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A
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gait and balance: a random

ised controlled trial
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B
ackground

/ Aim

Type 2 diabetes m
ellitus and its com

m
on com

plication peripheral neuropathy, affect a 
large population

1.P
eripheral neuropathy

leads to sensory and m
otor deficits, w

hich often 
result in gait and balance problem

s
2

M
ethods

.
H

ow
ever, little is know

n about possible non-
pharm

acological treatm
ent strategies.

Thus, this study evaluates the effect of a specific
training program

m
e on gait, balance and m

obility-related functions
of diabetic patients. 

A
random

ised controlled trial (N
=71) w

ith an intervention
(IG

)
(n=35) and a

control group
(C

G
)

(n=36)
w

as conducted. The intervention consisted of a specific
group training 

including gait and balance exercises w
ith function-orientated strengthening (tw

ice w
eekly 

over 12 w
eeks). C

ontrols received usual care. G
ait(outside on a tarred pathw

ay and on 
cobblestones), balance, fear of falls, m

uscle strength and joint m
obility w

ere m
easured at 

baseline, after intervention and at six-m
onth follow

-up. 

R
esults

After training, the IG
increased habitual w

alking speed by 0.54km
/h

on a tarred pathw
ay

and by 0.61km
/h on cobblestones. This significant treatm

ent effect (p<0.001) decreased 
slightly at the six m

onth follow
-up, but rem

ained significant.
P

atients in the IG
also 

im
proved their balance

(p<0.05),
their perform

ance-oriented
m

obility and their degree of 
concern about falling. These effects are supported by the am

elioration of patients’ joint 
m

obility
and m

uscle strength.
H

ow
ever, the effect on the coefficient of variation of gait 

cycle tim
e, a fall risk predictor, failed to be significant (p>0.05).

C
onclusions

Specific training can im
prove gait speed, balance, m

uscle strength and joint m
obility in 

diabetic 
patients. 

Further 
studies 

are 
needed 

to 
explore 

the 
influence 

of 
these 

im
provem

ents on the num
ber of reported falls, patients’ physical activity levels and quality 

of life. 
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Effekte von therapeutischem
 K

lettern auf das K
örperbild und die 
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Einleitung
D

ie S
törung des K

örperbildes gilt als
w

esentlicher beitragender Faktor in der Entw
icklung 

und A
ufrechterhaltung von A

norexia nervosa.
In der Therapie von K

örperbildstörungen 
gew

innen 
bew

egungstherapeutische 
Behandlungsform

en 
zunehm

end 
an 

B
edeutung, 

jedoch w
urden

diese
bisher

nur
unzureichend erforscht. D

iese P
ilotstudie hatte zum

 Ziel,
die Effekte von therapeutischem

 K
lettern auf das K

örperbild und die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität bei Jugendlichen

m
it Anorexia nervosa zu untersuchen.

M
ethode

N
eun (m

ehrheitlich stationäre) P
atientinnen m

it A
norexia nervosa (16.6 ± 1.1 Jahre) 

nahm
en 

zusätzlich 
zu 

ihrem
norm

alen 
Therapiesetting 

an 
einer 

achtw
öchigen 

K
lettertherapie

(1 Training/W
oche)teil. S

echs  P
atientinnen (15.9 ± 2.3 Jahre), die nur ihr 

gew
ohntes

(am
bulantes)

Therapiesetting 
verfolgten, 

aber 
keine 

K
lettertherapie 

absolvierten, dienten als K
ontrollgruppe.

E
ine random

isierte G
ruppenzuteilung w

ar aus 
organisatorischen 

G
ründen 

nicht 
m

öglich. 
A

m
 

A
nfang 

und 
am

 
Ende 

der 
Studie 

beantw
orteten alle P

robandinnen
den ‚Fragebogen zur B

eurteilung des eigenen Körpers’ 
(FB

eK
), 

das 
‚E

ating 
D

isorder 
Inventory-2’ 

(E
D

I-2) 
und 

den 
‚Fragebogen 

zum
 

G
esundheitszustand’ 

(S
F-36). 

D
ie 

D
atenausw

ertung 
erfolgte 

m
it 

einer 
A

N
O

V
A

 
m

it 
M

essw
iederholung. D

ie Teilnehm
erinnen des K

letterkurses beantw
orteten

zudem
 am

 
E

nde
der S

tudienzeitoffene Fragen
zum

 K
letterkurs und ihrem

 E
rleben.

Ergebnisse
B

ezüglich K
örperbild (FB

eK
) w

urden
keine signifikanten U

nterschiede
zw

ischen den zw
ei 

G
ruppen

gefunden. D
ie Teilnehm

erinnen des K
letterkurses zeigten jedoch im

 S
F-36 eine 

signifikante E
rhöhung der V

italität
(p=0.05)

und
im

 E
D

I-2 eine signifikante R
eduzierung 

ihres P
erfektionism

us
(p=0.03)

im
 Vergleich zur

K
ontrollgruppe.

D
ie R

ückm
eldungen der 

Therapieteilnehm
erinnen fielen durchw

egs sehr positiv aus.

Schlussfolgerung
K

lettern könnte ein vielversprechender therapeutischer Ansatz bei A
norexia nervosa sein. 

D
ies m

uss jedoch in w
eiteren S

tudien m
it einheitlichem

 Therapiesetting,
random

isierter 
G

ruppenzuteilung 
und 

eventuell 
dem

 
E

inbezug 
standardisierter 

qualitativer
Forschungsm

ethoden w
eiter untersucht w

erden.



Sociocultural determ
inants of adiposity and physical activity in 

preschool children
(B

allabeina)
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iederer 1, V
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w
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C
hildhood obesity and overw

eight has been increasing w
orldw

ide and it is great public 
health concern

("O
besity: preventing and m

anaging the global epidem
ic. R

eport of a W
H

O
 

consultation," 2000). Environm
ental factors such as a sedentary lifestyle

and a reduction in 
physical activity (P

A
) w

ere suggested to be im
plicated

(E
kelund et al., 2004).The purpose 

of this study w
as to investigate differences in adiposity, physical activity (P

A
) and fitness in 

preschool children according to different sociocultural factors, such as living area and 
selected parental characteristics.

M
ethods

Forty preschools w
ith a high m

igrant prevalence (> 40%
) from

 selected urban regions in 
the G

erm
an and French part of S

w
itzerland w

ere chosen to participate. A
ll participants 

w
ere part of the B

allabeina S
tudy (N

=655). O
utcom

e m
easures included adiposity (B

M
I 

and skinfold thickness), overall fitness (obstacle course) and objectively m
easured PA

 
(accelerom

eters). Parental characteristics (m
igrant status, educational level and w

orkload) 
w

ere assessed by a general health questionnaire. C
hildren w

ith com
plete valid P

A
 data 

(N
=542)w

ere included in the current analysis. 

R
esults

C
hildren from

 the selected French speaking regions had m
ore body fat, higher B

M
I, w

ere 
less active and less fit than children from

 the G
erm

an speaking regions
(all p�����). 

D
ifferences betw

een children of S
w

iss and m
igrant parents w

ere m
ostly present, but sm

all. 
W

hile paternal w
orkload had no effect, m

aternal w
orkload and low

 educational level 
resulted in som

e differences in P
A

 and/or fitness (p�������. The regional differences in 
body fat, P

A and fitness persisted and
w

ere even m
ore pronounced after adjustm

ent for 
individual sociocultural factors, parental B

M
I and children’s skinfolds (all p<0.001)

D
iscussion

E
ven w

ithin the sam
e country, differences

in the large regional environm
ent seem

 to
play 

an im
portant role in determ

ining adiposity, P
A

 and fitness in young children. 
The living 

area and their regional conditions should alw
ays be included in the prevention of childhood 

obesity and inactivity.
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B
ackground

C
hanges in nutrition contribute to the increased prevalence of childhood obesity w

hich is 
especially pronounced in children of m

igrant parents and/or parents w
ith low

 educational 
level (E

L). H
ow

ever, little is know
n about the role of parental m

igrant status (M
S

)
and E

L 
on

various eating habits and adiposity in young children. Therefore, our objective w
as to 

assess differences in eating habits and adiposity in preschool children according to their 
parental M

S
 and E

L. 

M
ethods/D

esign
542 children (5.1±0.6 years; 71%

 of parental M
S

 and 37%
 of low

 parental EL) from
 areas 

w
ith a high m

igrant prevalence w
ere

exam
ined

(Ballabeina
study). B

ody com
position w

as 
m

easured
by 

bioelectrical 
im

pedance. 
E

ating 
habits 

w
ere 

assessed 
using 

a 
sem

i-
qualitative 

food-frequency 
questionnaire 

and 
analyzed 

according 
to 

5 
m

essages 
developed by the S

w
iss S

ociety for N
utrition and based on factors im

plicated in childhood 
obesity: 

1.“D
rinking 

w
ater 

and 
decreasing 

sw
eetened 

drinks”, 
2.“E

ating 
fruit 

and 
vegetables”, 3.“D

ecreasing breakfast skipping”, 4.“R
educing fatty and sw

eet foods” and 
5.“R

educing the intake of m
eals and snacks in front of television (TV

)”. 

R
esults

C
hildren of m

igrant and low
 E

L parents had an increase in body fat com
pared to their 

respective counterparts
(both p<0.05). Independent of each other, they ate m

ore snacks 
and m

eals w
hile w

atching
TV, less fruit and m

ore fatty foods
(all p<0.05). C

hildren of low
 

E
L parents also consum

ed less w
ater and vegetables w

hile children of m
igrant parents 

consum
ed m

ore caloric beverages and sw
eet foods

(all p<0.05).D
ifferences in adiposity 

and eating habits w
ere com

parable w
hen assessed individually for m

aternal or paternal 
M

S
 and E

L. C
ontinuous trends w

ere found w
ith a m

ore pronounced effect if both parents 
w

ere m
igrants or of low

 E
L.

Indicators of acculturation w
ere m

ostly not associated w
ith 

adiposity or eating habits. 

C
onclusion

D
ifferences in adiposity and various eating habits hint to an im

portant separate role of 
parental M

S
 and E

L in preschool children.



Validity and reliability of the Pow
erbeam

 Pro ergom
eter 
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Purpose
The 

S
R

M
 

crank 
system

 
is 

a 
popular 

device 
for 

cycling 
pow

er 
output 

(P
O

) 
m

easurem
ents in the field and in laboratories (1). The P

ow
erbeam

 P
ro (C

ycleops, 
M

adison, U
SA

) is a recently developed stationary trainer w
ith strain gauges that 

allow
s w

orkload adjustm
ent and control using a standard bike.

The aim
 of this study w

as to test the validity and reliability of the Pow
erbeam

,w
hen 

com
pared to the previously validated S

R
M

.
M

ethods
A

 bike w
as equipped w

ith S
R

M
 cranks and m

ounted on the P
ow

erbeam
 trainer. The 

validity of the P
ow

erbeam
 w

as tested in the laboratory
as follow

s:
-20 separate 10-m

in bouts at 180
W

at a pedalling frequency of 80 or 95rpm
.

-10 increm
ental 3-m

in step tests
w

ith P
O

ranging from
 120 to 360

W
.

-20 8-s sprints.
-3 continuous 3-h self-paced sessions to assess drift in P

O
m

easurem
ent.

The level of agreem
ent in the determ

ination of P
O

w
as defined using the m

ethod of 
B

land and A
ltm

an (2). C
oefficient of variation (C

V
; %

) of the differences
in P

O
m

easured by S
R

M
 and P

ow
erbeam

 w
as calculated.

R
esults

A
t subm

axim
al intensity, w

hen com
pared to the S

R
M

, the P
ow

erbeam
 overestim

ated
P

O
by 1.1 �

2.6%
 at 80

rpm
and 2.7 �

2.7%
at 95 rpm

(p=0.08). The overestim
ation

w
as higher

(4.9
�

5.8%
)

during increm
ental tests w

hereas
P

O
w

as underestim
ated 

by 1.9 �
9.0%

during sprints. C
V

of the
differences ranged

from
 2.6 to 5.4%

.
D

iscussion
The results show

 a fair validity of the P
ow

erbeam
 during subm

axim
al intensities (180

W
).P

hysiologists and cyclists need precise tools to m
easure P

O
in the laboratory. In 

that extent, a stationary trainer m
easuring PO

accurately used w
ith the athlete’s ow

n 
bicycle w

ould be useful. D
espite a poor reliability at high intensities, the Pow

erbeam
 

P
ro is certainly a good training tool for cyclists, having a good

validity for training at 
subm

axim
al intensities and a «

road like
» feeling in the laboratory. H

ow
ever,

this 
device can’t be considered suitable for scientific evaluation of cycling P

O
.
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Einfluss des K
örpergleichgew

ichts auf die Schul-bzw
. Leseleistung

A
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R
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chlüsselw
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ew

egungsförderung
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egungsw

issenschaften und Sport ETH
Zürich

Einleitung
Im

m
er 

m
ehr 

Studien 
w

eisen 
auf 

positive 
Zusam

m
enhänge 

zw
ischen 

M
otorik 

und 
K

ognition hin. A
ls E

rklärungsansatz für diese V
erbindung gelten zentralnervöse Lern-und 

S
teuerungsprozesse, w

elche sow
ohl für kognitive als auch für m

otorische Leistungen 
genutzt w

erden. D
a bei K

indern m
it Lernstörungen häufig D

efizite im
 B

ew
egungsablauf 

auftreten, w
ird auch von einem

 Zusam
m

enhang zw
ischen posturalem

 G
leichgew

icht und 
D

yslexie berichtet. B
islang zeigten jedoch nur w

enige Forschungsberichte einen E
influss 

des K
örpergleichgew

ichts auf die allgem
eine S

chulleistung. S
o bestand das Ziel dieser 

U
ntersuchung darin, die Zusam

m
enhänge von K

örpergleichgew
icht und S

chul-
bzw

. 
Leseleistung 

zu 
erklären 

sow
ie 

den 
E

influss 
eines 

G
leichgew

ichtstrainings 
auf 

die 
Leseleistung zu überprüfen.

M
ethode

D
as P

robandenkollektiv bestand aus acht K
lassen des 4. S

chuljahrs (n=142). D
avon 

gehörten sechs K
lassen der Interventionsgruppe (n=112) an und zw

ei K
lassen der 

K
ontrollgruppe (n=30). U

m
 die S

chulleistung zu erfassen, w
urden von allen K

indern die 
S

chulnoten des vorangegangenen S
em

esters in den Fächern M
athem

atik und D
eutsch 

erfasst. Zur B
estim

m
ung der Leseleistung führte jede K

lasse einen Lesetest durch. D
en 

G
leichgew

ichtstest bestehend aus E
inbeinstand und Balancieren rückw

ärts absolvierte 
jedes K

ind einzeln. Auf die P
retests folgte eine Trainingsphase von elf S

chulw
ochen m

it 
kurzen 

G
leichgew

ichtseinheiten 
2-3x 

w
öchentlich. 

D
anach 

w
iederholten 

sich 
G

leichgew
ichts-und Lesetest.

R
esultate

Zw
ischen K

örpergleichgew
icht und S

chul-
bzw

. Leseleistung bestanden nur schw
ache 

K
orrelationen 

(r=0.07-0.32). 
K

inder 
m

it 
sehr 

gutem
 

K
örpergleichgew

icht 
w

aren 
im

 
V

ergleich m
it sehr schw

achen K
indern 0.82-0.91 S

chulnoten besser. E
ine sehr gute 

Leistung in den G
leichgew

ichtstest stellte aber keine G
arantie für eine entsprechende 

S
chul-bzw

. Leseleistung dar. D
ie Interventionsgruppe erzielte in den P

osttests gegenüber 
der K

ontrollgruppe eine signifikante Verbesserung der Leistung im
 E

inbeinstand und im
 

Lesetest. O
bw

ohl nur schw
ache K

orrelationen der V
erbesserungen vorlagen

(r=0.07-
0.14), steigerte sich ein verhältnism

ässig grosser A
nteil der Interventionsgruppen in 

beiden Bereichen.

D
iskussion

E
in direkter E

influss des K
örpergleichgew

ichts auf die S
chul-

bzw
 Leseleistung liess sich 

durch diese A
rbeit nicht bestätigen. D

ie klaren aber unabhängigen V
erbesserungen der 

Interventionsgruppe 
m

üssen 
durch 

w
eitere 

E
influssfaktoren 

w
ie 

K
onzentration 

und 
S

chulzufriedenheit erklärt w
erden. S

o hat sich für die P
raxis einm

al m
ehr der positive 

Effekt von B
ew

egungsförderung auf die schulische und sportliche Leistung bestätigt.



D
ifferenzielles Lernen im

 K
ugelstossen:

negative Effekte bei fairer experim
enteller Prüfung

B
oris K

äch, R
eto B

üchi &
 E

rnst-Joachim
 H

ossner
U

niversität B
ern

S
chlüsselw

örter: D
ifferenzielles Lernen, Techniktraining, K

ugelstossen

Fragestellung
S

chöllhorn und B
eckm

ann (2006) berichten beim
 Techniktraining im

 K
ugelstossen von 

Lernvorteilen einer differenziellen G
ruppe, in der ohne Korrekturen m

öglichst vielfältige 
Technikvariationen geübt w

urden, im
 V

ergleich zu einer traditionellen G
ruppe, die nach 

dem
 klassischen Ü

bungsreihenkonzept trainierte
(vgl. z.B

. B
auersfeld & S

chröter, 1998). 
N

ach S
chöllhorns A

nsatz des differenziellen Lernens w
ird dieser Lernvorteil vor allem

 auf 
die Zunahm

e des –
angeblich –

lernbegünstigenden S
ystem

rauschens durch stetigen 
A

ufgabenw
echsel zurückgeführt. E

ine faire Ü
berprüfung genau dieser H

ypothese w
ürde 

allerdings anstelle des vorgenom
m

enen Vergleichs ein experim
entelles D

esign erfordern, 
in dem

 sich die G
ruppentreatm

ents allein im
A

usm
ass dieses R

auschens unterscheiden, 
ansonsten aber keinerleiTreatm

entunterschiede vorliegen.D
ie S

tudie zielt daher auf eine 
in dieser W

eise
faire Prüfung differenziellerLerneffekte im

 Kugelstossen
ab.

M
ethode

36 S
portstudierende (13 Frauen, 23 M

änner) der U
niversität B

ern erhielten
nach V

orgabe 
über 8 Trainingstage hinw

eg insgesam
t 244 Ü

bungsversuche im
 K

ugelstossen. In der 
traditionellen G

ruppe
(n = 12) w

urden diese nach dem
 klassischen Ü

bungsreihenkonzept 
gereiht und m

it K
orrekturen unterlegt; in zw

ei variablen G
ruppen (je n = 12) w

urden 
hingegen unter Verzicht auf Korrekturen vielfältige

Technikvarianten geübt (im
 H

inblick auf 
S

chrittstellung, Ausstossrichtung usw
.). D

ie beiden variablen
G

ruppen unterschieden sich 
einzig in der R

eihung dieser
Variationen: W

ährend in der differenziell-variablen
G

ruppe
das R

auschen durch ständigen
W

echsel der V
ariationsquelle m

axim
iert w

urde, erfolgte in 
der system

atisch-variablen
G

ruppe
eine R

auschm
inim

ierung durch system
atische A

bfolge 
der V

ariationen (bspw
. zunächst alle S

chrittstellungsvariationen von eng bis w
eitusw

.).

R
esultate

In den V
eränderungen vom

P
retestzu einem

 P
ost-und zw

ei R
etentionstests (nach 2 bzw

. 
4 W

ochen, jew
eils M

ittelw
ert

aus 3 V
ersuchen) zeigte allein die system

atisch-variable 
G

ruppe
die im

 Vergleich zur traditionellen G
ruppe

signifikant grösseren W
eitenzunahm

en,
p

< .05, �
2= 0.11;die differenziell-variable G

ruppe
schnitt hingegen nur tendenziell besser 

als die traditionelle G
ruppe

ab, p
= .15, �

2

Literatur

= 0.06 (jew
eils Interaktionen aus 2x4-A

N
O

V
AS

 
G

ruppe x Testzeitpunkt). D
iese B

efunde unterm
auern zw

ar einerseits die hohe B
edeutung 

von Ü
bungsvariationen im

 Techniktraining, w
idersprechen aber andererseits klar

der auf 
R

auschm
axim

ierung abzielenden E
rklärung des differenziellen A

nsatzes und sind eherm
it 

einem
 Ansatz

der system
atischen R

egelbildung vereinbar (vgl. H
ossner, 1991).

Bauersfeld, K.& Schröter, G
. (1998). G

rundlagen der Leichtathletik
(5. Auflage). Berlin: Sportverlag.

H
ossner, 

E.-J. 
(1991). 

„Kennst 
D

u 
die 

G
renzen, 

kennst 
D

u 
den 

W
eg!“ 

Zur 
R

egelbildung 
im

 
Technikvariationstraining. S

portpsychologie,5(1), 11-16.

Beckm
ann, H

. & Schöllhorn, W
. (2006). D

ifferenzielles Lernen im
 Kugelstoßen. Leistungssport,36(4), 44-50.

K
eine Leistungsunterschiede zw

ischen internalen und externalen 
Fokusbedingungen beim

 G
olf-Putt

A
ndré K

losterm
ann

1, Antje Baudler 2&
 E

rnst-Joachim
 H

ossner
1U

niversität B
ern, 2U

niversität G
reifsw

ald
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S
chlüsselw

örter:A
ufm

erksam
keitslenkung,Leistung,m

otorisches Lernen,E
xpertise,G

olf

Einleitung
Zahlreiche S

tudien dokum
entieren, dass Aufm

erksam
keitslenkung auf internale

oder ex-
ternale M

erkm
ale m

otorisches Lernen beeinflusst.
Lernen scheint dabei durch einen ex-

ternalen, nicht bew
egungsbezogenen Fokus begünstigt zu w

erden (vgl. W
ulf, 2007).N

ur 
w

enige S
tudien liegen hingegen zu der Frage vor, w

ie der A
ufm

erksam
keitsfokus nicht 

langfristige Lerneffekte, sondern auch kurzfristig die aktuelle A
usführungsleistung beein-

flusst. G
enau diese Frage w

ird daher in der vorliegenden S
tudie untersucht.In Anlehnung 

an frühere
E

rgebnisse (z.B
. P

erkins-C
eccato, Passm

ore, &
 Lee, 2003) erw

arteten w
ir, 

dass die Leistung der N
ovizen von einem

 eher internalem
und die der E

xperten von einem
 

eher externalem
Fokus profitieren w

ürde.

M
ethode

24 N
ovizen und 24 E

xperten (15 Frauen und 33 M
änner) nahm

en an der S
tudie teil. D

ie 
Teilnehm

er putteten jew
eils 20 B

älle unter
vier verschiedenen Aufm

erksam
keitsfokusbe-

dingungen und einer N
icht-Fokus-B

edingung auf ein 5 M
eter entferntes Ziel. D

er m
ittlere 

absolute Fehlerder P
uttlänge w

urde als abhängige V
ariable berechnet.

R
esultate

D
er absolute Fehler w

urde m
it einer 2 (E

xpertise Level)
x

5
(B

edingung) A
N

O
V

A
 und B

e-
dingung als Innersubjektfaktor analysiert. E

xperten w
aren in allen Bedingungen signifikant 

genauer als N
ovizen, F(1,46) = 868.65,p

�������������95.A
llerdings konnten keine Inner-

subjekteffekte gefunden w
erden, w

eder bei E
xperten F(4,92) = 0.92, p

���	
���² = .04, 
noch bei N

ovizen,F(4,92) = 0.99, p
���	������������

D
iskussion

D
ie em

pirischen B
efunde unterstützen nicht die E

rw
artungen. D

ennoch können die vorlie-
genden E

rgebnisse als R
eplikation verschiedener S

tudien von W
ulf und K

ollegen erachtet 
w

erden, in denen sich V
orteile externaler oder internaler Fokussierung erstim

 Lernverlauf,
nicht aber in der aktuellen Leistung zeigten (vgl. zusam

m
enfassend W

ulf, 2007). Vor-oder 
N

achteile verschiedener A
ufm

erksam
keitslenkungen beim

 Lernen m
otorischer Fertigkeiten 

scheinen
daher nicht durch aktuelle Leistungsunterschiede

erklärbar
zu sein.In zukünfti-

gen S
tudien sollen daher eher ausführungsbezogene

Kenngrössen
herangezogen w

er-
den, um

 Effekte
derA

ufm
erksam

keitslenkung auf m
otorische

Leistung
zu erklären.
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Effects of prior repeated-sprints w
ith different recovery duration on 

oxygen uptake kinetics during subsequent heavy-exercise
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Introduction
P

rior repeated-sprints (2)
has becom

e an interesting m
ethod to resolve the debate 

surrounding the principal factors that lim
it the oxygen uptake (V

'O
2 )kinetics at the

onset of 
exercise [i.e., m

uscle O
2

delivery or m
etabolic inertia]. The aim

 of this study w
as to 

com
pare the effects of tw

o repeated-sprint sets of 6 x 6 s separated by different recovery 
duration betw

een the sprints on V
'O

2 and m
uscular de-oxygenation [H

H
b] kinetics during

a
subsequent heavy-intensity exercise. 

M
ethods

10 
m

ale 
subjects 

perform
ed 

a 
6

m
in 

constant-load 
cycling

test 
(T50) 

at 
intensity 

corresponding to half of the difference betw
een V

'O
2m

ax
and the ventilatory threshold. 

Then, they perform
ed tw

o repeated-sprint sets of 6
x

6
s all-out separated by different 

recovery duration betw
een the sprints (S

1 :
30

s and S
2 :

3
m

in) follow
ed, after 7

m
in 

recovery, by the T50 (S
1 T50 and S

2 T50, respectively).V
'O

2 ,[H
H

b] of the vastus lateralis 
and

surface
electrom

yography [i.e., root-m
ean-square (R

M
S

) and the m
edian frequency of 

the pow
er density spectrum

 (M
D

F)] from
 V

L
and

vastus m
edialis (V

M
)

w
ere recorded 

throughout T50. M
odels using a bi-exponential function and a m

ono-exponential w
ere 

used to define V
'O

2 and [H
H

b]kinetics respectively. The “m
ean response tim

e” of prim
ary 

V
'O

2 response [M
R

TV
'O

2 =
tim

e delay (TD
) + tim

e constant (�)], w
as also calculated.

R
esults

After repeated-sprints, the peripheral blood flow
 w

as increased as attested by a higher 
basal heart rate (S

1 T50: 105±11 bpm
; S

2 T50: 98±12 bpm
; T50: 82±11 bpm

, p����������
�

of [H
H

b] w
as shorter for S

1 T50 and S
2 T50 than for T50

(p���������
������������

�
��

��
2

w
as accelerated only after S

1
(p=0.031). R

M
S

 show
ed no differences in the three 

conditions.M
D

F of V
M

 w
as higher during the first 3 m

in in S
1 T50 than in T50 (p�0.05).

C
onclusion

V
'O

2
kinetics w

as speeded by prior repeated-sprints w
ith a short (30 s) but not a long (3 

m
in) inter-sprints-recovery. S

1 , inducing a greater phosphocreatine
depletion and change in 

the
pattern of the fibers recruitm

ent com
pared w

ith
S

2 ,m
ay decrease m

etabolic inertia (1),
stim

ulate the oxidative phosphorylation activation and accelerate V
'O

2 kinetics.
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örter: K
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Einleitung
D

er Lysholm
-S

core ist ein P
atientenfragebogen zur E

rfassung der K
niefunktion im

 A
lltag 

nach
einer konservativ oder operativ behandelten K

reuzbandverletzung (Tegner und 
Lysholm

, 1985).
D

er O
riginalscore ist in englischer S

prache und beinhaltet acht Fragen 
(H

inken, H
ilfsm

ittel, B
lockieren, Instabilität, S

chm
erzen, S

chw
ellung, Treppensteigen und 

K
niebeugen). D

as Ziel dieser S
tudie w

ar, den Lysholm
-S

core in die deutsche S
prache zu 

übersetzen und die deutsche V
ersion auf ihre

V
alidität und R

eliabilität zu prüfen. 

M
ethode

D
ie interkulturelle A

daptation des Lysholm
-Scores in die deutsche S

prache erfolgte nach 
den R

ichtlinien der Literatur(B
eaton et al., 2000).D

ie
Validität und Test-R

etest-R
eliabilität 

der deutschen Version w
urde in der deutschsprachigen S

chw
eiz in

P
atientengruppen

in 
der akuten (n=15) bzw

. späten V
erletzungsphase (n=21) sow

ie einer K
ontrollgruppe 

(n=22) überprüft.D
azu füllten die P

robanden den Fragebogen in
3 Tagen zw

eim
al aus. 

Ergebnisse
B

ezüglich V
alidität verm

ochte die deutsche V
ersion die Kontrollgruppe (Totalscore 96.8 ± 

5.1 P
unkte) signifikant von der akuten (72.4 ± 17.4) und der späten (83.3 ± 12.3) P

atien-
tengruppe zu unterscheiden

(K
ruskal-W

allis-�������
2=28.9, p<0.001; post hoc M

ann-
W

hitney-U
-Tests:

p<0.001 für beide V
ergleiche)

und
w

ies eine gute
R

eliabilität auf (IC
C

des Totalscores=0.88). D
as C

ronbach A
lpha für die interne K

onsistenz betrug 0.74.

Schlussfolgerung
D

ie deutsche V
ersion des Lysholm

-S
cores ist bezüglich der überprüften Testgütekriterien 

m
it derenglischen V

ersion
vergleichbar.S

ie ist som
it zum

indest in der deutschsprachigen 
S

chw
eiz ein valides und reliables Instrum

ent, das in der R
ehabilitation nach einer K

reuz-
bandverletzung

als objektives A
ssessm

ent verw
endet w

erden
kann.
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B
ackground

It is not clear w
hether sensitivity of bone to physical loading varies for different pubertal 

stages and am
ong genders. W

e therefore perform
ed a random

ized controlled trial in 
children of both gender and different pubertal stages to determ

ine w
hether a school-based 

physical activity (P
A

) program
 during a full school-year influences bone m

ineral content 
(B

M
C

) and w
hether there are differences in response for boys and girls before and during 

puberty 

M
ethods

Tw
enty-eight 1

stand 5
th

R
esults

grade
classes w

ere cluster random
ized to an intervention (IN

T, 16 
classes, n=297) and control (C

O
N

; 12 classes, n=205) group. The intervention consisted 
of a m

ulti-com
ponent P

A
 intervention including daily physical education during a full school 

year. E
ach lesson w

as predeterm
ined, included about ten m

inutes of jum
ping or strength 

training exercises of various intensity and w
as the sam

e for all children. M
easurem

ents 
included anthropom

etry, tanner stages, and B
M

C
 for total body, fem

oral neck, total hip and 
lum

bar spine using dual-energy X
-ray absorptiom

etry (D
XA

). 
P

A
 w

as assessed by 
accelerom

eters. A
nalyses w

ere perform
ed by a regression m

odel adjusted for gender, 
baseline height, change in w

eight, average P
A

, post-intervention tanner stage, baseline 
B

M
C

, and cluster.

275 (72%
) of 380 children w

ho initially agreed to have D
XA

 m
easurem

ents had also post-
intervention D

XA
 and P

A
 data. M

ean age of prepubertal and pubertal children at baseline 
w

as 8.74±2.07 and 11.13±0.60 years, respectively. C
om

pared to C
O

N
, children in IN

T 
show

ed 
statistically 

significant 
increases 

in 
B

M
C

 
of 

total 
body 

(adjusted 
z-score 

differences: 0.110; 95%
-C

I 0.042 to 0.178), fem
oral neck (0.136; 95%

-C
I 0.014 to 0.257), 

and lum
bar spine (0.110; 95%

-C
I 0.028 to 0.191). Im

portantly, there w
as no gender*group, 

but a tanner*group interaction consistently favoring prepubertal children.

D
iscussion

O
ur findings show

 that a general, but stringent school-based P
A intervention can im

prove 
B

M
C

 in elem
entary school children. Pubertal stage, but not gender seem

s to determ
ine 

bone sensitivity to physical activity loading.
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nilaterale Sprunggelenksinstabilität: Evaluation der Erfassung in der D

ynam
ik 
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Einleitung
S

prunggelenksdistorsionen
treten 

in 
S

port, 
A

lltag 
und 

Freizeit 
äusserst 

häufig 
auf. 

S
portlich

aktive P
ersonen sind besonders betroffen und entw

ickeln aufgrund gehäufter 
D

istorsionen oft instabile S
prunggelenke, w

as ein erhöhtes
R

isiko für w
ie A

rthrose 
darstellen kann (V

alderrabano et al., 2006). Zur
E

rfassung instabiler S
prunggelenke sind 

in der K
linik vor allem

statische U
ntersuchungsm

ethoden gebräuchlich. D
ie D

ynam
ik des 

V
erletzungsm

echanism
us w

ird dabei ausser A
cht gelassen. E

s
erscheint jedoch sinnvoll, 

eine Insuffizienz der S
tabilität situationsnah in der

B
ew

egung zu evaluieren, obw
ohl in 

dieser
Situation eine m

uskuläre Kontrolle
der Instabilität stattfinden kann. D

as Ziel der 
S

tudie w
ar die E

valuation dynam
isch erfassbarer V

ariablen, anhand derer sich instabile 
von stabilen S

prunggelenken im
 intraindividuellen V

ergleich unterscheiden lassen.

M
ethode

E
s w

urden S
tandphasen von sechs sportlich aktive P

robanden
m

it einer unilateralen 
S

prunggelenksinstabilität 
(m

indestens 
zw

ei
unilaterale 

S
prunggelenksdistorsion 

am
 

gleichen
Fussgelenk

innerhalb der
sportlichen Karriere)

in den Bew
egungen G

ehen und 
Laufen kinetisch und kinem

atisch erfasst. D
er V

erlauf des K
raftangriffspunktes w

urde 
anhand der V

ariable „S
upinationsfläche“ (durch Fussachse und lateral der Fussachse 

gelegene 
K

urve 
des 

K
raftangriffspunktes 

eingeschlossene 
Fläche) 

sow
ie 

das 
B

ew
egungsausm

ass in der R
ückfusseversion anhand der Variable „B

ew
egungsausm

ass
der R

ückfusseversion“ R
O

M
ev

R
esultate

in einem
 intraindividuellen S

eitenvergleich verglichen.

Je zw
ei P

robanden zeigten grössere W
erte der S

upinationsfläche auf der stabilen bzw
. 

instabilen S
eite im

 G
ehen. Im

 Laufen zeigte nur ein P
roband eine grössere Fläche auf der 

stabilen S
eite, dagegen drei P

robanden eine grössere Fläche auf der instabilen Seite. D
ie 

R
O

M
ev im

 G
ehen w

ar von drei der sechs P
robanden signifikant kleiner am

 instabilen Fuss, 
w

ährend für einen P
roband das G

egenteilige galt. Im
 Laufen zeigten zw

ei P
robanden 

signifikante U
nterschiede der R

O
M

ev

D
iskussion

: E
iner einen kleineren W

ert für die instabile Seite und 
einer einen grösseren. D

ie U
nterschiede w

aren im
 Laufen grösser als im

 G
ehen.

D
ie

U
ntersuchung des K

raftangriffspunktverlaufes
in K

om
bination m

it der U
ntersuchung 

der R
ückfusseversion kann sich zur B

estim
m

ung von V
ariablen eignen, anhand derer sich 

instabile S
prunggelenke identifizieren lassen. D

ie tendenziellen E
rgebnisse der S

tudie 
sind anhand einer grösseren P

robandengruppe zu bestätigen.
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Introduction 
Age-related im

pairm
ent in gait characteristics w

hen sim
ultaneously perform

ing
cognitive 

(C
I) and/or m

otor (M
I) interference tasks are associated w

ith an increased risk of falling in 
older adults (Beauchet et al., 2009).

The objective of this study w
as to investigate the 

im
pact of balance training (BT) on w

alking perform
ance w

ith and w
ithout concurrently 

perform
ing a C

I and/or M
I task in seniors. 

M
ethods 

Tw
enty healthy w

om
en (n = 14) and m

en (n = 6) w
ere assigned to either an intervention 

(IN
T: n = 11, age: 71.9 ± 4.8 years) or a control group (C

O
N

: n = 9, age: 74.9 ± 6.3 years). 
The intervention group conducted a 6-w

eek BT (3 tim
es a w

eek). Pre and post tests 
included the assessm

ent
of stride-to-stride variability during single (w

alking), dual (C
I or 

M
I+w

alking), and triple (C
I+M

I+w
alking) task w

alking on an instrum
ented w

alkw
ay. 

R
esults 

BT
resulted in statistically significant reductions in stride tim

e variability under single 
(p=.02, �34.8%

) but not dual or triple-task w
alking (Fig. 1). Significant im

provem
ents in the 

M
I task (p=.05, �39.1%

), but not in the C
I task w

ere found w
hile w

alking. 
         Figure 1:Perform

ance
changes during balance training in stride tim

e
variability by task condition.  

N
ote: * denotes significant differences betw

een pre and post testings for the intervention group (IN
T). 

D
iscussion 

Findings show
ed that im

proved perform
ance during single-task w

alking did nottransfer to 
w

alking under dual or triple-task conditions suggesting m
ulti-task BT as an alternative 

training m
odality. Im

provem
ent of the secondary m

otor but not cognitive task m
ay indicate 

the need for the involvem
ent of m

otor and particularly cognitive tasks during BT.  

R
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ords: ballistic strength training, explosive force production, postural control 

Introduction 
Secular trends in strength and postural control have been reported for children and 
adolescents (M

atton et al., 2007; W
esterstahl et al., 2003). Therefore, the objective of this 

study w
as to investigate the im

pact of a short-term
 ballistic strength training (BST) follow

ed 
by detraining on m

easures of strength and postural control in adolescents. 

M
ethods 

Tw
enty-eight high school students participated in this study and w

ere assigned to either an 
intervention (n = 14, age: 16.7 ± 0.6 years, BM

I: 21.1 ± 1.7 kg/m
�) or a control group (n = 

14, age: 16.8 ± 0.7 years, BM
I: 19.9 ± 1.7 kg/m

�). The intervention group participated in a 
short-term

 (8 w
eeks) low

er extrem
ity BST program

 tw
o tim

es a w
eek integrated in their 

regular 
physical 

education 
lessons. 

Pre, 
post 

and 
follow

 
up 

tests 
included 

the 
m

easurem
ents of m

axim
al isom

etric (M
IF) and rate of force developm

ent (R
FD

) of the leg 
extensors on a leg-press w

ith the feet resting on a force platform
, vertical jum

ping height 
(counterm

ovem
ent jum

p - C
M

J) on a force plate and the assessm
ent of static (one-legged 

stance on a balance platform
) and dynam

ic (m
edio-lateral perturbation im

pulse on a 
balance platform

) postural control. 

R
esults 

BST resulted in statistically significant im
provem

ents in M
IF (p = 0.001) and C

M
J jum

ping 
height (p < 0.001), w

hich w
ere still present after detraining for M

IF (p = 0.04). Furtherm
ore, 

tendencies in term
s of sm

all to m
edium

 interaction effects yet not statistically significant 
im

provem
ents w

ere found for R
FD

 (p = 0.38), and m
easures of static (p = 0.15) but not of 

dynam
ic postural control. 

D
iscussion 

In adolescents, low
er extrem

ity BST is a feasible and effective training m
odality for the 

application 
in 

a 
school 

setting 
(particularly 

during 
physical 

education 
lessons) 

that 
produced transient im

provem
ents in strength variables. These results could have an 

im
pact on im

proving the perform
ance level in various m

otor fitness skills and sports 
activities in physical education.  

R
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Effekte
der O

ff-Ice vs. O
n-Ice

Vorbereitungsperiode auf die Schnellkraft 
bei Elite-Junioren im

 Eishockey

Jerem
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arkus Tschopp
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1Eidg.H
ochschule für Sport M

agglingen,
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S
chlüsselw

örter: E
ishockey, S

chnellkraft, S
chnelligkeit, V

orbereitung 

Institut für Bew
egungsw

issenschaften und Sport ETH
 Zürich

H
intergrund

D
ie S

aison-Vorbereitung
im

 E
ishockey

gliedert sich
klassischerw

eise
in eine allgem

eine
V

orbereitungsperiode (V
P

), in w
elcher v.a. physische

G
rundvoraussetzungen neben dem

 
E

is 
(O

ff-Ice) 
trainiert 

w
erden, 

und
in 

eine 
spezifische

VP
m

it 
überw

iegendem
 

Trainingsanteilauf dem
 E

is (O
n-Ice). O

bw
ohl die A

ufteilung in allgem
eine und spezifische 

V
P

w
eit verbreitet ist, w

urde bisher kaum
 deren W

irksam
keit insbesondere auf die 

S
chnelligkeitund S

chnellkraft untersucht. 

Fragestellung
W

ie verändern sich S
chnelligkeit und S

chnellkraft bei E
lite-Junioren E

ishockey-S
pielern in 

der O
ff-Ice

im
 V

ergleich zur O
n-Ice

Vorbereitungsperiode?

M
ethode

10
Feldspieler der höchsten Juniorenkategorie (A

lter: 17.4±0.8J.)w
urden zu B

eginn der 7-
w

öchigen
O

ff-Ice
V

P
, zw

ischen beiden V
P und am

 E
nde der

8-w
öchigen O

n-Ice
VP

getestet.
Bei allen 3 Testzeitpunkten w

urden Tests sow
ohl O

ff-Ice als auch O
n-Ice 

durchgeführt. D
ie O

ff-Ice Tests bestanden aus dem
 10m

-Sprint, 2x15m
 S

top-and-G
o Test 

(S
G

T),
C

ounterm
ovem

ent Jum
p (C

M
J) und

S
quat Jum

p (S
J).

D
ie O

n-Ice Tests w
urden 

auf synthetischem
 E

is durchgeführt und beinhalteten den 10m
-S

printO
n-Ice

und den S
G

T
O

n-

Ice

R
esultate 

.
Zur statistischen A

nalyse w
urden der t-Test (p<0.05*) und die Effektstärke (E

S) 
verw

endet.

In der O
ff-Ice

V
P

 trainierten die S
pieler durchschnittlich 8.8

h/ W
oche ausschliesslich O

ff-
Ice. D

abei verbesserte
sich

die
10m

-Sprint Leistung
um

 2.2%
 (E

S 1.43*),und C
M

J um
 3.5 

%
 (E

S
0.75) w

ährend sich 10m
-SprintO

n-Ice
um

 4%
 (E

S
0.81*)

verschlechterte.S
G

T
und 

S
G

T
O

n-Ice
und S

J veränderten sich kaum
 (E

S
 < 0.3). In der

O
n-Ice

V
P

w
urde von

den 
durchschnittlich 11.3 h/W

o
68%

 O
n-Ice trainiert. D

abei
verbesserten sich 10m

-SprintO
n-Ice

und den S
G

T
O

n-Ice
um

 5.0%
 (E

S
0.89*) resp. 4.1%

 (E
S

0.67*). D
ie S

chnellkraftparam
eter 

dagegen nahm
en ab

(C
M

J -3.1%
 (E

S
-0.82*), S

J -3.3%
 (E

S
-0.85*)).

Ü
ber die gesam

te 
V

P
 veränderte sich 

S
G

T
O

n-Ice
(ES

0.96*) am
 stärksten w

ährend 10m
-S

print, 10m
-

S
printO

n-Ice

Schlussfolgerung

, C
M

J
und

SJ
insgesam

t kaum
 eine V

eränderung zeigten (E
S

< 0.4).

D
ie S

chnelligkeit O
n-Ice resp. O

ff-Ice veränderte sich entsprechend der spezifischen 
Trainingsunterlage und -form

. D
a sich gew

isse Effekte insbesondere in derS
chnellkraft in 

den beiden V
P

 teilw
eise aufheben, sollten neue Ansätze in der G

estaltung der V
P

 (B
sp. 

kom
binierte Form

en
von O

ff-und O
n-Ice Trainings)zur nachhaltigen Leistungsentw

icklung 
geprüft w

erden
1
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Ein Vergleich zw
ischen zw

ei Trainingsform
en

auf körperlicher 
Funktionsfähigkeitim

 Alter

S
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1

1S
chlüsselw

örter: K
örperliche Funktion,Training,S

enioren

Institut für Bew
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TH

 Zürich

H
intergrund / Fragestellung

N
euerliche Studien liefern E

videnz für eine D
osis-W

irkungs-B
eziehung zw

ischen der 
Intensität 

eines 
K

rafttrainings 
und 

der 
Verbesserung 

von 
körperlicher 

Funktion 
bei

S
enioren. 

D
ie 

optim
ale 

Trainingsform
 

oder 
K

om
bination 

von Trainingsform
en

(K
raft, 

A
usdauer, 

G
leichgew

icht, 
K

oordination, 
etc.) 

und 
die 

Trainingsfrequenz 
für 

eine 
V

erbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeitvon älteren P
ersonen sind noch unklar 

[1].
D

as Ziel dieser Studie w
ar, herauszufinden, ob ein G

erätegestütztes K
rafttraining in 

K
om

bination m
it einem

 C
om

puterspiel fürG
leichgew

ichtstraining einen grösseren E
influss 

auf die Funktionalität von Senioren hat, als ein funktionelles K
rafttraining m

it eigenem
 

K
örpergew

icht und traditionelle Form
en von G

leichgew
ichtstraining in eine

G
ruppe.

M
ethode

A
n der Studie nahm

en 3 B
ew

ohner eines
A

lters-
und Pflegeheim

s
sow

ie 28 selbstständig 
lebende S

enioren teil. 
D

ie 
P

robanden 
w

urden 
in 

eine 
Interventions-

(n=22; 
Ø

A
lter: 

78.4±4.8)
und 

eine 
K

ontrollgruppe
(n=9; 

Ø
A

lter: 
74.9±6.3)

eingeteilt. 
D

ie
Interventionsgruppe

erhielt w
ährend 12 W

ochen ein progressives K
rafttraining, in w

elchem
 

sensom
otorische Ü

bungen m
it dem

 N
intendo W

ii eingebaut w
urden. D

ie K
ontrollgruppe 

führte gleichzeitig ein konventionelles G
ruppentraining zur V

erbesserung der K
raft (nach 

progressive P
rinzipien) und des G

leichgew
ichts durch. Beide G

ruppen trainierten 60-75
M

inuten zw
ei M

al pro W
oche.

D
ie Funktionsfähigkeit

der P
robanden w

urde m
it H

ilfe der 
S

hort Physical P
erform

ance B
attery (S

P
P

B
) erm

ittelt.

R
esultate

D
ie Interventionsgruppe konnte sich in der S

P
P

B
 von 9.71±1.65 auf 10.95±1.32 P

unkte 
beträchtlich 

[2] 
steigern

(p<0.001).
D

ie 
K

ontrollgruppe 
zeigte 

von
10.11±2.76 

auf 
10.33±3.57 P

unkte
keine Veränderung (p=0.559)in der SP

P
B

.

Schlussfolgerung

E
in 

G
erätegestütztes 

K
rafttraining 

ergänzt
m

it 
einem

 
C

om
puterspiel 

für 
G

leichgew
ichtstraining 

hat 
einen 

grösseren 
E

influss 
auf 

die 
Funktionsfähigkeit

von 
S

enioren als ein funktionelles K
rafttraining m

it eigenem
 Körpergew

icht ergänzt durch
traditionelle Form

en von G
leichgew

ichtstraining.
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A m
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B
ackground

The overall effectiveness of school-based program
s on health-related outcom

es has been
disappointing. A special gap exists for younger children and in high risk groups
(S

um
m

erbell et al., 2003).W
e therefore

assessed
the effectiveness of a m

ultifactorial life-
style intervention program

 on adiposity and fitness in predom
inantly m

igrant preschool 
children.

M
ethods

Forty
preschool classes from

 areas w
ith a high m

igrant population w
ere random

ly selected 
and random

ized into an intervention (n=20) and a control (n=20) arm
 after stratification for 

language region (French vs.
G

erm
an part of S

w
itzerland). The intervention included in-

creased physical activity, prom
otion of healthy nutritional behavior and sleep and reduction 

in m
edia use through lessons, infrastructural changes and involvem

ent of parents and 
teachers.P

rim
ary outcom

es
included B

M
I and aerobic fitness (20 m

 shuttle run test). Sec-
ondary outcom

es included body fat (sum
 of 4 skinfolds), w

aist circum
ference, overall fit-

ness
(obstacle course), physical activity (accelerom

etry), nutritional behavior, m
edia use,

sleep (questionnaires).P
ersons perform

ing outcom
es

m
easurem

ents, but not participants 
w

ere blinded to group assignm
ent.

R
esults

655
preschool children (73%

 m
igrants, m

ean age 5.1 ±
0.7 yrs) participated. C

om
pared 

w
ith controls, children in the intervention group had no difference in B

M
I, but a m

ore favor-
able perform

ance in aerobic and overallfitness
(adjusted differences

(95%
 C

I): 0.32 stag-
es (0.07 to 0.57), p=0.01 and -0.53 s (-0.93 to -0.13), p=0.009)and significant relative de-
creases in skinfolds and w

aist circum
ference (adjusted differences:

-3.6 m
m

 (-6 to -1.2), 
p=0.003 and -1.0

cm
 (-1.6 to -0.4), p=0.001). There w

ere significant differences in re-
ported, but not in m

easured physical activity,in m
edia use and som

e aspects of nutritional 
behavior, but not in sleep

duration.

D
iscussion

O
urm

ultifactorial approach reduced body fat and increased fitness 

R
eferences

in young children.

Sum
m
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am
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unds, L., Kelly, S. & W

aters, E. (2003). Interventions for 
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ev(3), C

D
001872.
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K
ey w
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U
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B
ackground

In the last few
 decades, there has been a rise in childhood overw

eight and obesity 
(S

chneider, V
enetz &

 G
allani B

erardo, 2009)and a
concom

itant decrease in m
otor abilities

(Tom
kinson &

 O
lds, 2007).B

ecause it is unclear w
hether the vicious circle of low

 fitness, 
decreased physical activity (P

A
) and obesity starts already during the preschool years, w

e 
investigated if BM

I-related differences in m
otor abilities and in PA w

ere present in 4-to 6-
year-old children and w

hether those differences
increased w

ith age.

M
ethods

C
ross-sectional study of 613 S

w
iss children (age 5.1 �

0.6 years; 49.8%
 fem

ale) catego-
rized into norm

al w
eight (N

W
) and overw

eight/obese (O
W

) according to national B
M

I per-
centiles. A

ge-
or B

M
I-group-related differences in aerobic fitness (shuttle run test), overall 

fitness (obstacle course), dynam
ic (balance beam

) and static postural control (balance 
platform

) as w
ell as in objectively m

easured P
A

 (accelerom
eters) w

ere analyzed
(N

iederer 
et al., 2009).

R
esults

In all m
otor tests, older children perform

ed better (p<0.001) than younger children. N
W

 
children had a better perform

ance in the three dynam
ic m

otor tests (all p<0.001) and O
W

 
children in static postural control (p<0.001). D

ifferences in aerobic and overall fitness be-
tw

een N
W

 and O
W

 children increased w
ith age (p

for interaction ���� 
). O

W
 children 

tended to be less physically active (p=0.06) and spent less tim
e in vigorous P

A
 (p<0.05) 

than N
W

 children.

D
iscussion

BM
I-related differences in m

otor abilities and PA can already be present in preschool 
children. Som

e differences in m
otor abilities betw

een N
W

 and O
W

 children increase w
ith 

age. Longitudinal designs are needed to shed light on this
issue.N

evertheless, this study 
highlights the im

portance of early detection to be able to
act

R
eferences

at a very young age.
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Einleitung
Zur E

rfassung der körperlichen Leistungsfähigkeit von S
chülerinnen und S

chülern führen 8 
von 20 befragten Kantonen der D

eutschschw
eiz auf der S

ekundarstufe 1 einen „S
porttest“ 

(auch bezeichnet als „Turnprüfung“ oder „S
chulendprüfung“) durch.

Ziel der vorliegenden A
rbeit w

ar es, eine Testbatterie für einen einheitlichen „S
porttest“ 

vorzuschlagen und ausgew
ählte Tests im

 S
etting S

chule auf die w
issenschaftlichen 

H
aupt-

(O
bjektivität

und 
R

eliabilität) 
und 

N
ebengütekriterien 

(Ö
konom

ie 
und 

D
urchführbarkeit) zu überprüfen.

M
ethode

D
ie vorgeschlagene Testbatterie bestand aus den sechs fähigkeitsorientierten Basistests 

des S
U

ISS
E

 Sport Test K
onzepts

S
STK

(R
osser

et al.,
2008)

und drei kantonalen 
Fertigkeitstests. 

D
er 

S
S

TK
-Test

S
chw

eizerkreuz-P
lus

sow
ie 

die 
Fertigkeitstest

K
letterparcours, 

G
erätekom

bination 
und 

Spielparcours 
w

urden 
an 

je 
zw

ei 
bis 

drei 
freiw

illigen Klassen des 8. Schuljahres (insgesam
t 177 Schüler/-innen verteilt auf neun 

K
lassen) getestet. Zur statistischen Ü

berprüfung der O
bjektivität (Interrater-R

eliabilität) 
und R

eliabilität (Test-R
etest-R

eliabilität) w
urde der IC

C
(3,1) verw

endet.
D

ie Ü
berprüfung 

der Ö
konom

ie und D
urchführbarkeit erfolgte durch kriterienbezogene B

eobachtungen.

R
esultate

D
as 

S
chw

eizerkreuz-P
lus

und 
die 

G
erätekom

bination
genügten 

den 
K

riterien 
der 

O
bjektivität (IC

C
(3,1)= 1.00 / IC

C
(3,1)= 0.94) und R

eliabilität (IC
C

(3,1)= 0.96 / IC
C

(3,1)=
0.82). D

er K
letterparcours

genügte den K
riterien der O

bjektivität (IC
C

(3,1)
= 0.77) und 

R
eliabilität (IC

C
(3,1)= 0.27) nicht und sollte angepasst w

erden. D
er S

pielparcours
w

ies 
einige M

ängel auf und genügte dem
 K

riterium
 der R

eliabilität (IC
C

(3,1)

D
iskussion

= 0.72) nur 
annehm

bar.A
uf die Ü

berprüfung der O
bjektivität w

urde
bei diesem

Testaus personellen 
und zeitlichen G

ründen verzichtet.
B

ei den N
ebengütekriterien schneiden die Tests 

m
ehrheitlich 

gut 
ab, 

jedoch 
haben 

alle 
vier 

Tests 
das 

P
roblem

, 
dass 

bei 
diesen 

P
arcoursform

en im
m

er nur ein P
roband in Bew

egung ist.

D
iese S

tudie zeigte, dass sportliche Tests auch im
 Setting S

chule den w
issenschaftlichen 

G
ütekriterien genügen können. B

ei der Interpretation von R
esultaten gilt es aber

im
m

er 
deren

Lim
itationen zu berücksichtigen. D

en K
antonen w

ird em
pfohlen, die körperliche 

Leistungsfähigkeit ihrer S
chüler/-innen m

it den sechs B
asistests des S

STK
zu erheben. 

W
eitere validierte Testform

en sollen interessierten
Lehrpersonen angeboten w

erden.
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V
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Introduction
The frequency of m

easurem
ent of hem

oglobin m
ass (H

b
m

ass )
by the carbon m

onoxide 
(C

O
) rebreathing m

ethod has exponentially increased during the last decade because this 
m

ethod is non-invasive and has
the low

est m
easurem

ent error in com
parison w

ith other 
m

ethods to determ
ine blood volum

e param
eters (G

ore et al. 2005). H
ow

ever, several 
different variants of C

O
-rebreathing procedures and subsequent calculations for the 

estim
ation of H

b
m

ass are actually used. U
nfortunately the different variants

have not been 
system

atically com
pared and routine m

easurem
ents in our laboratory indicated that H

b
m

ass

substantially differs betw
een the variants. The aim

 of this study w
as therefore to com

pare 
H

b
m

ass

M
ethods of 

the 
seven 

m
ost 

com
m

on 
used

variants 
(com

bination 
of 

procedure 
and

calculation)and to report reproducibility of the "m
ost recent"procedure.

17
healthy and recreationally active m

ale volunteers (age:27.1 ± 1.8 years, m
ean ± S

D
),

com
pleted 3 C

O
-rebreathing m

easurem
ents in random

ized order. O
ne w

as based on a 10-
m

in 
"original" 

procedure 
(C

O
original ) 

and 
tw

o 
w

ere 
based 

on 
the 

2-m
in 

"optim
ised" 

procedure (C
O

new ). A
ll procedures w

ere carried out
w

ith additional m
easurem

ents. From
 

these m
easurem

ents, H
b

m
ass

for five variants
using the 10-m

in procedure (C
O

original A
-E )

and tw
o variants

using the tw
o 2-m

in procedure (C
O

new
 A

-B

R
esults

) w
ere calculated.

H
b

m
ass

estim
ations w

ere different betw
een the seven variants

(p<0.01). M
ean H

b
m

ass

ranged from
 960 ± 133 g (C

O
new

 B ) to 1053 ± 133 g (C
O

original C ) w
hat is equivalent

to a 
9.7%

 difference. N
o difference in H

b
m

ass
w

as found betw
een the 4 variants

C
O

original A
(993 

± 126 g, C
O

original D
(993

± 126
g), C

O
original E

(989
± 130 g) and C

O
new

 A
(981

± 136 g). 
H

b
m

ass
for C

O
original B

(1030
± 130 g) and C

O
original C

w
ere higher (p<0.01) w

hen com
pared 

to all other variants
w

hile H
b

m
ass for C

O
new

 B
w

as low
er. The typical error for test-retest 

reliability for the C
O

new

C
onclusion

procedure
w

as 1.37%
.

In absence of an established gold standard variant to m
easure H

b
m

ass ,
w

e observed 
relevant differences

betw
een different C

O
-rebreathing procedures and calculations for the 

estim
ation of H

b
m

ass . The differences originate m
ainly from

 the different calculations and 
less from

 the different
procedures. It is therefore im

portant that this aspect is taken into 
account, w

hen H
b

m
ass
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E
ine V

erschlechterung der G
angfunktion führt zu einer beeinträchtigten K

örperm
obilität.

Zunehm
ende G

angvariabilität w
ird m

it einem
 erhöhten S

turzrisiko in V
erbindung gebracht 

und ist im
 A

lter w
eit verbreitet. D

ie Kontrolle des rhythm
ischen G

ehens verlangt teils 
A

ufm
erksam

keitsressourcen 
und 

stellt 
dem

zufolge 
nicht 

ein 
rein 

autom
atisierter 

B
ew

egungsablauf dar. Führungsaufgaben des G
ehirns (engl. executive functions (E

F)) 
w

urden verschiedentlich m
it G

angvariablen assoziiert[1]. D
iese S

tudie untersuchte, ob es 
eine kausale B

eziehung zw
ischen E

F und G
ehen im

 A
lter gibt.

M
ethode

16 S
enioren

(!"
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kom

biniert körperlich und kognitiv. V
ier G

ehbedingungen untersuchten K
adenz (K

D
N

Z), 
S

chrittzeit (S
Z) und die V

ariationskoeffizienten der S
chrittzeit (V

K
sz). G

ehbedingungen 
w

aren: 
bevorzugtes 

G
ehen 

(G
ehen

o ); 
G

ehen/Zählen 
(G

ehen
oc ), 

G
ehen 

auf 
einer 

S
chaum

stoffm
atte (G

ehen
fo ) und G

ehen auf einer S
chaum

stoffm
atte/Zählen (Lauffoc ). A

us 
den 

R
esultaten 

w
urden 

die 
Q

ualitätseinbussen 
des 

G
ehens, 

verursacht 
durch 

die 
D

oppelaufgabe (D
ual Task C

osts
= D

TC
), berechnet. V

eränderungen in D
TC

, V
ergleiche 

zw
ischen G

ruppen und Effektgrössen (E
S

) w
urden untersucht.

R
esultate

P
robanden der körperlich aktiven Trainingsgruppe (P

G
; n=8, 75.8 ± 7.8 Jahre; 5 w

eiblich/3 
m

ännlich) zeigten keine V
eränderungen: SZ, V

K
sz und K

D
N

Z; G
ehen

o-oc
(p=.07, p=.65, 

p=.07), G
ehen

fo-foc
(p=.24, p=.6, p=.15). D

ie Kom
binationsgruppe (P

C
G

; n=8, 81.3 ± 6 
Jahr, 6 w

eiblich/2 m
ännlich) zeigte V

eränderungen in S
Z, keine V

eränderung für V
K

sz und 
V

eränderung in K
D

N
Z; G

ehen
o-oc

(p=.05, p=.14, p=.04) und Veränderungen für alle 
V

ariablen in G
ehen

fo-foc
(p=.04, p=.05, p=.02). D

ie U
nterschiede in Effektgrösse für S

Z, 
V

K
sz and K

D
N

Z w
aren 0.35, 0.61, 0.34 (G

ehen
o-oc ) und 0.49, 1.65; 0.34 (G

ehen
fo-foc ) zum

 
V

orteil der K
om

binationsgruppe.

Schlussfolgerung

E
inbussen der G

angqualität durch D
oppelaufgaben scheinen durch ein körperliches und 

kognitives K
om

binationstraining positiv beeinflusst zu w
erden. D

ie E
rgebnisse deuten 

darauf 
hin, 

dass 
eine 

kausale 
V

erbindung 
zw

ischen 
dem

 
G

ehen 
und 

den 
Führungsaufgaben des G

ehirns besteht. D
ie Forschung m

it grösseren P
robandengruppen 

w
ird durch diese Studie gerechtfertigt.
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Ziel
E

xtrinsisches, von einer äusseren Q
uelle dargestelltes

Feedback ist eine w
eitverbreitete 

S
trategie, um

 m
otorisches Lernen zu unterstützen (S

chm
idt &

 W
risberg, 2004).

M
it dem

 
Ziel, m

öglichst effektives, m
ultim

odales Feedback zu entw
ickeln,

w
urde

in dieser S
tudie

die 
Interpretierbarkeit

von 
verschiedenen

visuellen 
und 

auditiven
A

rten 
der 

Fehlerdarstellung geprüft.E
xtrinsisches Feedback w

ährend der B
ew

egung (online) scheint 
für das E

rlernen
von sim

plen B
ew

egungen eher hinderlich, für kom
plexe B

ew
egungen 

aber vorteilhaft zu sein (W
ulf &

 S
hea, 2002). D

a die m
eisten Bew

egungsaufgaben im
 

S
port und in der R

ehabilitation eher kom
plex sind, zum

indest in frühen Lernstadien, w
urde 

eine kom
plexe B

ew
egung untersucht.

M
ethode

Zw
ölf P

robanden w
urden random

isiert je zw
ei von drei verschiedenen, rein visuellen bzw

. 
rein auditiven

A
rten der Fehlerdarstellung präsentiert, w

ährend ein echtes R
uder ähnlich 

zum
 norm

alen R
udern bew

egt w
erden m

usste. A
uf einem

 B
ildschirm

 w
urden Ist-

und 
S

ollruderw
inkelm

ittels Ü
berblendungen von natürlich

oder abstrakt visualisierten
R

udern 
dargestellt.D

ie dritte
visuelle D

arstellungsartbildete
ein P

feil, der m
ittels R

ichtung, G
rösse 

und Farbe die Abw
eichung von

den drei Sollruderw
inkeln anzeigte.

D
ie drei auditiven A

rten der Fehlerdarstellung w
urden über

Kopfhörer
verm

ittelt. H
ierbei 

w
urden

vertikale 
A

bw
eichungen 

m
ittels 

Frequenz, 
horizontale 

A
bw

eichungen 
m

ittels 
räum

lichen K
langbildes

und die longitudinale R
uderdrehung m

ittels K
langw

echsel auf drei 
verschiedene A

rten
dargestellt.

Ergebnisse
D

ie 
P

robanden 
konnten 

den
verschiedenen 

Zielbew
egungen

m
it 

allen 
auditiven 

D
arstellungen folgen, jedoch w

eniger präzise
als m

it den visuellen
D

arstellungen. B
ei den 

visuellen D
arstellungen zeigten sich die zw

ei A
rten von Ü

berblendungen effektiver als die 
Pfeildarstellung.

D
iskussion

E
s 

konnte 
gezeigt 

w
erden, 

dass
auditive, 

m
ehrdim

ensionale 
Fehlerdarstellungen

interpretiert
und 

um
gesetzt 

w
erden 

können.
E

s 
m

uss 
nun 

geprüft 
w

erden, 
w

elche 
visuellen, auditiven und auch audiovisuellen

D
arstellungsarten sich für verschiedene 

Fehlervariablen
zum

 Erlernen
von kom

plexen B
ew

egungen am
besten eignen.
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Einleitung
Zahlreiche S

tudien haben gezeigt, dass E
litesportler ein effizienteres und adäquateres 

B
lickverhalten haben als w

eniger erfolgreiche Athleten (V
ickers, 2007). E

rfolgreichere 
S

portler zeichnen sich durch w
eniger Fixationen von längerer D

auer aus (V
aeyens et al., 

2007). Zudem
 zeigen diverse S

tudien,dass bei E
litesportlern die Q

uiet E
ye P

hase (letzte 
Fixation oder V

erfolgung eines O
bjekts

von
m

ind. 100 m
s)

früher beginnt und länger 
dauert als bei S

portlern m
it tieferem

 N
iveau (V

ickers, 2007).
D

ie 
S

tudie 
soll 

aufzeigen, 
ob

sich
U

nterschiede 
im

 
B

lickverhalten 
beim

 
Torschuss 

zw
ischen erfolgreichen und w

eniger erfolgreichen E
ishockeyspielern aufzeigen lassen.

M
ethode

22 E
ishockeyspieler (13 N

LA
-S

pieler, 22.6 ±
2.2 Jahre, und 9 E

lite-Junioren, 17.8 ±
0.7 

Jahre) nahm
en an der S

tudie teil.
D

ie S
pieler erhielten einen diagonalen R

ückpass in 
einem

 W
inkel von 45° vor das Tor. S

tart-
und Zielzone des Passes w

aren
auf dem

 
S

ynthice
m

arkiert. Jeder S
pieler absolvierte

20
H

andgelenkschüsse
auf die vor jedem

 
V

ersuch
vorgegebene Torecke. D

ie
S

chüsse w
urden m

it einem
 Eyetracker „M

obile E
ye“ 

(A
pplied S

ciences Laboratory
3100H

) und einer externen V
ideokam

era (P
anasonic N

V-
G

S
320) aufgezeichnet.

P
ro S

pieler w
urden die ersten fünf Treffer und die ersten fünf 

Fehlschüsse
ausgew

ertet. D
azu w

urde zunächst die Fixationsdauer der O
bjekte „P

uck“, 
„E

is“ und „Torecke“ der fünf Treffer resp. Fehlschüsse gem
ittelt. A

nhand der P
earson-

M
ethode

w
urden diese anschliessend in Korrelation zur Trefferquote gesetzt.

R
esultate

D
ie 

K
orrelation 

aus 
Trefferquote 

und 
Fixationsdauer 

der 
Torecke 

zeigt
signifikante 

U
nterschiede.Je früher die Torecke fixiert w

ird, desto höher ist die Trefferquote (r=0.58; 
R

2

D
iskussion &

 K
onklusion

=0.33; p<0.05).
S

pieler m
it einer hohen Trefferquote (35-60%

) blicken
bereits 0,15

±
0,14 

s 
vor 

S
chussabgabe 

auf 
die 

vorgegebene 
Torecke,

S
pieler 

m
it 

einer 
tiefen 

Trefferquote (15-30%
) erst 0,03

±
0,17

s
nach der S

chussabgabe
(p<0.05).

In der Studie konnten
U

nterschiede im
 B

lickverhalten von E
lite-

und N
achw

uchssportlern 
aufgezeigt w

erden.
Für die getestete S

chuss-S
ituation bildet die früher beginnende und 

längere Fixation der Torecke den w
ichtigsten blicktechnischen Kernpunkt.D

ie Trefferquote 
kann 

zu 
33%

 
durch 

das 
B

lickverhalten 
erklärt 

w
erden. 

Trotzdem
 

w
urden

für 
die 

A
usbildung der Spieler bis anhin keine blicktechnischen Kernpunkte definiert.
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W
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H
intergrund

S
teigende P

rävalenzen des Burnout-S
yndrom

s in der S
chw

eizer B
evölkerung verlangen 

nach 
neuen 

P
räventions-

und 
Therapieansätzen. 

Burnout 
entspricht 

einem
 

E
rschöpfungszustand 

und 
zeigt 

enge 
P

arallelen 
zu 

anderen 
stressinduzierten 

E
rkrankungen (B

urisch, 2006). M
it zunehm

endem
 S

chw
eregrad des S

yndrom
s steigt das 

R
isiko von

depressiven S
törungen. G

leichzeitig kom
m

t es bei B
urnout zu ähnlichen 

biologischen V
eränderungen, w

ie sie auch bei D
epressionen beobachtet w

erden können 
(H

olsboer-Trachsler, 
2007). 

D
ie 

vorliegende 
P

ilotstudie 
w

urde 
vor 

dem
 

H
intergrund 

durchgeführt, 
dass 

körperlich-sportliche 
A

ktivität 
bei 

depressiven 
P

ersonen 
zur 

V
erbesserung des psychischen W

ohlbefindens beitragen kann (D
unn, Trivedi, K

am
pert, 

C
lark 

&
 

C
ham

bliss, 
2005). 

Zur 
Frage, 

w
ie 

sich 
ein 

aerobes 
A

usdauertraining 
auf 

M
enschen m

it B
urnout-S

yndrom
 ausw

irkt, existieren w
eltw

eit noch nahezu keine S
tudien.

M
ethode

S
echs m

ännliche P
robanden im

 A
lter zw

ischen 30 und 60 Jahren m
it B

urnout-S
yndrom

 
nahm

en 
an 

einem
 

standardisierten 
12-w

öchigen 
A

usdauertraining 
teil 

(2-3
Trainings/W

oche). D
er angepeilte w

öchentliche Kalorienverbrauch betrug 17.5 kcal pro kg 
K

örpergew
icht (in A

nlehnung an D
unn et al., 2005). D

ie D
atenerhebung erfolgte zu vier 

M
esszeitpunkten m

ittels validierter Fragebögen. E
inschlusskriterien w

aren: M
ännlich, 30 

bis 60 Jahre, N
ichtraucher, körperlich gesund, sportlich untrainiert, keine laufenden 

Therapieverfahren. D
ie D

atenausw
ertung erfolgte m

ittels T-Test für gepaarte Stichproben.

Ergebnisse und D
iskussion

Ü
ber den U

ntersuchungszeitraum
 ergab sich eine signifikante R

eduktion der depressiven 
S

ym
ptom

e (B
eck D

epressions Inventar), der B
urnout-S

ym
ptom

atik (M
aslach B

urnout 
Inventory und S

hirom
-M

elam
ed B

urnout S
kala), der A

nhedonie (V
erlust, Freude zu 

em
pfinden; Snaith-H

am
ilton Anhedonie S

kala) und der S
tressbelastung (P

erceived S
tress 

S
cale). D

ie B
efunde liefern H

inw
eise, dass ein aerobes A

usdauertraining bei B
urnout eine 

w
irksam

e und kostengünstige Therapiem
ethode zur Linderung der psychopathologischen 

S
ym

ptom
e darstellen könnte. 
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A
usgangslage und Fragestellung

In den
ersten Jahren

einer Sportkarriere w
ird der

G
rundbaustein für den späteren E

rfolg 
gelegt. Zur D

iskussion steht, ob diese von einer allgem
einen sportlichen Förderung

oder 
einer frühzeitigen S

pezialisierung
geprägt sein sollen. C

ôté
(1999)z.B

. beschreibt die Jah-
re 6

bis 13
als P

hase,in der
das sog. „deliberate play“ überw

iegt
und die E

ltern verant-
w

ortlich für das Interesse der K
inder am

 S
port sind.G

leichzeitig stösst m
an im

m
er w

ieder 
auf B

iographien von Spitzensportlern, die schon sehr früh ihre S
portart leistungsorientiert 

ausgeübt haben. A
usgehend von diesen Ü

berlegungen interessiert, w
ie die A

ltersspanne 
6 bis 13 bei N

achw
uchsathlet(inn)en im

 alpinen S
kirennsport aussieht. E

s soll der
Frage

nachgegangen w
erden, w

ie stark die N
achw

uchsathlet(inn)en und deren E
ltern bereits auf 

den alpinen S
kirennsport fokussieren.

M
ethode

N
achw

uchsathlet(inn)en von S
w

iss-S
ki (Jg. 1995-1989, n=70) und deren E

ltern w
urden 

E
nde S

aison 08/09 m
it Fragebögen zum

bisherigen V
erlauf der S

portkarriere
befragt.

Ergebnisse
D

ie K
inder starteten ihre S

kikarriere w
ie folgt (A

ngabe des durchschnittlichen A
lters):S

ki-
fahren m

it 3.0,
regelm

ässiges
Training (>1x/W

oche)
m

it
7.6, Konditionstraining m

it
9.8,

G
letschertraining m

it 10.3
und S

kirennen m
it 6.6.Zw

ischen
6

und
13 Jahren

erhöhte
sich 

die Anzahl Trainingstage
in der Vorbereitung

von 13
auf45

und in der W
ettkam

pfzeitvon 
30

auf49. D
ie A

nzahl Tage pro Jahr, w
elche die K

inderaufgrund von Trainingslagern
und 

W
ettkäm

pfen nicht zu
H

ause w
aren,stieg

von 18
auf 65. 20%

 der K
inder

besuchten
be-

reits eine spezielle Talentklasse. 2.5
S

portarten w
urden

(teilw
eise w

ettkam
pfsportlich)

ne-
ben dem

 S
kirennsport betrieben.D

er Zeitaufw
and der M

utter (des V
aters) steigerte

sich in 
dieser A

ltersspanne von 4
(3)

auf
9

(10)
S

tunden pro W
oche.

41%
 gaben an, in dieser 

P
hase im

m
er von ihren E

ltern an S
kirennen begleitet w

orden zu sein.

D
iskussion

D
er E

instieg in ein regelm
ässiges Training, der B

eginn des K
onditions-

und G
letschertrai-

nings und eine frühzeitige P
eriodisierungstendenz

zeigen, dass der A
ltersabschnitt 6

bis 
13

Jahre im
 S

ki alpin
m

eist bereits durch einen Fokus auf den S
kirennsport

geprägt ist.
A

uch die E
ltern betreiben in dieser P

hase einen erhöhten A
ufw

and. D
ie R

esultate lassen 
die S

chlussfolgerung zu, dass
ein frühzeitiger leistungssportlicher Fokus den W

eg in die 
N

achw
uchsstrukturen von S

w
iss-S

ki eher erm
öglicht.

Literatur
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U
m

setzung individuellerB
ezugsnorm

orientierung innerhalb der B
erner 

Interventionsstudie Schulsport (B
ISS)

E
sther O

sw
ald,M

irko S
chm

idt, Stefan V
alkanover &

A
chim

 C
onzelm

ann
U

niversität B
ern

S
chlüsselw

örter: Individuelle B
ezugsnorm

orientierung,Selbstkonzept, S
chulsport

Einleitung
U

nterrichtsinszenierungen 
m

it 
individueller 

B
ezugsnorm

orientierung 
stellen 

optim
ale 

V
oraussetzungen einer

gelungenen
P

ersönlichkeitsentw
icklung dar.

E
s stellt sich die 

Frage, w
ie die diesbezüglichen

V
orgaben innerhalb der B

ISS
 (C

onzelm
ann &

 V
alkanover, 

2006) von den Lehrpersonen um
gesetzt w

erden.

Theoretische G
rundlagen

D
ie 

stärkste 
Q

uelle 
der 

Entw
icklung 

des 
S

elbstkonzepts 
im

 
Jugendalter 

ist 
die 

S
elbstbeobachtung 

(Filipp, 
1979).

D
er 

richtige 
R

ückschluss 
von 

w
ahrgenom

m
enen 

V
erhalten

und Leistungen auf eigene Fähigkeiten w
ird

prim
är durch R

ückm
eldungen

gefördert, w
elche sich an der Leistungsentw

icklung des Individuum
s

orientieren.

M
ethode

Im
 R

ahm
en der BIS

S
w

urde
der E

influss unterschiedlicher
U

nterrichtsinszenierungen auf 
das Selbstkonzept von S

chülern der 5. K
lasse untersucht(n

= 345). D
ie Lehrpersonen der 

E
xperim

entalgruppe w
urden w

ährend der zw
eim

al 10-w
öchigen

Intervention aufgefordert, 
entsprechende R

ückm
eldungen zu erteilen.

D
ie

P
rüfung

der S
chüler-

und Lehrerdaten
geschah m

ittels zw
eifaktorieller V

arianzanalyse
m

it M
essw

iederholung.

Ergebnisse
A

us S
chülersicht lässt sich

zw
ischen Interventionsanfang und -ende ein

signifikanter 
H

aupteffekt derZeit (F(3,1376)= 14.819, p
= .000) und ein Interaktionseffekt(F(3,1376) = 

5.152, p
=

.024) feststellen.W
eiter

lässt sich zw
ischen Interventionsende und Follow

-up-
U

ntersuchung ein H
aupteffekt der Zeit ausw

eisen (F(3,1376)
= 11.314, p

= .001). D
ie 

individuelle B
ezugsnorm

orientierung der Experim
entalgruppe

nim
m

t im
 Vergleich zur 

K
ontrollgruppe

im
 V

erlauf der
Intervention

zu.
Anschliessend

gehen die W
erte für beide 

G
ruppen zurück.D

ie W
erte aus Lehrersicht w

eisen denselben R
ichtungsverlaufauf.

D
iskussion

D
ie U

nterrichtsinszenierungen führen
in Bezug auf die schülerperzipierte individuelle

B
ezugsnorm

orientierung zu einer
erheblichen

Zunahm
e.D

eren geringe N
achhaltigkeit ab

Interventionsende
deutet auf eine m

angelnde Internalisierung durch die Lehrpersonen
hin.

Literatur
C

onzelm
ann, A. & Valkanover, S. (2006). P

ersönlichkeitsentw
icklung durch S

chulsport(Forschungsgesuch). 
Bern: U

niversität Bern, Institut für Sportw
issenschaft.

Filipp, S.-H
. (1979). Entw

urf eines heuristischen Bezugsrahm
ens für Selbstkonzeptforschung: M

enschliche 
Inform

ationsverarbeitung 
und 

naive 
H

andlungstheorie. 
In 

S.-H
. 

Filipp 
(H

rsg.), 
S

elbstkonzept-
Forschung
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Football et Im
aginaire nationalen Suisse.

Les m
atchs Suisse-Allem

agne d’une guerre à l’autre (1920 -1942).
G

régory Q
uin

1
1M

ots clefs: Football, Suisse, A
llem

agne, Entre-deux-guerres

Institut des Sciences du S
port de l’U

niversité de Lausanne
; C

entre de R
echerche sur les Liens Sociaux, 

U
niversité P

aris D
escartes.

Projet etpériode
Le projet de cette contribution est d’analyser

un versant du processus de construction 
nationale

helvétique, à travers une succession d'événem
ents sportifs im

portants –
les 

rencontres de football entre les équipes nationales suisses et allem
andes -

de 1920 à 
1942. D

ans l’entre-deux-guerres, le fait sportif s’internationalise, se politise, se teinte 
d’économ

ie et atteint l’ensem
ble des classes sociales, tout particulièrem

ent le football
(A

rnaud, R
iordan 1998). A

 ce titre, et parm
i d'autres lieux, les rencontres sportives sont 

des lieux de construction d’un
im

aginaire national, où
l'état joue un rôle prim

ordial, m
ais où 

les com
m

entaires m
édiatiques produits, les m

écanism
es d'identification et les interactions 

sociales véhiculent une certaine idée de la nation et contribuent à sa pérennisation.

M
éthodologie

La m
éthodologie retenue est qualitative, décision rendue nécessaire à la fois par les 

lim
ites du corpus et par le caractère insaisissable de l’im

aginaire national. Les articles 
étudiés sont issus de la presse suisse rom

ande, soit 6 titres
(Q

uin 2008), auxquels nous 
avons ajouté cinq titres de la presse além

anique. P
our chaque m

atch et dans chaque 
journal, nous avons retenu deux articles, soit celui de présentation (la veille ou le jour des 
m

atchs) et celui donnant le résultat (le lendem
ain des rencontres en général), soit les 

discours 
de 

m
ises 

en 
tension 

et 
les 

discours 
explicitant 

les 
résultats. 

D
eux 

axes 
analytiques 

ont 
été 

privilégiés
: 

d’une 
part 

la 
m

ise 
en 

exergue 
du 

vocabulaire 
et 

particulièrem
ent des récurrences désignant l’adversaire et soi-m

êm
e

; d’autre part les 
régim

es de narrativité qui organisent le discours. P
ar “régim

e de narrativité”, nous 
entendons l’association récurrente de certains m

ots ou de certaines expressions pour 
caractériser les deux équipes en présence.

R
ésultats

Les élém
ents m

is en lum
ière attestent de la célébration d’un im

aginaire national à
l'occasion 

des 
m

atchs 
S

uisse–A
llem

agne. 
N

eutres, 
unis, 

plein 
d’ardeur, 

farouches, 
hom

ogènes, les joueurs de football suisses sont la portion en m
ouvem

ent d’un im
aginaire 

national, en constante redéfinition. E
t si les résultats ne sont pas toujours favorables à la 

S
uisse, com

m
e de 1928 à 1938, la caractérisation nationalitaire fonctionnant égalem

ent 
dans les récits des contre-perform

ances
(Q

uin, B
ancel 2009), nous perm

et d’affirm
er le 

caractère pérenne des représentations de la nation, ancrées dans les cartographies 
m

entales helvétiques et exprim
ées parles chroniqueurs.
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uisse
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atchs 
Suisse-A

llem
agne à la C

oupe du M
onde de 1938

». D
ans Bancel N

icolas, D
avid Thom

as, O
hl 

Fabien (sous la direction). Le football en S
uisse.

E
njeux sociaux et sym

boliques d’un spectacle 
universel.N
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Förderung des sozialen Selbstkonzepts durch Schulsport –
M

odul Spiel

Isolde R
eichel,M

irko Schm
idt, S

tefan Valkanover &
A

chim
 C

onzelm
ann 

U
niversität B

ern

S
chlüsselw

örter: P
ersönlichkeitsentw

icklung, S
chulsport, Soziales S

elbstkonzept

Einleitung
D

ie in den
Lehrplänen

enthaltenen
Forderungen nach der Förderung von S

elbst-
und 

S
ozialkom

petenzen durch S
chulsport entbehren w

eitgehend em
pirischer Ü

berprüfung.
In

der „B
erner Interventionsstudie S

chulsport“(B
IS

S
)w

urde dieses Postulat aufgegriffen
und

em
pirisch untersucht.D

er vorliegende B
eitrag zeigt, inw

iefern sich A
spekte des sozialen 

S
elbstkonzepts durch

spezifisch inszenierte Lerngelegenheiten in S
portspielen verändern 

und entw
ickeln lassen. 

Theoretische G
rundlagen

S
oziale Lernfelder im

 S
chulsport bieten G

elegenheit soziale K
om

petenzen zu verm
itteln. 

D
as

soziale 
S

elbstkonzept 
(S

havelson, 
H

ubner 
&

 
S

tanton, 
1976)

–
w

elches 
als 

w
esentlicher B

estandteil sozial kom
petenten H

andelns gilt,w
ird dadurch beeinflusst.D

as 
S

elbstkonzept 
der 

sozialen 
A

kzeptanz 
gilt 

als 
E

valuator 
der 

w
ahrgenom

m
enen 

A
nerkennung und Integration in der G

ruppe, die soziale S
elbstw

irksam
keitserw

artung
(SW

E) prädiktiert soziales H
andeln.

M
ethode

Im
 

R
ahm

en 
der 

B
IS

S
w

urden 
vor 

und 
nach 

den
10w

öchigen 
m

odulspezifischen 
Interventionen

D
aten unter anderem

 zum
 sozialen S

elbstkonzept erhoben. D
as M

odul 
S

piel w
urde von 105 S

chülerinnen (47,6 %
) und S

chülern der fünften P
rim

arschulklasse 
absolviert, die Kontrollgruppe m

it regulärem
 S

portunterricht um
fasste n = 115.

Ergebnisse
D

ie 
soziale 

SW
E 

w
ird 

durch 
die 

Intervention 
erw

artungskonform
 

gesteigert, 
V

arianzanalysen m
it

M
essw

iederholung
zeigen

eine
Interaktion zw

ischen M
esszeitpunkt

(M
Z)

und G
ruppenzugehörigkeit

(G
)

(F(1, 208) = 10,22, p = .002,
�

2
= .047).

D
as 

S
elbstkonzept 

der 
sozialen 

A
kzeptanz 

zeigt 
dagegen 

keine 
signifikante 

Interaktion 
zw

ischen M
Z

und G
 (F(1,204 = 3.24, p = .073, �

2

D
iskussion

= .016). D
ie

E
ffektgrösse deutet jedoch 

darauf hin, dass sich die S
chülerinnen und S

chüler nach den Treatm
entphasen im

 
K

lassenverband sozial akzeptierter w
ahrnehm

en.

D
ie B

efunde des M
oduls S

piel zeigen, dass im
 R

ahm
en des

10-w
öchigen Treatm

ents eine 
S

ensibilisierung im
 sozialen

V
erständnis

stattgefunden hat. D
ie spezifischen Inhalte und 

die Inszenierungsw
eise des M

oduls
S

piel beeinflussen
das Selbstkonzept der sozialen 

A
kzeptanz

und die soziale S
elbstw

irksam
keitserw

artung
positiv.
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G
eographically inconsistentrelative age effect at the FIFA

 U
17 soccer 

W
orld C

up

M
ichael R

om
ann, Louis H

eyer &
 Jörg Fuchslocher

S
w

iss
Federal Institute of S

ports M
agglingen

K
eyw

ords: birth date bias, talent identification, talent developm
ent, elite junior sports

Purpose
Identifying talented athletes at an early age has becom

e one of the m
ajor issues in m

any 
com

petitive sports (A
bbott &

 C
ollins, 2004). The relative age

effect (R
A

E
), w

hich refers to 
the difference in age betw

een children in the sam
e selection year, has a significant 

influence in the talent identification process (M
usch &

 G
rondin, 2001). The

prim
ary 

purpose of this study w
as to determ

ine, if the R
A

E
exists

in m
ale and fem

ale FIFA
soccer

W
orld C

ups.

M
ethods

In this study, birth dates of 1649 m
ale and 336 fem

ale registered soccer players of all U
17 

W
orld C

ups taking place betw
een 2003 and 2009 w

ere evaluated. A
ll data w

ere obtained 
from

 the FIFA
 w

ebsite. The year w
as divided into four quarters (Q

1: Jan. to M
ar.; Q

2: A
pr. 

to Jun.; Q
3: Jul. to S

ept.; Q
4: O

ct. to D
ec.). The percentage of players born in the 

respective quartiles w
as com

pared to the expected distribution of 25%
 per quarter. 

C
om

parisons w
ere calculated using chi-square tests

and effect size statistics.

R
esults

The R
A

E w
as found w

ith a distribution of Q
1=40.9%

, Q
2=25.8%

, Q
3=17.3%

, Q
4=15.9%

 
(�2=261.3; p<0.01; V

=0.23) for m
ales and Q

1=42.4%
, Q

2=27.6%
, Q

3=19.5%
, Q

4=10.5%
 

(�2=8.0; p<0.05; V
=0.10) for fem

ales. The data of all continents except Africa
highlighted a 

significantover-representation of players in Q
1, w

hereas a decreasing num
ber of players 

w
ere born in the subsequent m

onths. H
ow

ever, the w
estern

A
frican countries show

ed a 
reverse R

A
E

 for m
ale players

(� 2

D
iscussion

=44.9; p<0.01; V
=0.24).

The R
AE

 w
as confirm

ed for elite U
-17

soccer
players in all continents except Africa. It is 

not clear
w

hy the w
estern African team

s show
 a different trend.W

e speculate that there 
m

ay be errors in the reporting of accurate birth dates. A
ll other successful countries 

including 2009 W
orld C

ham
pion S

w
itzerland could not avoid a significant R

A
E

. O
ur results 

indicate
that the R

A
E

 has a large
effect on the talent identification process ofm

ale U
-17 

team
s

in all continents except Africa. To avoid the R
A

E in youth soccer, w
e propose a 

m
ore equitable slotting system

 into age divisions w
ith three different cut-off dates w

hich 
rotate annually. E

specially for S
w

itzerland, w
hich has a rather shallow

 talent pool due to 
the sm

all num
ber of habitants, any reduction

of R
AE

s m
ay produce a substantial 

perform
ance enhancem

ent at elite senior level in the future.
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M
entale Stärke und die Anw

endung m
entalerStrategien von Schw

eizer   
N

ationalliga A Fussballerinnen

E
rika R

uchti,G
areth M

organ, Lena S
tucki &

 D
aniel B

irrer
Eidgenössische H

ochschule für Sport M
agglingen

S
chlüsselw

örter: m
entale S

trategien, TO
P

S
, Frauenfussball, N

ationalm
annschaft

H
intergrund und Fragestellung

M
entale S

tärke w
ird oft m

it sportlichem
 E

rfolg assoziiert. U
nklar ist, inw

iefern m
entale 

S
tärke eine situationsübergreifende E

igenschaft ist oder ob sie m
it dem

 E
insatz m

entaler 
S

trategien in V
erbindung steht (C

rust &
 A

zadi, 2010). Ziel der vorliegenden Studie
ist es

beiSpitzenfussballerinnen
zu prüfen,ob A

) m
entale S

trategien im
 Training und W

ettkam
pf 

gleich häufig angew
endet w

erden, B
) es U

nterschiede in der A
nw

endung m
entaler S

trate-
gien bezüglich des Leistungsniveaus gibt,

C
) ein Zusam

m
enhang zw

ischen dem
E

insatz 
m

entaler Strategien und der m
entalen Stärke besteht.

M
ethode

65
N

LA
-Fussballspielerinnen (A

lter: M
=

21.06;H
öchstes Spielniveau: 19 A

-N
ationalteam

-,
22 

U
-N

ationalteam
-,

24 
N

ationalliga 
A

 
S

pielerinnen)
beantw

orteten 
den 

TO
P

S
-D

1 
(S

chm
id, B

irrer, K
aiser &

 S
eiler, in D

ruck) und 15 fussballspezifische Fragen zur m
entalen 

S
tärke.D

er TO
PS

-D
1 m

isst die H
äufigkeit des E

insatzes von psychologischen Fertigkei-
ten in Training und W

ettkam
pfin je 8 S

ubskalen. D
ie E

rhebung der m
entalen S

tärke bein-
haltetFragen zur Leistungserbringung unter D

ruck (H
erausforderung),C

om
m

itm
ent, em

o-
tionale K

ontrolle, S
elbstvertrauen und K

ontrolle des Lebens ausserhalb des S
portes.

R
esultate

D
ie

S
pielerinnen verw

enden signifikant häufiger m
entale S

trategien im
 W

ettkam
pf als im

 
Training. E

ine A
usnahm

e bildet die S
kala Autom

atisierung. R
esultate einer

M
A

N
O

VA
zei-

gen, dass
Spielerinnen ohne N

ationalm
annschaftserfahrung signifikant häufiger

E
ntspan-

nungsstrategien w
ährend des Trainings

(F(2, 62) = 3.19, p
= .048)anw

enden.Zudem
 set-

zen N
ationalm

annschaftspielerinnen
signifikant häufiger

A
utom

atisierungsstrategien im
Training

(F(2, 62) = 5.68, p
= .005)

ein.
E

in grosser Zusam
m

enhang besteht zw
ischen 

dem
 E

insatz m
entaler S

trategien
(TO

PS
-G

esam
tw

ert) und der m
entalen Stärke (r= .61).

D
iskussion

und K
onklusion

U
nsere D

aten deuten darauf hin, dass ein w
esentlicher Zusam

m
enhang zw

ischen dem
 

E
insatz m

entaler S
trategien und m

entaler S
tärke besteht. D

ies w
ürde bedeuten, dass m

it 
häufigerem

 G
ebrauch von m

entalen S
trategien auch die m

entale Stärke von Fussballspie-
lerinnen verbessert w

erden könnte. E
in diesbezügliches P

otenzial scheint vor allem
 durch 

den gezielten E
insatz ausgew

ählter S
trategien im

 Training zu bestehen.D
ie K

orrelationen
zw

ischen den
TO

P
S

-Skalen und der m
entalen S

tärke geben
konkrete H

inw
eise darauf.
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Zur Entw
icklung der Veridikalität des physischen Selbstkonzepts

M
irko S

chm
idt, S

tefan V
alkanover &

 A
chim

 C
onzelm

ann 
U

niversität B
ern 

S
chlüsselw

örter: V
eridikalität, physisches S

elbstkonzept, B
ildungsniveau

Einleitung
D

as S
elbstkonzept, verstanden als selbstbezogenes W

issenssystem
, entw

ickelt sich im
 

Laufe der individuellen S
ozialisation als P

rodukt spezifischer P
erson-U

m
w

elt-Interaktionen 
und steuert m

assgeblich
sow

ohl das V
erhalten als auch die Inform

ationsverarbeitung des 
M

enschen.

Theorie
A

us entw
icklungspsychologischer Perspektive sind im

 V
erlaufe des G

rundschulalters zw
ei 

Tendenzen der Selbstkonzeptentw
icklung festzustellen: Zum

 einen bildet
sich im

 A
lter 

zw
ischen 5 und 8 Jahren eine zunehm

ende B
ereichsspezifität des S

elbstkonzeptes aus. 
Zum

 anderen ist im
 m

ittleren K
indesalter eine E

ntw
icklungstendenz zu erkennen, die sich 

in einer E
rhöhung der V

eridikalität (der R
ealitätsangem

essenheit der S
elbstw

ahrnehm
ung) 

zeigt. A
usgehend von der A

nnahm
e, dass sich die V

eridikalität m
it A

bnahm
e des m

eta-
kognitiven D

efizits erhöht, stellt sich die Frage, ob dies auch für die späte K
indheit zutrifft 

und ob es U
nterschiede zw

ischen G
ruppen m

it unterschiedlichen
B

ildungsniveaus gibt.

M
ethode

Im
 R

ahm
en der B

erner Interventionsstudie Schulsport, an der Berner A
usbildungsm

esse 
(B

A
M

) und an der B
ieler B

erufsbildungsm
esse (B

B
M

) w
urde das S

elbstkonzept der K
raft 

12 bis 15-jähriger (n=857) erhoben (P
SK

-Subskala von S
tiller, W

ürth &
 A

lferm
ann, 2004;

C
ronbachs-�=.84;

rit-i

Ergebnisse
und

D
iskussion

=.45-.70)
und m

it deren Testleistung im
 M

edizinballstoss in B
ezie-

hung gesetzt. D
as B

ildungsniveau w
urde überden S

chultypus erm
ittelt.

W
ährend sich die M

ittelw
erte der einzelnen A

ltersgruppen
nicht unterscheiden,

ist ein 
deutlicher 

A
nstieg 

der 
K

orrelation 
zw

ischen 
S

elbstkonzeptfacette 
und 

m
otorischem

 
Testw

ert zu erkennen, der sich ab einem
Alter von 14 Jahren stabilisiert (r12 =.287;

r13 =.358;r14 =.540;r15 =.525). Zw
ischen R

eal-und Sekundarschüler/-innen gibtes bei einer 
�-Fehlerw

ahrscheinlichkeit von .05 einen statistisch signifikanten
U

nterschied
im

 A
nteil 

realitätsnaher und -ferner Selbsteinschätzer, w
obei es in der G

ruppe der R
ealschüler/-

innen m
ehr Ü

ber-
und U

nterschätzer gibt als in der G
ruppe der

S
ekundarschüler/-innen 

(C
hi-Q

uadrat-Test nach P
earson:��

2=4.06; df=1; p=.045).D
iese B

efunde scheinen die aus 
der M

etakognitionsforschung stam
m

ende H
ypothese zu bestätigen, dass vorw

iegend kog-
nitive D

efizite für die Entstehung realitätsferner S
elbsteinschätzungen verantw

ortlich sind.

Literatur
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ie M
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elbstkonzepts (PS
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w
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K-Skalen für Kinder, Jugendliche und junge Erw
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und D
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M
annschaftssport als Schutzfaktorgegen

Sozialangst-
sym

ptom
e bei Prim

arschulkindern

A
nnem

arie
S

chum
acher D

im
ech &

 R
oland Seiler 

Institut für S
portw

issenschaft, U
niversität B

ern

S
chlüsselw

örter: S
ozialangst,M

annschaftssport,K
inder

Einleitung und theoretische G
rundlagen

E
s 

w
urde 

m
ehrfach 

nachgew
iesen, 

dass 
B

ezugspersonen
zur 

sozialen
und 

psychologischen
E

ntw
icklung 

von
K

indern
beitragen. 

D
er

E
influss

des 
S

ports 
auf 

S
ozialangst

w
urde

jedoch 
w

enig 
erforscht. 

Sport 
im

 
A

llgem
einen 

hat 
positive

psychologische (Fox, 1999)und
soziale (Findlay &

 C
oplan, 2008) E

inflüsse.Insbesondere 
M

annschaftssport 
w

urde 
als 

einer
der fördernden

Faktoren für 
Lebenskom

petenzen 
identifiziert 

(G
oudas 

&
 

G
iannoudis, 

2008). 
D

ie 
vorliegende

A
nalyse 

untersucht 
M

annschaftssport als potenzielle
generalisierte W

iderstandsquelle
gegen Sozialangst-

sym
ptom

e,basierend auf dem
Salutogenese-M

odell von A
ntonovsky

(1997).

M
ethode

D
ie hier dargestellten

D
aten w

urden m
it dem

S
ozialphobie und –A

ngst Inventarfür K
inder 

(S
P

A
IK

, M
elfsen &

 Florin, 1997) über zw
ei M

esszeitpunkte erhoben. K
inder w

urden 
anhand des SP

A
IK

 interview
t und von ihren E

ltern und ihrer Lehrperson m
ittels

separater 
Fragebögen

beurteilt. 
145 

vollständige 
Fälle 

w
urden 

ausgew
ertet 

(M
=7.66 

Jahre, 
S

D
=0.55; n(�

���	
���
��������

�����
�
�
�

O
V

A
 w

urde berechnet, w
obei S

portm
odus (kein 

S
port, E

inzel-
und Team

sport)
und

Sportintensität (S
tunde/W

oche) als feste Faktoren 
sow

ie das
G

eschlecht als K
ovariate

einbezogen w
urden. A

ls abhängige V
ariablen

w
urden 

die U
nterschiede der SP

A
IK

-G
esam

tsum
m

e und dessen S
kalen

definiert. 

Ergebnisse
E

s w
urde kein

Interaktionseffekt von S
portm

odus und S
portintensität festgestellt, sondern 

ein
Effekt des S

portm
odus‘auf den

S
P

A
IK

-G
esam

tw
ert F(8,266)=3.51, p=.03. Analysen 

der S
kalen identifizierten eine A

usw
irkung des

S
portm

odus‘
auf der Interaktionsangst-

S
kala

F(8,266)=1.57, 
p=.02. 

P
ost-H

oc 
Tests 

zeigten 
einen 

U
nterschied 

zw
ischen 

M
annschafts-und E

inzelsportarten auf, w
obei E

rstere tiefere S
ozialangstw

erte erzielten.

D
iskussion

D
iese B

efunde deuten auf einen qualitativen A
spekt des S

ports in
B

ezug auf Sozialangst-
sym

ptom
e hin. D

ieser E
influss sollte durch vertiefte

Analysen und Interventionsstudien 
w

eiter untersucht w
erden.
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A
nalyse sozio-ökonom

ischer Faktoren der Sportpartizipation 
im

 Zeitverlauf 

Fabian S
tuder, Torsten S

chlesinger &
 S

iegfried N
agel

U
niversität B

ern

S
chlüsselw

örter: S
portpartizipation, ökonom

ische Verhaltenstheorie, H
aushaltspanel

Einleitung 
D

em
ografische und ökonom

ische V
eränderungen w

erfen Fragen nach den K
onsequenzen 

hinsichtlich der S
portpartizipation auf. D

enn sozio-ökonom
ische Faktoren sind m

itent-
scheidend, ob und in w

elchem
 U

m
fang M

enschen S
port treiben (Breuer &

 W
icker, 2008; 

S
tam

m
 &

 Lam
precht, 2005). D

abei w
eisen die vorliegenden S

tudien m
ehrheitlich das D

e-
fizit auf, das sie auf Q

uerschnitts-
anstatt auf Längsschnittsanalysen basieren, w

odurch 
V

eränderungen im
 Zeitverlauf ausgeklam

m
ert w

erden. 

Theoretisches M
odell

A
usgangspunkt der theoretischen Ü

berlegungen ist die neuere ökonom
ische H

aushalts-
theorie (B

ecker, 1993), die neben m
onetären auch zeitliche B

udget-R
estriktionen berück-

sichtigt. D
er haushaltstheoretische K

ern des M
odells w

ird dabei um
 eine sozioökonom

i-
sche P

erspektive erw
eitert, die individuelle P

räferenzen in einen w
eiteren K

ontext sozialer 
B

edingungen integriert.
Faktoren w

ie A
lter, G

eschlecht, kulturelle H
erkunft beeinflussen 

individuelle P
räferenzstrukturen und dam

it die S
portpartizipation (D

ow
nw

ard et al., 2009).

M
ethode 

A
ls D

atenbasis der A
nalyse sozio-ökonom

ischer Effekte auf die S
portpartizipation dient 

das S
chw

eizer H
aushaltspanel (S

H
P

). D
as S

H
P

 ist eine jährliche W
iederholungsbefra-

gung der S
chw

eizer W
ohnbevölkerung (A

uskünfte
zur

S
portpartizipation

in allen E
rhe-

bungsw
ellen: N

=2.629).
D

erzeit stellen die D
atensätze des S

H
P

 aufgrund ihrer G
rösse, 

R
epräsentativität und P

anelcharakters die einzige D
atenquelle dar, die verlässlich A

us-
kunft zur S

portpartizipation und deren sozio-ökonom
ischen E

influssfaktoren im
 Zeitverlauf 

geben können. In die A
nalyse gingen die von 1999 bis 2008 erhobenen D

atensätze ein.

Ergebnisse und D
iskussion 

D
ie

deskriptiven B
efunde zeigen, dass sich die Zahl der aktiven S

portler in der S
chw

eiz 
seit 1999 um

 ca. 10%
 erhöht hat. D

ie S
portpartizipation w

ird dabei w
esentlich durch das 

A
lter, die A

rbeitszeit, das B
ildungsniveau und die N

ationalität in eindeutiger R
ichtung be-

stim
m

t. W
elche D

eterm
inante hier den entscheidenden E

influss ausübt und ob sich die 
E

inflüsse dieser Faktoren im
 Zeitverlauf verändern, w

ird anhand logistischer R
egressi-

onsm
odelle geschätzt. 
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Suppression of m
u

rhythm
s

as a correlate of auditivom
otor association:

A
n EEG

 pilot study

Jérôm
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K
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, m
u
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Introduction
A

cquiring actions that have an audible output generates a functional neural link betw
een 

the sound and those actions (1). This neural property
w

as first reported in m
onkeys:

neurons
in the prem

otor cortex
discharge

w
hen the anim

al perform
s an

action or listens
to 

the
action-related sound

(2).
In hum

an, attenuated m
u

rhythm
s

(8
–

13
H

z) using
E

E
G

 
activity

indicates
sensitivity of sensorim

otor areas to perform
ed –

as w
ell as

observed –
m

otorbehaviours
(3). The aim

 of that pilot study is to exam
ine w

hether m
u

rhythm
s show

com
parable functional specificity in an

auditivom
otor association

task
(A

AT).W
e expect a

suppression of m
u

rhythm
s

in a m
otor task as com

pared to a
sensory

one (hypothesis
2)

but also follow
ing

a repetitive auditivom
otor task

(hypothesis 2).

M
ethods

S
ix participants,equally separated in 2

groups
(A

A
T and control),perform

ed 3
successive

tasks.Tasks
1 and 3 are sim

ilar for the tw
o groups and

consisted in listening to an auditory 
m

etronom
e.For the task 2,the A

AT group perform
ed a

tapping
task

follow
ing the tem

po of 
the sam

e auditory m
etronom

e
w

hile the
control group perform

ed this tapping task in 
synchronisation w

ith a visual m
etronom

e.
From

 the E
E

G
 recordings, pow

er analysis
served as

m
easures ofm

u
rhythm

s
in the 3 tasks

and w
as com

puted for the C
3, C

4 and 
C

z electrodes corresponding to the sensorim
otor regions.

Task 2 (action) and 1 (sound) 
w

ere com
pared for hypothesis 1 and tasks 3 (sound) and 1 (sound) for hypothesis 2.

R
esults

and perspectives
A

s predicted, task 2
(action)

is associated w
ith attenuated

m
u

rhythm
s

as com
pared to 

task 1 (sound)in 4 out of6 participants
(hyp. 1).M

oreover,2 participants of the AAT group 
show

ed
a reduction of the

pow
er in the task 3

(sound),although
itw

as not observed in
the 

control group
(hyp. 2).These prelim

inary data confirm
previous findings that reported

a link 
betw

een m
u

rhythm
s

and
m

otor processes
(3). In addition,

hearing a sound previously
associated w

ith a m
ovem

ent also produce an attenuation of m
u

rhythm
s.This short term

 
effect deserves

to be investigated in
a larger sam

ple of participants.
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Sex-and B
M

I-related differences in m
otor skills

in very young children 
attending childcare

centers
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arral 1, Susi K

riem
ler 2, Tanja K
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P
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K
ey w

ords: C
hildren, m

otor skills, overw
eight

O
bjective

C
hildren w

ith less developed
m

otor skills
engage less

in physical activity and
this m

ight 
further favour the developm

ent of overw
eight or obesity (O

W
).W

e tested if sex-
or B

M
I-

related differences in m
otorskills

w
ere

already present in very young children.

M
ethods

58 childcare centers in S
w

itzerland w
ere random

ly selected.O
f the 667 children present on 

the test day, 519 had a com
plete dataset. C

hildren perform
ed a validated obstacle course 

(six m
otor tasks) w

hich w
as sem

i-quantitatively m
easured on a five point scale. A

dditional 
m

easurem
ents included jum

ping on one leg and the children’s B
M

I. The test-retest 
correlations w

ere m
oderate (0.49�r<0.6) for 3 tasks (turning w

hile running, jum
ping from

 a 
case, getting up) and high (r>0.70) for the other 4 (clim

bing stairs, running, balancing on a 
beam

 and jum
ping on one leg) as w

ell for the total score (sum
 of all tasks, all p<0.0001). 

R
esults

O
f the 519 children (50%

 girls, 3.4 ±0.6 years, B
M

I 16.2 ± 1.2 kg/m
2), 12%

 w
ere O

W
according to the IO

TF criteria. D
espite a tendency for low

 perform
ance

of O
W

 children in
som

e tasks, there w
ere no significant B

M
I-related differences in the single tasks or the 

sum
 of the 6

m
otor tasks of the obstacle course (all p>0.05). W

hen a score of the 7 tasks 
w

as m
ade, O

W
 children perform

ed less w
ell (p=0.03). B

oys w
ere better in clim

bing stairs 
than girls

(p=0.02), but otherw
ise there w

ere no significant sex
differences in the single 

tasks or the sum
 scores. 

C
onclusion

A
t this early age, there w

ere
no

m
ajor sex-

or B
M

I-related differences in m
otor abilities 

except a tendency for low
er perform

ance of O
W

 children in overall m
otor skills. 3-4 years 

of age m
ight be an ideal m

om
ent to prevent the vicious cycle of B

M
I-related differences in 

m
otor perform

ance. 



Jenseits der A
bsichtsbildung: D

ie B
edeutung von 

Im
plem

entierungsintentionen und Strategien volitionaler 
Intentionsabschirm

ung zur Erklärung der Sportaktivität Jugendlicher

M
arkus G

erber 1, C
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 U

w
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1

1Institut für Sport und S
portw

issenschaften, U
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2

S
chlüsselw

örter: Im
plem

entierungsintentionen, Intentionsabschirm
ung, S

portaktivität

School of H
um

an M
ovem

ent Studies, 
U

niversity of Q
ueensland

H
intergrund

M
enschen fällt es häufig schw

er, ihre V
orsätze in die Tat um

zusetzen. D
ie

P
sychologie 

beschäftigt sich deshalb m
it der Frage, w

ie die Intentions-H
andlungs-Lücke überw

unden 
w

erden kann. M
it den Im

plem
entierungsintentionen (konkreten H

andlungsplänen) und der 
volitionalen Intentionsabschirm

ung (A
ntizipation von H

andlungsbarrieren und E
ntw

icklung 
von G

egenstrategien) w
urden dabei zw

ei m
ögliche A

nsatzpunkte identifiziert. Im
 R

ahm
en 

der vorliegenden Studie w
urde untersucht, in w

elchem
 Ausm

ass bei Jugendlichen die 
S

portaktivität 
über 

den 
E

influss 
der 

Absichtstärke 
hinaus 

m
it 

spontan 
auftretenden 

Im
plem

entierungsintentionen und der spontanen Anw
endung von Intentionsabschirm

ungs-
S

trategien erklärt w
erden kann.

M
ethodik

A
n einem

 G
ym

nasium
 w

urden N
=210 m

ännliche (n=60) und w
eibliche (n=150) S

chüler/-
innen (M

=17.4 Jahre, S
D

=1.2) im
 A

bstand von drei M
onaten m

ittels Fragebogen zw
eim

al 
befragt. 

In 
dem

 
Fragebogen 

gaben 
die 

S
chüler/-innen 

über 
ihre 

sportbezogene 
A

bsichtsstärke, 
die 

H
öhe 

ihrer 
Im

plem
entierungsintenionen, 

über 
die 

von 
ihnen 

angew
andten S

trategien der Intentionsabschirm
ung und ihre Sportpartizipation A

uskunft. 
Zudem

 
m

achen 
sie 

A
ngaben 

zu 
den 

sportbezogenen 
K

onsequenzerw
artungen, 

zur 
S

elbstw
irksam

keit und zur S
elbstdeterm

ination. D
ie D

atenausw
ertung erfolgte m

ittels 
A

N
O

V
A

s und hierarchischen R
egressionsanalysen.

Ergebnisse
S

pontan geform
te Im

plem
entierungsintentionen w

urden von den Jugendlichen selten 
berichtet. Ebenso kam

en Strategien zur Intentionsabschirm
ung nur selten zur Anw

endung. 
D

ie 
volitionalen 

V
ariablen 

w
aren 

bei 
M

ädchen 
höher 

ausgeprägt 
als 

bei 
Jungen. 

K
onsequenzerw

artungen, Selbstw
irksam

keit und Selbstdeterm
ination trugen zur E

rklärung 
der A

bsichtsstärke bei. Im
plem

entierungsintentionen und volitonale Intentionsabschirm
ung 

hatten keinen E
influss auf die S

portaktivität, w
enn die A

bsichtstärke kontrolliert w
urde. 

Zudem
 

existierten 
keine 

Interaktionseffekte 
zw

ischen 
A

bsicht 
x 

Im
plem

entierungs-
intentionen und A

bsicht x Intentionsabschirm
ung. A

ufgrund der geringen A
usprägung 

spontaner Im
plem

entierungsintenionen und S
trategien volitionaler Intentionsabschirm

ung 
sind 

Interventionsstudien 
gefordert, 

um
 

herauszufinden, 
ob 

volitionale 
Kom

petenzen 
experim

entell m
anipuliert w

erden können bzw
. w

ie sich eine erfolgreiche M
anipulation auf 

die S
portaktivität ausw

irkt (m
ehr D

etails in G
erber, M

allett &
 P

ühse, 2011, in D
ruck).

Literatur
G

erber, M
., M

allett, C
., & Pühse, U

. (2011, in D
ruck). Beyond intentional processes: The role of action and 

coping planning in explaining exercise behaviour am
ong adolescents. International Journal of S

port 
and E

xercise P
sychology.

D
ie B

asler M
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bergew

ichtigen und A
dipösen

M
arkus G
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einhard Fuchs

2&
 U
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e P
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S
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bergew
icht, Volition

Institut für Sport und Sportw
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H
intergrund

K
örperliche Inaktivität ist eine w

ichtige U
rsache von Ü

bergew
icht und Adipositas. D

ie 
Förderung eines körperlich-aktiven Lebensstils ist deshalb aus präventivm

edizinischer 
S

icht ein w
ünschensw

ertes Ziel. B
isherige Interventionsprogram

m
e konzentrierten sich 

vorw
iegend auf die Verbesserung der M

otivation. P
rogram

m
e für übergew

ichtige und 
adipöse Personen sollten jedoch verstärkt auch volitionale Faktoren in den B

lick nehm
en. 

U
m

 herauszufinden, ob durch die S
tärkung volitionaler K

om
petenzen die A

lltags-
und

S
portaktivität sow

ie die D
eterm

inanten körperlich-sportlicher A
ktivität beeinflusst w

erden, 
w

urde in der vorliegenden S
tudie m

it N
=50 übergew

ichtigen und adipösen P
ersonen das 

K
urz-Interventionssprogram

m
 M

oVo-LISA
(G

öhner &
 Fuchs, 2007) durchgeführt.

M
ethodik

E
ine E

xperim
ental-(n=21) und eine W

artegruppe (n=29) w
urden über einen Zeitraum

 von 
vier 

M
onaten 

m
ittels 

psychologischer 
Fragebogen-B

atterie 
dreim

al 
befragt. 

D
as 

D
urchschnittsalter 

lag 
bei 

M
=48.3 

Jahren, 
der 

m
ittlere 

B
M

I 
bei 

29.6 
kg/m

2

Ergebnisse

. 
D

er 
Frauenanteil 

w
ar 

in 
beiden 

G
ruppen 

gleich 
(71.4%

 
vs. 

69.0%
). 

D
as 

Interventions-
program

m
 bestand aus zw

ei G
ruppensitzungen (à je 90 M

inuten) und einem
 dazw

ischen 
geschalteten Individualgespräch (à 15 M

inuten). D
ie E

xperim
entalgruppe nahm

 an dem
 

Interventionsprogram
m

 unm
ittelbar nach der B

aseline-E
rhebung teil (N

ovem
ber 2007). D

ie 
W

artegruppe absolvierte die Intervention zw
ei M

onate später (Januar 2008). D
ie Follow

-up 
B

efragung fand im
 M

ärz 2008 statt. D
ie D

ropoutquote von t1 zu t3 betrug 0%
.

D
ie R

esultate zeigen signifikante Verbesserungen hinsichtlich der S
portaktivität, der 

K
onsequenzerw

artungen, 
der 

Zielintention, 
der 

Im
plem

entierungsintentionen 
und 

der 
volitionalen Selbstregulations-Fertigkeiten. Insgesam

t liefern die B
efunde überzeugende 

B
elege für die kurz-und m

ittelfristige W
irksam

keit und die praktische D
urchführbarkeit des 

M
oV

o-LISA
Interventionsprogram

m
s in einem

 nicht m
edizinischen Setting (detailliertere 

Inform
ationen zur S

tudie sind geplant in G
erber, Fuchs &

 Pühse, in Ü
berarbeitung).
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H
igh exercise levels are related to favorable sleep patterns and 
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O
bjective

S
leep is crucial for psychological functioning and daily perform

ance. The present study 
intended to investigate w

hether, com
pared to controls, vigorous exercisers report better

sleep and psychological functioning, and w
hether relationships vary w

ith gender. 

M
ethod

A
 total of N

=434 adolescents (n=258 vigorous exercisers, n=176 controls; m
ean age M

= 
17.23 years) took part in the study. W

eekly averages spent exercising w
ere M

=17.69 
hours for exercisers and M

=4.69 hours for controls. To assess sleep patterns, participants 
com

pleted a sleep log for seven consecutive days. To assess psychological functioning, 
participants com

pleted several self-rating questionnaires.

R
esults

C
om

pared to controls, both fem
ale and m

ale vigorous exercisers reported m
ore favorable 

sleep patterns including better quality of sleep, shortened sleep onset latency and a low
er 

num
ber of aw

akenings after sleep onset, as w
ell as a decreased tiredness and increased 

concentration during the day. V
igorous exercisers reported significantly low

er degrees of 
anxiety and depressive sym

ptom
s. C

om
pared to m

ales, fem
ales reported less variations in 

sleep, but m
ore strain, depressive sym

ptom
s and anxiety.

C
onclusions

Findings suggest that vigorous exercise training has a favorable influence on adolescents’ 
psychological functioning and sleep. R

esults also indicate that m
ales w

ith low
 exercise 

levels are at risk for poorer psychological functioning and increased sleep com
plaints. For 

m
ore inform

ation about this study see B
rand, Beck, G

erber, H
atzinger, P

ühse and 
H

olsboer-Trachsler (2010).
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O
bjective

S
leep is key for psychological functioning and daily perform

ance.
B

oth lay and scientific 
opinion hold that physical activity facilitate restorative sleep. H

ow
ever, research w

ith
adolescents

is scarce.The aim
 of the present study w

as to com
pare sleep-E

E
G

 patterns 
of elite-level football players and controls.

M
ethod

Tw
elve

adolescent m
ale football players

(M
=14 hours of vigorous exercise per w

eek) and 
12 controls (M

=1.5 hours of vigorous exercise per w
eek) m

atched for age (about 16 years) 
and educational level, took part in the study. S

leep-E
E

G
 registration w

as perform
ed 

follow
ing a day w

ithout exercise.

R
esults

S
leep-EE

G
 analyses revealed that, com

pared to controls, the
football players show

ed
greater sleep efficiency, shortened

sleep onset latency, less aw
akenings after sleep onset, 

m
ore

stage 4, and less R
E

M
 sleep. Im

portantly, this pattern of results em
erged follow

ing a 
day 

w
ithout 

exercise. 
M

oreover, 
vigorous 

football 
players 

reported 
better 

daily 
perform

ance and displayed less w
eeknight to w

eekend night variation.

C
onclusions

Findings
suggest that for the football players, vigorous exercise seem

ed to lead to longer-
lasting electrophysiological change in brain activity irrespective of acute bouts of exercise.
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asel

H
intergrund

E
in erholsam

er S
chlaf trägt zum

 psychischen W
ohlbefinden von M

enschen bei. Im
 

G
egensatz 

dazu 
führt 

ein 
gestörter 

S
chlaf 

zu 
E

inbussen 
in 

der 
kognitiven 

Leistungsfähigkeit 
sow

ie 
im

 
sozialen 

und 
em

otionalen 
Em

pfinden. 
S

ow
ohl 

im
 

V
olksglauben w

ie auch unter E
xperten ist die A

nsicht w
eit verbreitet, körperliche A

ktivität 
könne 

S
chlafbeeinträchtigungen 

vorbeugen 
und 

zu 
einer 

höheren 
S

chlafqualität 
beigetragen. 

D
ie 

w
issenschaftliche 

G
rundlage 

für 
diese 

Annahm
e 

ist 
jedoch 

w
enig 

überzeugend. D
ie bisherigen E

rgebnisse lieferten zum
 Teil w

idersprüchliche B
efunde. In 

der 
vorliegenden 

S
tudie 

w
urde 

deshalb 
untersucht, 

ob 
bei 

jungen 
E

rw
achsenen

w
ahrgenom

m
ene Fitness, das G

efühl, ausreichend körperlich aktiv zu sein und der 
U

m
fang 

an 
körperlich-sportlicher 

A
ktivität 

m
it 

verschiedenen 
S

chlafindikatoren 
in 

B
eziehung steht. D

as G
eschlecht w

urde als M
oderatorvariable berücksichtigt.

M
ethodik

D
ie 

S
tichprobe 

bestand 
aus 

N
=862 

m
ännlichen 

(n=223) 
und 

w
eiblichen 

(n=639) 
S

tudierenden (M
=24.7 Jahre, S

D
=5.9). D

ie U
ntersuchungspersonen füllten eine R

eihe von 
S

elbstbericht-Fragebögen zu den Them
enbereichen w

ahrgenom
m

ene Fitness, körperliche 
A

ktivität 
(O

IM
Q

), 
S

chlafqualität 
(P

S
Q

I), 
S

chlafstörungen 
(IS

I) 
und 

schlafbezogene 
G

edanken (FE
P

S
 II) aus. D

ie D
atenausw

ertung erfolgte m
ittels m

ulti-
und univariater 

K
ovarianzanalysen.

Ergebnisse
S

tudierende m
it einer hohen Fitnessw

ahrnehm
ung gaben einen besseren S

chlaf an. 
S

tudierende 
m

it 
tiefer, 

m
ittlerer 

und 
hoher 

körperlichen 
A

ktivität 
unterschieden 

sich 
hingegen nicht signifikant voneinander. E

in w
ahrgenom

m
ener M

angel an körperlicher 
A

ktivität w
ar m

it einer geringeren S
chlafqualität assoziiert. W

ahrgenom
m

ene Fitness und 
körperliche A

ktivität w
aren m

oderat m
iteinander korreliert. Im

 Vergleich zu m
ännlichen 

S
tudierenden gaben Frauen m

ehr S
chlafproblem

e und m
ehr schlafbeeinträchtigende 

G
edanken an. D

ie vorliegende S
tudie w

iderspricht der allgem
einen A

nnahm
e, dass 

körperlich-sportliche 
A

ktivität 
als 

verhaltensbezogene 
V

ariable 
in 

einem
 

direkten 
Zusam

m
enhang m

it einem
 guten S

chlaf steht. V
ielm

ehr deuten die B
efunde darauf hin, 

dass kognitive P
rozesse bei der E

ntstehung und Aufrechterhaltung von S
chlafstörungen 

eine zentrale R
olle spielen. W

eitere D
etails zur S

tudie finden sich in G
erber, B

rand, 
H

olsboer-Trachsler und P
ühse (2010, in D

ruck).
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ong adolescents
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B
ackground

Lay and scientific opinion alike hold that physical activity is efficient as both rem
edy and 

preventative m
easure for poor sleep. There is evidence that strenuous exercising of 

adolescent elite athletes leads to favourable sleep patterns (B
rand et al., 2009). H

ow
ever, 

research on this issue in non-elite athletes is lim
ited. The aim

 of the present study w
as to 

com
pare sleep-E

E
G

 patterns of adolescents w
ith high leisure tim

e exercise levels and 
controls.

M
ethods

A
 total 38 adolescents (age: M

=18.59 years) took part in the study; 17 adolescents w
ere 

high, and 21 w
ere low

 exercisers. M
ean w

eekly exercise duration w
as 8.5 h for high and 2 

h for low
 exercisers. S

leep-EE
G

 recordings w
ere perform

ed follow
ing a day w

ithout 
exercise. 

P
articipants 

also 
com

pleted
questionnaires 

regarding 
their 

psychological 
functioning.

R
esults

C
om

pared to low
 exercisers, high exercisers had m

ore slow
 w

ave sleep, and less light and 
R

E
M

 
sleep, 

higher 
scores 

for 
positive 

coping 
and 

curiosity, 
and 

low
er 

scores 
for 

depressive sym
ptom

s
and som

atosensory am
plification. M

ultiple regression analyses 
show

ed that w
eekly exercise duration predicted shortened sleep onset latency, low

 
num

ber of aw
akenings, and increased slow

 w
ave sleep.

C
onclusions

R
egular, though not necessarily vigorous, exercise is related to functional objective sleep 

patterns 
and 

better 
psychological 

functioning. 
R

egular 
physical 

activity 
should 

be 
prom

oted and access to sports facilities should be facilitated. For m
ore inform

ation about 
this study see B

rand, G
erber, Beck, H

atzinger, P
ühse and H

olsboer-Trachsler (2010). 
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niversität B
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H
intergrund

W
ährend 

den 
letzten 

drei 
Jahrzehnten 

haben 
sich 

Forscher 
unterschiedlicher 

W
issenschaftsdisziplinen 

m
it 

der 
Frage 

auseinandergesetzt, 
ob 

sportliche 
A

ktivität 
M

enschen helfen kann, erfolgreich m
it S

tress um
zugehen. D

ie Aussagekraft bisheriger 
S

tudien ist jedoch dahingehend eingeschränkt, dass oftm
als m

it kleinen S
tichproben und 

ungenügend validierten M
essinstrum

enten zur E
rfassung von S

tress, der S
portaktivität 

oder des G
esundheitsem

pfindens gearbeitet w
urde. Zudem

 w
urden nur selten P

ersonen 
untersucht, von denen erw

artet w
ird, sie seien hohen chronischen S

tressbelastungen 
ausgesetzt. 

Im
 

R
ahm

en 
der 

vorliegenden 
S

tudie 
w

urde
deshalb 

m
it 

P
olizei-

und 
R

ettungsdienstangestellten getestet, ob Personen m
it hoher S

portpartizipation bzw
. hoher 

Fitness bei hoher Stressexposition w
eniger G

esundheitsbeeinträchtigungen w
ahrnehm

en.

M
ethode

Insgesam
t füllten 533 P

ersonen (n=460 P
olizisten/-innen, n=73 R

ettungsdienstangestellte) 
einen 

m
ehrteiligen 

Fragebogen 
aus. 

D
as 

D
urchschnittsalter 

betrug 
M

=41.2 
Jahre 

(S
D

=9.8). D
er Frauenanteil lag bei 22.9%

. D
ie U

ntersuchungspersonen m
achten A

ngaben 
zum

 S
tress (TIC

S
), zur S

portaktivität, zur w
ahrgenom

m
enen Fitness, zum

 allgem
einen 

G
esundheitsem

pfinden (S
F-12), zur psychosom

atischen B
eschw

erdenbelastung und zur 
krankheitsbedingten A

rbeitsabw
esenheit. D

ie A
nalyse der S

tresspuffereffekte erfolgte 
m

ittels hierarchischer R
egressionsanalysen.

Ergebnisse und D
iskussion

E
in erhöhter S

tressbelastungsgrad ging m
it einem

 beeinträchtigten G
esundheitsem

pfinden 
einher. K

ein signifikanter Zusam
m

enhang ergab sich zw
ischen der S

portaktivität und der 
S

tressbelastung. Fitness und S
tress w

aren negativ korreliert. S
portaktivität und Fitness 

standen 
m

it 
einem

 
positiveren 

G
esundheitsem

pfinden 
in 

V
erbindung. 

D
ie 

R
egressionsanalysen brachten signifikante Interaktionseffekte hervor. E

s w
urde deutlich, 

dass 
S

portaktivität 
stressbedingten 

G
esundheitsbeeinträchtigungen 

entgegenw
irkt.

S
portaktivität 

w
ar 

ein 
stärkerer 

S
tresspuffer 

als 
die 

w
ahrgenom

m
ene 

Fitness. 
Für 

m
oderate S

portaktivitäten zeigten sich deutlichere Stresspuffereffekte als für kräftige 
A

ktivitäten. D
ie B

efunde verdeutlichen, dass S
portaktivität und Fitness zur Förderung einer 

gesunden und zufriedenen B
elegschaft beitragen können, in dem

 die A
rbeitnehm

enden 
w

eniger bei der A
rbeit fehlen und sich im

 Kam
pf gegen S

tress besser gew
appnet fühlen. 

M
ehr Inform

ationen zur S
tudie sind geplant in G

erber, Kellm
ann, H

artm
ann und Pühse

(in 
Ü

berarbeitung).
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Introduction

S
earching for w

ays to enhance
quality of life (Q

oL), physical activity (P
A

) has been found 
to be a prom

ising option. In adult and in clinical populations P
A

 interventions have show
n 

to im
prove physical and psychological Q

oL
(A

tlantis, C
how

, K
irby &

 S
ingh, 2004; B

ow
en, 

Fesinm
eyer, Yasui, Tw

oroger, U
lrich et al., 2006).The present study tested the effect of a 

school-based P
A

program
 (“K

inder-S
portstudie K

ISS
”) on quality of life (Q

oL) in a general 
population of elem

entary school children.

M
ethod

The study sam
ple consisted of 540 first and fifth graders, w

hich w
ere random

ly assigned 
to a P

A
 program

 or a no-P
A

 control condition during one academ
ic year. Q

oL w
as 

assessed by the C
hild H

ealth Q
uestionnaire (Landgraf, A

betz &
 W

are, 1997)
at baseline 

and post-intervention. W
e conducted m

ixed linear m
odel analyses to

test the intervention 
effect.

R
esults

P
hysical Q

oL in first graders and physical and psychosocial Q
oL in fifth graders w

ere not 
affected by the intervention. In first graders, the PA

 intervention had a positive im
pact on 

psychosocial Q
oL (effect size [d], 0.32; p < .05). S

ubpopulation analyses revealed that this 
effect w

as caused by an effect in urban (effect size [d], 0.38; p < .05) and overw
eight first 

graders (effect size [d], 0.45; p < .05).

C
onclusion

In conclusion, a school-based PA
 intervention had little effect on Q

oL in elem
entary school 

children.
Future research should clarify if corresponding trials lead to positive Q

oL 
changes in other age groups and populations w

here Q
oL at baseline is com

prom
ized.
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B
M

ZI –
B

erner M
otiv-und Zielinventar im

 Freizeit-&
G

esundheitssport

K
atrin

Lehnert,G
orden S

udeck
&

A
chim

 C
onzelm

ann
U

niversität B
ern

S
chlüsselw

örter:m
ultidim

ensionales Instrum
ent, M

otive, S
portaktivität

Einleitung
Für M

assnahm
en zur S

port-und Bew
egungsförderung w

erden verm
ehrt zielgruppenspezi-

fische S
portangebote gefordert, die neben üblicherw

eise verw
endeten

(z.B
.

soziodem
o-

graphischen
und

körperlichen)
D

ifferenzierungsm
erkm

alen vor allem
 psychische H

and-
lungsvoraussetzungen (P

H
V

) berücksichtigen. Zentrale P
H

V
 sind

hierbeiM
otive und Ziele 

des
Sporttreibens. O

bgleich dem
G

esundheitsm
otiv vor allem

 als E
instiegsm

otiv eine 
w

ichtige handlungslegitim
ierende Funktion zukom

m
t,

sind eine R
eihe w

eiterer M
otive 

handlungsleitend und m
üssen für eine m

öglichst breite m
otivationale V

erankerung des 
S

portengagem
ents beachtet w

erden. D
er Bedarf an einer m

ultidim
ensionalen E

rfassung 
von M

otiven und Zielen w
ird von bisherigen

Testinventaren aber nur unzureichend befrie-
digt. D

as B
erner M

otiv-und Zielinventar (B
M

ZI)soll diese Lücke
schliessen, indem

 es
eine

Individualdiagnose
von M

otivprofilen zulässtund dabei (a)spezifisch für das Anw
endungs-

feld des
Freizeit-und G

esundheitssports ist (w
as eine ökonom

ische
E

rfassung der M
otive 

bedingt), 
(b) 

auf 
das 

m
ittlere 

bis 
höhere 

E
rw

achsenenalter 
ausgerichtet 

ist
und 

(c)P
ersonen m

it einer relativ geringen
S

portpartizipation m
itberücksichtigt.

M
ethode

Für die Fragebogenkonstruktion w
urde nach eingehenderAnalyse bestehender Testinven-

tare derFragebogen von G
abler (2002) als G

rundlage gew
ählt,da dieserauf dem

 m
otiva-

tionstheoretisch fundiertesten S
trukturierungsansatz basiert. In folgenden B

ereichen w
ur-

de der Fragebogen
erw

eitert: (a)Form
ulierung von tätigkeitszentrierten Item

s
sow

ie
D

iffe-
renzierung der B

ereiche (b) G
esundheit, (c)E

rholung und
(d) Leistung. D

ie psychom
etri-

sche Q
ualität des Inventars w

urde in 5
S

tudien m
it insgesam

t 852 E
rw

achsenen explorativ 
analysiert und abschließend konfirm

atorisch geprüft. D
abei w

urde der
Item

pool von 
41

Item
s sukzessive auf 24

reduziert.

Ergebnisse und
D

iskussion
D

as B
M

ZI erfasst die 7
D

im
ensionen K

ontakt, W
ettkam

pf/Leistung, A
blenkung/K

atharsis, 
Figur/A

ussehen, Fitness/G
esundheit, A

ktivierung/Freude
und Ä

sthetik. D
ie internen K

on-
sistenzen (.72

<
�

<
.90) sow

ie die konvergente (K
onstruktreliabilität nach H

ancock und 
M

üller für alle S
kalen >

.70) und diskrim
inante V

alidität (Fornell/Larcker K
riterium

 bis auf 
ein Faktorenpaar erfüllt) können als gut bew

ertet w
erden. E

benso ist die
M

odellanpassung 
zufriedenstellend

��
2/df=

1.65,R
M

S
E

A
=

.054,S
R

M
R

=
0.83, C

FI=
.942).M

it dem
 B

M
ZI 

liegtein ökonom
isches, reliables und valides Instrum

ent vor, w
elches

zum
 S

creening von 
m

ultidim
ensionalen M

otivprofilen im
 Freizeit-

und G
esundheitssport geeignetist. E

s kann 
zur B

eschreibung von Zielgruppen sow
ie zur

K
onzeption von passenden S

portangeboten 
eingesetzt w

erden. 

Literatur
G
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fahren: Stil und Effizienz
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S
chlüsselw

örter: H
andbike,R

ollstuhl,Antrieb S
til, Effizienz

Schw
eizer P

araplegiker Forschung
N

ottw
il

Einleitung
H

andbike fahren kann unterschiedlich ausgeführt w
erden:E

s istm
öglich vor allem

 durch 
Ziehen oder durch S

tossen K
raft auszuüben, oder m

an übt gleichm
ässig über die ganze 

U
m

drehung K
raft aus. V

erschiedene Antriebsstile sind bis jetzt aber noch nicht definiert 
w

orden. D
ie S

tile beim
 R

ollstuhlfahren sind bereits untersucht und in 5 K
ategorien unter-

teilt w
orden. D

e G
root et al. (2004) haben gezeigt,dass

der P
um

ping-S
til am

effizientesten
bei unerfahrenen R

ollstuhlfahrern ist. D
as Ziel dieserStudie ist die K

lassifizierung von die 
verschiedenen A

ntriebsstilen
beim

 H
andbiken,

und zu untersuchen w
elcher

S
til am

 effi-
zientesten ist.

M
ethode

Zw
ölfP

ersonen
m

it einer chronischen
Q

uerschnittlähm
ung

nahm
en an dieser

S
tudie

teil.
V

oraussetzungen w
aren: m

indestens 2 Jahren
nach E

intritt
der Lähm

ung,
E

rfahrung
m

it 
H

andbiken
oder Training an der A

rm
kurbelund keine chronische Schulterbeschw

erden.
A

lle P
robanden

führten
m

it
dem

H
andbike einen subm

axim
alen

Test
(6km

/h) m
it stufen-

w
eiser Leistungssteigerung

durch. M
it H

ilfe eines Zugsystem
s w

urde die W
iderstandskraft 

erzeugt und in S
chritten von 10W

 von 25 auf65 W
 erhöht(van der W

oude et al., 1986).
D

as H
andbike w

ar m
it einem

K
raftsensor im

 H
andgriff ausgestattet w

elcher
die K

raft in 3 
D

im
ensionen registrierte. M

it H
ilfe des O

xycons w
urde die ein-und ausgeatm

ete Luft ana-
lysiert.D

ie Leistung w
urde m

it H
ilfe der effektiven

K
raft und der G

eschw
indigkeitder Kur-

bel berechnet. D
ie

m
echanische Effizienz w

ar definiert als derP
rozentsatz

der gefahrenen
Leistung zum

E
nergieaufw

and.D
ie statistischen Tests w

urden m
itS

P
S

S durchgeführt. D
ie 

D
aten w

urden m
itA

N
C

O
V

A
getestet,w

om
itder E

influss
der Leistung auf die Effizienz be-

rechnet w
urde.

Ergebnisse und D
iskussion

B
eim

 H
andbiken w

urden drei verschiedene S
tile definiert. D

ie E
inteilung w

urde m
it H

ilfe 
des

V
erhältnisses

der m
axim

alen
Leistung w

ährend der S
tossphase und der

m
axim

alen
Leistung w

ährend der Ziehphase vorgenom
m

en. In 84,5%
 aller Fälle w

urde der P
ull-S

til 
angew

endet. D
er P

ush-S
til w

urde nur einm
al angew

endet.Kein A
ntriebsstil w

ar signifikant 
effizienter. D

urch die schiefe Verteilung
des S

tils w
ar es schw

ierig signifikante U
nterschie-

de zu finden. E
s w

äre besser den P
ull-S

tilin m
ehrere Stile aufzuteilen. Som

itkönnte
ge-

zeigt w
erden,dass der

extrem
e P

ull-S
tilnur bei tieferen

Leistungen
eingesetzt w

ird,und 
dass beihöheren

Leistungen
die P

ushphase
im

m
er w

ichtiger w
ird.U

m
 tatsächlich fest zu 

stellen w
elcher S

til am
 effizientesten ist,

sollten in
einer

Folgenstudie
die P

robanden in-
struiert w

erden, m
it w

elchen Stilen sie fahren sollen.
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Introduction
The extent of m

uscle inactivation is usually m
easured w

ith the tw
itch interpolation 

technique
(M

erton 1954), w
hich consists in the application ofone or m

ore electrical stim
uli 

on
a

m
axim

alvoluntary contraction (M
V

C
); the higher the superim

posed force, the higher 
the inactivation level.

S
tim

ulation over the m
otor nerve (i.e. the fem

oral nerve for the
quadriceps m

uscle) is considered as the gold standard as all m
otor units are theoretically 

stim
ulated

sim
ultaneously. N

evertheless, nerve stim
ulation m

ay be disconfortable for 
unaccustom

ed or frailty subjects
and the expectation of a noxious stim

ulus m
ay

lead to a 
reduced voluntary activation level (B

utton &
 B

ehm
 2008). Therefore the aim

 of the present 
investigation w

as to com
pare over the m

uscle stim
ulation (referred as m

uscle stim
ulation) 

vs. nerve stim
ulation to assess quadriceps m

uscle inactivation over a range of contraction 
levels.

M
ethods

14 healthy subjects (8 m
en, 6 w

om
en; 27 ± 5 yr) w

ere tested.S
upram

axim
al paired stim

uli 
(doublet at 100 H

z) w
ere delivered to the fem

oral nerve or to the quadriceps m
uscle belly 

at rest and during
voluntary contractions ranging from

 20 to 100%
 of M

V
C

, and the 
am

plitude of the
superim

posed doublet w
as quantified to investigate inactivation.The level 

of discom
fort associated w

ith both stim
ulation procedures w

as assessed via a visual 
analogue scale

(VA
S

).

R
esults

The size of the superim
posed doublet w

as alm
ost identical for the tw

o stim
ulation 

m
odalities in

the range of 60 to 100%
 M

V
C

(14 ± 5 N
m

vs. 15
± 6 N

m
respectively for 

m
uscle and nerve stim

ulation at 100%
 M

V
C

, P
>0.05).V

AS
 discom

fort scores for doublet 
responses w

ere higher for nerve than
for m

uscle stim
ulation (25.1%

; P
<0.05) despite

low
er optim

al stim
ulation intensity (71 ± 19 m

A
 vs. 100 ± 0 m

A
for nerve and m

uscle 
stim

ulation, respectively, P
<0.001).

C
onclusion

P
resent results

legitim
ate the use of m

uscle stim
ulation for tw

itch interpolation applications 
for strong voluntary contractions (�60%

 M
V

C
).These data could be valuable to clinicians 

w
ho m

ay w
ant to use the tw

itch interpolation
technique for evaluating m

uscle inactivation. 

R
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Physical activity recognition in children by tw
o uni-axial accelerom

eters 
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Introduction
The aim

 of this study w
as first to establish and validate an observational system

 to the 
data of tw

o accelerom
eters w

orn on hip and w
rist. S

econdly, a classifier system
 should be 

applied to the accelerom
eter data that w

ould recognize the m
ode of children’s activities.

M
ethod

41 children
w

ere provided w
ith tw

o accelerom
eters and w

ere asked to attach one of the 
devices to the w

rist and the other to the hip. Three to four blocks of video recordings w
ere 

sim
ultaneously accom

plished during 3 h at school and 3 h in their leisure
tim

e. E
ach 

second of video data w
as labelled as one of nine different activities (stationary, w

alking, 
running, 

jum
ping, 

acrobatics, 
biking, 

horseback 
riding, 

craw
ling, 

kickboarding) 
by 

researchers. The classifying system
 w

as trained by video-labelled accelerom
etry data of 

the first group of children
(age: 10.7±1.3 y, w

eight: 39.8±10.1 kg, height: 1.5±0.1m
)

and 
tested by data of the rem

aining group of children
(age: 10.7±0.9 years, w

eight: 38.0±6.3 
kg, height: 1.5±0.1 m

). A
 system

 consisted of three different classifiers, such as N
earest 

N
eighbour (N

N
) (k=10), N

orm
al D

ensity D
iscrim

inant Function (N
D

D
F) and a classifier 

containing visually determ
ined linear borders. R

elative errors of the classifying system
s 

w
ere calculated to determ

ine its quality.

R
esults

M
ean relative error of the three classifiers w

ere 40.0±10.2%
 (N

earest N
eighbour), 51.1 

±8.3%
 

(N
D

D
F) 

and 
35.1±10.2%

 
(visual 

classifier). 
O

verall 
error 

after 
voting 

w
as 

35.0±11.0%
. The system

 w
as able to classify 93%

 of stationary, 69%
 of w

alking, 75%
 of 

running 
and 

71%
 

of 
jum

ping 
activities 

correctly. 
The 

other 
activities 

w
ere 

m
ainly 

recognised as ‘not assigned’ activities or w
alking.

D
iscussion

O
verall recognition rate w

as low
er than in another study, w

here 70.9%
 of the tim

e w
as 

classified correctly using quadratic discrim
inant analysis and 80.8%

 using a hidden 
M

arkov m
odel [1]. This m

ight result from
 the different num

bers of analysed activity 
categories used in this study. H

ow
ever, recognition rate of w

alking w
as higher in the 

present study than in the study m
entioned above. To our know

ledge, this is the first 
classification system

 that is able to recognize children-specific activities of different 
intensities w

ith reasonable overall and low
 specific error rates.

C
onclusion

A
s it is crucial for children-specific objective devices to be easy to apply, a sim

ple 
accelerom

etry-based system
 w

as developed that contains valid activity classes and 
recognises m

ost com
m

on activities of different intensities w
ith low

 error rates.
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Introduction
P

hysical activities (P
A

) can be
described in term

s of frequency, duration, type of P
A

and 
intensity. M

any of the system
s currently in use rely on sim

ple sensor setups that are very 
restricted, w

hen it com
es to the recognition of the PA

 type. In this study, a
system

 relying 
on tw

o accelerom
eters m

ounted on the upper arm
 and the thigh w

as validated using a 
clearly defined protocol as w

ell as in sim
ulated real-life conditions. 

M
ethod

Xsens m
otion trackers (Xsens Technologies B

.V
., A

N
 E

nschede, N
L) w

ere used in the 
developm

ent phase of the study. H
eart rate w

as m
onitored using the sm

artbelt m
odel from

 
S

uunto (Suunto O
y, V

antaa, Finland). 32 subjects w
ere recruited for the developm

ent 
study

(16 m
, 16 f, w

eight = 69.8 +/-
13.46, height= 1.73 +/-

0.08, age = 35 +/-
11

yrs).
U

sing a strict protocol, the follow
ing activities w

ere recorded
understeady state conditions: 

seated activities, standing activities, w
alking dow

nw
ards, level w

alking, w
alking upw

ards, 
biking,

and
running. Features w

ere extracted from
 the signal using

a 5 second w
indow

. 
The features w

ere then used to calculate a S
upport Vector M

achine (S
V

M
) classification 

m
odel. U

sing only developm
ent data, part of the data w

as used to calculate the m
odel and 

part of the data w
as used to test the m

odel (cross validation). N
ew

 data w
as recorded w

ith 
sm

aller, less accurate sensors, w
hich could also be used in every day living (S

hakeN
et 

C
S

E
M

N
euchâtel,

C
H

)). 12 subjects (6 m
, 6 f, w

eight=70.5 +/-12.8 kg, height=1.747+/-
0.091m

 age=31+/-9 yrs) w
ere asked to perform

 the activities m
entioned above in

a
specified

m
anner as w

ell as in sim
ulated real-life condition w

hile being m
onitored by 4 

video cam
eras. The sam

e features w
ere extracted from

 the acceleration data.The S
V

M
 

m
odels w

ere applied to the features and
the classified activities w

ere
com

pared to the 
groundtruth obtained from

 the protocol and the video data. 

R
esults

biking
dow

nhill
level

running
sitting

standing
uphill

cross validation 
74%

90%
34%

97%
95%

94%
81%

new
 data

73%
18%

26%
100%

81%
59%

41%

Table 1: R
ecognition rates for cross validation and validation using new

 real-life data

D
iscussion

The recognition rates drop for all activities w
hen the classification m

odels are applied to 
new

 data recorded under sim
ulated real-life conditions. Three reasons m

ay explain these 
results: 1.) C

ross validation alw
ays yield high recognition rates since the m

odels are tested 
on different sam

ples from
 the sam

e dataset. 2.) N
ew

 data w
as recorded w

ith a inferior 
signal quality (sm

aller, less accurate sensors) 3.) The drop in recognition rate is large for
activities that m

ay be interm
itted by m

any transitions betw
een them

 (standing and w
alking 

activities), and sm
aller for activities that are done during longer and continuous tim

e 
intervals (biking, running, sitting)

A
nthropom

etrische und konditionelle
U

nterschiede
hinsichtlich der 

Spielposition
und Spielseite

im
 Junioren-Elitehandball

K
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arkus Tschopp
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S
chlüsselw

örter: H
andball,physiologisches P

rofil, S
pielposition

Einleitung
Es ist bekannt, dass im

 H
andball gew

isse positionsspezifische U
nterschiede

hinsichtlich 
anthropom

etrischen Voraussetzungen und konditioneller Faktoren bestehen
(C

haouachi, 
2009).Jedoch w

urde bisher nicht untersucht,ob ein E
influss der Spielseite und dam

it der 
Links-oder R

echtshändigkeitauf relevante Leistungsparam
eter besteht.

M
ethode

M
it 45

Junioren-E
litehandballspielern

(A
lter: 18.1±1.3J., G

rösse: 188.0±6.7cm
, G

ew
icht: 

83.1±8.6kg), alles M
itglieder der U

19 (n=23) oder U
21

(n=22) N
ationalm

annschaft, w
urden 

neben 
anthropom

etrischen 
M

essungen 
Tests 

zur 
B

estim
m

ung 
der 

E
xplosivkraft

(C
ounterm

ovem
ent Jum

p (C
M

J),
S

quat Jum
ps (S

J), einbeinige
S

prünge
(E

B
J)), der 

R
eaktivkraft (N

iedersprünge
aus 20, 40 und 60cm

 H
öhe)

und der Schnelligkeit (30m
 

S
printzeit, 10m

 A
bschnittszeiten) durchgeführt. D

ie S
ignifikanz w

urde anhand des t-Tests 
(*: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001)

bestim
m

t und die G
rösse der U

nterschiede m
it 

Effektstärken berechnet.

Ergebnisse
B

ezogen auf die S
pielpositionen w

iesen die Flügelspieler im
 V

ergleich zum
 R

est eine um
 

10.7cm
 kleinere G

rösse
und

ein um
 9.6kg tieferes

Körpergew
icht

auf
(Effektstärke

(E
S)

2.39*** resp. 1.28***). S
ie

unterschieden sich von den anderen S
pielern in einer besseren

R
eaktivkraft 

(E
S

0.98**)
und

einem
 

besseren 
30m

 
Sprint

(E
S

 
0.61*).

Ä
ussere 

R
ückraum

spieler w
aren

6.4cm
 grösser (E

S
 1.01**) und hatten

ein höheres G
ew

icht (E
S 

0.83*), Torhüter
w

aren beim
 30m

 S
print um

 0.13sek
langsam

er als die Feldspieler (E
S 

0.83
bzw

.
0.91*)

und 
hatten 

tiefere 
W

erte 
beim

E
B

J
(E

S 
0.82*).

W
erden 

die
S

pielpositionen in A
bhängigkeit der S

eiten verglichen, w
ird sichtbar, dass die Flügelspieler 

links
(=R

echtshänder) eine bessere R
eaktivkraft (E

S
 0.85)

und eine um
 2.2 bzw

. 3.5cm
 

höhere 
Sprunghöhe 

beim
S

J
und 

E
B

J
(E

S
 

0.84 
und 

1.58) 
erreichen 

als 
rechte

Flügelspieler 
(=Linkshänder). 

D
ie

Spieler 
auf 

R
ückraum

 
links 

(=R
echtshänder) 

unterschieden 
sich 

von 
den 

S
pielern 

rechts
(=Linkshändern)

durch eine
um

 
8.2cm

 
grössere

G
rösse

(E
S

 
1.54*),

einem
 

kleineren
B

M
I 

(ES
 

1.10) 
und 

besseren 
30m

 
S

printzeiten
(4.31 versus

4.49sek, E
S 1.25).

Schlussfolgerung
P

ositionsspezifische U
nterschiede in leistungsrelevanten und auch anthropom

etrischen 
P

aram
etern

sind vorhanden.
Jedoch ist der U

nterschied nicht nur positionsgebunden 
sondern auch seitenabhängig. E

s scheint, dass für Linkshänder der
S

elektionsdruck
geringer

ist als für R
echtshänder,

w
ahrscheinlich aufgrund des geringeren A

nteils in der 
G

esam
tpopulation.
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Effekte differenziell angelegter Sportprogram
m

e auf das aktuelle 
W

ohlbefinden: D
ynam

ische Verläufe und W
irkm

echanism
en

G
orden S

udeck,K
atrin Lehnert&

A
chim

 C
onzelm

ann
U

niversität B
ern

S
chlüsselw

örter: W
ohlbefinden, S

portaktivität, A
m

bulantes A
ssessm

ent

Einleitung
D

em
 

S
porttreiben 

w
erden 

vielfach 
positive 

A
usw

irkungen 
auf 

das 
W

ohlbefinden 
zugeschrieben. Ü

bersichtsarbeiten schlussfolgern allerdings in der R
egel, dass diese 

B
eziehung durch eine V

ielzahl von M
erkm

alen der P
erson und der A

rt und W
eise der 

D
urchführung 

der 
A

ktivitäten 
m

oderiert 
w

ird 
und 

dass 
bisher 

w
enig 

em
pirische 

Fundierungen m
öglicher W

irkm
echanism

en vorliegen. D
arüber

hinaus w
urden in üblichen 

V
orher-N

achher-M
essungen P

rozesse w
ährend des Sporttreibens vernachlässigt (z. B

. 
B

ackhouse et al., 2007).
Im

 R
ahm

en des P
rojekts „W

elcher Sport für w
en?“ w

urden 
differenziell angelegte S

portprogram
m

e für M
enschen im

 m
ittleren E

rw
achsenenalter 

entw
ickelt, die eine m

öglichst hohe P
assung zw

ischen personalen V
oraussetzungen (v.a. 

individuelle 
B

edürfnisse 
in 

Form
 

von 
sportbezogenen

M
otiven) 

und 
Sportangebot 

herstellen 
w

ollen. 
In 

diesem
 

B
eitrag 

w
ird 

danach 
gefragt, 

w
ie 

sich 
das 

aktuelle 
W

ohlbefinden
w

ährend und nach fünf differenziell konzipierten S
portangeboten („A

ktiv &
 

E
rholt“, 

„R
eload &

 
R

elax“, 
„Zäm

e 
zw

äg“, 
„B

ody 
&

 
(E

)M
otion“ 

und 
„S

PO
R

T V
aria“)

verändert und w
elche E

rlebniskom
ponenten erklärend herangezogen w

erden können.

M
ethodik

Innerhalb von zw
ei Interventionsphasen

(13 bzw
. 15 W

ochen) w
urden an jew

eils drei 
K

ursterm
inen m

ittels H
andheld-P

C
s B

efragungen
vor, zw

eim
al w

ährend und nach der 
S

portaktivität durchgeführt. D
ie an diesen Befragungen m

indestens einm
alteilnehm

enden  
P

ersonen (N
P

hase1
= 80 und N

P
hase2

Ergebnisse und D
iskussion

= 87) w
urden nach dem

 aktuellen Befinden, der 
körperlichen

B
eanspruchung sow

ie A
spekten des E

rlebens der S
porteinheiten (z. B. 

K
ontakterleben, 

Absorbiertheit, 
kom

petenzbasierte 
Freudeerlebnisse, 

ästhetisches 
E

rleben, W
ettkam

pferleben, E
rholungsw

ahrnehm
ung)befragt.P

ro Teilnehm
enden w

urden 
die D

aten von den bis zu drei K
ursterm

inen pro Interventionsphase aggregiert.

E
rhebliche V

erbesserungen
des

aktuellen W
ohlbefindens im

 V
orher-N

achher-V
ergleich 

(V
alenz: E

S
P

hase1
=

1.12 bzw
. E

S
P

hase2 = 1.36;A
ktivierung: E

S
P

hase1
=

0.81 bzw
. E

S
P

hase2 =
1.41; R

uhe: E
S

P
hase1

=
1.08 bzw

. E
S

P
hase2

Literatur

=
1.48)

deuten
in R

elation zu vergleichbaren 
R

eview
-E

rgebnissen auf eine gelungene Passung zw
ischen den Teilnehm

enden und den 
S

portangeboten hin. D
abei zeigen sich deutliche U

nterschiede zw
ischen den K

urstypen 
hinsichtlich der B

efindensverläufe, die bei V
orher-N

achher-M
essungen nicht ersichtlich 

w
ären, sow

ie erw
artungskonform

e U
nterschiede im

 E
rleben der S

portangebote.
D

ie 
E

rgebnisse bekräftigen so das P
otenzial, das

in einer system
atischen B

erücksichtigung 
individueller B

edürfnisse bei der Konzeption zielgruppenspezifischer S
portangebote liegt.

Backhouse, S.H
., Ekkekakis, P., B

iddle, S
.J.H

., Foskett, A. &
 W

illiam
s, C

. (2007). Exercise M
akes P

eople 
Feel B

etter B
ut P

eople A
re Inactive: P

aradox or A
rtefact? Journal of S

port and E
xercise P

sychology,
29, 498-517.

Vergleich der K
niem

om
ente beider K

niebeuge und beim
 Treppensteigen   

TurgutG
ülay

&
S

ilvio Lorenzetti
Institut für Biom

echanik,ETH
 Zürich

S
chlüsselw

örter: K
niebeuge, Belastung, K

nie

Einleitung
D

ie K
niebeuge ist eine der G

rundübungen im
 K

rafttraining.Im
bfu R

eport 39
(M

üller, 1999)ist 
u.a. 

die 
K

niebeuge 
als 

eine 
Ü

bung
m

it 
erhöhtem

 
Verletzungs-

und 
B

eschw
erderisiko 

eingestuft w
orden.

S
ie

kann einerseits m
it einer K

niebew
egung

eingeschränkt (r) oder frei
(unr),über die Zehen hinaus ausgeführt w

erden.D
ie

A
usführung

r
w

ird in der Fitnessbranche 
oft bei der Instruktion verw

endet,
um

 V
erletzungen zu verm

eiden (C
handler, 1991).

D
a 

K
niew

inkel und H
üftw

inkel gekoppelt sind,beeinflussen sich die M
om

ente in Knie und H
üfte

gegenseitig
(S

toop, 2009).D
as Ziel dieser A

rbeit ist der V
ergleich der grössten M

om
ente im

K
nie w

ährend der K
niebeuge und beim

 Treppe auf und ab gehen.

M
ethode

B
ei

den
gesunden

S
portstudent/innen

im
 

A
lter 

von
18 

bis 
35 

Jahren
w

urden 
die 

B
odenreaktionskräfte

m
it K

istler K
raftm

essplatten von jedem
 B

ein,sow
ie die B

ew
egung m

it 
V

icon gem
essen. E

s w
erden jew

eils 10 W
iederholungen

r
und unr

m
it 0%

, 25%
und 50%

 
Zusatzgew

icht in Form
 einer Langhantel ausgeführt.

R
esultate

Je nach A
usführung variieren die

K
räfte und M

om
ente in der Knie und H

üfte.D
ie M

om
ente 

nehm
en in etw

a linear m
it dem

 Kniew
inkel zu. In der r

A
usführung w

erden die M
om

ente in 
der H

üfte grösser und in der unr
sind sie

im
 Knie grösser.

D
iskussion

D
as grösste

M
om

entistbeim
 Treppe ab gehen bei etw

a 32° (Foresti, 2009), beim
Treppe auf

gehen bei 55° (R
iener, 2002) und bei der Kniebeuge r

bei 80° respektive
unr

bei 90°. D
ie 

m
axim

alen M
om

ente sind beim
 Treppe auf und ab gehen etw

a gleich gross w
ie

bei
K

niebeugen m
it 25 %

 Zusatzgew
icht. B

ei derr
K

niebeuge ist die Belastung in der H
üfte und 

deshalb auch in der lum
balen W

irbelsäule grösser. 
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R
eproducibility of step activity assessm

ents in 
patients w

ith hem
atological m

alignancies and 
com

parison to healthy controls

R
uud Knols

1, G
iuseppe P

ichierri 2, E
ling D

. de B
ruin

2
1D

epartm
ent of R

heum
atology and Institute of Physical M

edicine, U
niversity H

ospital Zurich, 
S

w
itzerland. 2Institute of H

um
an M

ovem
ent Sciences and Sport, ETH

, Zurich, S
w

itzerland.

Purpose: The m
easurem

ent error of an assessm
ent procedure should be sm

all to 
evaluate change of w

alking activity in patients w
ith hem

atological m
alignancies (H

M
). 

W
e aim

ed
to determ

ine the reproducibility of a step activity m
onitor at both the group 

and the individual patient level, and to com
pare daily step activity of H

M
 patients w

ith 
healthy subjects. 

M
ethods: 23 patients w

ith H
M

 (age 47.8 ± 14.2 years, B
M

I 25.1 ± 3.4, days since 
last chem

otherapy 142 days ± 68.7) w
ere recruited after chem

otherapy. Thirty 
healthy controls w

ere recruited for com
parison (46.2 years ± 11.8 years, B

M
I 23.8 ± 

4.0). D
esign: Test-retest study w

ith repeated m
easurem

ents for 2 consecutive 
periods

of 7 days. D
evice: S

tep assessm
ents m

onitor Stepw
atch 3©

 (C
ym

atech, 
S

eattle, W
A, U

S
A

). S
tatistics: Intraclass correlation coefficient (IC

C
2,1) plus 95%

C
I 

(reliability), the sm
allest detectable difference (S

D
D

) and the B
land and A

ltm
an plot 

of for average total steps (agreem
ent) w

ere calculated. S
tudent’s t-test w

as
used to 

calculate differences for w
eek-to-w

eek w
alking activity of H

M
 patients (paired t-test) 

and betw
een healthy subjects and H

M
 patients

(unrelated t-test).

R
esults M

oderate
to high reproducibility w

as observed based on the IC
C

’s for the 
average total steps (0.9). The S

D
D

 for the average total steps w
as 2126 steps. In the 

B
land and A

ltm
an plot, the 1.96 standard deviations around the m

ean represent 2169 
steps for the average total steps. There w

ere no significant differences betw
een w

eek 
1 and 2 for the average total steps in H

M
 patients. There w

as a significant difference 
betw

een the step level of healthy subjects and H
M

 patients (p=0.038).

C
onclusion: 

These 
results 

dem
onstrate 

that 
the 

m
easurem

ent 
error 

of 
the 

assessm
ent procedure w

ith the S
tepw

atch 3©
 is m

oderate and can be used to 
determ

ine a real change in w
alking activity in patients w

ith H
M

 after chem
otherapy 

during the rehabilitation phase. This study
show

ed also com
prom

ised values for daily 
activity in patients w

ith H
M

.

R
eferences:

Knols R
, et al.R

eliability of am
bulatory w

alking activity in patients w
ith hem

atologic m
alignancies

Arch Phys M
ed R

ehabil 90: 58-65, 2009

A
ntizipation der Schussrichtung eines Penalty: Evaluation am

 
B

ildschirm
 und in einer virtuellen U

m
gebung

N
ina M

iloradovic
1,S

im
on B

roggi 1, R
obert R

iener 1,2&
P

eter W
olf 1

1Labor für Sensom
otorische S

ystem
e, ETH

 Zürich,
2

S
chlüsselw

örter: S
portsim

ulation,V
irtuelle R

ealität,V
isuelle Anhaltspunkte

P
araplegikerzentrum

, U
niklinik Balgrist

Ziel
A

ls A
nhaltspunkte aus dem

 A
nlaufdes

P
enalty-S

chützen können
G

oalies
zum

 E
rkennen 

der S
chussrichtung u.a. die B

ew
egung des S

chussbeins (W
illiam

s &
 B

urw
itz,1993) und

die S
tellung des S

tandbeins dienen (S
avelsbergh et al, 2002). D

ies belegen
S

tudien, in 
w

elchen G
oalies Film

sequenzen des S
chützen bis zum

 Ballkontakt sahen, um
 danach per 

Joystick den B
all beiP

assieren
der Torlinie anzudeuten. D

ie A
ussagekraft dieser Studien 

könnte durch die m
angelnde Bew

egung (nur H
and statt ganzer Körper) und die zeitlich

unbeschränkte Antw
ortm

öglichkeit lim
itiert sein. D

ie vorliegende S
tudie hatte zum

 Ziel, die 
A

ntizipation 
der 

S
chussrichtung 

unter 
jenen 

Lim
itationen 

derjenigen
A

ntizipation 
m

it 
realem

 Zeitrahm
en und G

anzkörperreaktion gegenüberzustellen.

M
ethode

E
s w

urden 15 unterschiedlich platzierte S
chüsse von B

.
H

uggel aus S
icht eines G

oalies 
gefilm

t. D
ie Film

e w
urden in einem

 virtuellen
S

tadion elf aktiven G
oalies der fünften bis

zw
eiten Liga präsentiert. In B

edingung 1 erfolgte dies auf einem
 P

C
-B

ildschirm
; nach 

A
usblenden des Spielers sam

t B
all bei Ballkontakt sollten per M

aus H
andschuhe zur 

A
bw

ehr platziert w
erden.

B
edingung 2 erfolgte

in einer C
A

V
E

, hier konnte der G
oalie 

seinen gesam
ten K

örper einsetzen, um
 den B

all zu parieren. In B
edingung 3

w
urde der 

B
all nicht ausgeblendet, sondern flog in der C

A
V

E
 dreidim

ensional anim
iert auf den G

oalie 
zu, w

elcher nun in E
chtzeit parieren m

usste. D
ie B

ew
egungen des G

oalies w
urden in 

B
edingung 2 &

3 m
ittels zehn Infrarotkam

eras und passiver M
arker erfasst.

Ergebnisse
D

ie parierten S
chüsse in B

edingung 1 und 2, je 11 von 15x11 dargebotenen, verteilten 
sich je B

edingung unterschiedlich: In Bedingung 1 w
aren zw

ei G
oalies bei drei S

chüssen 
erfolgreich, in B

edingung 2 hingegen w
urde ein bestim

m
ter S

chuss von sieben G
oalies 

gehalten. In Bedingung 3 w
urden 22 S

chüsse pariert, insgesam
t aber nur 4 verschiedene 

S
chüsse von m

ehr als einem
 G

oalie.

D
iskussion

D
a unter realitätsnäheren B

edingungen m
ehr

S
chussrichtungen erkannt w

urden, sollten 
zukünftige S

tudien der A
ntizipation m

öglichst realitätsnah die S
ituation abbilden. In einer 

virtuellen U
m

gebung m
it vollständigem

B
ew

egungsfreiraum
 könnten A

spekte w
ie S

chuss-
und S

tandbein m
anipuliert w

erden, um
 gesicherte A

ussagen über den N
utzen dieser 

A
nhaltspunkte für eine M

ehrheit von G
oalies zu gew

innen.
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A
ssociation betw

een physical fitness and risk of injuries during 18 
w

eeks in the Sw
iss Arm

y infantry school
Thom

as W
yss,U

rs M
äder

S
w

iss Federal Institute for Sports, M
agglingen

K
ey w

ords:P
hysical fitness,O

veruse injuries,S
oldiers

physical perform
ance

Introduction

A
 m

ism
atch betw

een individual physical capability and job requirem
ent can increase the 

risk for injury. Therefore, m
ilitary organisations test the physical fitness of their conscripts 

to assign them
 to an adequate job. A

t the Sw
iss A

rm
y recruitm

ent a new
 physical fitness 

test battery
1

M
ethod

w
as im

plem
ented. H

ow
ever, no objective fitness test related profiles of job 

requirem
ents are available so far. The association of injuries incidence w

ith initial physical 
fitness m

ay provide inform
ation on the m

inim
al physical dem

and of jobs.

In this study all participants w
ere recruits of the S

w
iss A

rm
y infantry school. Their physical 

fitness w
as assessed at the arm

y recruitm
ent w

ith the test battery described elsw
here

1

R
esults

.
O

veruse injuries w
ere assessed continuously during the 18 w

eeks of m
ilitary service by 

the local m
ilitary m

edicine centre. The discrim
inative pow

er of physical fitness tests for 
predicting the risk of overuse injuries w

as tested w
ith receiver operating characteristic 

(R
O

C
) analysis. R

O
C

 curves w
ere plotted to identify the optim

al cut-off values.

D
ata of 145 rescue technician's are used in these analyses. O

veruse injuries forced 40.2%
 

of recruits to receive m
edical treatm

ents during 18 w
eeks of service. R

O
C

 curve analysis 
show

ed a significant (p < 0.05) area under the curve for standing long jum
p, trunk m

uscle 
strength test, one leg standing test and progressive endurance run (0.646, 0.677, 0.645 
and 0.706, respectively). The overuse injury rate am

ong conscripts w
ho exceeded the cut 

off values
of 2.4m

 in standing long jum
p (n = 58),135s in the trunk m

uscle strength test (n 
= 55),46s in the one leg standing test (n = 55)and

700s in the progressive endurance run 
(n = 74)

w
as 29%

,22%
,26%

and 27%
, respectively. For those w

ith low
er perform

ances
overuse injury rates w

ere
51%

,58%
, 45%

 and 70%
, respectively.

D
iscussion

M
uscle fitness of low

er extrem
ities and trunk as w

ell as balance and aerobic endurance do 
have a negative relation to risk of injury during m

ilitary service of infantry soldiers. To 
reduce overuse injuries in m

ilitary service w
e suggest that physical fitness of som

e recruits 
shall be enhanced by system

atic training or conscripts w
ith fitness below

 the cut off values 
should be assigned to physically less dem

anding jobs. W
e finally conclude that R

O
C

 
curves are a helpful statistical m

ethod in the process of determ
ine job requirem

ents in 
m

ilitary organisations.
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K
onzeption eines an den

m
ilitärischen Alltag

in der Schw
eizer Arm
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H
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Eidgenössische H
ochschule für Sport M

agglingen

S
chlüsselw

örter: S
port in der A

rm
ee, Fitness, körperliche Leistungsfähigkeit

Einleitung
G

em
äss 

R
eglem

ent 
der 

S
chw

eizer 
A

rm
ee 

haben
in 

den 
R

ekrutenschulen 
(R

S
) 

m
indestens drei S

tunden Sport pro W
oche stattzufinden. In der P

raxis zeigt sich aber,
dass die S

portlektionen aus Zeitgründen
oft gestrichen w

erden oder dass sie nicht auf die 
körperlichen Beanspruchungen des m

ilitärischen A
lltags abgestim

m
t sind. D

ies obw
ohl der 

S
port 

w
ährend 

der
R

S
 

w
esentlich 

zur 
V

erbesserung 
der 

individuellen 
körperlichen 

Leistungsfähigkeit beitragen könnte, w
elche sich schliesslich direkt auf die Effektivität der 

O
rganisation im

 G
efecht ausw

irken kann (B
ilzon,S

carpello, B
ilzon &

A
llsopp, 2002).

M
ethode

B
asierend 

auf 
den 

aktuellen 
E

rkenntnissen 
der 

Trainingsw
issenschaft 

sow
ie 

den 
V

orgaben 
zum

 
Sport 

in
der 

S
chw

eizer 
A

rm
ee

w
urden 

die 
S

portlektionen
der 

Interventionsgruppe
bezüglich Inhaltund Intensität an die körperlichen Anforderungen des 

m
ilitärischen A

lltages angepasst.Bei der K
ontrollgruppe w

urden die D
urchführung und die 

Inhalte des Sports nicht beeinflusst.
D

ie A
usw

irkung der S
portintervention auf die E

ntw
icklung der Fitness

über die ersten 
sieben 

R
S

-W
ochen 

w
urde 

m
ithilfe 

einer 
Fitness-Testbatterie 

(Test 
Fitness 

bei 
der 

R
ekrutierung TFR

)(W
yss, M

arti, R
ossi, K

ohler &
 M

äder 2007)gem
essen.

Ergebnisse
D

ie Interventionsgruppe (n=81) verbesserte sich beim
 E

inbeinstand (+18%
 vs. +9%

) und 
der R

um
pfkraft (+40%

 vs. +14%
) signifikant stärker im

 V
ergleich m

it der K
ontrollgruppe 

(n=156).
D

iese verbesserte sich in der A
usdauer deutlicher als die Interventionsgruppe 

(+17%
 vs. +9%

).

D
iskussion

D
ie S

tudie konnte positive A
usw

irkungen des m
odifizierten S

portprogram
m

s auf einzelne 
Fitnesskom

ponenten
aufzeigen, jedoch sind S

tandortunterschiede und die inadäquate 
A

npassung des S
ports an den M

ilitäralltag nicht auszuschliessen. D
er Fokus m

uss auf die 
regelm

ässige D
urchführung des S

portprogram
m

s
in der S

chw
eizer A

rm
ee gelegt w

erden.
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