge essen, 2.B.
durfte man uberhaupt keine Butter

mehr essen, das ist doch Quatsch.
Man iBt doch die Butter nicht
pfundweise, sondern in normalen
Mengen und dabei schadet sie doch

"bestimmt nicht.
<36-jahriger kaufmdnnischer Ange-
stellter, mittlere Reife)

"Man sollte insbesondere im Fern-
sehen mehr uber die richtige An-

wendung von Fetten (Tier- und

Pflanzenfetten) sprechen, denn
Tierfette sind doch angeblich
weniger bek6mmlich."
(21-j&hrige Beamtenanw&rterin)

"Man sollte mehr uber die richti e
Anwendung von Fett, Salz und Essig
aufkl&ren und zwar soll der Ver-
braucher in allen Massenmedien auf-

gekl&rt werden."
(69-j&hriger Ministerialrat a.D.)

7. Ein weiterer Punkt sind Fette.

.
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"Also ich muB sagen, ich habe mir

da so ein Di&theftcl,en gekauft und

da habe ich geleben, daB man nur

reine Butter nehmen soll. Anderwei-

tig h6rt man auch wieder, daB die
Butter gar nicht so gesund sein
soll. Ich weiB auch nicht. Also

mein Schwiegersohn sagt immer,
Butter sei nicht so gesund, woher

er das weiB, das weiS ich nicht.
Er sagt, Margarine sei gesunder
wie Butter. Ich weiB auch nicht,
wer da recht hat, ob er recht hat
oder ich."
(57-j&hrige Hausfrau, Volksschule)

8. Vereinzelt werden nun noch ausfuhrlichere
Informationen zu folgenden Punkten ge-
wunscht:

- uber Rezepte allgemein

- mehr Rezepte uber Hausmannskost

- Aufklarung daruber, daB die Ge-

nuBmittel, die in der Werbung
angepriesen werden, im Grunde
viel schidlicher sind·als sie
dort dargestellt werden

- Aufkl&rung uber die radioaktive

Verseuchung

- uber die ern&hrungs-bedingten
Ursachen des Herzinfarkts

- Aufklirung uber die Welternihrungs-
lage in Bezug auf die Bevolkerungs-
explosion

- uber die Lebensmittelpreise
und zwar einmal, wie sie uber-

haupt zustandekommen,
und dann ausfuhrlichere In-

formationen uber alle Preis-

verAnderungen,
auch sofortige Informationen
uber preisgunatige Angebote.

1
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Die Aufzdhlung all dieser Punkte, uber die ge-
nauere Informationen gewunscht werden, 8011 nun

nicht bedeuten, daS man nicht irgendwo auch su

diesen Dingen Informationen finden k6nnte.

An einem spdteren Punkt des Gespruches
gestehen ndmlich viele unserer Befragten
ein, daB wohl die entsprechenden Infor-

mations-Quellen gar nicht in diesem Aus-
maB genutzt werden.

Dieses Ergebnis erhielten wir vor allem auf

projektivem Wege·: es wurde ndmlich dahingehend
gefragt, ob man der Meinung sei, daB alle M6g-
lichkeiten zur Information von der Bevolkerun 
voll genutzt wurden. Und hier waren nun faSt
ausnahmslos alle der Meinung: nein, das eei
nicht der Fall.

"Nein, diese Informations-Moglichkeiten
werden nicht voll genutzt. Z.B. diese
Broschuren von staatlichen Stellen: die
sind einmal zu wenig bekannt und zum

anderen sind viele auch zu bequem,
extra eine Broschure zu bestellen."
(56-jahriger kaufm&nnischer Ange-
stellter, Volksschule)

"Nein, in groBem Umfang nicht. Die In-
formations-Moglichkeiten werden nur ge-

nutzt, wenn die Informationen attraktiv
aufgemacht Bind."
(31-jdhriger Diplom-Ingenieur, tech-
nische Hochschule)

"Die Bev61kerung ist zwar interessiert,
nur macht sie von den vorhandenen M6g-
lichkeiten nicht Gebrauch. Sie ist da
zu tr&ge und zu faul, sich Wissen an-

zueignen."
(21-jahrige Beamtenanwarterin)
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IV. DAS INFORMATIONS-VERHALTEN
BEZUGLICH ERNAHRUNGS-FRAGEN

1. Aktuelle Informations-Quellen auf dem Gebiet
der Ern&hrung

Die erste Frage, die sich im Zusammenhang mit
dem Informations-Verhalten auf dem Gebiet der

Ernahrung stellt, ist:

Wie informiert man sich uberhaupt uber

Ernihrungs-Fragen, welche Informations-
Quellen werden dafur insgesamt herange-
zogenT

Wie sich bei der Behandlung des Informations-
Angebots zum Thema Ern&hrung schon gezeigt hat,
sind den Befragten eine ganze Anzahl von In-
formations-Quellen bekannt.

Ala ihre haupts&chlichsten Informations-Quellen
geben unsere Befragten an:

1. Illustrierte und Zeitschriften
- besonders Frauenzeitschriften -

2. - Fachzeitschriften (von Reform-

h&usern, Apotheken, Drogerien) -

- Broschuren amtlicher Stellen

(z.B. Krankenkassen, Gesund-

heitsdmter, Ministerien, Ver-
braucherverbdnde) -

3. der Arzt (meist der Hausarzt)

4. das Fernsehen

5. Tageszeitungen

6. Fachbucher

7. der Reformhauskaufmann, Drogist

8. Radio

9. Verwandte (Mutter, Schwieger-
mutter, Ehefrau)

10. Bekannte, Freunde, Kollegen

11. Kochkurse

71

T2



Seltener werden noch folgende Quellen genannt:

Werbung, Reklame

Ausstellungen

einfach die "eigene Erfahrung"

der Sportverein

der Kneippverein

eine Kinderschwester

Sozusagen "auBer Konkurrenz" laufen hier die
Kochbucher, die in diesem Sinne nicht als In-

formations-Quelle uber grundlegende Erkennt-

nisse zur Ern&hrungsweise gesehen werden, son-

dern haupts&chlich unter dem Aspekt "Rezept-
Nachschlagewerk" laufen. Fast jeder besitzt
ein Kochbuch, bezeichnet es aber nicht ala di-

rekte Informations-Quelle uber spezielle Er-

n&hrungs-Fragen.

Diese Aufstellung umfaSt alle Informations-

Quellen, die von unseren Befragten im Ern&h-

rungs-Bereich uberhaupt genutzt wurden. Jeder
unserer Befragten gab dabei mehrere dieser

M6glichkeiten als Informations-Quelle an.
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2. Pr&ferenz und Intensitit der Nutzung der

verschiedenen Informations-Quellen

Die Haufigkeit der Nutzung und .auch die Proferenz

einzelner Informations-M6glichkeiten hingt vom

Zusammenspiel folgender Faktoren ab:

0 wie bequem und leicht man an die

jeweilige Informations-Quelle
herankommt

0 vom Umfang und der Fulle des je-
weiligen Informations-Angebots

0 von der Art der Darbietung der
Informationen

0 von der Glaubwurdigkeit der In-

formations-Quelle

Hier ist ein wichtiger Punkt festzuhalten:

Die Intensit&t und Hdufigkeit der Nutzung einer
Informations-Quelle setzt nicht immer zugleich
auch eine entsprechende Priferenz dieser Quelle
voraus.

Fur die Haufigkeit der Nutzung spielen die ersten

drei Faktoren - ndmlich "bequemes Erreichen der

Informationen", "Umfang und Fulle der Information"
und "Darbietungsart, Stil" - eine st&rkere Rolle;

fur die Pr&ferenz einer Informations-Quelle ist
der Faktor "Glaubwiirdigkeit" ausschlaggebender.

So kann es sein, daB eine Informations-Quelle
grundsatzlich vom Faktor der Glaubwurdigkeit her

zwar mehr bevorzugt wurde, tats&chlich aber we-

niger genutzt wird, weil es dem Einzelnen nicht

so leicht fillt, sich dieser Informations-Quelle
stdndig zu bedienen.
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Informations-Quellen, die man h&ufiger nutzt,
mussen also nicht unbedingt mit den Quellen
identisch sein, die man grunds&tzlich bevor-

zugen wurde.

Dieser Zusammenhang soll an einem Beispiel ver-

deutlicht werden:

Der Arzt gilt z.B. als eine duBerst glaub-
wurdige und vertrauenswurdige Informations-
Quelle, die man auch gerne hhufiger nutzen

wurde, wenn man dafur nicht den beschwer-

lichen Weg zum Arzt machen muBte. Diese
fur manche unbequeme Beschaffungsart der
Information wirkt sich also vermindernd
auf die Hdufigkeit der Nutzung aus.

Grundsatzlich werden diejenigen Median am haufig-
sten genutzt, an die man am leichtesten heran-

kommt und die die meisten Informationen auf die
anschaulichste Art bieten: dies sind auf dem

Gebiet der Ern&hrung mit Abstand Illustrierte
und Zeitungen, vor allem Frauenzeitschriften.

Bevorzugt werden Informations-Quellen, deren

Glaubwurdigkeit und Objektivitat in noch grdee-
rem MaSe gewahrleistet scheint, z.B. das Fern-
sehen und der Arzt.

Vom Informations-Angebot und davon abhangig,
dann auch von der Nutzung her, rangieren diese
Informations-M6glichkeiten jedoch hinter den

Zeitschriften.
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Zusammenfassend 1&Bt sich also sagen:

Eine Informations-Quelle gilt grundsdtzlich
dann f r gut, wenn sie folgende Bedingungen
in der nachstehenden Reihenfolge erfQllt:

1. sie muB gut und bequem erreichbar
sein

2. sie muB die Informationen auf ver-

standliche, anschaulic:.e Art bieten

3. sie muB viel Information bieten

4. sie muB glaubwurdig sein, d.h.
objektiv und von der Sachkennt-
nis her fundiert

5. die Information muB frei von Werbung
und Reklame sein, d.h. sie soll kei-
nen erkennbaren kommerziellen Hinter-

grund haben.

Als derzeit gute Informations-M6glichkeiten
werden demnach haupts&chlich Zeitschriften.
und Illustrierte betrachtet,

daneben mit einigem Abstand Reformhauszeit-
schriften und Broschuren, die ins Haus gesandt
oder mitgegeben werden,

dann folgt das Fernsehen, das eben zu wenig
bietet, aber von der Darbietungsform her als

optimal erlebt werden wurde,

in etwa ist es auch noch so mit dem H6rfunk,
der jedoch grundsdtzlich weniger genutzt wird.

.
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Weiter unten rangieren dann Fachbucher, die
wiederum von der Darbietungsform und auch von

der Beschaffung her als zu schwierig erlebt
werden und

als letztes etwa die Tageszeitung, deren Funktion
als Informations-Trdger fur Ernihrungs-Fragen je-
doch von vornherein von manchen abgelehnt wird.

Wenn von schlechten Informations-Quellen ge-
sprochen wird, so bedeutet das praktisch die
Umkehrung der Argumente, die fur eine gute In-

formations-Quelle sprechen. D.h. eine Informa-

tions-Quelle ist dann schlecht,

1. wenn sie mit Werbung verbunden ist,
also der eigentlich erkennbare In-
formations-Grund Verkauf- und Ge-

winnabsicht ist

2. wenn der Verdacht der Unglaubwurdig-
keit besteht (mangelnde Fachkennt-

nisse, mangelnde Objektivit&t)

3. wenn zu wenig gebracht wird

4. wenn Schwierigkeiten in der Beachaf-

fung dieser Informationen bestehen.

So werden von einigen Befragten Radio und Fern-
sehen als "schlechte" Informa:ions-Quelle be-

trachtet, weil man dort nur sehr wenig Informa-
tionen bekommen kann, also der Informations-Be-
darf dort nur in sehr geringem MaSe gedeckt
wird.

Ebenfalls ala "schlechte" Informations-Quelle
z&hlen fur einige Befragte die Illustrierten,
veil sie ihrer Meinung nach zu sehr aufbauschen
und die Probleme nur oberflAchlich behandeln.
AuBerdem wird hinsichtlich der Illustrierten der

Verdacht gehegt, daB die Berichterstatter uber

keine fundierten Sachkenntnisse verfugen. Diese
Bedenken resultieren also vor allem aus dem

Faktor "Glaubwurdigkeit".
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Ebenfalls als "schlechte" Informations-Moglich-
keiten werden in diesem Sinne Reformhduser und.
Apotheken beurteilt, wenn diese nur "verkaufen"
wollen.

Auch Bucher werden ·als Informations-Quelle
schlecht beurteilt, weil man zu ihrer Beschaf-

fung eine gewisse Bequemlichkeit uberwinden
muB und zum anderen, veil sie schwerer zu lesen

sind.

Bekannte und Kollegen werden als Informations-

Quelle nicht so geschitzt, weil man ihnen
" nicht ganz glauben darf . Ihnen fehlt es meist
an Sachkenntnis und fundiertem Wissen.

Am allerschlechtesten aber wird in diesem Sinne
die Information durch die Werbung beurteilt.
Reklame dieser Art wird als "Pseudo-Information"
betrachtet. Werbung wird als Informations-Quelle
in diesem Sinne von den meisten uberhaupt abge-
lehnt.

Mit in die Werbung einbezogen werden hier im

negativen Sinne auch die Lebensmittelverkdufer.
Auch ihnen darf man in puncto Information nach

Meinung sehr vieler Befragter gar nicht glauben,
denn auch sie wollen nicht objektiv und unvor-

eingenommen beraten, Bondern in erster Linie
verkaufen.

Hinsichtlich der Priferenz und der Intensitat
der Nutzung lASt sich nun zu den jeweiligen
Informations-Quellen im einzelnen sagen:

Zeitschriften und Illustrierte sind die am meisten
genutzten Medien und geh6ren auch zu den beliebte-
sten Medien. Die Mehrzahl unserer Befragten ist
der Meinung, daB man von den Zeitschriften und
Illustrierten am meisten hat.
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Sie werden aus folgenden Grunden so geschitzt:

Zeitschriften und Illustrierte sind

uberall und zu jeder Zeit leicht und

bequem erh&ltlich,

die Informationen zu Ernihrungs-Fra-
gen werden anschaulich und leicht
verst&ndlich gebracht,

das Angebot an Informationen ist
vielseitig und reicht von theoreti-
schen Informationen bis zu prakti-
schen Ratschligen,

man hat die M6glichkeit, diese Arti-
kel 6fter zu lesen, man ist also nicht
auf ein einmaliges Einpr&gen angewie-
sen,

man kann dieae Beitrdge ausschneiden
und aufheben.

"Am meisten hat man von Illustrier-

ten; es sind sch6ne Bilder drin,
die man ausschneiden und ·aufbe-

wahren kann. Auch die Aufmachung
ist gut. Man liest auch alles ge-
nauer als in den Zeitungen."
(26-jAhriger Schriftsetzer., Volks-
schule)

"Man hat von Illustrierten am

meisten, veil sie am ausfuhrlich-
sten und praktischsten sind."
(25-jdhrige Hausfrau, Abitur)

"Ich lese in den Illustrierten
lieber uber Ernahrung als in den

Zeitungen, da die Beispiele meist
bunt gedruckt sind und auch Rezepte
dabei sind. In der Zeitung liest
man viel eher daruber hinweg."
(38-j&hriger Angestellter im

Finanzamt, mittlere Reife)
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"Ich wurde den Illustrierten den

Vorzug geben, veil sie ausfuhrlich
sind, bunt sind und auch gut auf-
bewahrt verden konnen."

(34-j&hrige Kontoristin, Volksschule)

Einen gewissen Abbruch erleiden Zeitschriften in
der Pr&ferenz bei einer zwar kleinen, aber sehr
kritischen Gruppe unserer Befragten: sie·sind
der Meinung, daB Illustrierte nicht objektiv ge-

nug berichten und nicht immer ganz frei vom Ver-
dacht der Kommerzialitdt sind. Fur diese Gruppe
mangelt es den Illustrierten auch an Wissen-
schaftlichkeit und vor allem fundierter Sach-

kenntnis in der Berichterstattung.

Das Fernsehen wire vielen im Vergleich zu den

Illustrierten als Informations-Quelle noch lie-
ber, da es als ein noch bequemeres und vor allem

noch glaubwurdigeres Informations-Mittel gilt.
Da das Fernsehen aber nach Meinung unserer Be-

fragten nur relativ wenig Ern&hrungs-Informatio-
nen bietet, kann es auch nicht mit der HRufigkeit
genutzt werden, vie z.B. Illustrierte und Zeit-
schriften.

Gerade dem Fernsehen wurde man bezuglich der

Glaubwurdigkeit, Objektivitit und der Fachkennt-

nisse der Berichterstatter, sehr viel mehr Kredit
einrRumen. Man kann das Fernsehen in diesem Sinne
als das potentiell optimalste Informations-Medium
zu Ernahrungs-Fragen ansehen; es scheitert hier
aber am zu geringen Angebot.

Als ebenfalls noch nachteilig wird im Fernsehen

erlebt, daB die jeweiligen Informationen nur ein-

malig geboten werden, also .hier nicht die Maglich-
keit besteht, diese Informationen spater noch ein-
mal nachzulesen.
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"Am meisten hat man vom Fernsehen.

Gibe es in den Illustrierten eine

Zusammenfassung von diesen Sendun-

gen, die als Nachschlagewerk und

Ged&chtnisstutze dienen wurde, wur-
de das eine ganz perfekte Angelegen-
heit. Fur alle anderen Medien braucht

man zu viel Zeit, die man in den mei-
sten FRllen nicht hat."

(37-jahrige Hausfrau, Volksechule)

"Das Fernsehen ist eigentlich der

beste Weg, da h8rt und sieht man es

zugleich."
(28-j&hriger Industriemeister)

"Ich personlich wurde Fernsehen den
Zeitschriften vorziehen, da kann

man es am besten zeigen. Anderer-
seits kann man in Zeitechriften
Artikel wieder ausschneiden und

aufheben."
(29-jdhriger Arbeiter, Volksschule)

Fachzeitschriften:

(Hierunter fallen eigentlich sowohl Reformhaus-
Drogisten- und Apotheker-Zeitschriften als auch

Broschuren und BlAtter amtlicher Stellen).

Die Broschuren sollen jedoch als eine eigene
Kategorie behandelt werden, da sie sich meist
ausschlieelich mit den jeweiligen Informations-
Themen befassen, die Zeitschriften dazu auch

noch andere, rein unterhaltende Beitrige bieten.

Bei den oben genannten Zeitschriften sprechen
unsere Befragten deshalb von "Fachzeitschriften",
weil sich der Inhalt haupts&chlich um das Thema
"Gesundheit" dreht.
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Diese Zeitschriften erfreuen sich ziemlicher

Beliebtheit, werden aber. nur von einem bestimmten
Kreis intensiver gelesen, nAmlich von Personen,
die an gesundheitlichen Informationen uberhaupt
stArker interessiert sind. Ihre Nutzungschance
ist an sich relativ groB, weil man hAufig und

leicht an sie herankommt.

Von der Aufmachung und dem Stil her werden sie

jedoch nicht besonders hoch eingeschdtzt. Die

Glaubwurdigkeit der Informationen an sich wird
aber nicht bezweifelt.

Letztlich sind diese Zeitschriften jedoch zu

wenig profiliert und' zu unattraktiv aufgemacht,
als daB man sie als die Informations-Quelle
schlechthin bezeichnen wurde; sie gelten nur

"unter anderem" als eine ganz gute Informations-

Quelle.

Broschuren werden von vielen unserer Befragten
beachtet und auch gelesen. Sie gelten wenn

"sie nicht unter dem Motto "Reklame, Werbung
erscheinen von der Glaubwurdigkeit und vom

Informations-Gehalt her als ein sehr gutel In-

formations-Medium. Aber auch hier war das An-

gebot nicht so groB und hAufig, daB sie zu

einer kontinuierlichen Informations-Quelle wer-

den konnten.

Die Nutzungschancen hAngen hier wiederum davon

ab, daB diese Broschuren auf dem bequemsten We-

ge angeboten werden, also z.8. ina Haus geschickt
werden, und daB sie deutlich als von amtlichen
bzw. staatlichen Stellen stammend gekennzeichnet
sind. Je deutlicher diese Kennzeichnung ist, des-

to h8her ist der Aufmerksamkeitsgrad und die

Glaubwurdigkeit, den diese Broschure beim Empfdn-
ger erreicht.
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Auch die Aufmachung der Broschure spielt eine

gewisse Rolle: sie muB anschaulich abgefaBt
und vom XuBeren her ansprechend sein. Vor allem
darf sie nicht nach einmaligem Gebrauch in vie-
le einzelne Bl&tter zerfallen, was manchmal be-

m&ngelt wird.

Der Arzt ist eine wichtige Informations-Quelle,
wird aber bei weitem nicht so hdufig genutzt wie
andere Informations-Quellen, denn man geht in der

Regel - den Krankheitsfall ausgenommen nicht
zum Arzt um sich informieren zu lassen. Der· Arzt
wird erst aufgesucht, wenn man ein spezielles
Problem hat.

Von der Glaubwurdigkeit her genieBt der Arzt

sozusagen absolute Priorit&t: wenn er etwas sagt,
dann glaubt man das einfach. Seine Ratschl&ge
und Anordnungen werden auf dem Ernahrungs-Sektor
vor allen anderen befolgt oder gelten zumindest
als am befolgenswertesten. Der Arzt hat nach

Meinung der Befragten den Vorzug, daB er den
Einzelnen wirklich personlich ber&t und ganz
auf den jeweiligen individuellen Fall eingeht.
Die Befragten meinen hier: "Nur der Arzt kann

ganz genau wissen, was fur Fich personlich gut
ist".

Die Meinung eines Arztes gilt auch dann noch

mehr als andere Meinungen, venn sie in Offent-
lichen Publikationsmitteln wie im Fernsehen oder
in der Zeitung wiedergegeben wird.

Die Tageszeitungen folgen, was die Beliebtheit
als Informations-Mittel auf dem Erndhrungs-Sek-
tor betrifft, erst mit weitem Abstand nach den

Medien Illustrierte, Fernsehen und Broschuren.
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Hinsichtlich des Mediums Tageszeitung bestehen

einmal schon unterschiedliche Auffassungen dar-
uber, ob Erndhrungs-Themen uberhaupt hineinge-
h6ren.

Bei der Tageszeitung wird auBerdem als m6gli-
cher Nachteil gesehen, daB solche Erndhrungs-
BeitrRge im allgemeinen Umfeld anderer Infor-
mationen leicht ubersehen werden.

"In der Tageszeitung ubersieht man

solche Artikel meistens. Man liest
daruber hinweg."
(26-jAhriger Schriftsetzer, Volksschule)

Andererseits rRumt man der Tageszeitung wiederum
einen hohen Kredit ein, was die GlaubwQrdigkeit
der Informationen betrifft.

Die Tageszeitung kommt also, was Informationen
uber Ernahrungs-Fragen betrifft, niGht als stindi-

ges Informations-Mittel in Frage, sondern sollte
nur mehr oder weniger dann Informationen bringen,
wenn sie von ganz aktueller Bedeutung sind und in
aller Kurze auch in der teitung gut abgehandelt
werden kdnnen. Ausfuhrlichire Stellungnahmen ge-
rade zu solchen Themen passen nhmlich nach Meinung
einiger Befragter nicht unbedingt zum Image einer

Zeitung.

Man mdchte gerade Erndhrungs-Beitrige gerne so

anschaulich, so ausfuhrlich und auch so bunt
und bebildert wie m6glich, diese Gestaltungsart
entspricht jedoch nicht der Darstellungsform,
wie sie in der Tageszeitung geboten wird.

In der Tageszeitung genugt es also, wenn Erndh-

rungs-Informationen auf kurze, aktuelle Informa-
tionen beschrankt werden.

"Wenn man sich informieren will, dann

ist die Tageszeitung, z.B. die Bild-
Zeitung, das Beste. Sie ist billig, es

steht alles drin. Zwar nicht 80 aus-

fuhrlich, aber man will ja auch nur

informiert werden und nicht studieren."
(29-jdhriger Arbeiter, Volksechule)
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Fachbucher gelten zwar als eine sehr gute In-

formations-Quelle, werden aber nur von einem
bestimmten Personenkreis.ala Informations-
Mittel genutzt und geschbtzt. Dies sind vor-

wiegend gebildetere und vor allem besonders
interessierte Personen. Man kann Fachbucher

in diesem Sinne als das Informations-Medium
einer bestimmten "Zielgruppe" bezeichnen.

Fachbucher sind nur fur diese Zielgruppe ein
optimales Informations-Mittel, fur einen brei-
teren Nutzerkreis ist die Beschaffung und vor

allem die Nutzung selbst, nKmlich das Lesen,
bereits zu beschwerlich.

An der Glaubwurdigkeit der Informationen wird
bei Buchern nicht gezweifelt, Bucher werden
auf dem Ern&hrungs-Sektor mit Sachlichkeit,
gut fundiertem Wissen und objektiven Informa-
tionen assoziiert.

Das GesprAch und die Beratung mit dem Reform-
haus-Kaufmann oder Drogisten, der hier in die-
sem Zusammenhang von den Befragten als echter

Fachmann gesehen wird, kommt auch nur fur die-
jenigen als Informations-Quelle in Frage, die
zum Kundenkreis von Reformhdusern gehoren. Auch
dies sind wiederum nur sehr erndhrungs-bevuBte
Personen.

H6rfunk rangiert, was die Beliebtheit und den

Nutzungsgrad betrifft, ziemlich weit hinten.

Das liegt einmal daran, daB man uberhaupt wenig
Radio hort und zum anderen, daS die Sendezeiten
fur solche Beitrdge meist untertags sind, wo

viele berufstatig oder sonst anderweitig be-

schaftigt sind. AuBerdem ist man der Meinung,
daB im Radio auch nicht ubermABig viel zu Er-

n&hrungs-Fragen gebracht wird.
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Familienangeh6rige, vor allem die Mutter oder

Schwiegermutter, werden als Informations-Quelle
weniger genannt als vielleicht zu erwarten ge-
wesen ware. Der Grund hierfur mag darin liegen,
daB durch das stdndige und vielseitige Infor-

mations-Angebot, das dem Einzelnen heutzutage
in fast allen Medien geboten wird, die fruhe-

ren Informationen, die von der Mutter kamen,
Gberdeckt wurden und so in den Hintergrund
getreten sind.

Insgesamt wird der Mutter und auch anderen Ver-

wandten weniger Bedeutung als Informations-Quelle
beigemessen als anderen Quellen.

Der Informationsaustausch und die Annahme von

RatschlAgen aus dem Bekanntenkreis soll hier
ebenfalls noch besonders untersucht werden.

Hier macht sich ganz deutlich die Auffassung
bemerkbar, daB man Bekannte und Freunde in den

wenigsten FAllen als eine zuverldssige Infor-

mations-Quelle betrachtet. Man legt auch gar
keinen groBen Wert auf Ratschlage von dieser
Seite.

Ernihrung wird im Freundes- und Bekanntenkreis

gar nicht als ein sehr wichtiges Gespr&chs-Theme
angesehen, der Informations-Austausch erschopft
sich mehr in einem Austausch von Rezepten.

Ein erheblicher Teil unserer Befragten meint,
daS die RatschlAge von Freunden und Bekannten

sehr mit Vorsicht zu genieBen w&ren und diese
Informations-Quelle fur das eigene Verhalten
in keiner Weise maBgeblich sei. Man geht hier
sehr stark nach der Devise:

Was fur den einen gut ist, muB fur

mich noch lange nicht gut sein.
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Diese Einstellung beruht vor allem darauf, daB

man den Bekannten und Freunden zu wenig Sach-
kenntnis zutraut. Da verl&St man sich dann
doch lieber auf wissenschaftlich fundierte In-

formationen oder auf die eigene Erfahrung.

"Von Bekannten und Verwandten lasse
ich mich weniger beeinflussen. Da
kann es einem passieren, daB einem
fetter Speck empfohlen wird und hin-
terher ein paar SchnApse."
(38-jahriger kaufmRnnischer Ange-
stellter, mittlere Reife)

"Was fur andere gut ist, braucht doch

fur mich noch lange nicht gut sein.
Jeder hat sein Wehwehchen und Spezial-
rezept. Nein, auf so ein Gerede gebe

"ich wenig.
(45-jahriger Angestellter, Fachechule)

"Ratschl&ge von Freunden und Bekann-
ten sind mit Vorsicht zu genieBen.
Erndhrungs-Fragen kdnnen nicht ver-

allgemeinert werden. Sie sind auf

jede Person individuell zuzuschnei-
den bezuglich Beruf, Lebensgewohn-

"heiten usw.

(45-j&hrige Innenarehitektin)
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ANMERKUNG:

Wie bei manchen anderen Ergebnissen dieser
Studie ist auch hier zu beachten, daB die
Anzahl der Explorationen nur insgesamt
40 Falle fur das Thema Ernihrung betrug.
Gerade an dieser Stelle scheint es dem

untersuchungfuhrenden Institut geraten,
anzumerken, daB diese geringe Anzahl von

Fallen eine Reprasentanz in keiner Weise

gewdhrleistet.

Aus Ver5ffentlichungen von Arztlicher Suite,
insbesondere aber auch aus Veroffentlichun-
gen von Schularzten, ist bekannt, daB C.B.

junge Menschen sich h&ufig den Ern&hrungs-
gewohnheiten von Meinungsbildnern unter
ihnen anschlieBen. Z.B. wenn es als "schick"
gilt zu hungern, um abzunehmen.

In der, dieser Studie folgenden, quantita-
tiven Untersuchung ist auf diese Probleme
besonders zu achten.

Der Besuch von Kochkursen, sofern er nicht in der
Schule geboten wird, ist &uBerst selten und kommt
daher auch nur fur einen ·bestimmten Personenkreis
in Frage, jetzt.vor allem fur hauswirtschaftlich

ausgerichtete Schulerinnen. Fruher war es noch
Ofter die Regel, daB man von sich aus einen Koch-
kurs besuchte.

i-
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3. Der Grad der Meinungsprdgung durch dies•.

Informations-Quellen

Das Problem der Einstellungs- und Meinungs-
Prdgung muB grundsitzlich als eine Wechsel-

beziehung zwischen dem Vermittler von Infor-

mationen und dem EmpfAnger dieser Informatio-
nen gesehen werden.

Das bedeutet, daB die meinungsprdgende Wirkung
einer Information auch davon abh&ngt, inwieweit
sich der Informations-EmpfAnker uberhaupt be-
einflussen lassen will. Naturlich gibt es auch

die unbewuBte Beeinflussung, aber gerade wenn

es darum geht, wem man mehr und wem man weni-
ger glaubt, spielt die grundsitzliche Bereit-
schaft zur Informations-Aufnahme des Betroffe-
nen eine besondere Rolle.

In unserem Fall bedeutet das, daB wir wieder
auf die verschiedenen Ernahrungs-Typen zuruck-

greifen mussen.

Ein wesentliches Kriterium bei der Einteilung
in verschiedene Typen war das Interesse bzw.

das BedQrfnis nach Informationen auf dem Er-

n&hrungs-Gebiet. Je erndhrungs-bewuBter jemand
war, desto begieriger zeigte er sich auch nach

Informationen und desto bereiter war er von

vornherein zur Aufnahme und Ververtung dieser
Informationen.

Hier gab es nun eine Gruppe unter unseren Be-

fragten, n&mlich diejenigen, die dem konser-

vativen, starren Ern&hrungs-Typ zugeordnet wur-

den, die bewuBt an alten, herk6mmlichen Ein-
stellungen festhielten und sich neuen Infor-
mationen gegenuber eher ablehnend verhielten.
Diese Ablehnung resultierte vor allem daraus,
daB sie sich in ihrem Einstellungsgefuge und
in den daraus resultierenden Gewohnheiten
nicht st6ren lassen wollten.
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Diese Personengruppe will sich also gar nicht

so sehr von neueren Informationen und damit

einhergehend neuen Ideen und Erkenntniseen
prdgen lassen. Dies schlieBt nun nicht aus,
daB diese Personen trotzdem in gewisser Hin-
sicht von den auf sie zukommenden Informatio-
nen beeinfluBt werden, aber es ist weit weni-

ger der Fall, als bei solchen Personen, die
von vornherein einer solchen "Pr&gung" offen-
stehen

Die grundsdtzliche Einstellung des konserva-

tiven Ern&hrungs-Typs wurde einmalig gepr&gt
und fixiert und hat sich seither nur gering-
fBEig verAndert.

Die st&rkste und meinungs-prAgendste Infor-

mations-Quelle war da jeweils die familidre
Umgebung und die"Erfahrung am eigenen K6rper".
Man will sich auch weiterhin so ernAhren,
"wie man es schon immer tat", ndmlich wie
man es von der Mutter von jeher gew6hnt ist.

Fur diesen Personenkreis spielt eigentlich
dann nur noch das Fernsehen eine gewisse
meinungs-prAgende Rolle, denn das Fernsehen

ist fur sie ein Hauptunterhaltungs- und In-

formationsmittel und sie zeigen sich auch

weitgehend "fernseh-gldubig". Wenn also im
Fernsehen etwas Qber ErnAhrung kommt, dann

beeindruckt das diese Personen noch am ehe-

sten.

Bei diesem Personenkreis kommen auf die Frage,
wonach sie sich am meisten in ihrer Ern&hrung
letztlich richten, Antworten wie:

" Erfahrung",nach meiner eigenen
"nach meinem Appetit",
"nach den Preisen",
"nach dem Fernsehen".
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Alle anderen ErnAhrungs-Typen konnen im wei-
teren zusammengefaBt werden, fur sie gelten
die folgenden Ausfuhrungen in etwa gleichem
MaBe.

Zuerst muS noch einmal festgehalten
werden, daB die MeinungsprAgung durch

eine Informations-Quelle mit am st&rk-
sten von der Glaubwurdigkeit der In-

formations-Quelle abhingt.

Glaubwurdig ist ein Informations-TrR-

ger und damit eine Information fur un-

sere Befragten dann, venn diese Infor-

mation fachlich, wissenschaftlich be-

legt werden kann, der Informant also

fundierte Sachkenntnisse aufweist;
auBerdem muB der Informant neutral

sein, d.h. hier, er muB obiektiv und

unvoreingenommen und von keiner kom-

merziellen Seite beeinfluBt, Stellung
nehmen.

Am st&rksten meinungs-pragend sind in diesem Sinne

Wissenschaftler, vor allem Krzte
(und auch Chemiker) und Lmtliche
bzw. staatliche Stellen.

Wenn es also darum geht, wonach man sich in sei-
nem persdnlichen Verhalten am meisten richtet,
kann man kurz sagen, immer nach der Meinung von

kompetenten Leuten, von Fachleuten.

"Den Empfehlungen von Arzten und medi-
zinischem Hilfspersonal, Gesundheits-
imtern, Verdffentlichungen von Reform-
hdusern und Apotheken-Zeitungen kann

man ohne weiteres glauben und vertrauen,
weil sie aus fachlichem Wissen kommen."
(62-jahriger Kriminalrat a.D.)

9o

91



Das jeweilige Medium, in dem diese Fachleute
sich RuBern, steht von der Bedeutung her erst

an zweiter Stelle. Wenn also in einem gut be-

leumundeten Medium ein Laie Stellung nimmt,
der "von Tuten und Blasen keine Ahnung hat"
oder den Eindruck erweckt, von irgendeiner
Seite gekauft worden zu sein, dann ist diese
Information fQr die meisten wenig maBgebend,
ganz egal, ob es dann im Fernsehen oder in
der Tageszeitung gebracht wird.

"Am glaubwurdigsten sind fur mich

Ver6ffentlichungen von Fachleuten,
die sich auf Erfahrung und wissen-
schaftliche Erkenntnisse stutzen.
Es ist mir dabei gleichbultig, durch

welches Kommunikationsmittel sie zu

mir herangetragen verden.

(56-jdhriger Bundesbahnoberamtmann)

 as beste Image als Medium hat hier das Fern-
sehen. Wenn dort etwas uber Erndhrung gebracht
wird, hat es auch eine sehr meinungsprdgende
Wirkung. Man hAlt das Fernsehen - die Werbung
ausgenommenl - bezuglich Ernahrungs-Fragen
fur objektiv und sachlich und glaubt, daB
dort echte Fachleute zu Wort kommen.

Illustrierte kommen hier, vas die Meinungs-
Prdgung betrifft, an zweiter Stelle. Das Image
von Illustrierten ist, was die Glaubwurdigkeit
und die Sachkenntnis des Berichterstatters be-

trifft, zwar nicht ganz makellos, aber doch

weitgehend gut. Von Illustrierten wird deshalb
in puncto Erndhrung sehr viel ubernommen.
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Auch den Broschuren von amtlichen Stellen kommt

hier eine besondere Bedeutung zu. Ihnen glaubt
man gerne, weil hier nach Meinung der Befragten
Sachlichkeit und Objektivitit am stdrksten ge-
wAhrleistet sind. Der Herausgeber oder Initiator,
namlich der Staat, gilt ja uberhaupt ala ober-

ste und auch glaubwurdigste Institution.

Fachzeitschriften, wie Reformhaus- und Drogerie-
Bldtter,.wirken insgesamt etwas weniger stark,
haben aber doch auch eine gewisse Bedeutung
als Einstellungs- und Meinungsbildner.

Auch die Tageszeitung hat zwar hinsichtlich der

Glaubwurdigkeit der Information Qber Erndhrung
ein gutes Image, aber ihr wird insofern weniger
Bedeutung beigemessen, da sie auf dem Ern&hrungs-
Gebiet nicht als der ideale Informations-TrAger
gesehen wird.

Alle ubrigen Informations-Quellen - Radio, Be-

kannte, Familie - sind nur in Einzelf&11en noch

besonders meinungs-prdgend, insgesamt aber mussen
sie in der Bewertung als Meinungsbildner· gegen-
uber anderen Quellen zurackstehen.
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V. DIE BEURTEILUNG DER

WICHTIGSTEN MEDIEN
IM EINZELNEN

Um dem Hauptthema dieser Untersuchung - dem

Informations-Verhalten zum Thema Erndhrung -

auch in vollem Umfang gerecht zu werden, soll

in den folgenden Kapiteln noch einmal ausfuhr-
lich auf die einzelnen Medien eingegangen wer-

den.

Die Explorationen zu dieser Studie waren so an-

gelegt, daB die wesentlichsten Medien ausfuhr-

lich besprochen wurden.

1. Das Thema Ernahrung in Tages- und Wochen-

zeitungen

a ) D s Erwartun sbild_von_einer_Tageszeitun.E
hinsichtlich_E£nAhrungs-Frag·en

Die erste Frage in diesem Zusammenhang
ist:

Erwartet man von einer Tages- oder
Wochenzeitung·uberhaupt, daB sie
uber Erndhrungs-Fragen berichtet?

Hieruber sind die Ansichten ziemlich ge-
teilt:

etwa die Hilfte unserer Befragten
ist n&mlich der Meinung, daB Er-

nahrungs-Themen nicht in die Zei-

tung gehdren oder daB es zumindest
nicht die Aufgabe einer Zeitung
wdre, daruber zu schreiben.
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Hierzu meint ein 26-jAhriger Arbeiter,
Volksschule:

"Meiner Ansicht nach sollte eine

Zeitung uber das Zeitgeschehen
in der Politik und auch uber das

Lokale berichten, das andere soll
den anderen Blattern uberlassen

bleiben."

"Solche.Themen passen besser in
entsprechende Zeitschriften. Wir
M&nner lesen solches Zeug ja meist
doch nicht. Die Zeitung ist auBer-
dem nicht kompetent, nicht fach-
mdnnisch genug und auch nicht auf
die Einzelperson abgestimmt."
(31-jdhriger Diplom-Ingenieur)

"Ich finde es nicht so wichtig, daB

die Tageszeitung daruber schreibt."

(34-jahrige Kontoristin, Volksschule)

"Ich sehe es nicht als die vordring-
liche Aufgabe einer Tageszeitung an,
uber Ern&hrungs-Fragen zu informie-
ren.

"

(54-j&hriger Sportlehrer, mittlere
Reife)

Die andere H&lfte unserer Befragten ist durch-
aus der Meinung, daB in der Zeitung auch Er-

nhhrungs-Fragen behandelt werden sollen; sie
begrunden dies folgendermaBen:

"Ja, wozu sind denn Zeitung sonst
da. Zeitungen sollen uber alles

berichten, auch uber Ernahrung und
"Lebenshaltungskosten.

(29-jAhriger Arbeiter, Volksschule)
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"Ja, so etwas geh6rt auch in eine

Zeitung, denn eine Zeitung 8011
uber alles berichten, was das Le-

ben betrifft."

(26-j&hriger Schriftsetzer, Volks-
schule)

"Eine Zeitung soll informieren,
warum also nicht auch uber Erndh-

11
rungs-Fragen.
(56-jihriger kaufm&nnischer Ange-
stellter)

Aus der Unterschiedlichkeit der Meinungen zu

diesem Punkt geht hervor, daB die Zeitung zu-

mindest nicht das Medium ist, das fur ErnAh-

rungs-Fragen in erster Linie zustandig ist
bzw. dafur ala besonders geeignet angesehen
wird.

Zum Erwartungsbild, das man von der Zeitung
auf dem Ern&hrungs-Sektor hat, geh6rt auch,
wer nach Meinung der Befragten in der Zeitung
zu Erndhrungs-Fragen Stellung nimmt bzw.
nehmen sollte; das Image der Zeitung bezug-
lich Ern&hrungs-Fragen hdngt ja auch davon

ab, fur wie kompetent man die Verfasser sol-
cher Artikel h&lt.

Hier fdllt auf, daB man nicht so recht weiB,
ob es nun wirklich Fachleute sind, die in
der Zeitung uber Ernahrung schreiben. Man
vermutet oder hofft es.

"Genau weiB man das nie, ich hoffe,
daB es Fachleute sind.
(45-j&hriger Angestellter, Fach-
schule)

"Ich hoffe, daB da Fachleute schrei-
ben. Ein Laie ist dazu nicht berufen."
(21-jihrige Angestellte, Handeleschule)
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"Ich weiB es nicht genau, sicher
sind es Fachleute, sonst durften
sie wohl nicht daruber schreiben."
(29-j&hriger Arbeiter, Volks-
schule)

Eine ganze Anzahl unserer Befragten neigt je-
doch zu der Ansicht, daB hier auch Laien ohne

fundierte Sachkenntnisse uber Erndhrungs-Fra-
gen schreiben. Die Artikel werden dann ent-

weder als eine unengagierte Berichterstattung
oder als eine unqualifizierte Stellungnahme
angesehen.

"Meistens berichten Journalisten,
die nichts davon verstehen."
(63-jdhriger Landwirt)

"Es berichten meistens Laien daru-
ber, die ich fur vollkommen unge-
eignet halte."
(31-jhhriger Diplom-Ingenieur)

Diese Abneigung gegen Laien als Berichterstat-
ter in einer Zeitung, die hier zum Ausdruck
kommt, wird jedoch nicht von allen geteilt:

Auf die Frage, wer denn uberhaupt in
der Zeitung Stellung nehmen sollte,
wird n&mlich zum Teil eine Kombina-
tion gewunscht: es sollen nach dem

Wunsch einiger Befragter sowohl Laien
als auch Fachleute uber Erndhrungs-
Fragen informieren.

"Es berichten meistens Fachleute,
aber es sollten ruhig auch Laien
zu Wort kommen. Jedenfalls sollten
Leute geh6rt werden, die ihre Metho-
den auch ausprobiert haben."
(26-j&hriger Arbeiter, Volksschule)
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"Es berichten sowohl Laien als auch

Fachleute und das ist ganz richtig, ·

daB beide Seiten so berucksichtigt
werden, denn nur mit theoretischen

Erlduterungen eines Erndhrungs-Wis-
senschaftlers allein gibt sich wohl

kaum ein Leser zufrieden."
(22-jahrige Studentin)

Grunds&tzlich sollten jedoch nach Vorstellungen
der Befragten immer oder zumindest hauptsAch-
lich Fachleute dazu Stellung nehmen.

Mit Fachleuten sind Arzte und andere einachl&-

gig erfahrene Wissenschaftler gemeint, zum

Teil auch noch Journalisten, die sich intensiv
mit Ern&hrungs-Fragen befaBt haben und darauf
spezialisiert Bind.

Als ebenfalls sehr kompetent werden hier "Stellen
mit zuverl&Bigem Untersuchungsmaterial: Ver-

brauchergemeinschaft, Gesundheitsministerium,
Ern&hrungs-Institute angesehen.
(33-jdhrige Hausfrau, Hochschulstudium)

Als "Fachmann" wird einmal auch ein Koch ge-
- wiinecht oder einfach Frauen, die uber Ernahrung
Bescheid wissen.

Insgesamt ist zu diesen Vorstellungen .zu sagen,
daB die Erwartungen der Befragten hinsichtlich
einer fachmannischen Aufkldrung uber Ernahrungs-
Fragen in den Zeitungen nicht immer erfullt wur-

den.
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b) Allgemeine_Beu teilung_des_Angebots an_
Informationen uber_Ern h£ung_in den

Zeitun en

Hier mue vorausgeschickt werden, daB manche

unserer Befragten nicht immer ganz scharf
zwischen Zeitungen und Zeitschriften ge-
trennt haben. Fur einige ist eben eine
"Zeitung" mehr als eine Tages- oder Wochen-

zeitung, es ist praktisch alles, was an

Bl&ttern angeboten wird, also z.B. auch
eine Illustrierte.

Trotzdem hat sich sehr gut herauskristalli-

siert, wie das Angebot der Zeitung auf dem

Ernahrungs-Sektor gesehen wird:

Wer der Meinung war, daB ErnAhrungs-
Fragen grundsitzlich auch in die
Zeitung geh6ren, hielt das Angebot
in der Zeitung fur zu gering.

Die Zeitung wird, was die Information
uber Erndhrungs-Fragen anbetrifft,
und zwar vor allem spezielle Ernih-

rungs-Fragen mit hichtlinien und Rat-

schldgen, als sehr wenig aktiv empfun-
den.

AuBerdem wird die Berichterstattung in

.

den Zeitungen oft als zu wissenschaft-

lich, zu abstrakt und zu wenig brauch-
bar fur den konkreten Verhaltensfall
bezeichnet.

"Zeitungen bringen viel zu wenig
uber ErnAhrungs-Fragen und wenn,
dann meistens zu wissenschaft-
lich, d.h. man ermudet leicht
beim Lesen und verliert dann das
Interesse."
(22-jahrige kaufmannische Ange-
stelle, Volksschule)
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"Tageszeitungen bringen meist nur

Preisinformationen, aber kaum etwas

uber die richtige Ern&hrungsweise,
d.h. die gr6Beren Tageszeitungen
bringen schon mal was uber Ernih-

rung, aber im Vergleich zu den Bro-
schuren der Lebensmittelverb&nde
doch viel zu wenig."
(27-jahriger Student)

"Wenn uberhaupt etwas in der Zeitung
gebracht wird, dann ist es sehr· all-
gamein gehalten."
(56-j&hriger Bundesbahnoberamtmann)

Als genugend wird das Angebot in der Zeitung vor

allem von denjenigen empfunden und beurteilt, die
der Meinung sind, daB solche Themen gar nicht un-

bedingt in die Zeitung geh6ren. Bei diesen Per-

sonen herrscht schon fast der Eindruck vor, daB

man schon viel zu viel in der Zeitung daruber
liett.

Vereinzelt ist es auch so, daB man meint, in der

Zeitung werde zwar wenig uber Ernahrung berich-

tet, dies komme aber auch dem mangelnden Interes-
se an solchen Informationen entgegen.

Allgemein l&St sich also hier schon zusammenfassen:

1. daB das Angebot der Zeitungen auf dem

Erndhrungs-Sektor vom Umfang her fast

durchwegs als sehr gering empfunden
wird;

2. daB man mit der Zeitung insgesamt auf
dem Gebiet der ErnAhrung venig anfangen
kann, veil sie zu nuchtern und wissen-
schaftlich berichtet, fur viele zu we-

nig praktische Anregungen liefert;

3. daB die Zeitung auch gar nicht unbe-

dingt ala das hervorstechende oder be-

sonders engagierte Medium auf diesem
Gebiet angesehen wird.
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Kehren wir aber noch einmal zu denjenigen
unserer Befragten zuruck, die grunds&tzlich
auch in der Zeitung uber Ernihrungs-Fragen
informiert werden m6chten und die der Meinung
waren, daB die Zeitung da zu wenig bringe:

Diese, vom Umfang her immerhin doch
recht groBe Gruppe unserer Befragten
gibt zum Teil sehr detailliert an,
was ihr im Angebot der Zeitung be-

zuglich Ern&hrungs-Fragen fehlt und

was da gebracht werden sollte:

mehr Ergebnisse von Ern&hrungs-
Kongressen und Xrzte-Tagungen,

Ergebnisse von wissenschaftlichen

Untersuchungen,

mehr Informationen uber gesunde
Erndhrung allgemein,

Informationen Qber Neuerungen auf
dem Lebensmittelmarkt,

Informationen uber neue Produkte

und ihre Wirkungsveise (Schdd-
lichkeit etc,),

Rezepte mit genauen Erlduterungen
der Zubereitung und der Kalorien-

angaben.

Folgende Zitate sollen diese Wunsche verdeut-

lichen:

"Die Zeitschriften sollen mehr

Rezepte bringen. Was nutzt es,
uber gesunde Ernahrung zu spre-
chen, wenn ich das nicht an

einem hhndfesten Beispiel er-

1Autern kann."
(54-jahriger Sportlehrer)
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"Ober neue Produkte sollten die

Zeitungen meiner Meinung nach

regelmdBig berichten, wie die

Zusammensetzung ist, wie sich
das Produkt auf die Gesundheit

auswirkt, ob es schAdlich ist."
(31-jihrige Hausfrau, Handels-

schule)

"Tageszeitungen bringen meist nur

Preisinformationen, aber kaum

etwas uber die richtige ErnAh-
rungsweise. Es fehlen Hinweiae
uber Nahrungsmittel, z.B. was

das Nahrungsmittel jeweils an

Kalorien hat, also nicht nur,
daB es das Nahrungsmittel gibt
oder da8 ein Pfund Schweine-
fleisch den Bauern so und so viel

kostet, sonder wieviel Kalorien
go ein Stuck Fleisch hat., das
wdre eine Information."
(27-jdhriger Student)

Es zeigt sich also, daB man an den Zeitungen in

gewisser Hinsicht immer dasselbe auszusetzen

hat, nimlich, daB sie zu wenig konkrete Bei-
spiele bringen und zu wenig, direkt ina tdg-
liche Verhalten ubertragbare, Informationen
bieten.

So wird die Frage, ob eine Zeitung grundsatz-
lich auch praktische Ernihrungs Ratschldge
bringen soll, einhellig mit Ja beantwortet.
Gerade 'nach praktischen Ratschligen besteht

das groSte Bedurfnis. Nur wer grundsatzlich
gegen die Behandlung von ErnAhrungs-Fragen
in der Zeitung war, m6chte auch keine prakti-
schen Ratschlage zur Erndhrung in ihr finden.
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Zweimal taucht in diesem Zusammenhang der Vor-

schlag auf, daB man gerade in der Zeitung eine
extra Beilage uber Ernahrungs-Fragen bringen
k6nnte oder zumindest diesen Problemen eine

ganze extra Seite einraumen sollte:

"In der Suddeutschen-Zeitung konnte
ruhig ein Blatt sein mit Kochrezepten,
Kalorienangaben und daruber, vie man

z.B. mit Fetten· usw. umgehen soll."
(63-j&hriger Landwirt)

Man k6nnte vielleicht eine Sonder-
seite uber Ern&hrungs-Fragen hera·us-

geben, aber vielleicht gibt es die
schon und man kennt sie nur nicht."
(33-jahrige Hausfrau, Mittelschule)

Hier ist noch ein weiterer wichtiger Punkt fest-

zuhalten, n&mlich, daB.es - wie sich auch an

spdteren Stellen noch zeigen wird - fQr die
Zeitungsleser sehr wichtig.ist, daB Artikel und

Ernahrungs-Fragen entsprechend aufgemacht sein

mussen, um nicht von vornherein uberblittert
oder uberlesen zu werden. Die Beitrage muBten
vom Lay-out her schon die Aufmerksamkeit des

Lesers auf sich ziehen. Das wdre z.B. bei einer

ganzen Ernahrungs-Seite der Fall. Denn 6fter
wird gesagt, daB der jeweilige Artikel uber Er-
ndhrung gar night als spezielle Ern&hrungs-
Information gesehen wird, wenn er sich nicht
deutlich vom Umfeld der anderen Informationen
abhebt,
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Einigen unserer Befragten kam n&mlich wAhrend
des Gesprachs der Gedanke, daB sie die einzel-

nen Artikel in der Zeitung zu wenig wahrnehmen

und wahrgenommen haben und deshalb vielleicht

zu dem Eindruck kamen, daB die Zeitung an sich

wenig uber Erndhrung bringe. Illustrierte und

Zeitschriften bringen hierzu meist ja einen
eigenen redaktionellen Teil, den Rezept- oder
Kochteil.

Hinzu kommt bezuglich der Zeitung noch, von der

&uBeren Darbietungsform abgesehen, die Forderung,
daB die Informationen gut verstandlich gebracht
werden mussen, d.h. nicht zu wissenschaftlich,
nicht zu trocken, nicht zu nuchtern.

"In der Zeitung ist es im allge-
meinen etwas zu abstrakt oder

theoretisch, in Zeitschriften
und Illustrierten gibt es immer

gleich die Anwendung aus der

Theorie fur die Hausfrau."
(25-j&hrige Hausfrau, Abitur)

Als Vorteil der Zeitung als Informations-Medium
gegenuber Fernsehen und Radio z.B. wird bei der

Zeitung angefQhrt, daB man hier die M6glidhkeit
hat, einen Artikel Ofter zu lesen, wdhrend es

bei Fernsehen und Radio nur einmalig gesehen
oder geh6rt werden kann.

Wer sich n&mlich fur Ern&hrungs-Fragen interes-
---'

·---
. siert,_.schneidet auch hin und wieder einen
Artikel aus, d.h. verwertet ihn also weiter.
Diesen Vorteil sollte die Zeitung an sich dann

schon wahren, zumal sie zum Teil einen anderen

Leserkreis anspricht als Illustrierte und

Frauenzeitschriften. Wer nicht mehr zum Illu-
strierten- oder Zeitschriftenlesen kommt, oder

solche Informations-Quellen uberhaupt ablehnt,
liest doch oft die Tageszeitung und ist dann
auch durchaus bereit, Informationen dieser Art

aus der Tageszeitung aufzunehmen.

1

103

'

104



c) Die Nutzun£ der Zeitun sartikel uber_Ernihrunfrs-
Fragen_und_der_EinfluB_dieaer Informationen auf

das aktuelle Verhalten
------

Zur Nutzung der Informationen uber Erndhrung in
der Tageszeitung gehort zundchst die Frage, ob

diese Artikel uberhaupt gelesen werden.

Hier gibt nun die Mehrzahl unserer Befragten an,
daB sie diese Artikel durchaus liest. Nur einige
meinen einschrankend, daB sie sie vielleicht
nicht immer grundlich lesen, sondern eher uber-

fliegen. Die Lese-Intensitit wird dann nach dem

jeweiligen Thema ausgerichtet. Einige meinen da-

zu, daB sie diese Artikel in der Zeitung auch

nicht von sich aus suchen, wenn sie aber darauf

stoBen, diese dann uberfliegen oder grundlicher
lesen.

"Ich lese Artikel uber Ernahrungs-
Fragen nur manchmal. Ich habe kein
ubertriebenes Interesse daran. Es

muete mich schon speziell betreffen."
(56-jahriger kaufm&nnischer Ange-
steller, mittlere Reife)

"Ich suche nicht nach solchen Arti-
keln und lese nur eklatante Sachen,
die ins Auge springen."
(28-3&hrige Germanistin)

"Ja, ich lese solche Artikel oft,
vor allem, wenn sie interessant

aufgemacht sind, lese ich sie gerne.
Nur die vielen Schlankheitskuren
sind lastig."
(26-jihriger Arbeiter, mittlere
Reife)
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Hier 16Bt sich das Interesse fur Ern&hrungs-
Fragen in der Zeitung auch wieder auf den

Ernahrungs-Typ allgemein reduzieren, d.h. je
interessierter jemand uberhaupt an Erndhrungs-
Fragen ist und je mehr ihn dieses Thema per-
sonlich besch&ftigt, desto eher liest er

solche Artikel.

Bedeutsam ist hier, daB diese Artikel in der

Zeitung nicht unbedingt gesucht werden.

Nun folgt ein wichtiger Punkt, der sich speziell
auf das Medium "Zeitung" bezieht:

wenn die Zeitung uber ErnAhrungs-Fragen be-

richtet oder zu Ern&hrungs-Fragen Stellung
nimmt, dann sind alle der Meinung, daB man

diesen Informationen unbedingt glauben kann

und daB man diese Informationen auch ernst

nehmen muB.

Die Zeitung hat hier ein sehr seri6ses Image.

Vereinzelt wird zwar die Reklame und Werbung
als negativ angekreidet, aber man trennt ge-
rade bei der Zeitung sehr stark zwischen
Werbung und tate&chlichen Berichten und

Artikeln.

Wenn jemand der Meinung ist, daB die Infor-
mationen in der Zeitung nicht ernst zu neh-

men sind, so fuhrt er das auf das Image der

jeweiligen Zeitung zuruck.

So meint z.B. einer unserer Befragten:

"Zeitungeartikel Qber Ern&hrungs-
Fragen sind dann ernst zu nehmen,
wenn sie in ernstzunehmenden Zei-
tungen erscheinen. Wenn die Bild-

Zeitung irgend etwas groB heraus-

bringen wurde, wdre ich ziemlich
miStrauisch.

(31-jahrige Hausfrau, Handels-

schule)
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"In der Suddeutschen-Zeitung z.B.,
ja da kann man die Artikel ernst

nehmen. Da weiS man, daB sie nicht
aus Gewinnabsicht schreiben."
(63-jdhriger Landwirt)

Das generell pesitive Image der Zeitung hinsicht-
lich solcher Informationen beruht auf der sehr

oft ge&uBerten Ansicht:

"Solche Artikel sind ernst zu neh-

men, denn die k6nnen sich nicht

erlauben, zu lugen."
(27-jdhriger Student)

"Ich glaube schon, daB man sich
nach solchen Ratschlhgen richten
kann: eine Zeitung kann sich
heute keine falschen RatschlAge
leisten."
(38-j&hriger Angestellter,
mittlere Reife)

Daraus 1&Bt sich nun folgern, daB Zeitungen bei
einem bestimmten Teil der Bev6lkerung - nAmlich

dem, der uberhaupt daruber in der Zeitung lesen
Will - aufgrund ihres glaubwurdigen Images ein

guter Informationstrager fur Erndhrungs-Fragen
sein k6nnten.

Besonders interessant ist hier nun noch die Frage,
inwieweit man sich schon einmal nach Informationen
und RatschlAgen aus der Zeitung gerichtet hat,
also das Verhalten durch diese Informationen be-

einfluBt wurde.

Obwohl an sich relativ wenige Beispiele dafur auf-

ge;6hlt werden, daB man sich einmal danach gerich-
tet hat, behaupten doch eine ganze Anzahl unserer

Befragten, daB sie es schon getan haben oder es

zumindest tun wurden.
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Aufgrund der Beispiele, die angefuhrt werden, hat

man den Eindruck, daB man sich insbesondere dann

nach irgendwelchen Informationen richtet, wenn

die Gefahr groBer Sch&digungen durch ein bestimmtes
Erndhrungs-Verhalten besteht und wenn diese Ge-

fahren besonders hervorgehoben und betont wurden:

So werden ala Beispiele angefuhrt:

0 "Aufgrund der Zeitungsartikel habe
ich den SuBstoff Assogrin nicht mehr
verwendet."
(45-jdhrige Hausfrau, Hochechul-

studium)

0 "Artikel uber die Krebsforderung. von

Holzkohlengrill-Gerichten refistrierte
ich und ich richte mich auch danach."
(44-j&hrige Hausfrau, mittlere Reife)

0 "Ich habe z.B. gelesen, daB das Kochen
auf einem R6mertopf gesund ist und ich
habe mir daraufhin einen gekauft."
(22-jihrige kaufmAnnische Angestellte,
Volksschule)

0 "Ja, z.B. die AZ-Fruhjahrskur (= Abend-
zeitung, Munchner Boulevard-Zeitung).

 Ich habe mich nach dieser Kur gerichtet.
(22-jahrige Studentin)

Ansonsten kommen, wenn keine Beispiele direkt ge-
nannt werden, doch positive Kommentare, wie:

"Ich richte mich gern nach
solchen Ratschl&gen, wenn ich

finde, daB der Schreiber was

davon versteht."
(45-j&hrige Hausfrau, Hauswirt-

schaftsabitur)

"Ja, ich habe mich durchaus schon

nach solchen Ratschl&gen aus der

Tageszeitung gerichtet, mir fAllt
aber jetzt kein Beispiel ein."
(34_jAhrige Kontoristin, Volks-

schule)

-
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2. Das Thema "Erndhrung in Zeitschriften und

Illustrierten

a) Das Erwartun gbild-von_Zeitschriften_und_
Illustrierten hinsichtlich_Ern hrungs--
Fragen

Hier ist ein GroBteil unserer Befragten der

Meinung:

Erndhrungs-Themen gehoren unbedingt
in Zeitschriften und Illustrierte,
vor allem in Frauenzeitschriften,

Informationen uber Ernahrungs-Fragen Bind fur
die meisten sozusagen ein wesentlicher Be-

standteil einer Frauenzeitschrift und auch
zum Teil einer Illustrierten. Dies soll das

folgende Zitat verdeutlichen:

'Selbstverstdndlich sollen
Zeitschriften und Illustrierte
uber Ernahrung berichten. Die-

se Artikel sind meine gr6Bte
Informations-Quelle. Ich lese
sie immer sehr genau. Neben
der Mode ist Erndhrung ein
sehr vichtiges Thema.
(31-jahrige Hausfrau, Handels-

schule)

Man kann, zumindest was Frauenzeitschriften
betrifft, sogar so weit gehen, daB sie ala
"Fachzeitschriften" auf dem Ernhhrungs-Ge-
biet gelten.

Aber auch in Illustrierten allgemein hilt
man solche Themen fur angebracht.

"Warum sollte man denn nicht
daruber berichten, so eine
Seite uber solche Probleme

ist in einer Illustrierten
schon in Ordnung. "

(26-j&hriger Schriftsetzer,
Volksschule)
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Hier ist vor allem noch einmal hervorzuheben,
daB ein Teil unserer Befragten der Meinung ist,
daB Erndhrungs-Themen viel eher in eine Illu-

strierte geh6ren als in eine Tageszeitung.

"Meiner Ansicht nach ist es nicht
n6tig, in Zeitungen dariiber zu

schreiben. Zeitschriften sind da

besser, vor allem, weil sie vor-

wiegend von Frauen gelesen werden."
(45-jdhriger Angestellter, Fach-
schule)

"In Illustrierten lese ich uber

Ernahrungs-Fragen am allerliebsten.
Die bringen es auch am ausfuhr-

"lichsten.
(54-jdhriger Sportlehrer)

Man kann also sagen, daB es unbedingt zum Er-

warungsbild von einer Frauenzeitschrift und

weitgehend auch einer Illustrierten geh6rt,
daB dort uber Erndhrungs-Fragen berichtet
wird.

Auch.hier ist die Frage wichtig, welche Vor-

stellungen man von den Verfassern dieser Arti-
kel in den Zeitschriften hat. Von wem erwartet

man, uber Ernahrung informiert zu werden:

Hier glaubt man, daB fast immer Fach-
leute oder wieder zumindest auf diesem
Gebiet versierte Journalisten dazu

Stellung nehmen.

Im Gegensatz zur Zeitung ist zu bemerken, daB
man den Begriff "Fachmann" hier weiter faSt:
es sind nicht immer nur Arzte, Mediziner und

Nahrungsmittelchemiker damit gemeint, sondern
auch "entsprechende Leute, die etwas von Er-

nahrung verstehen". Als Fachmann gilt hier

auch, wer viel praktische Erfahrung gesammelt
hat.
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Auffallend ist hier im Unterschied zu den Zei-

tungen, daB gerade das Erfahrungsmoment sehr

bevorzugt wird. Man erwartet von einer solchen
Information in einer Illustrierten zwar eine

gut fachliche Fundierung, sie braucht aber
durchaus nicht nur von wissenschaftlich vorge-
bildeten Fachleuten kommen.

Eine unserer Befragten druckt das so aus:

"Es sollen beide zu Wort kommen,
weil Fachleute etwas von einer
Sache verstehen und Laien wieder-

um oftmals kleine Dinge wissen,·
"die sogar Fachleute nicht kennen.

(22-j&hrige kaufminnische Ange-
stellte, Volksschule)

Eine andere Befragte meint:

"Da konnen sich ruhig auch Haus-
frauen &uBern, vielleicht ver-

stehen die oft eben soviel vom

Thema wie eine Redakteurin."
(31-j&hrige Hausfrau, Mittel-
schule)

.

Hinsichtlich der Erwartung, die man also uber
die Informanten in der Illustrierten hat,
glaubt man, von den richtige  Leuten infor-
miert zu werden.

Die.Kombination von Fachleuten und reinen Prakti-

kern, die von der Erfahrungsseite her kommen,
wird auch deshalb begruBt, veil man der Meinung
ist, daB die Informationen in den Illustrierten
dadurch anschaulicher und leichter verstdnd-

lich werden.

So meint ein Diplom-Ingenieur dazu, daB in den
Illustrierten unbedingt Fachleute,.namlich
Arzte, zusammen mit Journalisten berichten

sollen, "damit es lesbar wird".
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Es darf jedoch nicht unerwahnt bleiben, daB
vereinzelt auch der Eindruck besteht, daB

"wirkliche Fachleute" in den gingigen Illu-

strierten kaum zu Wort kommen (29-jihriger
Steuerbevollmichtigter) und der.Wert dieser
Informationen deshalb nicht sehr groB ist.

Hier beruhren wir das Problem der "Glaub-

wurdigkeit" der Zeitschriften und Illustrierten

uberhaupt:

in Bezug auf die Glaubwurdigkeit
der Informationen genieBen Illu-

strierte und Zeitschriften einen

guten, wenn auch nicht ganz unta-

deligen Ruf. Man indentifiziert
sich mit dieser Informations-Quel-
le zwar weitgehend, aber nicht

hundertprozentig.

Gemindert wird die Glaubwurdigkeit der Illustrier-
ten und Zeitschriften durch die unterschiedlich.
starke und unterschiedlich bewuBte Assoziation:

Illustrierte x Geschdftemacherei,
Marktschreierei,
Aufbauschen,
Oberfldchlichkeit.

Bei den Frauenzeitschriften ist die Bereitschaft

zur Identifikation groBer; sie gehen vom Image
her starker in die Richtung "Fachblatt fur Er-

n&hrungs-Fragen".

Es muB jedoch betont werden, daB das Thema

"Ernahrung" wiederum fur so "neutral" gehalten
wird, daB ihm das jeweilige Medium - also auch
die Illustrierte - nicht soviel anhaben kann,
daS sie vollig wertlos *ird. AuBerdem wird auch
der Illustrierten hier ganz die positiv betrach-
tete Funktion der Aufkl&rung im Dienste der Ge-

sundheit des Einzelnen zugeschrieben.
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b) Allgemeine_Beurteilung_des¥Informations-An ebots
ziber_Ern&hrung_in Zeitschriften und Illustrierten

In Zeitschriften und Illustrierten wird das Ange-
bot an Informationen uber Ern&hrungs-Fragen
grunds&tzlich als sehr umfangreich beurteilt.

Von reinen Fachbroschuren abgesehen, bringen
nach Meinung unserer Befragten Zeitschriften
und Illustrierte das meiste zur Ern&hrung uber-
haupt.

Von der Quantitat her wird hier vor allem betont,
daB Illustrierte doch wesentlich mehr bringen
als z.B. Tageszeitungen.

"Illustrierte und Zeitschriften

. bringen da sehr viel, sonst wurde

man ja uberhaupt von solchen Din-
gen nichts erfahren."
(56-jRhriger kaufmannischer An-

gestellter, Volksschule)

"Illustrierte bringen ja 6fter
mal was und machen dann einen
mords Wind, vor allem bei MiB-
standen und so."
(49-jihriger Friseur, Volks-
schule)

Hier werden nun auch ganz spezielle Zeitschriften
und Illustrierte namentlich genannt:

sehr viel wird nach Meinung unserer Be-

fragten in folgenden Zeitschriften ge-
braeht:

Brigitte/Constanze
FOR SIE

Petra

Eltern
Bunten

Quick

Praline
HOR ZU

Readers Digest
Spiegel
DM

Bickerblume
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Am Angebot in den einzelnen Zeitschriften wird
besonders gelobt, daS diese Artikel·leicht ver-

st&ndlich und sehr anregend geschrieben sind
und daB sehr viele praktische Beispiele gezeigt
werden, vor allem anhand von Rezepten.

"In Zeitschriften gibt es gute
Artikel, ganze Serien uber Er-

n&hrung, die von Arzten oder

Fachleuten geschrieben sind.
Daran halte ich mich, an wis-
senschaftlich fundierte Artikel.
Ich lese in Illustrierten lie-
ber als in der Zeitung, weil es

da bunter gebracht wird. Ich be-

vorzuge den Stern, denn da sind

gute Berichte drin. Ich lese

aber auch ab und zu die Petra

oder Brigitte, da kommt auch

eine Menge. Sie geben sich groBe
Muhe mit ihren Artikeln und neh-

men die Sache ernst, besonders

im Stern-Journal."
(38-jdhriger Angestellter,
mittlere Reife)

"Die Ratschl&ge in den Illustrier-

ten und Zeitschriften sind immer
sehr interessant. Sie sind viel

bunter und verstdndlicher ali in

den Zeitungen. Ich finde. die Art
von Erkldrungen und VdrachlRgen
sehr gut. Die Rezepte sind Behr

abwechslungsreich und ausgefal-
len, aber leider auch sehr teuer."
(29-jahriger Fernsehtechniker,
Volksschule)
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Obwohl das Angebot in den Illustrierten uber

Ern&hrungs-Fragen allgemein als zufrieden-
stellend bezeichnet wird, werden doch noch

Wunsche laut, daB auch in Zeitachriften und

Illustrierten ruhig noch mehr und intensivere
Informationen gebracht werden k6nnen:

"Ernahrungs-Fragen.in Zeitschrif-
ten interessieren mich. Ich setze

voraus, daS sie von Fachleuten ge-

schrieben werden. Brigitte, Praline,
Stern bringen gute farbige und auch

einfach herzustellende Rezepte und

Beitr&ge. Es sollte noch mehr und

intensiver daruber gebracht warden."
(29-jahrige Hausfrau, mittlere Reife)

"Die Darstellungsweise in den Zeit-
schriften ist gut und ausfuhrlich.
Es sollte jedoch noch etwas mehr

berichtet werden, da das Thema Er-

ndhrung heute so wichtig ist."
(21-jdhrige Beamtenanwdrterin)

Diejenigen, die gerne noch mehr in den Illustrier-
ten und Zeitschriften uber Ernahrung erfahren

mochten, geh5ren nun wiederum dem Ernihrungs-
Typ an, .der sich besonders intensiv mit diesen
Fragen besch&ftigt: dem &ngstlichen, uberange-
paSten Erndhrungs-Typ.

Es gibt nun auch eine kleinere Gruppe unter
unseren Befragten, die Illustrierte generell
ablehnen und daher den Illustrierten auch auf

dem Gebiet der Ernahrungs-Fragen nicht viel
zutrauen.

Ein gewisses MiBtrauen wird den Illustrierten
und Zeitschriften jedoch von allen unseren Be-

fragten dann entgegengebracht, wenn sie den

Eindruck haben, daB die Informationen zu sehr

unter dem Motto "Werbung, Reklame" laufen.

114

115



Gegen Informationen, die primAr einen kommerziel-

len Hintergrund haben, sind unsere Befragten
Ziemlich allergisch. Wie sich noch zeigen wird,
ist der Punkt "Reklame, Werbung" ein vichtiger
Aspekt, wenn es um die Glaubwurdigkeit bzw.
Unglaubwurdigkeit von Informationen geht.

Meistens wurden jedoch unter der "Behandlung von

Ern&hrungs-Themen Ernihrungs-Ratschl&ge und

Rezepte verstanden, in den wenigsten F&llen
reine Werbung.

"Nein, ich lese so etwas nicht,
das ist doch nur Gesch&fte-
macherei. Ich wurde allen Illu-
strierten und Zeitschriften mit-
einander nicht trauen."
(63-jahriger Landwirl)

"Ich halte wenig davon. Die oft
sehr bunt angepriesenen Artikel
mit Rezepten versehen, sind
hochstens was fur unbedarfte

7,Hausfrauen.

(30-jahrige Hausfrau, Studium)
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c) Die NutzunE ler Informatio.nen uber_EEnihrung.0.--
Fragen_in Zeitschriften und Illustrierten und

der EinfluB dieser Informationen auf das aktuelle

Verhalten

Vom Nutzungsgrad der Informationen zum Thema

Ern&hrung her liegen die Illustrierten und
Zeitschriften sehr weit vorne, man kann fast

sagen an erster Stelle.

Es liegt einmal daran, daB die Illustrierten

und Frauenzeitschriften, wie schon erw&hnt wur-

de, grunds&tzlich als sehr kompetent und zu-

standig fur dieses Gebiet erachtet werden, zum

anderen wird es den Lesern dort jeweils sehr
anschaulich geboten und es bietet sich fur vie-
le einfach an, daB man die vielen bunten Bei-
trdge zu diesem Thema liest.

BegruBt wird gerade bei Illustrierten und Zeit-

schriften, daB man diese Beitr&ge auch aus-

schneiden und aufheben kann. Das wird als ein
/

ungeheurer Vorteil gegenuber Fernsehen und
Radio gewertet. Man schneidet auch lieber aus

Illustrierten als aus Tageszeitungen aus, weil
sich die Informationen in den Illustrierten oft
in Sammelmappen (Rezeptmappen) sehr gut aufhe-
ben lassen.

Das Interesse an diesen Ern&hrungs-Beitrdgen ist

allgemein also sehr groB und fast alle sagen,
daB sie diese Artikel auch lesen, wenn sie
Illustrierte Qberhaupt lesen.

Am starksten genutzt werden in Illustrierten
und Zeitschriften mit Abstand die Rezepte.

Fur Anregungen dieser Art sind fast alle der

Befragten zu haben. Auch Mdnner, die nicht
selbst kochen, begruBen es doch, wenn ihre
Frauen ab und zu etwas Neues kochen und regi-
strieren, daB sie sich dabei oft an Rezept-
Vorschl&ge aus Illustrierten und Zeitschrif-
ten gehalten haben.
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Es gibt hier auch Mdnner, die von sich aus ihre
Frauen auf solche Rezepte hinweisen und den
Wunsch AuBern, daB sie irgendeines dieser Ge-
richte gerne einmal ausprobieren wurden.

"Ich zeige manchmal solche Re-

zepte meiner Frau, besonders,
wenn sie mir durch sch6ne Bil-
der ins Auge fallen."
(26-jdhriger Schriftsetzer,
Volksschule)

Ich mache meine Frau maneh-
mal auf ein Rezept aufmerkBam."
(27-jahriger Student)

Rezepte geh6ren zu den Erndhrungs-Ratschldgen,
die am h&ufigsten praktiziert werden, also ins

Ernahrungs-Verhalten umschlagen.

"Viele Ratschl&ge werden von

mir praktiziert, z.B. die Ge-

staltung des Essens und Trin-
"kens.

(43-jahriger SchweiBer, Volks-
schule)

"Wir probieren schon Rezepte
aus den Reformhauszeitschrif-
ten und Illustrierten aus und

wenn es uns zusagt, kochen.wir
es 6fter."
(69-jahriger Ministerialrat a.D.)

Sehr viele geben auch an, daB sie diese Rezepte
ausschneiden und aufheben und im Bedarfsfall
dann danach kochen.
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Auch Diat-Rezepte, vor allem zum Schlankwerden

sind sehr beliebt.

"Ja, ich habe schon verschiedene

Ratschl&ge befolgt, z.B. bezug-
lich Fett und dickmachender Spei-
sen, weil ich selbst damit Schwie-

rigkeiten habe."
(38-j&hriger Angestellter, mitt-

lere Reife)

"Ich lasse mich vor allem von Re-

zepten anregen; da ist es beson-
ders gut, wenn Rezepte auch gleich
beschreiben, wie gesund die einzel-
ne Speise ist, d.h. Fett und Kohle-

"hydratgehalt usw.

(42-jdhrige Hausfrau, Hochschule)

"Ich habe mich nach der Schwanger-
schaft-Ern&hrung aus "Eltern" ge-
richtet und z.B. Milch getrunken,
obwohl es mir widerlich war."
(33-jahrige Hausfrau, Universitat)

Aber auch Hintergrundinformationen, wie der

allgemeine Geaundheitsaspekt bei der Ernahrung,
sind sehr gefragt und werden auch groBenteils
berucksichtigt und ubernommen:

"Ich habe z.B. gelesen, daB man

6fter essen soll und dafur je-
desmal nicht so groBe Portionen.
Das tue ich auch. Ich lese auch

immer Berichte, in denen be-
schrieben ist, was gute Sportler
zu sich nehmen. Ich habe auql:,Z.''
mal gelesen, daS Weizenkeime
sehr aufbauen und esse deshalb

regelm&Big Weizenkeime."
(26-j&hriger Schriftsetzer,
Volksschule)
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Als nachteilig bei vielen Rezepten wird oft ge-

sehen, daB sie einmal sehr teuer in der Zube-

reitung sind und zum anderen sehr arbeitsauf-

wendig. Oft fehlen auch nach Ansicht der Be-

fragten detaillierte Angaben uber die Bestand-

teile und die Zusammensetzung eines speziellen
Gerichts.

Hier m6chte man doch gerne wissen, wieviel
Kalorien es im einzelnen enth&lt.

Aber es wird immerhin schon lobend erwahnt, daB

gerade solche Angaben in letzter Zeit immer
6fter dabeistehen.

Zusammenfassend 1&8t sich somit uber das Infor-

mations-Angebot und Informations-Verhalten hin-
sichtlich Erndhrungs-Fragen bei Zeitschriften
und Illustrierten sagen:

1. Zeitschriften, vor allem Frauenzeit-

schriften, und auch Illustrierte ge-

.

h6ren zu den beliebtesten Medien auf
dem Gebiet der Ern&hrungs-Fragen und

gerade Frauenzeitschriften werden,
was Ernihrungs-Fragen und praktische
Ratschlage betrifft, somusagen als
"Fachblatter" angesehen.

2. Ern&hrungs-Fragen verden als ein
wesentlicher Bestandteil des ge-
samten Angebots an Illustrierten
und Frauenzeitschriften gesehen.

3. Man ist mit dem Umfang des Angebots
in Illustrierten und ZeitscHbiften
recht zufrieden.

4. Die Vorschl&ge und Ratschl&ge an

Informationen zum Thema Ern&hrung
sind relativ unabhdngig vom Image
der jeweiligen Zeitschrift, d.h.
das Thema Erndhrung wird als rela-
tiv neutral innerhalb einer Zeit-
schrift betrachtet.
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5. Es gibt kaum Personen, die Er-

ndhrungs-Informationen in Illu-
strierten direkt ablehnen. Es

bestehen allerdings manchmal
Zweifel an der Glaubwurdigkeit
der Zeitschriften, weil man der

Meinung ist, daB diese Informa-

tionen einmal zu sehr der Wer-

bung,also der Wirtschaft, dienen
und zum anderen zu wenig fach-
lich fundiert Bind. Aber auch

Personen, die die.Illustrierten
generell aus anderen GrQnden ab-

lehnen, finden, daB Ern&hrungs-
Fragen in Illustrierten ange-
bracht sind und durchaus hinein-

passen.
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3. Das Them.a "Ern&hrung" in Fernsehen und Rundfunk

Fernsehen und Rundfunk werden hier zusammen be-

handelt, veil zum Horfunk alleine sehr wenig
Stellung genommen wurde. Die Befragten wichen
thematisch immer wieder vom Horfunk ab und

gingen daher verstarkt auf das Fernsehen ein.
Das liegt nun wohl hauptsdchlich daran, daB

man heute mehr fernsieht ala Radio hort und

das Fernsehen somit als Medium insgesamt auch

starker im BewuBtsein ist ala der Horfunk.

a) Das E rwartunj£sbil d_von_Ferns e hen_und_Hirfunk
hinsichtlich_der_Informationen_uber Ern&h-_
rungs-Fragen

Man erwartet vom Fernsehen.viel mehr Infor-

mationen uber Ernihrung als dort tats&ch-
lich gebracht werden.

Auch vom Radio erwartet man noch mehr Auf-

klarung dieser Art, jedoch nicht in so star-
kem MaBe wie vom Fernsehen.

Der Grund fur das etwas unterschiedliche Er-

wartungsbild hinsichtlich des Umfangs dieser
Informationen liegt vor allem darin, daB das
Fernsehen grunds&tzlich bevorzugt wird: man

sieht lieber fern, als daB man Radio hdrt,
vorausgesetzt naturlich, daB ein Fernsehge-
rat vorhanden ist.

Wdhrend nun bei Zeitschriften und Illustrier-
ten das Erwartungsbild sehr stark in Rich-

tung Rezepte und praktiache Vorschl&ge·ging,
geht es bei Fernsehen und Radio stdrker in
die Richtung allgemeine Aufklirun  und In-

formation.

..95.
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Fernsehen und auch Radio werden bezuglich Er-

nahrungs-Fracen mit als die seridsesten Infor-

mations-Quellen angesehen. Man hielt eie fur
sehr glaubwurdig und objektiv. Betont ausge-
klammert werden mussen hier jedoch Werbefern-
sehen und Werbefunk.

Die hohen Erwartungen, die man hinsichtlich der

Qualitdt und Glaubwurdigkeit der Informationen
von Fernsehen und Radio hegt, beruhen vor allem
auf der Vorstellung, daB sich das Fernsehen und

Rundfunk von den finanziellen Mitteln her auch
die besten und erfahrensten Leute ala Bericht-
erstatter leisten k6nnen.

Ein 29-j&hriger Arbeiter druckt das so aus:

"Am besten Bind Arzte und Wissen-

schaftler, wenn es um Ern&hrungs-
Fragen geht. Im Fernsehen m6chte
man gern von den besten Leuten h6-

ren, denn das Fernsehen hat ja die
besten M6glichkeiten."

Besonders wichtig ist fur viele in diesem Zu-

sammenhang auch die Tatsache, daB man die Be-
richterstatter und Informanten in Fernsehsen-
dungen auch sehen kann, d.h. man kann sich wirk-
lich davon uberzeugen, ob es auch der ·angekun-
digte Fachmann pers6nlich ist, der dazu Stel-
lung nimmt. In Zeitungen und Illustrierten hat

man diese Garantie nicht unbedingt. Diese Ein-

stellung gibt ein 26-jahriger Schriftsetzer be-
sonders gut wieder:

"Im Fernsehen kann man sich die
Leute dann ja auch betrachten.
Wie schon gesagt, venn dann so

ein dicker Kerl, der kaum Luft

kriegt, Ratschlige gibt, kdnnen
sie ja nicht viel taugen."

122

1

123



123

Im Vergleich zu den Zeitschriften und Illu-
strierten werden im Fernsehen betonter und aus-

schlieBlicher Fachleute - und zwar einschl&-

gig vorgebildete Fachleute, wie Mediziner, Er-

nahrungswissenschaftler und Chemiker - als

Berichterstatter gewunscht. Auch amtliche Stel-

len und ihre Vertreter, wie z.B. der Gesund-
heitsminister oder Mitarbeiter der Gesundheits-

amter,sollen besonders im Fernsehen Stellung
nehmen.

Laien werden hier nicht so stark ala Informan-
ten gefordert vie in Zeitechriften und Illu-

strierten.

Etwas anders ist es im Radio: das Image des

Rundfunks hinsichtlich Aufkldrung uber ErnAh-

rungs-Fragen geht st&rker in Richtung "Haus-
frauenfunk". Hier hort man auch gerne Erfah-

rungen von nicht einschligig vorgebildeten
Personen, wie z.B. Hausfrauen.

Zum Fernsehen ist noch hinzuzufugen, daB die
Berichterstatter unabhAngi  sein mussen, d.h.
vor allen unabh&ngig von irgendwelchen kommer-

ziellen Organisationen.

Diese Unabhangigkeit ist fur unsere Befragten
grundsatzlich umso starker gewdhrleistet, je
objektiver und amtlicher die informierende
Stelle ist und je wissenschaftlich fundierter
die Informationen sind. Ganz oben stehen dem-

nach Ern&hrungswissenschaftler, Arzte, Wissen-

schaftler, die von Gremien oder staatlichen
Stellen berufen wurden.

Dann folgen weniger wissenschaftlich betonte,
aber auch vom Kommerziellen unabhangige Orga-
nisationen, vie z.B. Verbraucherorganisationen·.

Der Verbraucher selbst soll zwar auch zu Wort

kommen, aber lange nicht so vorrangig.
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"Es sollen unabh&ngige Experten
zu Wort kommen, Wissenschaftler,
die von Gremien berufen werden,
Verbraucherorganisationen sollen
ebenfalls ein Mitspracherecht
haben, um somit ein HochstmaB
an Objektivitat zu gewdhrleisten."
(28-jahrige Hausfrau, Hochechule)

"Uber solche Fragen sollten noch

mehr Erniihrungsvissenschaftler,
Arzte uew., also wirkliche Fach-
leute berichten."
(62-j&hriger Kriminalrat a.D.)

"Es sollen VerbraucherverbAnde
und Testinstitute zu Wort kommen."
(27-jahriger Student)

Trotz aller Wissenschaftlichkeit erwartet man

jedoch im Fernsehen keine trockenen, lang-
weiligen Berichte, sondern es soll, wie ein
45-jdhriger Arbeiter meint:

"interessant an den Mann gebracht
warden, die Vortrdge durfen auf
keinen Fall langweilig lein."

Ein 31-jdhriger Diplom-Ingenieur meint dazu:

"Es soll. in aktueller Aufmachung
seri68 gebracht werden."

Auch hier ist also der Faktor "anschauliche,
gef&llige Berichterstattung" wichtig.

*
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b) Die Beurteilun  des An ebo- s_an Informationen

.ium Thema ZErnihrung- im-Fernsehen_und_Rund-
funk

Hier ist nun die Mehrzahl unserer Befragten
einhellig der Meinung, daB sowohl Fernsehen

als auch Radio sehr wenig uber Erndhrungs-
Fragen bringen. Zum. Teil besteht die Ansicht,
daB man im Radio dann noch 6fter etwas uber

Erndhrung horen kann ala im Fernsehen.

Gerade im Fernsehen m6chte man aber unbedingt
mehr Sendungen uber Ern&hrung geboten bekom-

men.

Im Radio genugt es den Befragten vom Umfang her

schon eher, denn Radio wird meist von Frauen

untertags geh6rt und diese zeigen sich mit dem

Angebot an solchen Sendungen relativ zufrieden.

"Das Fernsehen bringt wenig
zur Ern&hrung, im Radio hort
man schon etwas mehr."
(22-jdhrige kaufm&nnische

Angestellte, Berufsschule)

Im Fernsehen wird als Beitrag zu Ern&hrungs-
Fragen fast ausschlieBlich das "Gesundheits-
magazin" genannt, das sich auch groBer Be-

liebtheit erfreut.

"Im Radio wird der Hausfrauenfunk" am Vor-

mittag und hier wieder das "Notizbuch", das

im Bayerischen Rundfunk gesendet wird, am

h&ufigsten genannt.

Im Fernsehen sind dann noch Sendungen wie
" der Fernsehkoch" und eine Sendung uber Welt-

ernahrung sowie wissenschaftliche Beitrage
im dritten Programm genannt worden.

125

126



126

Insgesamt werden die Sendungen sowohl im Radio
als auch im Fernsehen sehr gunstig beurteilt,
man freut sich uber die Anschaulichkeit und

daruber, daB sie gut und fachmdnnisch gebracht
werden.

Bedauert wird, daB man diese Sendungen jeweils
nur einmal horen oder sehen kann und meistens
nicht in der Lage ist, vichtige Dinge mitzu-
schreiben.

Insgesamt gesehen ist jedoch der Informations-

Bedarf hinsichtlich Erndhrungs-Themen durch das

Medium Fernsehen weitgehend ungedeckt. Gerade
das Fernsehen wurde ja, wie sich in vielen

Untersuchungen gezeigt hat, eines der beliebte-
sten Informations- und Unterhaltungsmittel
uberhaupt.

"Das· Fernsehen ist gerade fur
solche Sachen wichtig. Wenn da
mehr gebracht wurde, k6nnte
man einen groBen Bevdlkerungs-
kreis ansprechen und so etwas

bleibt doch auch haften."
(29-jahrige Arztwitwe)

"Ja, im Fernsehen sollte viel
mehr uber Erndhrung gebracht
werden, veil es mit Bildern
doch viel anschaulicher ist."
(26-jAhriger Schriftsetzer,
Volksschule)

"Im Fernsehen sollte viel mehr

gebracht werden, denn was im
Fernsehen an Reklame gebracht
wird, sollte erset£t werden
durch gute Informationen uber

Produkte, also auch eine ge-
naue Darstellung, wie gut oder
wie schlecht ein· neues Nahrungs-
mittel ist."

(29-j&hrige Hausfrau, Abitur)
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Vom Radio wird nicht so sehr verlangt, daB

mehr Informationen. gebracht werden, denn

Radio wird grunds&tzlich weniger gehort.

Ein Teil unserer Befragten duBert sich nun

auch ganz konkret, was Bie bezuglich Ern&h-

rung im Fernsehen gerne sehen m6chten:

Gefordert werden

0 regelm&Bige, kleinere Sendungen,

0 regelmaBige Kurse.

An Themen wird gewunscht:

"Man sollte im Fernsehen regelm&Big
Kurse uber richtige Ernihrung brin-

gen, uber die Anwendung von Salz,
Gewurzen, Fetten usw. aufkliren.
(69-jahriger Ministerialrat a.D.)

"Im Fernsehen sollten kleine Serien

gebracht werden uber die Schddlich-
keit verschiedener Nahrungsmittel,
so etwa in Form wie der siebte Sinn",
also ahnliche Aufklirung wie fur die.
Autofahrer. Vor allem eben uber fal-

sche Ernahrung, denn das ist schlieS-
lich bald genauso wichtig oder wich-
tiger als Aufklarung uber richtiges
Autofahren."
(38_jahriger Angestellter, mittlere
Reife)

"Ich wurde im Fernsehen Beitrage be-

gruBen, die von der gesundheitlichen
Gefihrdung des Mensehen in der mo-

dernen, industriellen Gesellschaft,
durch Verunreinigung der Luft und
des Wassers, durch Verkehrsl&rm und

Industrielirm und die Strahlenein-

wirkung atomarer Zerfallprodukte
Hinweise bringen und wie man diesen
St6rungsfaktoren entgegenwirken kann."
(56-jdhriger Bundesbahnoberamtmann)
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"Vielleicht sollten auch noch Ver-

brauchertips gegeben werden, damit
man weiB, wo man was billig bekom-

men kann.
(45-jahriger Angeatellter, mittlere
Reife)

"Im Fernsehen sollte vor allem uber
die Gefahren durch falache Ernih-

rung und uber Krankheiten infolge
falscher Ernahrung berichtet wer-

den."
(34_jdhrige Kontoristin, Volks-

schule)

Ein spezieller Punkt innerhalb des Informations-

Angebots von Radio und Fernsehen zum Thema "Er-
ntihrung" ist noch die Werbunh•

Die meisten unserer Befragten haben von sich aus

sehr klar zwischen reinen Informations-Sendungen
zum Thema "Ernahrung" und Werbesendungen ge-
trennt.

Wahrend nun die Informations-Sendungen sehr gut
beurteilt wurden, wird die Werbung fast durch-

wegs sehr negativ beurteilt. Man steht den An-

preisungen der Werbung sehr miStrauisch gegen-

uber, vor allem, veil man Angst hat, falach in-
formiert zu werden. Man interessiert sich zwar

noch in gewissem Sinne dafur, was angeboten wird.
Das Interesse beruht aber eher auf einem allge-
meinen Informationsbedurfnis als auf dem tats&ch-

lichen Wunsch, diese angepriesenen Produkte aucit

zu kaufen. Viele unserer Befragten meinen jedoch,
daB sie sich wahrscheinlich letztlich stArker
beeinflussen lassen, als sie selbst es .merken.
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" "Zum Thema Werbung kommen zum Teil sehr

scharfe Kommentare, wie:

"Die Werbung ist entsetzlich

kitschig und doof, niveaulos,
verlogen. Die Firmen wollen nur

absetzen, vdllig unabhingig von

der Qualitdt. Es ist die reinste

Verfuhrung. Man kann sich auch

ohne Werbung richtig ern&hren.
Auch wenn Ernahrungs-Fragen ge-
bracht werden, werden die so

hingetrimmt, daB der Mensch un-

bedingt "Birkel-Nudeln" braucht."
(33-jahrige Hausfrau, Hochschule)

"Bei der Werbung muB man vorsich-
tig sein, da geht es nur um den
Umsatz."
(34-jahrige Kontoristin, Volks-
schule)

11
Man hat bei der Werbung den Ein-

druck, daB bestimmte Fabrikate un-

bedingt an den Mann gebracht wer-

den muBten, z.B. Butaris. Ich
nehme das nie mehr, ich habe viel
zu viel Angst wegen des hohen

Cholesteringehaltes."
(45-jahrige Hausfrau, Hauswirt-
schaftsabitur)

"Von Werbung halte ich nicht viel.
Man kann es nicht glauben, weil.

jeder nur sein Zeug verkaufen will."
(22-jahrige kaufmannische Ange-
stellte, Volksschule)
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"Reklame halte ich fur am unge-
eignetsten fur Erndhrungs -Fragen,
denn da geht es doch nur ums

Geld. Die Leute wollen doch nur

verkaufen."
(38-j&hriger Angestellter im
Finanzamt)

Hinsichtlich der Glaubwurdigkeit der Informationen
ist es demnach von besonderer Wichtigkeit, daB

diese sich deutlicher von jeder Werbung abheben

und distanzieren.
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c) Die NutfunE der Informationen uber_Ern hrungs-
Fragen_im Fernsehen und Radio und der EinfluB

der Informationen auf das aktuelle Verhalten
-----------------------

Wenn im Fernsehen Beitrage zur Ernihrung kommen,
werden sie auch sehr haufig angesehen. Vorbe-

dingung ist dafur, daB die Sendezeit am Abend
oder am Wochenende liegt, untertags bis ca.

19 Uhr sieht man weniger fern.

"Ja, ich schaue mir solche Sendun-

gen an, wenn ich Zeit dazu habe,
aber das Fernsehen bringt solche

Sendungen ja oft, wenn man nicht
zuhause ist."
(22-jdhrige kaufmdnnische Ange-
stellte, Volksschule)

"Wenn Beitrdge uber Erndhrung kom-

men, sind wir generell interes-
siert."
(21-jbhrige BeamtenanwRrterin)

"Im Fernsehen sehe ich solche
Beitr&ge eher an, ala daB ich sie
in der Zeitung oder in der Illu-
strierten lese."
(44-jahrige Hausfrau, mittlere
Reife)

Im Radio werden solche Beitrdge meist nur vor-

mittags geh6rt und dann mehr von Frauen. Sie
schalten haufiger w&hrend der .Hausarbeit das
Radio ein.

Wenn Ern&hrungs-Beitr&ge von einigen im Fern-
sehen auch nicht direkt gesucht werden,· so.
schaltet man zumindest auch nicht ab, wenn

solche Sendungen kommen.
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"Ich sehe diese Sendungen ab und

zu, wenn man gerade davor sitzt.

Aber im Programm extra nachschauen

und einschalten, das tue ich an

sich nicht."
(56-jahriger kaufminnischer Ange-
stellter, Volksschule)

Man wurde das Fernsehen inagesamt als Infor-

mations-Quelle noch viel starker nutzen, wenn

mehr Informationen geboten wurden.

Hervorzuheben ist nAmlich, daB Ernihrungs-Bei-
trige im Fernsehen, z.B. Sendungen wie das

"Gesundheitsmagazin", sehr stark im·BewuBt-

.
sein und in der Erinnerung der Zuschauer haf-
ten bleiben.

Man ist auch bereit, sich nach Ratschl&gen des

Fernsehens zu richten, besonders wenn vor be-

stimmten Gefahren gewarnt wird. Dies war z.B.
in einer Sendung aus dem "Gesundheitsmagazin"
der Fall, wo davor gewarnt wurde, Pommes frites
zu essen, die an Stinden verkauft werden, veil
dort oft schlechtes Fett verwendet werde.

Auch Sendungen wie "Trimm,dich" und die Warnun-

gen vor Herzinfarkten sind stark im BewuBteein

unserer Befragten haften geblieben.

Man kann den Gedankengang der Zuschauer hier

folgendermaBen beschreiben:

"Wenn sogar im Fernsehen davor ge-
warnt wird, dann ist es bestimmt
besonders schlimm und allerh6chste
Zeit, darauf zu achten, man tut be-
stimmt gut daran, sich danach zu

richten. "

Beim H6rfunk werden vor allem Preisinformationen
genutzt. Man informiert sich gerne daruber,
welche Nahrungsmittel gerade besonders gunstig
angeboten werden und versucht, die Einkliufe
danach ·auszurichten.
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Die Nutzung der Werbung ist bei beiden Medien

wieder ein besonderes Kapitel:

Obwohl die Werbung einerseits heftig
kritisiert wird, geben im Vergleich
dazu doch relativ viele an, daB sie
sich ab und zu nach den Empfehlungen.
der Werbung richten und dieses oder

jenes Produkt kaufen. Nicht immer
ist man aber dann mit dem Produkt
zufrieden:

"Gekauft habe ich schon 6fter

etwas, wofur Reklame gemacht
Wurde, z.B. die k6stliche

Fleischnahrung aus Soja., aber

es war ein Reinfall.
(25-jahrige Hausfrau, Abitur)

" Ich habe 6fter aus Neugierde
Artikel gekauft, um sie auszu-

probieren. Ich habe festge-
stellt, daB man an der Werbung
nie die Nachteile dieser Pro-

"dukte aufzeigt.
(43-j&hrige Innenarchitektin)

"Ja,jeder 1&St sich wohl.von
der Werbung ein biBchen beein-
flussen."
(22-jAhrige kaufmdnnische An-
gestellte, Volksschule)

"Man kann der Werbung zwar absolut
nicht glauben, aber in indirekter
Weise habe ich sicherlich schon
manches befolgt."
(31-j&hriger Diplom-Ingenieur)
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Zusammenfassend 1&St sich zu Fernsehen und

Radio in puncto Ern&hrung sagen:

1. Im Fernsehen wird nach Meinung der
meisten Befragten viel zu wenig uber

Erndhrungs-Fragen gebracht.

Im Rundfunk wird das Angebot als etwas

umfangreicher beurteilt, aber auch
hier ist es einigen noch zu wenig.

2. Vom Image· her. iat gerade Fernsehen

eine sehr beliebte und geschdtzte In-

formations-Quelle. Man hdlt das Fern-
sehen auBerdem in solchen Fragen fur
sehr serids und glaubwurdig.

3. Die Bedeutung des Fernsehens liegt vor

allem in der allgemeinen Aufkl&rung
uber Erndhrungs-Fragen.

Im Horfunk werden dafur mehr prakti-
sche Tips und Hinweise erwartet.

4, Der Horfunk hat ala Informations-
Quelle grundsdtzlich weniger Chancen
ale das Fernsehen, weil er uberhaupt
weniger genutzt wird.

5. Wichtig ist, daB sich die Informationen
in Fernsehen und Horfunk deutlich von

den Werbesendungen abheben, denn die

Werbung selbst hat einen relativ
schlechten Ruf und wird sehr miBtrau-
isch und kritisch betrachtet.

6. Fernsehen 46nnte die optimale Informa-
tions-Quelle zum Theme "Ernahrung" und

vor allem AufklArung uber Ernahrungs-
Fragen sein, wenn es Bein Angebot ent-

sprechend erweitert.
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4. Die Beurteilung und Nutzung ·von Erndhrungs-
Fachbuchern und Kochbuchern

In diesem Kapitel geht es einmal um reine Fach-
literatur zu Ernihrungs-Fragen und zum anderen
auch um Kochbucher, in denen es ja auch um Er-

n&hrung geht, wobei mehr aber Rezept-Vorachlage
im Vordergrund stehen.

Reine Fachbucher uber Erndhrungs-Fragen Bind
nur in wenigen Haushalten vorhanden.

Auffallen, aber folgerichtig ist dabei, daB

hauptsRchlich solche Personen spezielle Er-

ndhrungsbucher besitzen, die dem Angstlichen,
uberangepaBten Erndhrungs-Typ zuzurechnen sind.

Zum Teil sind diese Bucher auch noch deshalb

vorhanden, weil man aus Krankheitsgrunden auf

bestimmte Erndhrungsweisen achten muB. Aueerdem
steht der Besitz solcher Fachbucher auch noch

im Zusammenhang mit der Berufsausbildung. Per-

sonen mit einschl&gigen Berufen (z.B. medizi-
nisch-technische Assistentin) besitzen solehe
Bucher eher.

An Fachliteratur vird genannt:

Professor Heutkes: Erndhrungsfibel (Diht-
vorschriften),

Dieter N6tzel: Kleine Erndhrungslehre,
Helga Buchenau: Was sollen wir·essen,
Deutsche Gesellschaft fur Erndhrung:

Richtig gekocht, voll-

wertig erndhrt,
Cooley: IB dich schlank,
und andere.
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Bucher an sich sind in puncto Informationen zur

Ernthrung weniger gefragt, veil man es doch ala

sehr anstrengend und muhsam empfindet, extra ein
Buch daruber zu lesen.

Das Bedurfnis nach Buchern uber Erndhrungs-Fra-
gen hangt hier auch stark vom Bildungsgrad ·all-

gemein ab.

Allgemein muBten Bucher auf dem Ernihrungs-Sektor
starker publik gemacht werden, wenn man mochte, daB
davon mehr gelesen werden. Sie muBten von amtli-
chen oder fachlichen Stellen stArker empfohlen
werden, denn z.B. auf Empfehlung des Arztes hin
werden solche Bucher dann schon einmal gekauft.

"Wenn es etwas Interessantes wAre,
etwa der neueste Stand, die neue-

sten Erkenntnisse bei den verschie-
denen Nahrungsmitteln, dann wurde

ich mich schon dafor interessieren."

(63-jdhriger Landwirt)

Ganz anders ist die Situation bei den Kochbuchern:

sogut wie jeder Haushalt besitzt ein oder sogar
mehrere Kochbucher.

Hierbei fallt nun auf, daB relativ viele unserer

Befragten angeben, daB sie· neue Kochbacher be-

sitten, die erst ein oder zwei Jahre alt sind.

Man kann sagen, je mehr Kochbucher jemand besitzt,
desto mehr davon sind auch auf einem aktuellen,
modernen Stand.

Wer nur ein Kochbuch besitzt, hat meist ein altes

(oft bis zu 25 Jahre und &1ter), das er irgend
wann einmal von der Mutter oder Schwiegermutter
zur Hochzeit geschenkt bekam.

Ca. die HAlfte unserer Befragten besitzt noch

Kochbucher alten oder dlteren Datums (10 Jahre
und alter).
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Wer neuere Kochbucher besitzt, bevorzugt vor

allen die neuen Taschenbuchreihen uber Speziali-
tdten, auslindische Gerichte u.&.

Weit verbreitet sind sowohl Altere als auch
neuere Kochbucher von Dr. Oetker.

Zur Nutzung dieser Kochbucher ist zu·sagen,
daB man in Altere Kochbucher nur von Fall zu

Fall hineinschaut, wenn man einmal einen beson-

deren Kuchen backen will oder ein Gericht kochen

will, das es nicht so oft in der Familie gibt.

Neuere Kochbucher dagegen werden Ofter genutzt,
hieraus werden mehr Rezepte entnommen.

Insgesamt ist es so, daB die tdglichen Gerichte
meist ohne Kochbuch gekocht werden. Fur selte-

nere oder besondere Gerichte zieht man dagegen
6fter das Kochbuch zu Rate.

Wichtig ist hier nun, ob es den Befragten be-

wuBt ist, daB sie zum Teil nach sehr alten Koch-
buchern kochen und damit Gefahr laufen, auch

nach veralteten oder zum Teil falachen MaBst&-
ben zu kochen.

Diese Frage ist teilweise noch zu verneinen.

Nur wenigen kommt bei Benutzung dieser alten

Kochbucher der Gedanke, daB diese ErnAhrungs-
weise bzw. die Zusammenstellung eines .Gerichts
veraltet sein und den modernen Ern&hrungsricht-
linien nicht mehr entsprechen k6nnte.

"Ich besitze z.B. auch ein altes

Wiener Kochbuch, aber das kann man

in einem modernen Haushalt kaum

mehr verwenden. Die Rezepte ent-

halten immer viel zu viel Zutaten,
z.B. 15 Eier fur einen Kuchen, das

ist viel zu schwer und auch unge-
sund."
(31-jihrige Hausfrau, Handeleschule)
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Der Verdacht, daB nach uberholten Vorstellungen
gekocht wird, ist auch dort berechtigt, wo man

erkl&rt, daB man viele Gerichte "ganz aus dem

Ged&chtnis heraus" koche und kein Kochbuch mehr

dazu brauche; man habe fruher, als man noch Ko-

chen lernte, oft genug hineingesehen. Hier wird
also "aus dem Geddchtnis heraus" go gekocht,
wie man es vor langer Zeit von der .Mutter oder

Schwiegermutter gelernt hat. Zum Teil wird aber

gerade das von den Ehem&nnern verlangt:

"Wir haben ein Kochbuch, ja, aber
meine Frau kocht nach dem Gedicht-

nis. Das schmeckt immer, da braucht
man kein Kochbuch dazu. All diese

Kochbucher, das ist so ein neumo-

discher Kram. Ich bin fur das so-

lide Essen und vor allen Dingen,
was da in den Kochbuchern steht,
das kostet ja alles zu viel Geld."
(29-jahriger Kraftfahrer, Volks-

schule)

Noch ein anderer Punkt ist zum "Kochbuch" im her-

kommlichen Sinne zu erwdhnen: heute zeichnet sich
hier eine neue Entwicklung ab. Das alte "Koch-
buch" wird immer mehr durch.die Rezepte und Re-

zepthefte aus Illustrierten und Frauenzeitschrif-
ten ersetzt. Diese Rezepte werden immer hdufiger
gesammelt, aufgehoben und auch verwendet. "Omas
Kochbuch" verschwindet also immer mehr in der

Schublade.
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5. Die Beurteilung und Nutzung spezieller
Broschuren Qber Erndhrungs-Fragen

Obwohl Broschuren noch zur Fachliteratur uber

Ern&hrungs-Fragen geh8ren, sollen sie hier doch
extra aufgefuhrt werden. weil sie ein wichtiges
Aufkl&rungs-Medium amtlicher Stellen sind.

Unter dem Begriff "Broschuren zu Ern&hrungs-Fra-
gen" verstand man einmal die Hefte und Schriften
aus Reformhlusern und Apotheken und zum anderen

Hefte, die von staatlichen Stellen, stddtischen
Gesundheits&mtern und Krankenkassen mitgegeben
oder zugeschickt werden.

Fast jeder hat schon einmal eine solche Broschure

in der Hand gehabt und auch durchgebl&ttert. Zum

Teil bekam man diese Broschuren zugeschickt und

zum Teil hat man sie sich auch selbst besorgt.

Folgende Broschuren wurden im einzelnen aufgefuhrt:

Reform-Zeitschriften,

Apotheken-Drogerie-Zeitschriften,
Broschuren von Krankenkassen,

Broschuren vom BundesausechuB fur
wirtschaftliche Aufkldrung,

Broschuren von der Milchwirtschaft-
lichen Arbeitsgemeinschaft,

Broschuren uber Schwangerschafts-
ernihrung,

Broschuren der Kolln-Flocken-Werke,

Broschuren von Ausstellungen und

Messen,

Molkerei-Bldtter,

Edeka-Zeitschriften

Aus dieser Aufzahlung geht hervor, daB relativ

viele Herausgeber-Quellen im Bewu£tsein unserer

Befragten sind.
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Ein 26-j&hriger Schriftsetzer, mittlere Reife,
fuhrt sie fast alle auf einmal an:

"Ja, ich habe schon Broschuren
bekommen. Auf der Saar-Messe

erhdlt man in jedem Jahr solche

Broschuren.·Auch die Kassen,
wie DAK und BEK verschicken
oftmals welche. Manchmal bringt
auch meine Frau aus GeschRften,·
Drogerien und Apotheken welche
mit. Diese Broschuren kommen

entweder vom Gesundheitsmini-
sterium oder von den Kranken-
kassen."

Der GroBteil dieser Broschuren wird nach dem Er-

halten auch tatsdchlich gelesen, zum Teil jedoch
mit unterschiedlicher Grundlichkeit. Man kann
hier zwischen Mannern und Frauen einen gewissen
Unterschied machen. MRnner pflegen solche Bro-

schuren nur fluchtig oder oberflichlich zu lesen,
Frauen dagegen studieren sie grundlicher.

Ein Teil unserer Befragten gibt solche Broschuren
auch an Freunde und Bekannte weiter, wenn sie von

-dem Inhalt besonders angetan sind.

Broschuren amtlicher und staatlicher Stellen ge-
nieBen bei fast allen unserer Befragten einen
auBerordentlich guten Ruf. Sie werden als abso-
lut glaubwurdig und objektiv beurteilt und man

ist bereit, diese Informationen absolut ernst

zu nehmen und 6ie auch zu verwerten. Das groBe
Vertrauen, das mau-.diesen Broschuren entgegen-
bringt, beruht vor allem darauf, weil sie nach

Meinung der Befragten von Fachleuten herausge-
geben werden und informieren und aufkldren vol-

len. AuBerdem ist der Informations-Gehalt nach

Meinung der Befragten bei Broschuren am h6cheten.
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Abgelehnt werden die Broschuren von denjenigen,
die Broschuren mit Reklame und Werbung gleich-
setzen:

"Broschuren sind wohl schon ins
Haus gekommen. Ich beachte sie
aber nicht. Es kommt ja immer
eine ganze Menge. Ich werfe das

alles ungelesen weg. Das meiste
ist ja doch Reklame."
(38-jdhriger wissenschaftlicher

Angestellter, Hochschule)

Diese Reaktion ist jedoch relativ selten.

Insgesamt werden nAmlich diese Brogchuren ·positiv
beurteilt.

Obwohl die Aufmachung zum Teil bemAngelt vird -

vielen sind sie zu lose gebunden, das Papier und

der Druck zu schlecht -, wird doch der Inhalt
meistens sehr gelobt.

"Die Broschure war sehr gut, aber

von der Aufmachung her nichts wert,
unhandlich und viel zu lose gebun-
den. Man konnte sie gar nicht lange
benutzen, veil sie sich auf16ste.

(25-j&hrige Hausfrau, Abitur)

"Im allgemeinen sind sie ziemlich
einfach aufgemacht, der Inhalt ist
aber immer besser als die Auf-

machung."
(26-jdhrige Sekretdrin, mittlere Reife)

"Ich fand diese Broschuren von

einer Bundesstelle fur Ernihrungs-
Fragen sehr aufschluBreich."
(37-j&hrige Hausfrau, Volksschule)
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Der allgemein positiven Beurteilung solcher

Broschuren entspricht auch, daB ein groBer Teil
unserer Befragten durchaus Wert darauf legen wQrde,
mehr solcher Broschuren zu erhalten. Gewunscht
wird dabei:

1. daB diese Broschuren von zustindigen
Stellen herausgegeben werden, vie:

vom Gesundheitsministerium,

vom Gesundheitsamt,

von anderen staatlichen Stellen.,

von BauernverbAnden u.&.

2. daB diese Broschuren ins Haus geschickt
werden.

3. daB diese Broschuren kostenlos sind.

Folgende Zitate sind hier zu erw&hnen:

"Wenn vom Ministerium eine

ErnRhrungs-Broschure heraus-

gegeben wurde und die bek&me

man dann zugeschickt, wurde

ich sie mit Interesse lesen."
(31:jdhrige Verwaltungsange-
stellte, mittlere Reife)

"Ja, ich wurde mich schon fur
weitere Broschuren interessie-

ren, denn es gibt ja immer wie-
der etwas Neues, vor allem von

den genannten Stellen (Bundes-
ausschuB fur wirtschaftliche
Aufkldrung, DAK) hEtte ich ger-

ne wieder welche, weil die, die

ich von dort bekommen habe, sehr

gut waren."
(56-jahriger kaufmannischer An-

gestellter, Volksschule)
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"Wenn es solche Broschuren
kestenlos gibt, dann mochte
ich welche, aber nicht, wenn

'

ich sie bezahlen muS."
(29-jahriger Arbeiter, Volks-
schule)

"Ja, ich hatte .gerne mehr solche

Broschuren, z.B. vom Gesundheits-
amt. Von solchen staatlichen An-
stalten sind derartige Berichte

glaubwurdiger ala von Hersteller-
firmen."
(22-jahrige kaufmdnnische Ange-
stellte, Volksschule)

AbschlieBend lASt sich hierzu also sagen, daB

Broschuren dann eine optimale Chance als In-

formationsmittel haben, wenn sie von den rich-

tigen Stellen herausgegeben werden, gut aufge-
macht sind, kostenlos sind und - der naturli-

chen Tr&gheit entgegenkommend - ins Haus ge-

bracht oder geschickt werden.
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VI. DER FAKTOR "GLAUBWURDIG-
KEIT" VON ERNXHRUNGS-IN-
FORMATIONEN

Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, daB die

Nutzung und vor allem die Praferenz einzelner

Informations-Quellen in entscheidendem MaBe von

der Glaubwurdigkeit dieser Quellen abhAngen.

Man kann generell sagen, daB nur glaubwurdige
Informationen die Chance haben, akzeptiert zu

werden und das Verhalten zu beeinflussen.

Gerade auf dem Gebiet der Erndhrung wurden in
den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse ge-

wonnen, die zum Teil sogar in starkem Gegensatz
zu den bisherigen Auffassungen standen.

Es wurden verschiedene Mittel und Wege angewandt,
um auf dem Gebiet der Ern&hrung eine Einstellungs- ·

und damit auch Verhaltensdnderung in der Bevolke-

rung zu erzielen.

Je glaubhafter nun die jeweiligen, zum Teil sehr

neuen Informationen dargestellt werden, desto ak-

zeptabler sind sie fur die Betroffenen. Die Be-
" "troffenen mussen eine Information ala so sicher

empfinden, daB sie bereit sind, sich mit ihr zu

iA<dentifizieren.

Es soll nochmals detaillierter untersucht werden,
wem man am ehesten glaubt und warum das so ist.

1. Ausschlaggebende Kriterien fur die Glaubwurdig-
keit von Ern&hrungs-Informationen

Informationen auf dem Gebiet der Ern&hrung
sind dann glaubwurdig,

0 wenn sie von Fachleuten stammen,
die uber ein entsprechendes, fun-

diertes Sachwissen verfugen.

Als solche gelten in erster Linie
Arzte und andere einschldgig er- 

fahrene Wissenschaftler.
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0 wenn sie wissenschaftlich fun-

diert sind

0 oder auf moglichst weitgehend
kontrollierten Erfahrungen
beruhen.

0 wenn sie von amtlichen bzw.
staatlichen Stellen kommen.

0 wenn sie von absolut neutraler,
unabhdngiger Stelle kommen, al-

so keine anderen Ziele als die
der objektiven Information ver-

folgen.

0 wenn sie auf das Wohl der Bev61ke-

rung und nicht den eigenen kommer-
ziellen Vorteil abzielen.

Sie durfen also in keinem Fall der

Absatz-Werbung dienen.

0 wenn sie von einer bekannten Stelle

kommen, d.h. einer Stelle, die auf
dem ErnRhrungs-Sektor bereits als

zustdndig und kompetent im BewuBt-
sein der Bev61kerung haftet.

0 wenn sie sachlich und anschaulich

begrQndet und belegt werden.

Es muS hier deutlich hervorgehoben werden, daB
unsere Befragten auf dem Gebiet der ·Ern&hrung
AuBerst wissenschaftsglAubig sind. Glaubwurdig
ist - uberspitzt ausgedruckt nur das, was

wissenschaftlich belegt ist. Auf Freunde und Be-

kannte und auf Laien Qberhaupt hort man nicht so

gerne, denn ihnen fehlt nach Meinung der Befrag-
ten eben die Sachkenntnis, sie sind fur das Ge-

fuhl des einzelnen zu subjektiv.
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Wenn eine Aussage dagegen wissenschaftlich belegt
ist, dann ist das fur die Befragten sozusagen eine

objektive Erfahrung, die dann auf jeden subjektiven
Fall leichter ubertragbar ist.

Der Staat ist hier so etwas wie die Inkarnation
der Glaubwurdigkeit: wenn eine Information vom

Staat kommt, so erscheint sie dem Betraehter als

absolut glaubwurdig, von vielen Seiten objektiv
gepruft, und unabhdngig von irgendwelchen ande-

ren Zielen als denen, der Bevolkerung zu nutzen.
Er vereinigt sozusagen alle Faktoren, die die
Glaubwurdigkeit uberhaupt ausmachen, in sich:

er hat Fachleute, Wissenschaftler zur

Hand, er hat die besten Kontrollm6g-
lichkeiten und hat bei allen Informa-
tionen das Wohl der Bev61kerung im Auge.

"Wenn es um wichtige Probleme geht,
ist die Regierung eigentlich der

einzige Informationsgeber, dem man

Glauben schenken darf."

(26-jahriger WeiBbinder, Volksschule)

Glaubwurdig ist auch, was einleuchtend dargestellt
wird. Das beste sind hier anschauliche Beispiele
zu den jeweiligen Informationen. Die Glaubwurdig-
keit hAngt also auch davon ab, vie sehr. man es be-

greiflich und verst&ndlich macheh -kann.

"Eine Information ist dann am glaub-
wardigsten, wenn sie von einer Stelle

kommt, die man kennt, die unabhAngig
ist. Am besten h6rt man so etwas im
Fernsehen oder liest es in der Zeitung.
Solche Dinge sollten nicht reiBerisch
aufgemacht sein, sondern nuchtern und

sachlich und mit vielen Beispielen aus

dem t&glichen Leben erklirt werden."
(26-jdhriger Schriftsetzer, Volksschule)
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Eine Reihe von weiteren Zitaten soll diese Aus-

fuhrungen zur Glaubwurdigkeit von Ern&hrungs-
Informationen noch veranschaulichen:

"Informationen uber Erndhrung mussen
von Pers8nlichkeiten oder Stellen
kommen, die am Gemeinwohl interessiert
sind."
(22-jahrige kaufmdnnische Angestellte,
Volksschule)

"Ich halte die Informationen, die von

Medizinern kommen fur am glaubwurdig-
sten, weil sie wissenschaftlich be-

grundet und beurteilt sind."

(25-j&hrige Hausfrau, Abitur)

"Am glaubwurdigsten sind fur mi·ch Er-

gebnisse von wissenschaftlichen Unter-

suchungen, von Arztetagungen und von

Tagungen von Erndhrungs-Wissenschaft-
lern."

(38-j&hriger Angestellter im Finanzamt,
mittlere .Reife)

"Fur mich sind alie Berichte,· die von

Arzten bzw. Wissenschaftlern verfaBt

sind, glaubhaft."
(69-jahriger Ministerialrat a.D.)

"Fur mich ist eine Information uber Er-

ndhrung dann am glaubwurdigsten, wenn

sie von neutralen Stellen kommt, die
nicht irgendwie mit Firmen oder Herstel-

lern zusammenhAngen. AuBerdem mussen

diese Berichte statistisch abgesichert
sein. Auch sollen sie sachlich abgefaBt
sein und nicht zu ideologisch. Am lieb-
sten ware mir der Vortrag eines Medizi-
ners."
(33-jihrige Hausfrau, Universit&t)
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"Am glaubwurdigsten sind fur mich
Informationen in Form von Broschu-

ren, die vom Staat kommen. "

(54-j&hriger Sportlehrer, mittlere
Reife)

"Diese Informationen sollen vom

Arzt kommen. Er ist der Fachmann
dafQr, er kann uber Ern&hrung am

beaten Auskunft geben. Auch Pro-

fessoren oder Leute, die sich von

berufswegen mit Ern&hrungs-Pro-
blemen befassen."
(49-jihriger Friseur, Volksschule)

"Fur mich sind solche Informationen

nur glaubwurdig in Form von fundier-
ten und interessanten VortrRgen. Der

Referent muBte ein Ernihrungswissen-
schaftler oder versierter Arzt sein."
(29-j&hriger Steuerbevollmdchtigter,
Abitur)
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2. Hinweise zur Erh8hung der Glaubwurdihkeit

Aus den Kriterien, die die Glaubwardigkeit einer
Information uber Ernahrung ausmachen, 1&£t sich
nun auch ableiten, wie man die Glaubwurdigkeit
einer solchen Information erh6hen kann.

1. Wissenschaft und Sachkenntnis
sind ein Optimum.

Je wissenschaftlich fundierter
eine Information ist, desto

glaubwurdiger wird sie.

D.h., daS eine Information auch

umso eher geglaubt wird, je deut-
licher sie als von Fachleuten

(Arzten, Chemikern) stammend ge-
kennzeichnet ist.

Jede Information sollte hier in

irgendeinem Zusammenhang mit
Wissenschaftlern oder Arzten
gebracht werden.

2. Die Informationen mussen moglichst
vielseitig abgestutzt sein und zwar

anhand von mehreren Aussagen ver-

schiedener Fachleute. Je einhelliger
die Meinung innerhalb von Fachkrei-
sen vertreten wird, desto glaubwurdi-
ger wird sie.

3. Die Glaubwurdigkeit steigt auch mit
dem Grad der Bekanntheit der Informa-
tions-Quelle.

D.h. man sollte, falls man informieren
oder aufkldren will, auch moglichst
Namen einflechten, die auf diesem Ge-

biet einen hohen Bekanntheitsgrad haben.
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"Am venigsten glaube ich

Artikeln in den Frauenzeit-
schriften. Man kennt da die
Verfasser nicht und man hat

das Gefuhl, daB sie nicht
objektiv sind."
(37-jAhrige Hausfrau, Volk*-
schule)

4. Die Neutralit&t und Objektivitdt einer

Informations-Quelle muB besonders deut-

lich herausgehoben werden.

5. Jede assoziative Verbindung zu kommer-
ziellen Hintergrunden einer Information
muB von vornherein unterbunden werden.

Es muB deutlich sichtbar sein und wenn notig
auch erkl&rt werden, daB eine Information
auf dem Ern&hrungs-Sektor nichts mit Wer-

bung oder Reklame zu tun hat, also nicht

irgendwelchen Verkaufsinteres.sen dient.

6. Man muB dem Informations-Suchenden den Ein-
druck vermitteln, daB er zu seinem person-
lichen Wohl beraten wird.
Je personlicher er sich angesprochen fuhlen
kann, desto glaubwurdiger wird diese Infor-

mation fur ihn.

7. Je anschaulicher und an Beispielen gut de-

monstrierter die Informationen geboten
werden, desto eher leuchten sie ein und

desto eher finden sie Anerkennung und

Glaubwurdigkeit.

8. Je "sachlicher" ein Bericht geschrieben ist
oder eine Information vorgetragen wird und

je weniger dabei aufgebauscht wird,. desto

glaubwurdiger erscheint sie.
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"Ich glaube, daB man den Tages-
zeitungen und dem Fernsehen hier
am meisten vertrauen kann. Die.
Illustrierten treiben gleich wie-
der so einen Kult, da hat man das

Gefuhl, die nutzen das nur aus,

um wieder einmal ein attraktives
Thema zu haben, aber sie sind
nicht sachlich. Zeitungen und
Fernsehen dagegen halte ich fur

sachlich."
(29-jAhrige Hausfrau, Abitur)

9. Wichtig fur die Erhohung der Glaubwurdig-
keit ist auch, daB die Information modern
und auf dem neuesten Stand erscheint.

10. Je stdrker eine Information unter dem

Motto "Achtung Warnung!" lauft und die-
se Warnung auch noch in moglichst vielen
Medien gleichzeitig gebracht wird, desto

eher ist man auch geneigt, diese Informa-

tion ernst zu nehmen.
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3. Der Zusammenhang zwischen Glaubwurdigkeit
und dem Befolgen von Ratschldgen

Grundsatzlich 1&0t sich sagen, daB zwischen der

Glaubwurdigkeit einer Information und dem aktu-
ellen Befolgen im pers6nlichen Ern&hrungs-Ver-
halten ein wesentlicher Zusammenhang besteht.

Das Befolgen von Verhaltens-Ratschldgen richtet
sich aber wiederum nicht allein nur danach, ob
eine Information glaubwurdig ist, sondern fur
das aktuelle Befolgen sind noch andere Faktoren

ausschlaggebend, wie z.B.

die Eindringlichkeit, mit der eine
Information vermittelt wird,

die Einsicht in die Wichtigkeit
und Bedeutsamkeit einer Information,

die IntensitAt des Ern&hrungsbewuBt-
seins uberhaupt.

Hinsichtlich der Glaubwurdigkeit und ihrem Ein-
fluB auf das tatsdchliche Verhalten lASt sich
sagen: je glaubwQrdiger etwas dargestellt wird,
desto eher hat es die Chance, auch ins Verhal-
ten umzuachlagen.

Als Indikator dafur dienen folgende Aussagen:

man richtet sich am ehesten nach

dem Arzt bzw. dessen Ratschlagen.

Der Arzt wird ndmlich fur am glaub-
wurdigsten gehalten was Ernthrungs-
Fragen betrifft. Er stellt hier so-

zusagen eine Institution dar.

"Ich richte mich am meisten nach

meinem Arzt, weil er mir am ver-

trauenswurdigsten erscheint. Er

hat kein Interesse daran, mir et-

was aufzudrAngen, was mir nicht
gut tate."

(31-j&hrige Hausfrau, Handelsschule)
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Ein anderes Beispiel: man richtet sic·h daruber-

hinaus am ehesten nach dem Fernsehen, weil auch
das Fernsehen, was die Glaubwurdigkeit betrifft,
einen hohen Kredit genieBt.
AuBerdem werden dort die Informationen sehr an-

schaulich und eindringlich geboten. Fernsehen
hat auch den Vorteil der hohen Aktualitdt an

sich und daneben den Vorteil seiner optischen
Mittel.

Auch die Informationen aus Illustrierten werden

befolgt, jedoch nicht mehr in dem starken MaBe,
wie das bei Informationen, die vom Arzt oder

vom Fernsehen kamen, der Fall war. Der Grund

durfte darin liegen, daB die Glaubwurdigkeit
der Illustrierten-Informationen fur manchen
nicht mehr ganz uberzeugend gegeben ist.

"Ich richte mich am meisten nach

wissenschaftlich ·fundierten Berich-
ten im Fernsehen und in Zeitschrif-
ten."
(38-j&hrige Angestellte, mittlere

Reife)

Die Informationen aus Broschuren werden ebenfalls

6fter ins Verhalten umgesetzt., vor allem, wenn

sie spezielle Informationen fur verschiedene Lei-

den (Leber, Galle, Nierenleiden etc.) bieten.

Bei allgemeinen Broschuren kam es nicht so deut-

lich zum Ausdruck, wie sehr sie tats&chlich das

ErnAhrungs-Verhalten beeinflussen. Erwhhnt wurden

hier bei der Nutzung haupts&chlich Broschuren,
die uber den NAhrwert von Nahrungsmitteln, ihre

Zusammensetzung, ihren Kalorieninhalt informieren.

Broschuren scheinen in ihrer Wirkung nicht ganz
so nachhaltig.zu sein vie das bei Fernsehen und

Illustrierten der Fall ist.
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Wenn in der Tageszeitung kurze und pr&gnante
Warnungen vor bestimmten Nahrungsmitteln er-

schienen sind, so hatten sie einen groBen
EinfluB auf das Verhalten der Leser.

Als Beispiele k6nnen hier die Warnungen vor

dem SuBstoff "Assugrin" angefuhrt werden, die
von den Lesern sehr ernst genommen wurden.
Eine unserer Befragten gab an, daB sie darauf-
hin "Assugrin" sofort nicht mehr genommen habe.

Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwi-
schen der Glaubwurdigkeit von Informationen und
dem Befolgen der jeweiligen Ratschl&ge bei den
RatschlAgen,.die von Bekannten und Freunden

kommen.

Diesen Empfehlungen miBtraut man generell so

sehr, daB man kaum geneigt ist, sie zu befol-

gen. Auf Bekannte und Freunde h8rt man auf dem
Sektor der Ernahrung mit am wenigsten - wenn

nicht besondere Gegebenheiten das MiBtrauen
uberwinden lassen.

Als ein "kritisches" Moment der Glaubwurdigkeit
einer Information an sich muB hier zum AbschluB
noch folgender Punkt aufgezeigt werden:

das Befolgen von Ratschldgen ist sozu-

sagen der zweite Schritt nach der Ein-
sicht in die GlaubwQrdigkeit und Ernsthaf-
tigkeit einer Information. Dieser Schritt
muB jedoch nicht zwangsl&ufig auf jede
Einsicht, die durch eine glaubwurdige In-

formation vermittelt wurde, folgen.
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Das menschliche Verhalten kann oft auch

vdllig kontrAr zu der rationalen Einsicht
stehen, d.h. man unterl&Bt ein bestimmtes

Verhalten, auch wenn man es fur das rich-

tige und notwendige erkannt hat, bzw. man

kann auch etwas tun, ohne daB man von der

Richtigkeit des Verhaltens uberzeugt ist.

Auf die Glaubwurdigkeit von Informationen

ubertragen bedeutet das, daB auch die

glaubwurdigsten Informationen oft nicht
befolgt werden, wenn sie dem allgemeinen
Einstellungsgefuge des Betreffenden zu-

widerlaufen, wenn sie ihm also schlicht

ausgedruckt "nicht in den Kram passen".

Deshalb muS zum SchluB betont werden, daB

eine Information von hohem Glaubwurdig-
keitsgrad nicht immer bedeuten muS, daB

sie auch ins Verhalten einbezogen· wird und

das Verhalten beeinfluBt. Man kann nur

sagen, daB die Chance der Verhaltensbe-
einflussung einer Information mit dem
Grad der Gladbwurdigkeit steigt.
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VII. DIE ROLLE DES STAATES

AUF DEM GEBIET DER ER-
NAHRUNG

Dem Staat fallen nach Meinung unserer Befragten
im Erndhrungsbereich ganz wesentliche Aufgaben
ZU•

Der GroBteil unserer Befragten ist n&mlich der

Ansicht, daB die Ern&hrung nicht nur die Privat-
sache des Einzelnen ist, sondern auch Sache und

Angelegenheit des Staates. Einige sprechen in
diesem Zusammenhang nicht nur von einer Aufgabe,
sondern sogar von einer Pflicht des Staates.

"Es ist nicht nur die Aufgabe,
sondern die Pflicht des Staates,
die breite Masse aufzuklAren. Er
hat die Aufgabe, vor Gefahren,
z.B. hinsichtlich GenuBmitteln
zu warnen."

(39-jihrige kaufm&nnische Ange-
stellte, mittlere Reife)

"NatQrlich ist Ernahrung auch

Sache des Staates. Er·hat ja eine
gewisse Verantwortung fur seine

Burger."
(56-jAhriger kaufmAnnischer Ange-
stellter, Volksschule)

"Selbstverstdndlich sind Fragen
der Ern&hrung Sachen des Staates
und keinesfalls Privatsache des

Einzelnen, denn er versteht so

gut wie nichts davon."

(31-j&hriger Diplom-Ingenieur)
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Nur ein relativ kleiner Teil unserer Befragten
ist der Meinung, daB Ernahrung doch eher die
Privatsache jedes Einzelnen, als Sache des

Staates sei:

"Der Staat hat dafur zu sorgen,
daB ein genQgend groBes Angebot
an guten Dingen da ist auf dem

Nahrungssektor, aber ansonsten

ist es die Privatsache des Ein-
zelnen, was er daraus macht."
(25-j&hrige Hausfrau, Abitur)

"Ern&hrungsfragen sollten Pri-
vatsache bleiben und nicht vom

Staat gelenkt werden."
(29-jdhriger Arbeiter, Volksschule)

Auffallend ist jedoch, daB die Personen, die Er-

ndhrung ausschlieBlich fur eine Privatsache hal-

ten, andererseits doch wieder erhebliche Anfor-

derungen an den Staat stellen, wie z.B.:

"Der Staat braucht meinetwegen
nichts besonderes unternehmen in

ErnAhrungs-Fragen, das Geld kann

anderweitig besser··verwendet wer-

den. Es genugt, wenn er die Le-
bensmittelvorschriften schafft

und durchfuhrt, GeschAfte auf

Sauberkeit uberwacht, chemische
Zusdtze im Rahmen hdlt und neue

Produkte vor der Zulassung ge-
nugend testen liBt. Anregungen
kann der Staat wohl geben, aber

daB er den Leuten in den Koch-

topf guckt, ist nicht n6tig. Ein
normaler Burger weiB auch ohne

staatliche Hilfe, wie er sich er-
19nahren soll.

(38-jdhriger Angestellter, mittlere
Reife)
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Welche Aufgaben hat nun der Staat nach Meinung
der Befragten?

Diese Aufgaben k6nnen in zwei groBe Gebiete

aufgeteilt werden:

1. Kontroll-Funktionen

2. Informations- und Auf-

kl&rungs-Funktionen

Gerade die Kontroll-Funktion wird als wichtigste
Aufgabe des Staates besonders vehement gefordert.

Hier vernachlRBigt der Staat nach Meinung der Be-

fragten noch weitgehend seine Aufgaben.

Viel besser kontrolliert werden sollten:

1. Alle Nahrungsmittel

0 auf Sauberkeit bei der Herstellung

0 auf ihre Zusammensetzung

0 auf chemische Zusitze

0 auf ihre Haltbarkeit

0 Kontrolle aller Lebensmittel-Importe
aus dem Ausland auf Sauberkeit und

GenieSbarkeit.

Man fordert in diesem Zusammenhang
ein Verbot gegen die Anwendung von

Pflanzenschutzmitteln und chemischen

Dungemitteln

und ein Gesetz gegen den Verkauf
verdorbener Ware bzw. qualitativ
schlechter Lebensmittel.
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2. Alle Hersteller von Lebensmitteln

0 Betriebe und GeschAfte

0 insbesondere Molkereien,
Metzgereien, Gasth&user

3. Schulspeisung und Verpflegung in
Kinderheimen

4. Die Gesundheit der Bev61kerung

z.B. Betreuung von Kleinkindern
durch das Gesundheitsamt

vor allem hinsichtlich Umweltver-

schmutzung

Vom Staat wird also einmal gefordert, daB er in

jeder Hinsicht besser uberwacht. Am allerwichtig-
sten ist hier fur den Burger die Lebensmittel-

Kontrolle, vor allem anderen.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Staates besteht

nach Meinung unserer Befragten in der Information
und AufklarunE der Bev6lkerung.
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5. Die Preise

6. Die Werbung
\

7. Die Industrie

i
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Dies wird vor allem auf folgenden Gebieten ge-
fordert:

0 uber gesunde Ernahrung allgemein

0 insbesondere uber die Schhdlich-
keit falscher Ern&hrung

0 uber die Auswirkung chemischer
Zus&tze in den Nahrungsmitteln

0 eine spezielle Information fur
drmere Schichten: vie man ge-

sund und trotzdem preisgunstig
leben kann

Wie ernst es den Befragten mit der Informations-
Pflicht des Staates ist, zeigte sich auch noeh

auf andere Weise:
Auf die Frage, wessen Aufgabe es sei, die Bev61-
kerung zu informieren, war man einhellig der

Meinung: "der Staat naturlich."
Einige meinen, daB zwar auf diesem Gebiet wohl

schon etwas fur die Bevolkerung getan werde,
daB diese Informations-Stellen aber dann zu

wenig bekannt whren.

"Naturlich ist der Staat fur diese
Informationen zust&ndig. Es gibt ja auch
Broschuren von staatlichen Stellen. Es

ist nur zu wenig bekannt, daB es diese
Stellen gibt und viele sind auch zu be-

quem, extra so eine Broschure zu bestel-
len."

(56-jihriger kaufmAnnischer Angestellter,
Volksschule)

"bber solche Sachen aufzuklaren, daB w&-

re die Aufgabe der Frau Strobel, die hat
ja ein ganzes Ministerium zur Hand."
(29-j&hrige Hausfrau, Abitur)
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Allgemein herrscht nun der Eindruck vor, daB
der Staat diesen Anforderungen, die von Seiten
der Bevolkerung an ihn gestellt werden, nicht
in der Form und in dem AusmaB gerecht wird,
wie das gewunscht wird.

Einige fugen zwar hinzu, daB sich diese Beur-

teilung zum Teil auch ihrer Kenntnis entziehe,
aber sie hRtten zumindest den Eindruck, daB

niGht alle Moglichkeiten ausgeschopft werden.

Der Haupttenor geht dahin, daB der Staat sich
noch viel intensiver um diese Aufgaben kummern
musse.

Man meint, daB der Staat hier nicht zu sehr auf

den einzelnen Pfennig schauen durfe und gerade
was seine Kontrollfunktion angeht, viel strenger

vorgehen musse.

"Der Staat sollte hier viel intensiver
arbeiten. Gerade was die Lebensmittel-
uberwachung anbetrifft, da muBte er

viel strenger sein."

(56-jihriger kaufm&nnischer Angestellter,
Volkaschule)

Sehr oft wird in diesem Zusammenhang gefordert,
daB der Staat sich die Offentlichen Publikations-
mittel viel mehr zunutze machen sollte und sich
auf diesem Wege verstdrkt an die Bevolkerung wen-

den sollte:

"Bisher hat der Staat noch sehr wenig
getan. Er sollte vor allen Dingen eine

bessere Lebensmittelgesetzgebung er-

stellen. AuBerdem sollte er die 6ffent-
lichen Publikationen wie Fernsehen und

Radio besser nutzen, denn die Volksge-
sundheit ist und bleibt das gr6Bte Ka-

pital und ist der Grundstein eines Staates."

(31-jihriger Diplom-Ingenieur)
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Haufig wird auch gefordert, daB der Staat Aufkla-

rungs-Broschuren uber gesunde ErnAhrung heraus-

gibt.

"Der Staat sollte ausfQhrliche Infor-

mationen an die Haushalte liefern;
Wenn ein Schrieb vom Gesundheits-
ministerium im Kasten lAge, wurde
ich ihn nicht wegschmeiBen, sondern

lesen."
(29-jdhrige Hausfrau, Abitur)

Daruberhinaus werden Offentliche Vortrage und

kostenlose Beratungen, Rhnlich wie bei der

Schluck-Impfung und den Krebsvorsorge-Unter-
suchungen gefordert.

Am besten fAnde man, wenn von staatlicher Seite
aus angeregt wurde, daB ErnAhrungs- und Gesund-

heitsfragen schon in der Schule behandelt wQrden.
Es sollte ein regelrechtes Unterrichtsfach werden.

Diese Aufkldrungsarbeit sollte dann in den Massen-

medien fortgesetzt werden.

Wie in den vorangegangenen Kapiteln.aufgezeigt wur-

de, wird dem Staat und seinen ausfQhrenden Oganen
auf dem ErnAhrungs-Gebiet ein hohes MaB an Glaub-

wurdigkeit und Objektivit&t zugeschrieben. Jede

staatliche Initiative auf dem Gebiet der AufklArung
uber gesunde Ern&hrung st6Bt· deshalb grunds&tzlich
auf eine groBe Aufnahmebereitschaft. Aufgrund des

guten Images, das der Staat auf diesem Gebiet hat,
hatten seine Aktionen insgesamt gr6Bere Chancen

beachtet und befolgt zu werden, als die von ande-

ren Organisationen oder Medien.
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EINLEITUNG: ALLGEMEINE EINSTELLUNG ZUM THEMA "ERNAHRUNG"

FREI ASSOZIIEREN lASSEN:
1 a) Es geht in diesem Gesprach um Ernahrung:

Wenn die Bp einmal allgemein an "Ernahrung" denkt,
was fellit ihr dazu ein? Woran denkt sie da?

INT.: Hier geht es um Spontan-Nennungen 1

Alles notieren, was die Bp dozu sagt, auch wenn

es weitschweifig erscheint.
Auf die Reihenfolge der XuBerungen achten und

genau im Protokoll wiedergeben.

DANN NACHFRAGEN:

b) Was fallt der Bp noch zu dem Thema "Ernahrung" ein?

Woran denkt sie da noch?

c) WARUM denkt die Bp gerade an die genannten Punkte ?

2 a) Welche Rol le spiel t das Thema "Etnahrung" nach Meinung
der Bp heute allgemein?

b) Wie kommt die Bp zur getluBerten Ansicht?

Woher hot sie diese Vorstellungen?
Warum glaubt sie, daB das Thema "Ernahrung " al Igemein so

beachtet wird?

c) Was meint die Bp pers6nlich zum Thema "Ernahrung"?
Welche Rolle spielt die Ernahrung in ihrem eigenen Leben?

d) Glaubt die Bp, daB viele Menschen uber das Thema
"Err,ahrung" so ahnlich denken wie sie selbst?

LEITFADEN ZUM THEMA "ERNAHRUNG"
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It. BEURTEILUNG DES ALLGEMEINEN INFORMATIONSANGEBOTES ZUM
THEM "ERNAHRUNG"

3 a) Wie ist das nach Meinung der Bp allgemein: wird heutzutage
viel oder wenig ober das Thema "Ernahrung" gesprochen und

geschrieben?

b) Woruber erfahrt man in punkto Ernahrung mehr, woruber

weniger ?

c) Werden dabei besondere Punkte bezuglich der Ernahrung
hervorgehoben oder vernachlassigt?

d) Woruber soll te man nach Meinung der Bp bezuglich
Ernahrung mehr erfahren?

4 a) Wie sehr interessiert sich die Bp selbst fur Fragen der

Ernahrung?

b) Interessiert sie sich fur spezielle Punkte der Err,uhrung mehr

oder weniger?

111. EINZELNE MOGLICHKEITEN DER INFORMATION ZUM THEMA"ERNAH-
RUNG"UND IHRE BEURTEILUNG
DIE GLAUBWURDIGKEIT VERSCHIEDENER INFORMATIONS-QUELLEN

5 a) Wie und wo kann man heute uberhaupt etwas ober E rnethrung
erfahren ?

NACHFASSEN: Wo noch?

b) Welche der aufgefuhrten Informationsmagl ichkeiten zul Ernahrungs-
fragen halt die Bp for am besten? WARUM?

c) Welche Informationsmuglichkeiten halt die Bp hier for weniger gut?
WARUM?



5 d) Wem (welchen Personen, Stellen, Ver6ffentlichungen etc.)
kann man hinsichtlich Ernahrungs fragen nach Meinung der

Bp grundstitzlich mehr vertrauen, auf wen sollte man da am

ehesten htiren? WARUM?

e) Wer erscheint der Bp hinsichilich Ernahrungsfragen als 1nformations-

quel le weniger vertrauenswurdig? Gibt es Stellen oder Personen,
denen man da grundstitzlich wen;ger glauben soil?
Welche?
WARUM kann man ihnen weniger glauben?

6 a) Von wem und woher hat die Bp persanlich am meisten uber Ernah-

rungsfragen geh6rt oder erfcihren?

6) Welche dieser aufgefuhrten Personen und Stellen haben hier

hauptsachlich zu ihrem Wissen beigetragen?

INT.: Alle Quellen ausfuhrlich aufzahlen lassen I

c) Nach wem bzw. wonach richtet sich die Bp bezuglich ihrer eigenen
Erntihrung am meisten? BEISPIELEI

d) Warum richtet sich die Bp gerade nach diesen Personen/Stellen,
was Ernahrungsfragen betrifft?

7.) Welche Bedeutung haben fur die Bp grundsatzlich die Anschauungen
der Personen in ihrer nachsten Umgebung, d.h. der Erfahrungsaustausch
in punkto Ernahrung mit Verwandten, Freunden und Bekannten ?

.: Hier besonders grundlich nachfassen I

8 a) Angenommen, die Bp machte ein 6estimmtes Nahrungsmittel, numlich

ein neues Erzeugnis auf dem Lebensmittelmarkt ausprobieren.
Ober dieses neue Produkt bestehen aber widersprechende Auffassungen.

Nach welchen der folgenden Personen/Stellen wurde sich die Bp
in diesem Falle am ehester, richten, wer erscheint ihr da am glaubwurdigsten?

.: KARTENSATZ VORLEGEN 1

Die ausgewahlten Personen bzw. Stellen notieren.

INT
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NACHFRAGEN:

8 b) Warum wurde man dem einen mehr und dem anderen weniger
glauben?

INT.:Die einzelnen Entscheidungen der Bp ausfuhrlich

begrunden lassen I

IV. DAS THEMA "ERNA,HRUNG" IN VERSCHIEDENEN MEDIEN

TAGES- UND WOCHENZEITUNGEN:

9 a) Liest die Bp Artikel ober Ernahrungsfragen in den Zeitungen?

b) Wie groB ist das Interesse fur solche Artikel ?
NACHFASSENI

c) Interessiert sich die Bp hier fur bestimmte Themen?
WELCHE?

10 a) Wie wird das Angebot zum Thema "Ernuhrung" in ·den Zeitungen
allgemein beurteilt?

b) Bringen Ze i tungen viel oder wenig Uber Ernahrungsfragen?

c) Was bringen die Zeitungen da, was fehl t, was sollte

gebracht werden ?

d) In welcher Weise werden in Zeitungen Ernahrungsfragen
behandelt?

e) Sollte eine Zeitung generell auch praktische Erntthrung,rat-
schlage geben?

11. Wer schreibt in den Zeitungen uber ·"Ernahrung"?
(Fachleute oder Laien)
Halt man diese Personen fur geeignet oder soil ten andere

Personen daruber schreiben: WER?
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12 a) Sieht die Bp es uberhaupt als Aufgabe einer Zeitung an, ober solche
Themen zu berichten?

b) Sind solche Zeitungsartikel ernstzunehmen? WARUM?

c) Hat sich die Bp selbst schon einmal in Err,ahrungsfragen nach Informationen

aus der Zeitung gerichtet? BEISPIELE I

ILLUSTRIERTE / ZEITSCHRIFTEN:

13 a) Liest die Bp·Beitrage zu Ernahrungsfragen, sofern sie in Illustrierten/
Zeitschriften gebracht werden ?

WELCHE z.B.?

b) Wie sehr interessiert sie sich fur solche Artikel in den Illustr./Zeitschr.?

14 a) Was halt die Bp grundsatzlicb von der Behandlung dieser Themen in

Illustr./Zeitschriften?

b) Sol Iten solche Themen uberhaupt in einer Illistr./Zeitichr. behandelt
werden?

c) Wer soil ie sich in Illustr./Zei tschr. zu Fragen der Ernahrung auBern?

d) Warum gerade die von der Bp genannten Personen/Stellen?

15 a) Gibt es Unterschiede in der Bertchterstattung zum Thema'Ernahrung'
zwischen den verschiedenen Illustr./Zeitschr. - wenn ia, welche?

INT.: Illustrierte und Zeitschriften namentlich nennen lassen 1

b) Welche Illustr./Zeitschr. bevorzugt die Bp hier, welche lehnt sie ab?

16 a) Merkt sich die Bp solche Artikel fur das eigene Verhalten in punkto
Ernahrung?

b) Welche Anregungen wurden schon befolgt?
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Fal Is von der Bp noch nicht genannt:

17 a) Probiert sie manchmal neue Rezepte aus den Zeitschr./Illustr. aus?

WARUM?

b) Werden generell Ratschlage aus den Zeitschr./Illustr. for das Kochen

aufgenommen? WELCHE?

1 NT.: Die Bp zu Frage 17 nicht zu ausfuhrl ich werden lassen I

FERNSEHEN/ HORFUNK

18 a) Was bringt das Fernsehen/Radio nach Kenntnisder Bp Uber Ernahrungs-
fragen?

b) Sieht/hart man s6lche Beitrage an?

19.) Wie werden diese Beitrage beurteilt?

20.) Soil ten im Fernsehen/Radio mehr oder weniger solcher Beitrage
uber Ernahrung gebracht werden?

21.) Sol I ten im Fernsehen/Radio zu Ernahrungsfragen andere Beitrage ge-
bracht werden als in Zeitungen und Illustrierten?

22.) Wer sol I te im Fernsehen/Radio uber Ernahrung sprechen ?

Von wem werden Informationen gewunscht? WARUM?

NACHFASSEN !

INT.: Falls von der Bp in diesem Zusammenhang nicht erwahnt, nachfragen:

23 a) Was halt die Bp von den Empfehl ungen und Ratschlagen zu Erntihrungs-
fragen, wie sie in der Werbung (Fernsehen/Radio) gebracht werden ?

b) Wie sehr kann man nach Meinung der Bp in Fragen der Ernahrung den

Empfehlungen der Werbung glouben?

c) Hat die Bp solche Anregungen schon befolgt?
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FACHBUCHER

24 a) Besi tzt die Bp irgendwelche Bucher uber Ernahrungsfragen?

INT.: Hier auch nach Kochbuchern fragent Vor allem fragen,
wie alt diese Kochbucher sind I

b) Wann hat die Bp schon in diesen Buchern gelesen bzw. wann

schaut sie hinein?

c) Besorgt sich die Bp solche Bocher von Bekannten, Freunden,
Leihbuchereien etc., wenn sie speziell etwas interessiert?

Hat sie es schon geton oder wann wurde sie es tun?

25. ) Wie beurteilt die Bp solche Bucher im allgemeinen?
(Nutzen, Schwierigkeitsgrad, Verfasser, Herausgeber)

BROSCHUREN

26 a) Hat die Bp schon einmal Broschuren, Hefte, Merkblatter zu

Ernahrungsfragen bekommen ?

b) Von wem (von welchen Personen/Stel len) bekam die Bp ·

diese Broschuren?

c) Wer hat diese Broschuren herausgegeben bzw. verfaBt?.

27 a) Wurden diese Broschuren auch gelesen ?

b) Wie grundlich wurden diese Broschoren gelesen?

c) Wurden sie an Fami I ienmitgl ieder/Freunde/Bekannte weitergegeben?

28. ) Wie werden diese Broschuren beurteilt?

(Inhal tl ich, von der Aufmachung her)

29 a) M6chte die Bp gern mehr/after Broschuren Uber Ernahrungsfragen
bekommen?

6) Wenn ia: von wem und warum?

c) Wenn nein: warum nicht?
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INTERMEDIA - VERGLEICH

30 a) Von welchen dieser besprochenden Medien ( Fernsehen, Zeitschr. Radio,
Illustrierte ) hat man bezuglich Ernahrungsfragen nach Meinung der

Bp am meisten und warum?

b) Von welchen hat man am wenigsten und warum?

c) Wo wird man am obiektivsten unterrichtet und warum ?

d) Wo is t die Unterrichtung weniger / am wenigsten objektiv und warum ?

e) We Iche dieser Informationsmagl ichkeiten bevorzugt die Bp persenlich
hinsichtlich Ernahrungsfragen?

31. ) Wann erscheint der Bp eine Information uber Ernahrungsfragen wirklich

g laubwurdig und auch ernstzunehmend ?

o Von wem muB diese Information kommen?

o Auf welche Weise mdchte die Bp diese Informationen erhalten?
( Durch Medien, ein Gesprach, einen Vortrag etc.)

0 Wie muB uber solche Fragen berichtet werden ?

V. INFORMATIONSBEDARF UND GEWONSCHTE LOSUNGSMOGLICHKEITEN

32 a) Glaubt die Bp, daB die Bevislkerung insgesamt genugend uber Fragen
der Err,ahrung informiert ist?

b) Wo bestehen nach Meinung der Bp evtl. Informati6nslocken?

c) Wie kdnnte man im Falle von Informationslucken am besten
Abhilfe schaffen ?

d) Wer ware dafor zustandig ? Wessen Aufgabe ist es, den Einzelnen

uber Fragen der Ernahrung zu informieren ?

e) Welches waren die besten A/Wglichkeiten, welche Anregungen hatte

die Bp cia?

I .

1
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f) Fur wie gro13 halt die Bp das.Interesse der Bevtslkerung an Informationen
auf dem Gebiet der Ernahrung und den Wunsch nach Informationen ?

g) Glaubt die Bp, daB alle Informationsmi glichkeiten von der Beviflkerung
voll genutzp werden7
Welche M6glichkeiten werden evtl. zu wenig genutzt? WARUM?

VI. DIE ROLLE DES STAATES HINSICHTLICH ERNAHRUNGSFRAGEN

33 a) S ind Frogen der Ernahrung nach Meinung der Bp auch Sache des

Staates oder ist das ausschlieBlich die Privatsache iedes Einzelnen?

b) Welche Aufgaben hat der Staat hier nach Meinung des Befragten?

c) Wie gut erfullt der Staat diese Anforderungen?
Was sol 1 te besser gemacht werden ?

34 a) Ist die Bp der Meinung, daB der Staat hinsichtlich Ernahrung
genugend fur die Information und Aufklarung der Bev6lkerung tut?

b) Falls "ungenugend":
Welche MaBnahmen sollte der Staat hier ergreifen?
Wie soil er da vorgehen? Was soll er da tun?

35 a) Wonach richtet sich der Stact nach Meinung der Bp in der Regel,
wenn er solche Ma8nahmen ergreift?

b) Wonach sol Ite,er sich nach Meinung der Bp in erster Linie richten?

V 11. DAS PERSONLICHE VERHALTEN DER BEFRAGUNGSPERSON AUF DEM GEBIET
DER ERNAHRUNG

36 a) Was ist der Bp in ihrer Err,tihrung pers6nlich am wichtigsten?
Worauf legt sie da am meisten Wert? WARUM?

b) Worauf legt sie weniger Wert? WARUM?

c) Halt sie sich in punkto Ernethrung an bestimmte Regeln oder Grundsatze?
AN WELCHE? WARUM?

.



37 a) Glaubt die Bp, daB sie sich richtig ernahrt?
Was versteht die Bp unter "richtig"?

b) Kommt es vor, daB die Bp bezuglich ihrer Ernahrung "sundigt",
d.h. da13 sie sich anders verhalt als sie nach ihrem besseren
Wissen eigentlich sollte?

Falls ia:
c) Was empfindet die Bp dabe;?

Macht sie sich daruber Gedanken? WELCHE?

38 a) Gibt es nach Meinung der Bp allgemein gultige ErnahrungsmaBstabe,
nach denen sich der Einzelne richten sollte? WELCHE?

b) Wie beurteilt die Bp diese allgeme;nen MaBsttibe?

c) Erscheint es ihr schwer oder leicht, nach diesen MaBstiben zu leben?

d) In welchem MaBe richten sich nach Meinung ·der Bp wohl die Anderen
danach?

39 a) Glaubt die Bp, daB man sich heute anders erntlhrt ali fruher?

Falls ia:
b) Welche Unterschiede gibt es cia?

40. ) Glaubt die Bp, da8 man. sich durch eine bestimmte Ernahrungsweise
ouch schaden kann?
WELCHE meint sie do?

WARUM kann man sich dadurch schaden?

41. ) Was ist nach Meinung der 8p wohl schadlicher:
Obergewight oder Untergewicht? WARUM?

- 10 -



42 0) Kennt die Bp eine Faustregel, nach der man das
"ideale K6rpergewicht" bestimmen kann?
WIE lautet sie?

b) Was halt die Bp von solchen Richtwerten (bezuglich des

Karpergewichtes)?

c) Inwieweit entspricht das persanliche Kerpergewicht der Bp
der genannten Faustregel ?

d) Achtet die Bp persdnlich auf ihr Karpergewicht?
WARUM bzw. WARUM NICHT?
Falls ia, wie macht sie das?

Kontrolliert sie ihr Gewicht regelmaBig?

43 a) Glaubt die Bp, daB die Gesundheit des Menschen heute
al Igemein gefahrdeter ist als froher? WARUM?

b) Wird das Thema "gesundheitl iche Gefahrdung" des Menschen
.

nach Meinung der Bp heutzutage ubertrieben oder sollte es

noch viel mehr betont werden 7

44. ) Glaubt die Bp, daB man die eigene Gesundheit durch

entsprechendes Verhal ten entscheidend beeinflussen kann
oder sind Krankhetten eher"vorbestimmf?

ANGABEN ZUR PERSON der Bp:
(Am Ende iedes Interviews auf dem Protokol I festhal ten I)

Geschlecht

A I ter

Beruf

Schulbildung

Konfession

Familienstand

Anzahl der Kinder

Alter der Krnder

- 11-



ANMERKUNG:

THEMA "ERNAHRUNG"

Frage 8a

Statements des· Kartensatzes

Der Kartensatz wurde gemischt vorgelegtl

0 der Nahrungsmittelchemiker:
er hat das neue Produkt mit entwickelt.
und hdlt es fur absolut bekommlich

0 der Ernahrungsminister:
er rat davon ab, das neue Produkt zu

verwenden

0 der Reformhaus-Kaufmann:

er empfiehlt das neue Produkt aufgrund
positiver Berichte seiner Kunden

0 das Fernsehen:

hier wird davon abgeraten

0 der H&ndler elnes Fachgeschdftes fur

Nahrungsmittel:
er hat nichts gegen das neue Produkt
einzuwenden

0 der Verkhufer in einem Supermarkt:
er wurde das neue Produkt nicht gern

empfehlen

0 eine namhafte Zeitschrift:
sie berichtet positiv uber das neue

Produkt

0 die "Verbrauchergemeinschaft" (Interessen-
vertretung der Konsumenten, der Kaufer):
sie warnt vor dem neuen Produkt

0 Bekannte:

sie haben das neue· Produkt schon auspro-
biert und berichten daruber

0 eine groBe Tageszeitung:
in ihr wird davor gewarnt

7
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