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1 Zur Entwicklung dieses Projekts

Das Forschungsvorhaben "Praxisansatze und Theorieentwicklung der geschlechtsbezogenen
Suchtpravention in der Jugendphase" wurde in den Jahren 1993/94 entwickelt. Damit fand
eine Literaturstudie, die Mitte der 80er Jahre von Cornelia Helfferich, Peter Franzkowiak

und Melitta Walter im Auftrag der BZgA durchgefiihrt wurdet, und die bislang als einzige
Ubersichtsarbeit zu geschlechtsabhangigem Substanzkonsum und seinen Erklarungsmustern
gelten muB, eine konzeptionelle und (praventions-)praxisbezogene Weiterf hrung und Ak-

tualisierung.

In der Einleitung des Berichts von 1986 wurde auf die "Blindheit" von Theorie und Praxis

hingewiesen, was die besondere Situation der Madchen angeht. Madchen werden still-

schweigend unter ein allgemeines Konzept von Jugend und Entwicklung subsumiert, das
sich an der mannlichen Entwicklung orientiert. Erst der Einbezug geschlechtsspezifischer
Entwicklungsbesonderheiten konnte unterschiedliche Konsummuster bei Madchen und Jun-

gen erklaren.

In den folgenden Jahren gewann dieser Aspekt insofern an Bedeutung, als vielfaltig belegte
Praxiserfahrungen in unterschiedlichsten Teilbereichen der Gesundheitserziehung und Ge-

sundheitsfdrderung zeigten, daB ein differenzierter Adressatenbezug die Effektivitat praven-
tiver Botschaften und Strategien steigern kann. Insbesondere in der Suchtpravention im

Jugendalter hatte es sich als sinnvoll und konzeptionell begr ndet erwiesen, die Funktion

von gesundheitsschadlichen Verhaltensweisen im lebensweltlichen Kontext aufzugreifen,
"funktional aquivalente" Handlungsalternativen anzubieten sowie die F6rderung von Le-

benskompetenzen in das Zentrum praventiver MaBnahmen zu stellen (BZgA 1993, Kunzel-

Bohmer et al. 1993, Denis et al. 1994). Die Ergebnisse zur unterschiedlichen Gestaltung
von Lebenswelten bei Madchen und Jungen, zu unterschiedlichen Belastungen und Bewalti-

gungsressourcen - die sich in unterschiedlichen Problemverhaltensweisen und Gefahrdungs-
kulturen niederschlagen - konnten hier die notwendige Differenzierung in der Entwicklung
von Strategien anleiten.

Dennoch erwiesen sich die theoretischen Debatten als relativ unbeeindruckt von der Logik,
daB der Entwicklungs- und Lebenskompetenzbezug eine Differenzierung nach Geschlecht
beinhalten musse. Die "Blindheit" gegenuber den besonderen Belangen der Madchen gait
nach wie vor. Nach wie vor existierten die "Leerstellen" in der Jugendforschung und in der

Entwicklungspsychologie, in der Madchen ausgeblendet und von allgemein geschlechts-
neutralen Entwicklungsaufgaben "der" (mannlichen) Jugendlichen ausgegangen wurde. Die

Trennung zwischen einem feministischen Diskurs, der vorrangig die Besonderheiten der

weiblichen Entwicklung verfolgt, und einem geschlechtsneutralen Diskurs der allgemeinen
Suchtpravention blieb erhalten. Zwar tauchten "Madchen", "Jungen" oder "Geschlecht" als
Themen von Arbeitsgruppen oder Vortragen in zunehmender Zahl auf, einzelne Artikel
wurden veroffentlicht, aber das Ergebnis schien insgesamt mager. Die Aktivistinnen und
Aktivisten der Geschlechter-Diskussion hatten die Bilanz ziehen kilnnen: "Viel vertindert,
fast nichts erreicht„2.

1 Die BZgA hat diese Studie 1986 als internen Forschungsbericht unter dem Titel "Madchengesund-
heit - Risikoaffinitaten und Gesundheitsverhalten in der Sozialisation weiblicher Jugendlicher" veroffent-
licht und seitdem vielen PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen zuganglich gemacht. Im vorliegenden
Projektbericht verweisen wir auf unsere Vorlauferstudie mit der Literaturangabe "Helfferich et at. 1986" -

 gl. Literaturverzeichnis im Kap. 10.

"Frauen haben unglaublich viel erreicht, aber verandert hat sich seit Generationen fast nichts" -

Zitat aus einem Zcitungsbericht von B. Mcyer in der Frankfurter Rundschau vom 7.9.1991, der unter der
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Forschungsantrag und Projektvorgehen

In der Antragsbegr ndung zu diesem Forschungsvorhaben gingen wir von einer Reihe von

Defiziten aus:

es mangelt an einer entwicklungstheoretisch begrundeten Herleitung geschlechtsbezoge-
ner Suchtvorbeugung;
es fehlt eine systematische Rezeption und Aufbereitung der existierenden Ansiitze von

Madchen-und Jungenarbeit fiir die Suchtpravention;
nur vereinzelt lassen sich Konzepte und Praxismodelle geschlechtsbezogener Sucht-

privention finden.

Aus diesem Grunde planten wir ursprunglich, benachbarte Felder zu explorieren, in denen

geschlechtsbezogene Ansatze und Modellvorhaben existieren, z.B. Erlebnispadagogik,
schulische und auBerschulische Suchtpravention, Madchenarbeit und Jungenarbeit allge-
mein, Sexualpadagogik, AIDS-Pravention, etc., die dort existierenden Praxiserfahrungen
unter dem Geschlechteraspekt zu evaluieren und an einem Transfer in den sich erst konsti-
tuierenden Bereich der geschlechtsbezogenen Suchtpravention zu arbeiten. Dieses Vorge-
hen erwies sich aber nicht als notwendig - es ware sogar eher problematisch gewesen. Zum
einen fanden wir eine ausreichende Zahl von Projekten, die sich als "geschlechtsspezifische
Suchtprtivention" bezeichneten, so daB wir Rir die Konzeptdiskussion die Recherche nicht

notwendigerweise auf angrenzende Bereiche ausdehnen muBten. Zum anderen hatte der

Einbezug der angrenzenden Arbeitsfelder, die ein anderes Etikett tragen, zur Folge, daB uns

der Gegenstandsbereich verschwamm: Zwar ist es richtig, daB eine gesunde sexuelle Ent-

wicklung suchtpraventiv ist, ebenso wie Erlebnispadagogik "funktional aquivalente Hand-

lungsalternativen" zum Drogenkonsum anbieten kann. Jede Gesundheitsf6rderung hat in

diesem Sinn einen suchtpraventiven Effekt. Dennoch hielten wir es nicht fiir sinnvoll, jede
Form von Gesundheitsfarderung, jede Jugendsozialarbeit, jede sexualpadagogische MaB-
nahme etc. als Suchtpravention zu fassen (vgl. auch Kap. 2.1 zur Begrundung unserer

Recherchestrategien).

Zum Ausgangspunkt unserer Arbeit wurden die recherchierten Projekte im Bereich "ge-
schlechtsspezifischer Suchtpravention", womit wir uns bereits uber den Projektantrag
hinausbewegten. Diese Projekte zeigten zudem, daB neben dem Prototyp geschlechtsspezi-
fischer Suchtpravention, der feministischen Madchenarbeit, neue Arbeitsformen und Inhalte
etabliert worden sind. Wir fanden:

zaghafte Ansatze von "jungenspezifischer Suchtpravention";
- Arbeit in gemischten Gruppen zum Thema Geschlecht bzw. Geschlechterverhaltnis

(bzw. ein Abwechseln zwischen geschlechtergetrennten und -gemeinsamen Arbeitsfor-

men);
eine "neue Madchenarbeit": die Madchenarbeit selbst hatte sich in einigen Bereichen
verandert. Die Unterschiedlichkeit der Madchen war deutlicher geworden, etablierte Ar-
beitsformen und Theoriekonzepte der Suchtpravention (Abenteuerpadagogik, Entwick-

lungsaufgabenansatz etc.) haben Eingang in die Arbeit gefunden;
nicht zuletzt war die feministische Theoriebildung zur Entwicklung von Madchen voran-

geschritten (vgl. Kap. 6.2).
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Damit waren wir auf eine Reihe von Veranderungen gestoBen, die in den letzten acht Jahren
seit Erscheinen unserer ersten Literaturstudie stattgefunden haben. Diese Veranderungen
verdanken sich der engagierten Arbeit vieler Frauen und einiger Manner an der Basis, in der
Arbeit mit Jugendlichen beiderlei Geschlechts. Da diese Projekte wenig vernetzt, evaluiert

und 6ffentlich publik gemacht worden sind, existieren sie fast "im Verborgenen" (vgl. Kap.
2.4).

Die Veranderungen zeigen auch, daB der Begriff der "geschlechtsspezifischen Suchtpraven-
tion" im traditionell feministischen Sinn auf diese neuen Formen nicht zutrifft. Wenn in einer

gemischtgeschlechtlichen Gruppe uber "Anmache" und Liebe gesprochen wird, dann wird

damit ein "Geschlechtsbezug" hergestellt, aber nicht in der Form geschlechtsspezifischer
Suchtpravention im strengen Sinn. Auch die 1986 ver6ffentlichte Literaturstudie hatte das

Spezifische in der Entwicklung der Madchen gesucht, dabei war "geschlechtsspezifische"
Arbeit als "geschlechtsexklusive" Gruppenarbeit verstanden worden. In Abgrenzung dieses

Stranges der "geschlechtsspezifischen" Suchtpravention werden die neuen Arbeitsformen als

"geschlechtsbezogene" Suchtpravention bezeichnet (vgl. Kap. 6.1). Damit wollen wir deut-
lich machen, daB der Strang der "geschlechtsspezifischen" Suchtpravention nach dem klassi-

schen feministischen Modell nicht in einer Oberformung durch neue Einflusse verschwindet,
sondern daB neue Arbeitsformen in anderen Bereichen dazukommen. Die Situation zeigt die
Koexistenz "geschlechtsspezifischer" und "geschlechtsbezogener" Suchtpravention, die von

Nachfrage und Effektivitat her beide ihre Berechtigung haben. Sie k6nnen weder durch

einander ersetzt, noch gegeneinander ausgespielt werden.

Fur diese neuen Formen der Arbeit liegt ein Theoriedefizit vor. Die Theorie hinkt der aus-

differenzierten Praxis hinterher. Das Defizit bezieht sich in diesem Fall - und das ist histo-
risch neu - sowohl darauf, daB die etablierten geschlechtsneutralen Modelle zu kurz greifen,
aber auch die etablierte feministische Theorieentwicklung kein angemessenes Erklanings-
modell bietet. Es wird sich vielmehr erweisen, daB beide, die traditionellen Entwicklungs-
konzepte ebenso wie die traditionelle feministische Sozialisationstheorie, gemeinsame Ver-

kurzungen aufweisen. Eine Weiterentwicklung, die das konzeptuell neue "geschlechtsbezo-
gene" Arbeiten begrunden und vielleicht auch inspirieren kann, sollte auf neuere feministi-
sche Konzepte zur Bedeutung der Kategorie "Geschlecht" zuruckgreifen, auf die wir in

Kap. 6.2 ausfiihrlich eingehen.

Aujbau und Gestaltung des Forschungsberichts

Der Aufbau unseres Berichts spiegelt die besondere Praxis-Theorie-Verknupfung in diesem

neuen Feld wider. In Abwandlung und Uberschreitung des konventionellen Dreierschritts

bei einem Forschungsbericht (Ausgangstheorie - Untersuchungsergebnisse bzw. Praxispra-
sentation - Diskussion und Ruckbezug zur Theorie):

stellen wir als erstes die Ergebnisse unserer mehrstufigen und mehr-methodischen Re-
cherche nach Praxisansatzen und -projekten einer geschlechtsbezogenen Suchtpraven-
tion vor (Kap. 2-4);
fassen in einem zentralen Kapitel die vorliegenden suchtpriiventiven Konzeptionen
zusammen und dokumentieren danach ausfilhrlich und kriteriengeleitet insgesamt 22

ausgewahlte Praxisprojekte (Kap. 5);
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diskutieren im AnschluB daran Stand und Weiterentwicklung der verschiedenen theore-
tischen Strange einer geschlechtsbezogenen Suchtpravention, wobei die konzeptionellen
Diskussionen durchgangig mit den Ergebnissen der Praxisrecherche ruckgekoppek
werden (Kap. 6);
leiten abschlieBend aus Praxis und Theorie eine Definition von geschlechtsbezogener
Suchtprivention ab und verbinden diese mit einer Checkliste Rir die Praxis und weiter-

gehenden Rahmenempfehlungen (Kap. 7).

Innerhalb aller Kapitel heben wir fiir den Fortgang der Argumentation besonders wichtige
Passagen bzw. Zwischenergebnisse durch Umrahmungen hervor.

Wir danken Kristin Komischke (Ev. FH Freiburg) und Sabine Eich (FH Koblenz) fiir die

Durchihrung von Interviews sowie allen befragten Schlusselpersonen flir ihre engagierte
Kooperation (vgl. Kap. 3). Ein besonderer Dank gilt Miriam Engelhard, die Teile der
theoretischen Ausfilhrungen verfaBt hat (vgl. Kap. 6).

Schwabenheim und Freiburg, im Dezember 1995

Peter Franzkowiak, Cornelia Helfferich, Eva Weise
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2 Literaturrecherchen und regionale Projektbefragung

2.1 Ausgangspunkte und Recherchestrategie

Ausgangspunkt der Literatur- und Materialrecherchen waren die Annahmen, daB

geschlechtsbezogenes Arbeiten in der Suchtpriivention einen neuen, bislang konzep-
tionell wie methodisch wenig ausgearbeiteten Ansatz darstellt;
es Uberschneidungen gibt zwischen allgemeiner geschlechtsbezogener Sozialarbeit/Sozi-

alpadagogik und der Suchtpravention im engeren Sinne (bzw. der in andere Feldern der

Gesundheitsfbrderung integrierten Suchtpravention);
geschlechtsbezogenes Arbeiten in der Suchtpravention sowie in vielen benachbarten Be-
reichen des Kinder- und Jugendschutzes bzw. in anderen Praventionsfeldern haufig nicht
als sotches bezeichnet, sondern "implizit" praktiziert wird.

Demnach schien zunachst eine breit angelegte Suchstrategie angemessen, sowohl hinsicht-
lich inhaltlicher Themen wie auch der entsprechenden Literatur- und Materialquellen. Das

Interesse gait dem Stand der konzeptionellen Diskussion und Praxisbeispielen in der

geschlechtsbezogenen Suchtpravention.

Fur die Recherche entwickelten wir eine Strategie, die folgende Aspekte beticksichtigte:

- Beim aktuellen Diskussionsstand in der Suchtpravention wird ein Ansatz praferiert, der

Air EndadressatInnen der Vermittlung von Bewaltigungskompetenzen und Standfestig-
keit sowie dem Angebot von Alternativen effektive praventive Wirkungen zuschreibt

(Kunzel-B6hmer et al. 1993, BZBA 1993, Denis et al. 1994, Franzkowiak 1995,
Frietsch 1994). Damit verschwimmen teilweise die Grenzen z.B. zur allgemeinen Ge-

sundheitsf6rderung, zur gesundheitsbezogenen Sozial- und Jugendarbeit, zur Erlebnis-

padagogik und allgemeinen Padagogik des Kindes- und Jugendalters und anderen Nach-

barfeldern - es besteht die Gefahr einer grenzenlosen "Ausuferung" der abzusuchenden

Gebiete;
Es ist nicht sinnvoll, jede Form von Gesundheitsfarderung, Jugendsozialarbeit, Erleb-

nispadagogik und schulischer Aufktarung umstandlos mit Suchtpravention gleichzuset-
zen. Suchtpravention sollte der Tatsache Rechnung tragen, daB Jugendliche in dieser
Gesellschaft mit Drogen konfrontiert sind und in die Lage versetzt werden mussen, mit
ihnen umzugehen. Dies legte eine inhaltliche Spezifizierung der Projektrecherchen auf

Suchtgefahrdung und Drogen-/Substanzaffinitaten nahe.3

In die Rechercheergebnisse wurden daher nur solche konzeptionellen Beitrage und Praxis-

/Projektdokumentationen aufgenommen, die explizit sowoht suchtpraventiven als auch Ge-

schlechtsbezug aufwiesen. Als verknupfte Suchbegriffe Br die datenbank- und bibliotheks-

gestutzten Literaturrecherchen wie in der Auswahl von "grauer" Literatur wahlten wir aus:

3 Wir waren uns bei Projektbeginn unsicher, ob die Eingrenzung der Suche auf die Kombination der
beiden Aspekte "Sucht/Drogen" und "Geschlechtsbezug" m6glichenveise eine nur au.Berst geringe Ausbeute
zur Folge haben k6nnte (vgl. auch die Aushhrungen in Kap. 1). Daher bezogen wir in unseren Ausgangs-
uberlegungen zunachst auch die allgemeine Suchtpravention im Kindes- und Jugendatter in die Recherche
ein und uberlegten, angrenzende Gebiete der geschlechtsbezogenen Jugendarbeit und Gesundheitsforderung
auf Konzeptionen und Praxisberichte, die als praventionsrelevant i.e.S. qualifiziert werden konnten
"durchzuforsten". Die Befilrchtungen bestatigten sich glucklicherweise nicht - vgl. die umfangreiche Pro-

jektdokumentation in Kap. 5.2.
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- Jugend
Adoleszenz

Geschlecht

- Madchen

Jungen
Gesundheit

Risikoverhalten

Drogen
Alkohol
Rauchen

Medikamente

Suchtpravention
Sozialarbeit

Sozialpadagogik
Gesundheitsfarderung
Gesundheitsarbeit

Gesundheitserziehung

2.2 Ver6ffentlichungen und Literaturangaben in 6ffentlichen Datenbanken

und Fachzeitschriften

Im Fruhjahr 1995 unternahmen wir umfingliche Literaturrecherchen in drei wissenschaft-

lichen Datenbanken: zwei sozialwissenschaftlich-psychologischen Datenbanken ("Psyndex";
"Solis") und einer gesundheitswissenschaftlich-sozialmedizinischen Datenbank ("Somed").
Als Suchzeitraum wurde die Zeitspanne zwischen 1980 und 1995 festgelegt.

Nach AusschluB von Dubletten erhielten wir einen Pool von 750 Gesamtverweisen aus den

drei Recherchedurchlaufen in den Datenbanken. Unter AusschluB aller Bezuge zur ge-

schlechtsspezifischen Epidemiologie und der Beitrage zur allgemeinen Suchtpravention im

Jugendalter4 erwiesen sich nur n==9 als i.e.S. relevant fiir die Fragestellung unseres Projektes
(6 konzeptionelle Beitrage zur geschlechtsbezogenen Suchtpravention und 3 Ver6ffentli-

chungen zu suchtpraventiven Projekten mit explizitem Geschlechtsbezug - eines der Projek-
te mit 2 Ver6ffentlichungen).

Einen zweiten Schwerpunkt bildete die heuristische Durchsicht gangiger Fachzeitschriften

fiir Sozialpadagogik und Sozialarbeit der Jahrgange 1980 - 19955:

sozialmagazin;
sozial extra;

paid extra;
neue praxis:
deutsche jugend;

4 Diese Literatur wird gesondert im Kap. 6 zur theoretischen Fundierung verarbeitet.
5 Eine nicht-datenbankgestutzte Recherche in diesem Bereich erschien notwendig (und envies sich

auch als sinnvoll), da die meisten Veroffentlichungsorgane in diesem Feld entweder erst in jungster Zeit

oder noch uberhaupt nicht in den o.g. Datenbanken aufgenommen werden. Zudem ware zumindest fiu die

80er Jahre eine hohe Ausfallquote bei alleiniger Datenbankrecherche zu erwarten gewesen, da ettiche Zeit-

schriften im sozial- und jugendarbeiterischen Feld erst in den letzten Jahren dazu ubergegangen sind, ihre

Einzelbeitrage mit Zusammenfassungen und Schlusselwortern zu versehen und/oder diese in entsprechende
Datenbanken einzuspeisen.
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- Forum Jugendhilfe;
- Unsere Jugend;
- Padagogik;

Kind Jugend Gesellschaft.

Uber m6glicherweise unentdeckt gebliebene Praxisberichte mit direkter Projektrelevanz
hinaus suchten wir hier gezielt nach theoretisch-konzeptionellen Entwurfen und Praxisbei-

spielen im allgemeinen Feld geschlechtsbezogener Sozialarbeit/-padagogik, Jugendarbeit
und Sexualpadagogik. Wir erwarteten, daB im breiten Feld sozialpadagogischer Madchen-
bzw. Jungenarbeit solche Konzeptionen und Praxismodelle zu recherchieren sind, die (in
alter Regel noch unerkannte) Querverbindungen zur geschlechtsbezogenen Suchtpravention
und Gesundheitsf6rderung aufweisen. Die Gesamtzahl der hierbei gefundenen i.e S. projekt-
relevanten Literaturangaben - ohne Dubletten mit der Literaturrecherche - belief sich auf

jedoch nur auf2 (beides konzeptionelle Beitrage, keine weitere Projektbeschreibung).

2.3 "Graue" Literatur und Praxisdokumentationen

2.3.1 Schliisselinstitutionen der Gesundheitsf6rderung und Suchtpriivention

Aufgrund der, insbesondere in Hinblick auf Projektdarstellungen, ausgesprochen "mager"
ausfallenden Ergebnisse der Literaturrecherchen in wissenschaftlichen Datenbanken und

Fachzeitschriften/Bibiotheken (vgl. Kap. 2.2), konzentrierten wir uns in einem weiteren Pro-

jektschritt auf die sog. "graue Literatur" im thematischen Feld. Dazu recherchierten wir im

Fruhjahr und Sommer 1995 extensiv bei Fachstellen bzw. Einrichtungen der Suchtpraven-
tion, Gesundheitsf6rderung sowie der Madchen- bzw. Jungenarbeit. Gefragt wurde nach

vorliegenden Projektdokumentationen sowie Kontaktadressen von Fachkraften bzw. Ein-

richtungen, die geschlechtsbezogene Suchtpravention durchkhren

Im Gesundheitsbereich angeschrieben wurden die Landesinstitutionen Air Gesundheitsf6r-

derung/-erziehung/-bildung/-pflege (N=15). Im Suchtbereich angeschrieben wurden auf
Liinderebene die Landesstellen gegen die Suchtgefahren (N==15); auf regionaler Ebene

exemplarisch die Prophylaxe-Fachkrafte Nordrhein-Westfalens (N=59). SchlieBlich wurde

bundesweit angefragt bei 11 ubergeordneten Fach- und Informationsstellen zur Madchen-
undJungenarbeit.6

6 Eine ausfilhrliche Dokumentation der angeschriebenen Insitutionen sowie der Rechercheschritte
im einzelnen findet sich im Anhang, Kap. 9.1

Mittels der intensiven, mehrstufigen Literaturrecherche lieBen sich nur 2 Praxisprojekte
identifizieren (ausfiihrliche Darstellung in Kap. 5.2):

- "Wann ist ein Mann ein Mann?" - Suchtpraventive Medienarbeit mit adoleszenten

Jungen (1989), Kassel, offene Jugendarbeit (2 Verilfrentlichungen)
- Suchtpraventive Gruppenarbeit mit 11-14jahrigen Madchen, MadchenGesundheitsladen

e.V., Stuttgart
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Die Anfragen erfolgten einmalig, lediglich bei den Stellen und Einrichtungen in den neuen

Bundeslandern wurde telefonisch oder schriftlich nochmals nachgehakt. Sofern weitere An-

sprechpartnerInnen genannt waren, wurden diese ebenfalls angeschrieben. Im Falle der Ver-

mittlung von Projektadressen wurde dort nach Materialien angefragt. Der groBte Teil der

ubergeordneten Stellen reagierte auf unser Anschreiben, wohingegen die Resonanz seitens

der Fachkrafte vor Ort gering war. Bei denjenigen AnsprechpartnerInnen, die antworteten,
wurde ein unterschiedliches Engagement deutlich, von einem knappen abschlagigen
Bescheid ("nichts bekannt") bis hin zu einer eigens durchgefiihrten Projektrecherche.

Vielfach waren keine geschlechtsbezogenen Ansatze in der Suchtpravention bzw. Gesund-

heitsfdrderung bekannt bzw. es wurde auf andere Stellen verwiesen. Teilweise werden sie

unsystematisch oder implizit praktiziert (z.B. uber gelegentliche Trennungen der Zielgrup-
pen in geschlechtshomogene Gruppen, "wenn es sich gerade ergibt" oder uber ein gemischt-
geschlechtliches padagogisches Team). Gelegentlich sind geschlechtsbezogene MaBnahmen

erst in Planung. SchlieBlich gab es noch Projekte, von denen brieflich oder telefonisch be-
richtet wurde, die jedoch (noch) nicht ausreichend dokumentiert waren.

In den Reaktionen auf die Anfragen zeigte sich auch eine unterschiedliche Sensibilisierung
Air das Thema. Auf der einen Seite wurde die Absicht deutlich, den Geschlechtsbezug in der

Suchtpravention starker zum Thema zu machen, z.B. im Rahmen von Projekten oder

Fortbildungsveranstaltungen. Andererseits gab es vereinzelt auch die grundsatzliche Ruck-

frage an uns, welche Bedeutung denn das Geschlecht fir die Suchtpravention uberhaupt
habe bzw. haben solle - insbesondere aus den neuen Bundeslandern (vgl. hierzu Kap. 5 zur

Frage der Anwendbarkeit und Implementierbarkeit).

Im Zuge der Anfragen erhielten wir Kenntnis von neun Projekten, die die Kriterien erfilllten,
um in die Kurzdarstellung geschlechtsbezogener Projekte mitaufgenommen zu werden

(ausfiihrliche Darstellung in Kap. 5.2):

- Selbsterfahrungs- und Konflikt16sungstraining filr Jugendliche - das Gordon Jugendtrai-
ning mit Madchen (1993/94), Jugend- und Kulturzentrum Lahnstein (Rheinland-Pfalz)*

- Kajal - Madchen-Sucht - Ein Projekt (seit 1992), Verein Frauenperspektiven e.V.,
Hamburg*

- Suchtpravention fiir Auszubildende im Betrieb (im Rahmen des Modellprojekts Gesund-

heitsfarderung fir Auszubildende im Betrieb des WIAD Stuttgart - F6rderverein fiir

soziale Arbeit Kirchentellinsfurt), November 1993 - Juli 1994* *

- Madchen - selbstbewuBt - bewuBter leben (1993), Zentralstelle filr Suchtvorbeugung,
Kiel (Schleswig-Holstein)**

-

" Sunrise" - Lebensraume - Lebenstraume (Juli 1994), Zentralstelle fiir Suchtvorbeu-

gung, Kiel (Schleswig-Holstein)**

- Abenteuerwochenende mit Madchen des Wohnheimes St. Hildegard (Juni 1993), Fach-

stelle flir Suchtprophylaxe Wuppertal***
- "Madchen in Aktion - denn es gibt uns doch!" Madchenaktionstage in Bottrop vom 5.-

15.4.1994, Netzwerk Madchenarbeit in Bottrop***
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Legende: (*) von Landesvereinigungen fiir Gesundheitsfbrderung/-erziehung/-bildung/-pflege; (* *) von

Landesstellen gegen die Suchtgefahren; (***) von Prophylaxe-Fachkraften in Nordrhein-Westfalen; (* ***)
von ubergeordneten Stellen zur Madchen-und Jungenarbeit.

2.3.2 Andere Quellen

Neben den systematisch angelegten Befragungen im Gesundheits- und Suchtbereich sowie

bei Stellen der Madchen- und Jungenarbeit ergaben sich im Laufe der Recherchen auch

Hinweise auf Projekte durch eine kleinere Anzahl zufallig gestreuter Anfragen, durch infor-

melle Kontakte, durch Hinweise in Zeitschriften und Kenntnis von "grauen" bzw. aktuell

ver6ffentlichen Tagungsdokumentationen. Nicht zuletzt war im Rahmen der schriftlichen

Befragung bayerischer Projekte sowie den Interviews mit Schlusselpersonen in der

geschlechtsbezogenen Suchtpravention zusatzlich nach Kontaktadressen und/oder ge-

schlechtsbezogenen Projekten gefragt worden; entsprechende Hinweise wurden gegebenen-
falls weiterverfolgt.

In diesem Rechercheschritt ermittelten wir zusatzlich zu den bislang identifizierten 11 noch

11 weitere Praxisprojekte (ausfiihrliche Darstellung in Kap. 5.2):

Projekt "Midchen erobern die StraBe" im Rahmen der suchtpraventiven Jugendarbeit
(April - Juli 1989), Senatsverwaltung fiir Frauen, Jugend und Familie, Berlin

- Tanzprojekt "Magic Shoes" fir Madchen (1993/94), Fachstelle Pravention des Vereins

Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Frankfurt/Main ( :lessen)
Erlebnisreise "Gemeinsam mehr Meer erleben" fiir Miidchen (Juli 1992), Mobile

Drogenprivention der Inneren Mission, Ansbach (Bayern)
Madchenpraventionsprojekt "Koralle" (Marz - Juli 1992), Psychosoziale Beratungsstelle
des Caritasverbandes Air die Erzdiozese Bamberg, AuBenstelle Forchheim (Bayern)
"gewichtig" - Eine Veranstaltungsreihe fiir Madchen und Frauen zum Thema Korper-
gewicht und EBverhalten (seit 1994), Koordinationsstelle filr Suchtprohylaxe, Stadt

Pforzheim-Enzkreis (Baden-Wurttemberg)
Kreativprojekt "Liebe, Lust und Leidenschaft" filr Madchen und Jungen (1990/91),
Mobile Teams zur Suchtprivention, Berlin

Aktionswochen "Im Strudel der Geflihle" filr Madchen und Jungen (1993), Senatsver-

waltung Air Jugend und Familie, Mobiles Team Charlottenburg in Zusammenarbeit mit

der Jugendfarderung Charlottenburg, Berlin

"Hautnah - Aktionen rund um den K6rper" (August 1992 - Marz 1993), Projekte und

Workshops fur Madchen und Jungen, Mobile Teams zur Suchtpravention, Berlin

- Gesundheitsfdrderung fir auslandische und deutsche mannliche Jugendliche, Informa-
\****tionszentrum Sr Mannerfragen e.V., Frankfurt (Hessen,

- "Wie schlank muB ich sein, um geliebt zu werden" (Nov. 1992 - Dez. 1993), Beratungs-
stelle filr Alkohol-, Medikamenten-, EB- und Magersucht der Arbeiterwohlfahrt, Marki-

scher Kreis, Unterbezirk Hagen (Nordrhein-Westfalen) in Zusammenarbeit mit dem

Interdisziplintiren Frauenforschungszentrum an der Universitat Bielefeld** * *
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2.4 Ergebnisse der Literatur- und Materialrecherche

Wandel in der Risikoepidemiologic/Jugendforschung

In der Risikoepidemiologie und praventiven Jugend-/Suchtforschung wurde "Geschlecht"

bis zum Ende der 80er Jahre - mit wenigen Ausnahmen (z.B. unsere im Datenteil sekundar-

analytisch angelegte Vorlauferstudie "Madchengesundheit": Helfferich et al. 1986) - vorwie-

gend als eine statistisch-demographische Variable unter vielen wahrgenommen. In konzepti-
onellen Interpretationen von Untersuchungsdaten und nachfolgenden praventiven Ableitun-

gen (z.B. der Gruppen um Hurrelmann oder Silbereisen) wurden in diesem Zeitraum

geschlechtsubergreifende soziologische und kulturwissenschaftliche Konstrukte wie die

"(Sub-)Kultur", "Lebenslage" und "Lebenswelt" oder die entwicklungswissenschaftlich fun-

dierte "Funktionalitat von Risikoverhalten im Entwicklungsverlauf' vorgezogen - jeweils
mit dem die Geschlechtsdifferenzen zudeckenden Zusatz "von Jugendlichen" versehen (vgl.
auch Kap. 6.2).

Erste konzeptionelle Interpretationen von geschlechtsbezogenen Risikoaffinitaten und Prd-

ventionsstrategien mit explizitem Geschlechtsbezug finden sich in der ver6ffentlichten und in
Datenbanken rubrizierten Forschungsliteratur erst ab 1989/90 (vgl. Helfferich 1989, 1994b,
1995b). Seitdem zeichnet sich sogar ein kleiner "Boom" in der geschlechtsbezogenen
Jugend- und Gesundheitsforschung ab. Neben einer wachsenden Zahl von Zeitschriftenarti-

keln sind allein 1994/95 zwei grOBere Sammelbande (Kolip 1994, Kolip et al. 1994) sowie

eine theoriekritische Weiterentwicklung (Helfferich 1994a) erschienen.

Geschlechtsbezogene Praventionspraxis: kaum veroffentlicht, verinselt

Ein dem Forschungsgeschehen vergleichbarer "Veroffentlichungs-Boom" existiert fiir die

Konzeptionen und Praxisberichte zur geschlechtsbezogenen Suchtpravention noch nicht.

Geschlechtsbezogene Projektpraxis in der Suchtpravention wird offenbar (noch) weitestge-
hend auBerhalb wissenschaftlicher Kommunikationsbahnen und Archivierungswege durch-

gefiihrt und kommuniziert. Von letztlich 22 dokumentierten Praxisprojekten

- konnten wir uber die arbeitsintensiven Datenbank- und Fachzeitschriftenrecherchen nur

2 ermitteln;
identifizierten wir uber aufwendige schriftliche Anfragen bei einer Vielzahl von Einrich-

tungen und Suchtprophylaxe-Fachkraften zusatzliche 9 Projekte;

- Schulausstellung "Boys und Girls 2000" ftir Ma:dchen und Jungen, Pravention und

Suchtberatung (PSB) im Jugendamt der Stadt Nurnberg (Bayern)
- mehrtagiges Seminar "Dieses Kribbeln im Bauch, das du nie mehr vergiBt" fir Madchen

und Jungen eines Jugendverbandes (Oktober 1991), Mobile Drogenprtivention Ansbach

(Bayern)
- "Die Kunst des Lebens" - Schulische Arbeitseinheiten zur Lebenskompetenzf6rderung,

Arbeitsstelle Pravention der Psychosozialen Beratungsstelle ftir junge Menschen, Saar-
bricken (Saarland)
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aus sonstigen Quellen (informelle Kontakte und Weitervermittlungen, Zufallsanfragen,
Nebenergebnisse von Interviews, Tagungsdokumentationeg etc.) ergaben sich weitere

11 Projekte, d.h. die Halfte der Gesanitzah17.

Eine Erhebungsstrategie, die sich nur auf veraffentlichte Berichte stutzen wollte, w rde

diesem Gebiet somit nicht gerecht; ihre Ergebnisse bleiben "minimalistisch" und damit hoch-

gradig verzerrend. Auf diesem Hintergrund entschlossen wir uns auch zu einer erganzenden
und vertiefenden Intensivbefragung von Schlusselpersonen der gesundheitsbezogenen
Suchtpravention (vgl. Kap. 3).

Geschlechtsbezogene Suchtprojekte sind verinselt, dabei vorwiegend in der auBerschuli-

schen Jugendarbeit verortet. Sie sind bislang fast ausschlieBlich uber perst;nliche Direktkon-

takte, den "grauen Markt" der Broschureg selbsterstellten Dokumentationen, Jahresberichte

und Tagungsdokumentationen zu recherchieren. Betrachtet man unsere mehrstufige
Forschungsstrategie, ist eine ForscherInnenperspektive des "Aufspurens" im Rahmen z.T.

"detektivischer" Arbeit sicherlich angemessen. Austausch und potentielle Vernetzung von

engagierten Professionellen in diesem Feld sind noch auf kleine regionale Umfelder

beschrankt, beruhen oft auf Zufallskontakten und benatigten dringend der offentlichen

Aufmerksamkeit und Unterstutzung

Ver6ffentlichungen und Praxisberichte in der geschlechtsbezogenen Suchtpravention kon-

zentrieren sich auf die Arbeit mit jugendlichen EndadressatInnen. Eine Entwicklung hin zur

methodischen und professionellen Aufdifferenzierung in aufeinander abgestimmte Endadres-
satInnen- und MultiplikatorInnen-Arbeit (vergleichbar der Situation der madchen- bzw. jun-
genbezogenen Sexualpadagogik und Aidspravention seit Ende der 80er Jahre; vgl. Franz-

kowiak 1990, Sielert 1989, Sielert 1993) ist noch nicht zu erkennen. Allerdings ermittelten
wir einen ersten Ansatz zur Schulung von MultiplikatorInnen in geschlechtsbezogener
Suchtpravention in Berlin-Brandenburg (vgl. Kap. 4).

Regionaler Schwerpunkt: alte Bundeskinder

Mit Ausnahme mehrerer Konzepte und Projektmaterialien aus Berlin konzentrierten sich die

zuganglichen und zugeschickten Unterlagen auf die alten Bundeslander. Aus den neuen

Bundeslandern waren trotz nachfassender Recherche und Vermittlung noch keine i.e. S. pro-

jektrelevanten Projektberichte bzw. konzeptionellen Entwurfe zu erhalten (vgl. zu dieser

Problematik ausfiihrlich Kap. 4).

Inhaillich-methodischer Schwerpunkt: feministische, substanzumpezifische Madchenarbeit

Schwerpunkt der geschlechtsbezogenen Praxis in der Suchtpravention ist derzeit die ge-
schlechtshomogene, parteiliche Arbeit mit Midchen. Begrundet werden madchenbezogene
(Sucht-)PraventionsmaBnahmen maBgeblich aus einem Defizit-/Unterdruckungsmodell von

Madchensozialisation und weiblichem Lebens-, Arbeits- und Beziehungsalltag. Madchen-

arbeit in der Suchtpravention ist vorrangig substanzunspezifisch angelegt. In Anspruch,
Zielen und Methoden wird der Schwerpunkt von den Praktikerinnnen und Multiplikatorin-
nen auf die generalpraventive Entwicklung und F6rderung von "life skills" in Verbindung

7 Eine auf die Effektivitlit der unterschiedlichen Recherchestrategien abhebende Zusammenstellung
alter identifizierten Projekte findet sich in Kap. 9.4
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mit weiblicher Selbstbehauptung und Selbstverteidigung gelegt. Die entsprechenden Kon-

zeptionen und methodischen Ansiitze werden ausfiihrlich in Kap. 6.1.1 vorgestellt; die femi-

nistische Theoriediskussion greifen wir in Kap. 7.3 auf.

Auf konzeptioneller Ebene fand stch zuweilen der Hinweis, daB eine erganzende Jungen-
arbeit notwendig sei. Eine vergleichbare suchtpraventive Jungenarbeit ist mit einer Ausnah-

me (eine ModellmaBnahme in Kassel zum Ende des letzten Jahrzehnts) aber noch nicht zu

konstatieren. Die Versuche zur Begrundung geschlechtsbezogener Arbeit mit Jungen bewe-

gen sick wo uberhaupt vorhanden, noch auf einem sehr allgemeinen, fiir die Konzepte der

Suchtpravention und Gesundheitsfdrderung wenig anschluBfahigem Niveau - im Gegensatz
etwa zur Sexualpadagogik und Aidspravention, in der bereits seit Ende der 80er Jahre aus-

gefeilte Konzepte vorliegen und mittlerweile eine breitere Praxis dokumentiert ist (Sielert
1989, Sielert 1993, Stickelmann 1991). Die wenigen Konzeptionen und methodischen

Ansatze zur Jungenarbeit diskutieren wir in Kap. 6.1.2.

In vereinzelten Praxisberichten fanden wir Ansatze, bei denen das enge und defizitorientierte

Modell geschlechtsspezifischer, d.h. feministisch-parteilicher Madchenarbeit bzw. antisexis-

tischer Jungenarbeit, uberschritten wurde - zugunsten Methoden der Kompetenzfbrderung
und Ressourcenstarkung, die von der Interaktion (und nicht der grundsatzlichen Trennung)
von Madchen und Jungen auch in der suchtpriventiven Arbeit ausgingen. Im konzeptionel-
len Bereich gab es hierzu jedoch noch keine ausreichenden Modelle (vgl. Kap. 6.1.3).

2.5 Regionale Projektbefragung

Zusatzlich zu den bislang dokumentierten schriftlichen Anfragen nach "grauer" Literatur bei

Landeseinrichtungen (bundesweit) und Suchtprophylaxe-Fachkraften (in Nordrhein-West-

falen) fbhrten wir im Frohjahr/Sommer 1995 eine umfangreiche Projektrecherche bei 46

bayerischen Einrichtungen der Suchtpravention durch.

Ausgangsmaterial und Befragungsstrategie

Im Jahre 1992 f hrte die Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V. eine

Befragung bei allen Psychosozialen Beratungsstellen, Jugendamtern, Gesundheitsamtern

und allen Kreis- und Bezirksjugendringen in Bayern nach suchtpraventiven Projekten durch.
Uber 230 Projekte von ca. 130 Institutionen wurden eingeschickt. Ziel war es, eine

Projektsammlung als Anregung filr MitarbeiterInnen in der Suchtpravention herauszugeben.

Die Auswaht der aufgenommenen Projekte orientierte sich an Evaluationsergebnissen sucht-

praventiver Ansatze, insbesondere der BZgA-Expertise zur Primarpravention des Substanz-
miBbrauchs (Kunzel-Bohmer et al. 1993). Das bedeutete:

nicht aufgenommen wurden einmalige Vortrage, sofern sie nicht in ein gr6Beres Projekt
eingebunden waren;
ebenso ausgeschlossen wurden einmalige, kurze Aktionen, wenn sie nicht Teil liinger-
fristiger, weiterer Aktionen waren;

- drittens wurden Projekte nicht aufgenommen, wenn sie an bestehende Leistungsstruktu-
ren mit Wettbewerbscharakter anknapften - der Schwerpunkt sollte auf Zusammenarbeit
und Kommunikation liegen.

14



Als Ergebnis liegt eine Sammlung von insgesamt 86 Projekten in der Suchtpravention vor

(vgl. AJLB 1993/95). Die Projekte wurden geordnet hinsichtlich des Arbeitsbereichs Schule

(N==36), Betriebe (N==2), Freizeit (N==35) und Offentlichkeit (N==13). Die 86 Projekte wer-

den/wurden von insgesamt 51 verschiedenen Institutionen angeboten und durchgeflihrt.Von
den 86 Projekten richteten sich zwei Projekte explizit an Madchen - ein Wochenendseminar
und eine Erlebnisreise. Ein weiteres Projekt erwahnt im Rahmen einer Gesamtveranstaltung
die Gruppenarbeit in einer Madchenklasse (Thema: EBst6rungen und Abhangigkeit von

Mannern). Alle drei Projekte wurden mit Berufsschulerinnen durchgefihrt.

Ziel unserer Nachbefragung war, zu uberprufen, ob und inwieweit Projekte, aus deren Be-

schreibung kein expliziter Geschlechtsbezug erkennbar ist, dennoch geschlechtsspezifische
Aspekte im Rahmen des Projektes berucksichtigen, d.h implizit auch geschlechtsbezogen
arbeiten. Hierzu wurde ab Marz 1995 eine schriftliche Befragung bei 46 bayrischen Einrich-

tungen durchgefiihrt, die insgesamt 68 Projekte veranstaltet hatten. Nicht angeschrieben
wurden zum einen die Projekte, die sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter

richteten, zum anderen diejenigen, bei denen aus der Projektbeschreibung hervorging, daB
sie sich explizit nur an Madchen richten (es gab kein reines Jungenprojekt) oder im Rahmen

des Projekts ein geschlechtsspezifisches Angebot machten. Dabei handelte es sich um die
oben genannten drei Projekte mit Berufschulerinnen.

Gefragt wurdes,

ob, und wenn ja, welche geschlechtsspezifischen Themen konzeptuell in das Projekt
aufgenommen wurden;
ob, und wenn ja, geschlechtsspezifische Themen seitens der TeilnehmerInnen im Rah-

men des Projektes angesprochen wurden;
ob, und wenn ja, es welche unterschiedlichen Reaktionen seitens der Jungen / jungen
Mhnner bzw. Madchen / jungen Frauen auf das Projekt gab.

Zusatzlich wurde projektunabhangig gefragt,

ob grundsatzlich ein starkerer Geschlechtsbezug fiir die jeweilige Zielgruppe fiir wichtig
erachtet wird, und was fiir eine solche Arbeit als notwendig angesehen wird.

9Ergebnisse

Es zeigte sich, daB etwa bei einem Drittel der Projekte konzeptionell das Thema Geschlecht

Bert[icksichtigung fand:

in Form von Angeboten nur Rir Madchen im Rahmen des Projektes gemeint (z.B. ein

Rap-Tanzkurs nur fitr Madchen, ein Selbstverteidungs-Workshop);
als thematische Aufbereitung der verschiedenen Suchtpraferenzen von Madchen und

Jungen;
uber die Thematisierung von Liebe, Sexualitat und Partnerschaft.

8 Befragungsbogen im Anhang - vgl. Kap. 9.2.1
9 Eine aus hrliche Darstellung der einzelnen Rechercheschritte und ihrer (Zwischen-)Ergebnisse
findet sich im Anhang, Kap. 9.2.2
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Noch hautiger, in mehr als der Halfte der Falle, hatten jugendliche TeilnehmerInnen ge-
schlechtsbezogene Themen von sich aus angesprochen. Themen, die zur Sprache kamen,
betrafen:

- unterschiedliche Rollenerwartungen an Ma:dchen und Jungen;
familiare Beziehungen aus Sicht der Jungen bzw. Madchen;
die unterschiedliche Bedeutung von Suchtmitteln und Suchtformen bei Madchen und

Jungen;
den Bereich Liebe und Sexualitat (Kontaktmoglichkeiten, Verhutung, sexueller MiB-

brauch).

Wiederum bei einem Drittel der Projekte wurden unterschiedliche Reaktionen seitens der
Madchen und Jungen wahrgenommen. Die beschriebenen Reaktionen waren zum einen

stark abhangig vom konkreten Angebot (z.B. daB die Madchen das Angebot der alkohol-

freien Disco gut fanden, die Jungen dagegen Schwierigkeiten damit hatten oder daB die

Jungen bei einem Musikbandprojekt mehr Erfolge hatten und die Madchen eher abge-
sprungen seien). Zum anderen wurden jedoch auch Reaktionen allgemeinerer Natur angege-
ben (z.B., daB die Madchen offener, reflexionsbereiter, emotional beteiligter reagierten als
die Jungen; umgekehrt aber weniger interessiert waren an zielstrebigen, physisch belasten-
den Projektangeboten).

Die deutliche Mehrheit, rund zwei Drittel der befragten bayerischen Einrichtungen, befur-

wortet einen starkeren Geschlechterbezug in der Suchtpravention. Hierzu wurden eine Viel-
zahl von Voraussetzungen genannt: im wesentlichen werden mehr padagogisches Hinter-

grunds- und Handlungswissen sowie die Sicherstellung angemessener Rahmenbedingungen
als notwendig erachtet. Insgesamt spielten geschlechtsbezogenen Aspekte, sei es, daB sie

konzeptuell berucksichtigt und/oder von den TeilnehmerInnen thematisiert und/oder in den

Reaktionen aufdas Projekt zum Ausdruck kamen, nach Aussagen der Fachkrafte bei 4/5 der

Projekte eine Rolle; lediglich bei 8 von insgesamt 68 Projekten wurden alle drei Fragen zum

Geschlechtsbezug explizit verneint.

Die befragten Projekte fanden zum gr6Bten Teil im Freizeitbereich statt, gefolgt von Projek-
ten, die in Kooperation mit Schulen bzw. Schulklassen durchgefiihrt wurden. Geschlechts-

bezogene Aspekte in der oben genannten Weise verteilten sich in etwa gleich auf diese
beiden Bereiche.

Ein Vergleich der Ergebnisse aus den Literatur- und Materialrecherchen (Kap. 2) mit der

Nachbefragung bei den bayerischen Suchtpraventions- und Jugendschutzprojekte fiihrt zu

fiinferweiterten Hypothesen:

- In der suchtpraventiven Praxis wird offenbar deutlich haufiger geschlechtsbezogen gear-
beitet als dies aus zuganglichen, ver6ffentlichten Projektsammlungen und Dokumenta-
tionen hervorgeht;

- Geschlechtsspezifische Aspekte werden von einem GroBteil der jugendlichen Teilneh-

merInnen an suchtpriventiven Projekten von sich aus in die Arbeit mit hineingetragen;
- Suchtpraventive Angebote und Arbeit wirken bei einem nicht unerheblichen Teil der

Jugendlichen geschlechtsspezifisch bzw. losen geschlechtsspezifisch unterschiedliche
Reaktionen aus:
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Die Aktion Jugendschutz Bayern hat ihren Sammelordner in der Zwischenzeit (1995) um

neuere Projekte erganzt. Dabei zeigt sich, daB die Zahl explizit geschlechtsbezogener
Ansatze bzw. Angebote zunimmt (vgl. AJLB 1993/95).

- Fachkrafte in der Suchtpravention sind zu einem sehr groBen Teil sensibilisiert filr Ge-
schlechterunterschiede und befitrworten in einem starkeren MaBe geschlechtsbezogenes
Arbeiten in der Suchtpravention als sie es bisher tatsachlich realisieren (kdnnen):

- Geschlechtsbezug in der Suchtpravention erweist sich als thematisch breites Feld:
Darunter verstanden werden zum einen spezifische Angebote v.a. fiir Madchen und die

Thematisierung geschlechtsspezifischer Aspekte von Drogenaffinitaten bzw. Suchtge-
fihrdungen - aber auch geschlechtsbezogene Arbeit mit Jugendlichen im Themenbereich

"Liebe, Partnerschaft, Sexualitat".
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3 Befragung von Schlusselpersonen

3.1 Befragungsziele, Methoden und Stichprobe

Zur Erweiterung und mit dem Ziel einer ansatzweise "qualitativen Validierung" der Ergeb-
nisse aus den quantitativ-empirischen Literaturrecherchen (Kap. 2.4) und auf dem Hinter-

grund der neu entstandenen Hypothesen nach AbschluB der regionalen Projektbefragung
(Kap. 2.5) fiihrten wir erganzende Forschungsinterviews mit ausgewahlten Schlusselperso-
nen der geschlechtsbezogenen suchtpravention in den alten Bundeslandern durch.10

Zur Methodik

Als Methode Rir solcherart "Eingangsforschung" (Kleining 1991) in einem bistang noch

unterstrukturierten Feld von Wissenschaft und Praxis wie dem unseren walliten wir das qua-
litative Tiefeninterview. In Leitfadeninterviews wurden die interessierenden Forschungsfra-
gen in Form von thematischen Feldern formuliert. Dieser Rahmen liiBt den Befragten breiten

Entfaltungsraug um Ideen, Einstellungen, Erfahrungen, Handlungsvollzuge und -kontexte

und deren Bedeutung in ihrer eigenen Sprache und in dem fiir sie relevanten Bezugsrahmen
zu artikulieren  Bergold/Flick 1987, Flick et al. 1991, Hopf 1991, Juttemann 1989). Die

InterviewerInnen haben dabei v. a. die Aufgabe, lebensweltliche bzw. professionelle Begrun-
dungszusammenhange verstehend nachzuvollziehen und narrative Erzahlanstt;sse zu geben;
ihr Gesprachsfiihrungsverhalten soil dabei thematisch zentrierend, aber situativ und indivi-

duell fiexibel sein.

Die Interviews fokussierten aufdrei Schwerpunkte:

Erkundung des institutionellen und personlich-professionellen Hintergrunds der Befrag-
ten

Grundpositionen zur allgemeinen und zur geschlechtsbezogenen Suchtpravention;
Exploration von Strategien und Erfahrungen in der geschlechtsbezogenen Suchtpraven-
tion anhand konkreter Praxisbeispiele der/des Befragten (incl. Rahmenbedingungen,
Zielgruppen, Evaluation).

Die Gesprachsinhalte sollten Ober das, was in Projektdokumentationen und anderen Verof-

fentlichungen ublicherweise zu erfahren ist, hinausgehen. Wir wollten weitergehende An-

haltspunkte zu den Hintergrunden, Rahmenbedingungen und Zielgruppen geschlechtsbezo-
gener Suchtpravention gewinnen und systematisieren. Ein Interview-Leitfaden und sozio-

demographischer Kurzfragebogen wurden in mehreren Durchgangen erstellt (vgl. Anhang,
Kap. 9.3). Die Interviews wurden von Mitgliedern der Projektgruppe, einer Studentin der

Sozialarbeit an der Ev. Fachhochschule Freiburg sowie einer Studentin der Sozialarbeit an

der Fachhochschule Koblenz durchgefilhrt

Zur Situation in den neuen Bundeslandern vgl. uns€re gesonderten Austuhrungen in Kap. 4
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Stichprobe und Befragungszeitraum

Als InterviewpartnerInnen wurden sieben Fachfrauen und zwei Fachmanner ausgewahlt, die

uber Praxiserfahningen in der geschlechtsbezogenen Suchtpravention mit Madchen-, Jun-

gen- oder gemischtgeschlechtlichen Gruppen verfugen, dabei in unterschiedlichen freien

bzw. affentlichen Tragerinstitutionen talig sind. Der derzeitigen Praxis geschlechtsbezoge-
ner Suchtpravention entsprechend uberwiegen die Interviewpartnerinnen mit Erfahrung in

der Madchenarbeit; die geringe Anzahl von befragten Mannern reflektiert das seltenere Vor-

kommenjungenbezogener Suchtpraventiont 1.

Die Befragten rekrutierten wir aus den alten Bundeslandern, eine der Befragten arbeitet der-

zeit allerdings mit ostdeutschen Fachkriiften und Jugendlichen. Dieser Bias war beim gege-
benen Stand der Konzept- und Praxisentwicklung unvermeidlich. Er ist Ausdruck der deutli-
chen historisch-kulturellen Differenzen zwischen alten und neuen Bundeslandern hinsichtlich
der Implementierbarkeit der geschlechtsbezogenen Suchtprivention (vgl. dazu ausfiihrlich

Kap. 4). Alle Interviews wurden zwischen Marz und September 1995 durchgefiihrt.

Auswertung

Ausgangsmaterial der Auswertung waren die kompletten Transkripte der 9 Intensivinter-
views. Die Auswertung erfolgte in Form von Auswertungsgruppen nach den inhaltsanalyti-
schen Prinzipien der Strukturierung, Ordnung und Zusammenfassung, Typisierung und

Explikation (Flick et al. 1991, Mayring 1988, Witzel 1982). Die abschlieBende Zusammen-

fassung, Gewichtung und Bewertung des komprimierten Datenmaterials erfolgte nach Leit-

begriffen, die in vier Gruppen geordnet wurden:

Person/Institution (Institution, Verankerung der/s Befragten; Befragte/r, Biographie);
Grundpositionen zur allgemeinen und geschlechtsbezogenen Suchtpravention;
Zielgruppen (Definition; Bedurfnisse und Bedurfnisverandeningen);
Praxisprojekt (Verankerung, Durchsetzung des Projekts; Methoden, Strategien; Veran-

derungen im Projektverlauf, Evaluation, Ubertragbarkeit; Sucht- und Geschlechtsbezug
des Projekts).

In die Ergebnisdarstellung haben wir nur solche Interviewexzerpte aufgenommen, die als

exemplarisch Rir den Erfahrungsstand, die Meinungsbildung und Praxisschilderungen der/s

jeweiligen Befragten im Kontext des gegebenen Leitbegriffs gelten konnten. Alle in den fol-

genden Kapiteln dokumentierten AuBerungen haben wir in der Regel sprachlich leicht uber-

arbeitet, um eventuelle Dialektbesonderheiten oder st6rende UnregelmaBigkeiten in Satzbau
bzw. Satzfolge zu kompensieren. An Inhalt, Aufbau und Einbettung der jeweiligen Aussa-

gen nahmen wir jedoch keinerlei Verindeningen vor. Wir verwenden in der Ergebnisdarstel-
lung Befragten-Kodierungen von "B 1 " bis "89"; Orts- und Eigennamen wurden unkenntlich

gemacht.

11 Bei der Auswahl konnten und wollten wir, dem Charakter des Gesamtprojektes als Erkundungsstu-
die und explorativer Recherche entsprechend, keinen Anspruch auf Reprasentativitat reklamieren. Die

Interviewergebnisse liefern allerdings inhaltliche und strategische Hinweise fur zukinftige Praxisbegrun-
dungen, die in dieser Prazision in ellichen Fallen nicht aus den vorherigen Recherchen (Kai,. 2) verdichtet

werden konnten. Im Rahmen der Stichprobenbildung konnten wir sicherlich eine Reihe von ebenfalls wich-

tigen Schiusselpersonen nicht einbeziehen und/oder kannten diese zum Zeitpunkt der Befragung (noch)
nicht.
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3.2 Institutionen/Personen

3.2.1 Institutionen/Settings

"Typen" institutioneller Kontexte fiir geschlechtsbezogene Suchtpravention

Geschlechtsbezogene Suchtpravention findet in sehr unterschiedlichen institutionellen

Kontexten statt, die sich zunachst formal dahingehend unterscheiden lassen,

inwieweit Umsetzungsm6glichkeiten wie Stellenausstattung (z.B. auch gemischte
Teams) vorhanden sind;
wie groB die Akzeptanz geschlechtsbezogenen Arbeitens ist;
inwieweit die Arbeit langfristig finanziell abgesichert ist.

Anhand dieser Kriterien lassen sich aus den Interviews drei "Typen" institutioneller

Kontexte geschlechtsbezogener Suchtpravention Rir die alten Bundeslander differenzieren:

(1) groBstadtische bzw. regional zentralisierte Praventionseinrichtungen/-fachstellen:

Innerhalb dieser Institutionen hat Pravention einen hohen, eigenstandigen Stellenwert; im

Organisationsplan wird Pravention oftmals als eigenes Referat bzw. eigenstandiger Arbeits-

schwerpunkt ausgewiesen. Das zeigt sich v. a. in einer guten Stellenausstattung, die zum

einen das Arbeiten in gemischten Teams, zum anderen auch umfangreiche und langerfristig
angelegte Projekte absichert. Unter diesen vergleichsweise optimalen Voraussetzungen ist

geschlechtsbezogene Arbeit am ehesten mi glich bis hin zu gew nscht und gef6rdert.
Geschlechtsbezogene Priiventionsprojekte haben in der Regel bereits eine mehrjahrige Tra-

dition:

"Der Tragenerein hat gesagt: Wir machen aus dieser Praventionsstelle eine eigenstandige Einrichtung, um

auch zu dokumentieren, dall die Arbeit eine Wichtigkeit hat
...

Wir arbeiten hier zu dritt, drei volle Stellen,
das ist meine Stelle als einzige Frau und rwei weitere mannliche Kollegen ...

Bei den Stellen, die vor fanf
Jahren ausgeschrieben waren, da war eine Stelle dabei Jhr den Schwerpunkt madchenspezijische
Pravention." (89)

"Ich bin seit junfJahren in der Einrichtung, und seitdem arbeite ich auch mit EBstorungen. Es laujt seit

junf Jahren hier eine eine Gruppe Alr junge Frauen und Madchen zum Thema EBstorungen, eine

Korpenvahrnehmungsgruppe." WS)

(2) Beratungsstellen mit Praventionsaufgaben

Hier ist Pravention eine Aufgabe neben der Beratungsarbeit. Vom Stelienumfang finden wir

eine Fachkraft, die u.U. aber auch noch in der Suchtberatung und Suchttherapie tatig ist.

Geschlechtsbezogene Pravention findet unter diesen Bedingungen in Nischen statt und ist in

groBem MaBe abhangig vom Eigenengagement und Spielraum der Fachkraft sowie der

Unterstutzung, die sie von anderen Einrichtungen, Arbeitskreisen und/oder Fachkraften

erhalt.
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"lch habe eininal beim Trager den Referenten gesagt: Suchtpravention auch geschlechtsspezifisch, das ist

wichtigi Da sind aile uber mich hergefallen, vor allem die Frauen sind uber mich hergefallen: das brduchte

es doch nicht usw. ...
in dem Arbeitskreis hat sich aber im Laufe der drei Jahre ein geschlechtsspezi.Ascher

Btick wirklich etabliert. Das ging von einer Frau aus, die viel Madchenarbeit gemacht hat, die hat das gut
reingebracht" (B7)

(3) zeitlich befristete Modell-Projekte

Modellprojekte, als drittes Setting, in dem geschlechtsbezogene Suchtpravention stattfindet,
zeichnen sich durch kurzfristig gute Arbeitsmdglichkeiten aus - inhaltlich wie formal. Dem

Vorteil, innovative Ansatze (also z.B. auch geschlechtsbezogene Arbeit) verfolgen und um-

setzen zu k6nnen bei vergleichsweise groBer Autonomie, steht der Nachteil der unsicheren

bis fehlenden langfristigen Absicherung der Projektsstellen und -mittel gegenuber. Dies kann

zur Folge haben, daB ein GroBteil der Arbeitskapazitat in die Suche nach Finanzierungs-
milglichkeiten flieBt. Uberdies sind kontinuierlich angelegte Angebote nicht oder nur unter

Vorbehalt zu planen.

"Fur Finanzierung und 01Tentlichkeitsarbeit wenden wir 50% (der Arbeitszeit) auf ...
Was noch ein-

schrankend ist, das ist jetzt die letzten 2 Jahre der Fall: immer zum einen damit beschaftigt, diese

Finanzierung hinzukriegen, zum anderen, dap es fur uns eine unsichere Arbeitssituation ist, was naturlich

auch eine vorausschauende Planung unmoglich macht. Das ist sowohl jur die Madchen in der Beratung,
die kommen gegen Jahresende immer wieder aufuns zu, ob wir dann im nachsten Jahr noch da sind. Aber

auch insgesamt, wenn wirjetzt auch irgendwelche groperen Projekte angehen wollen, das kann man so gar

nicht machen." (B3)

"Wenn diese Projektzeit zu Ende - wir wollen es jetzt veriangern, diese Verlangening beantragen fur ein

Jahr, weil es notwendig ist - aber wenn es nicht verlangert werden wurde, dann hatten wir nicht die Mittel,
um diese Stelle weiter zujinanzieren." (B6)

Institutionelle Zugange mir geschlechtsbezogenen Suchtpravention

Die beschriebenen Institutionen und ihre Professionellen kommen aus unterschiedlichen

primaren Arbeitsfeldern zur (geschlechtsbezogenen) Suchtpravention:

im Kontext der Sucht- bzw. Drogenberatung, wobei sich die Suchtpravention in unter-

schiedlichem AusmaB als eigenstandiges Gebiet herausentwickelt: als eigene Teilein-

richtung/Abteilung bzw. besonderes Referat beim Trager oder in Gestalt einer Zusatz-

lichen Fachkraft, die weiterhin an den Beratungsbetrieb angegliedert ist und einen Teil

ihrer Gesamttatigkeit fiir Pravention "abzweigt";
als Zugang uber die allgemeine offene und schulische Kinder- und Jugend(sozial)arbeit:
in einem Fall ergibt sich der Zugang zur Sucht dabei aus den betreuten Zielgruppen, im

anderen Fall wurde ein spezifischer, in verschiedenen Felder einsetzbarer,
padagogischer Ansatz in den thematischen Kontext der Suchtpravention gestellt;
uber die (parteiliche) Madchenarbeit bzw. (antisexistische) Jungenarbeit mit einer Spezi-
fizierung hin zu den Themen Gesundheitsf6rderung und Suchtpriivention.

3.2.2 Personen, Berufswege, Qualifikationen

Analog den verschiedenen Zugangen zur geschlechtsbezogenen Suchtpravention zeigen sich

Unterschiede in den Berufsbiographien der befragten Schlusselpersonen
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Ausgangspunkt der Arbeit in der geschlechtsbezogenen Suchtpravention ist uberwiegend
eine Hochschulqualifikation in den Feldern Sozialarbeit/Sozialpidagogiki zuweilen auch

Paidagogik oder Psychologie. An zusatzlichen Qualifikationen finden wir v. a. psychothera-
peutische Zusatzausbildungen (Gestalttherapie, Familientherapie, etc.). Ein Interviewpartner
mit Schwerpunkt in der sexualpadagogischen Jungenarbeit vedigt uber eine entsprechende
Zusatzausbildung. Diese Zusatzqualifikationen korrespondieren mit vergangenen oder ge-

genwartigen Arbeitsschwerpunkten, werden jedoch nicht notwendigerweise als wichtig filr

die praventive Arbeit angesehen:

"Speziell filr diese Tatigkeit hier war keine therapeutische Ausbildung notivendig. Das war jetzt keine

Voraussetzung jilr diese Stelle. Voraussetzung war eigentlich eher Berufserfahrung auch im Bereich

Jugendarbeit beispielsweise oder in der Drogenberatungsstelle" 039)

"Ich bin Diplom-Psychologin und arbeite in der Jugendberatung, aber auch suchtvorbeugend. Auf der

einen Seite bin ich therapeutisch tatig, arbeite dort im Suchtbereich. Da ist schon mein Anknupfungspunkt
Frauen und Sucht, das auch ganz spezifsch zu sehen. Aus dieser Entwicklung heraus habe ich mit

madchenspezijischen Projeklen angefangen und mich uberhaupt dafilr zu engagieren." (BS)

Hinsichtlich der beruflichen Vorgeschichte finden wir zwei vorherrschende Typen von Ent-

wicklungen hin zur geschlechtsbezogenen Suchtpravention:

- Frauen bzw. Manner, die aus der feministisch-parteilichen Madchen/Frauenarbeit bzw.

antisexistisch-parteilichen Jungen/Mannerarbeit kommen und diese Erfahrung und

Ansatze in Institutionen einbringen bzw. in autonomen Projekten fortsetzen;
- demgegenuber findet bei einem anderen Teil der befragten Schlusselpersonen eine

gewissermaBen biographisch spatere Sensibilisiening  ir die Bedeutung des Geschlechts

im Rahmen und aufgrund ihrer therapeutischen bzw. praventiven Tiitigkeit statt, z.T. in

engem Zusammenhang mit personlich-biographischen Umbdichen und Auseinanderset-

zungen mit Geschlechtsrollen-Stereotypen.

"lch habe vorher eine Tatigkeit ausgeubt in einem Jugendzentrum und habe dort die Madchenarbeit

aufgebaut... Habe auch in der Drogenberatungsstelle in X., in der ich vorher tatig war, schwerplinktmapig
mit jungen Frauen gearbeitet. Daher lag da schon ein Interessenschwerpunkt auf meiner Seite vor, oder

einfach eine gewisse Erfahrung." (B9)

"Ich bin ja selbst eine Frau, und insoweit erlebe ich mich und andere Frauen in vielen Bereichen. Da liegt
noch vieles im argen, was durchgesetzt werden milpte, was nicht in dem Mape anerkannt wird. Meine

personlichen Ziele sind daher, madchenparteilich, frauenparteilich zu sein." (BS)

"(Ich habe) keinen ausgepragtfeministischen Hintergrund" (B7)

"Du bringst als Frau natarlich deine personlichen Sachen mit, ganz klar. Mir war das wichtig, daB
Madchen auch lernen, mit sich selbst selbstbewupt umzugehen. Weil ich von meinen eigenen Erfahrungen
fraher in Jugendgruppen weip, des war immer Fakt, dap die Jungs mehr Macht hatten als die Madchen.

Und da13 man sich dessen uberhaupt nicht so richtig bewufjt war, oder dann oB gesagt bekommen hat: 'du

mupt ganz lieb und brav und angepa.At sein, und blo.0 nicht meckernl'" (B8)

"Ich habe zwei Jahre ein Jugendzentrum geleitet. Das Interesse (an der Jungenarbeit) Jing bei mir an in

einer Selbsterfahrungsgruppe fur Manner, so vor 10 Jahren. Ich habe als Sozialpadagoge den ganzen

Hintergrund mitbekommen der erwachenden Frauenbewegung und die Anspruche. die Frauen an Manner

stellen, die Verunsicherung, auch das Verhaltnis zu meinem Sohn und zu meiner Tochter, Beruf, Karriere.

Beziehung, Krisen
...

Die Manner- und Jungenarbeit mache ich, weil ich Mann bin, mich dort wieder der

Wurzet der Mannlichkeit versuche zu versichern. Daraus entstanden dann iinmer wieder auch spannende
Projekte und gemeinsames Arbeiten init Jungen und Mannern." (B2)
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3.3 Grundpositionen

3.3.1 Allgemeine Suchtpriivention

Primat der substanzunspezifischen Suchtpravention

In Ubereinstimmung mit der aktuellen Diskussion suchtpraventiver Ansatze werden von

allen interviewten Schlusselpersonen in den substanzunspezifischen und perst;nlichkeits-
starkenden Aspekten ihres Arbeitens die entscheidenden suchtpraventiven Effekte erwartet.

Die zielgruppenspezifische, geschlechtsbezogene Praventionstatigkeit wird dabei z.T. als

regelrechte "Erziehungsarbeit" qualifiziert:

"Erstrangig sind die Erfahrungen, die diese Madchen gemacht haben wahrend dieser Zeit: die Beobach-

tungen. die sie an sich machen. die Fahigkeiten, die gestarkt werden, das Selbstvertrauen, was immer

weiter wachst, die Bewaitigungsfahigkeit, die sie entwickelt haben und auch die Fahigkeit, zu schreien, zu

kampfen und 'nein' zu sagen ...
Vielleicht fehit auch einfach nur mal die Gelegenheit, das anfangs ein bij3-

chen in einem gesichertem Rahmen auszuprobieren. Das ist meiner Ansicht nach der wirkliche suchtpra-
ventive Aspekt bei so einem Projekt; weniger, daj3 es in dem Stackjetzt um Drogen geht." (B9)

"Wenn Suchtpravention uberhaupt einen Sinn haben soil, dann nur in der Kombination, dap sie leben ler-

nen, daB sie diese Gen'upfahigkeit, wie es immer beschrieben wird, auch lemen. Da kommen wieder andere

Dinge dazu, dap sie die nicht einfach in sich hineinfressen mussen, sondern dap man bestimmt auch sowas

zelebrieren kann. Daf) sie da eine Erfahrung machen, da  sie auch in diesem erlebnispadagogischen
Bereich einiges machen und in dieser Gruppendynamik diese Warme erfahren mit der Kollegin und dem

Kollegen zusammen."(B6)

"Unser Ziel ist, den Madchen die Moglichkeit zu geben, in solch einer Gruppe zu spuren, wie das ist, wenn

nur Madchen da sind. Es ist ein anderes Klima da, und sie werden in ihrer Identitat als Madchen

wahrgenommen - und nicht als Jugendliche, wobei oftmals, wenn man in Jugendzentren von Jugendlichen
spricht, dann sind das die Bedilrfnisse der Jungs ...

Es geht in erster Linie um mehr Selbstbestatigung der

Madchen, darum, ihre Fdhigkeiten zu erkennen und auch eine Ruckmeldung zu bekommen von anderen

Madchen. Naturlich geht es auch darum, dap sie untereinander Spap kriegen, die Moglichkeit sehen, mit

Madchen Spap kriegen zu konnen. All diese Sachenfilhren dazu, dap im Rahmen der Suchworbeugung die

Madchen in ihrer ganzen Personlichkeit gestarkt werden." (BS)

"Wir leisten hier Eniehungsarbeit. Wir machen keine Freizeitanimation, sondern wir leisten Eniehungs-
arbeit." (B8)

"uns war aufgefallen, gerade im Jugendzentrum, dap nur Jungs vertreten sind. Da war eine Gruppe, die

hatte eine ziemliche Machtstellung, und wenn Madchen da zwischendurch hinkommen wollten, hatten sie

uberhaupt keine Chance, sie warden nur angemacht. Da war fur uns das Ziel, Madchen einen Raum .fur
sich selbst zu geben, den Madchen eine Moglichkeit zu geben, wo sie sich mit Gleichaltrigen und aber auch

mit Bezugspersonen, mit Fachleuten, austauschen konnen. Das Grobziel anfangs war, einen Raum far
Madchen alleine zu scha)Ten: wo sie frei reden konnen und wo wir gezielt Angebote machen, da  sie

verschiedene Dinge lemen, wo es immer wieder Defizite gibt, z.B. in der Selbstbehauptung, sick durchzu-

setzen
...

Inzwischen tegen die (9-13jahrigen) Madchen absoluten Wert drauf, dap sie ihren Raum haben.

Da hat auch kein Junge was zu suchen, da treten die auch selber auf wenn mal Jungen kommen: 'ihr habt

heute hier nichts zu suchen, das ist unser Raum heutef' Denen ist das sehr, sehr wichtig." (138)

Substanzunspezifisches Arbeiten kann in Hinblick auf Ziele und Inhalte von MaBnahmen

Unterschiedliches bedeuten. Zwei zentrale Strategien lassen sich differenzieren, wobei im

Rahmen eines breit bzw. langerfristig angelegten Projektes durchaus auch beide Ansatze

verfolgt werden kannen:
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(Neue) Erlebnisse, Erfahrungen und Erfolgserlebnisse als Alternativen zum Drogenkon-
sum vermitteln ("funktionale Aquivalente"). Hierunter fallen v.a. kultur- und erlebnis-

bezogene Praventionprojekte:

"Wir nennen das im Fachjargonfunktionate Aquivatente, d.h., Jugendlichen, jetzt noch geschiechtsunspezi-
jisch, eine Alternative zu bieten zum Drogengebrauch, zu Suchlverhalten. Unter diesen Vorzeichen bieten

wir Projektarbeit an oder bieten unsere Zusammenarbeit fur Projekle an. Es geht nicht darum, einen Akti-

vismus zu entwickeln, sondern darum, da  wir sagen, innerhalb eines Projektes, was langerfristig lauft,
werden bestimmte Prozesse in Gang gesetzt, werden auch bestimmte Fahigkeiten. bestimmte Interessen bei

Jugendlichen geweckt, und das kann eine Alternative zu Drogengebrauch sein." (139)

BewuBtseinsarbeit leisten bzw. Reflexions- und Einsichtsprozesse anstoBen in Bezug auf

bestimmte Lebenslagen und Probleme und deren Zusammenhang mit Drogenaffinitaten
bzw. Suchtgefihrdungen. Diese Arbeit findet v. a. im Rahmen von (Wochenend-)Semi-
naren statt:

"Zum einen ist uns wichtig, den Madchen bewuj31 zu machen, wie stark der EinjluB durch die Medien ist in

bezug auf das Schanheitsideal, daA do auch Druck eneugt wird, schlank zu sein und wie auch vermittelt

wird, dap nur, wer so schiank ist, auch erfolgreich und beliebt ist
...

Auch zu zeigen, welche Interessen

dahinterstecken, das finde ich auch immer ganz wichtig, daB auch wirtschaftliche Interessen dahinter-

stecken: die neue Saisonmode auch auf den Markt zu bringen, daj3 Diaten verkauft werden, es gibt ja uber

500 Diaten aufden Markt
...

Dann jinde ich ganz wichtig, zu zeigen, wie sehr dieses Schanheitsideal B r
Frauen immer wieder hochgehalten wird, inwieweit auch ganz kiar die Madchen auf ihr Auperes reduziert

werden. Wo auch Entfaltungsmoglichkeiten, Fahigkeiten, die Madchen haben, in den Hintergrund treten

und dieses Rummachen am Korper in den Vordergrund ruckt und sehr viel Energie, Zeit und Kraft und

auch Geld von Madchen und Frauen verschlingt. Da ist aufjeden Fatl ein Ziel von uns, Madchen schon

fruh bewupt zu machen, was da ablauji." (B3)

"Es kam sehr stark so was, was mit Identitat zu tun hat, auch gerade von den alteren Jungs. Also: durch

was definiere ich mich eigentlich? Bei den Madchen ging es sehr stark in Richtung Schonheitsideal
...

Es

sind an sich engagierte Jugendliche, und es war so ein Image, man darfkein typisches Madchen sein". 07)

Substanz- undproblemspezijische Bezuge

Wenn auch den substanzunspezifischen Zielen die groBere praventive Bedeutung zugemes-

sen wird, finden sich andererseits auch substanzfpeziBsche Bezuge in der Arbeit. Die Art

und Weise, wie Drogen und Sucht thematisiert bzw. eingebracht werden, steht dann haufig
im Zusammenhang mit der gewahlten Strategie:

Wahrend bei erlebnis- und kulturpadagogischen Projekten der substanzspezifische Teil

haufig darin besteht, Regeln aufzustellen, nach denen wahrend der Projekttreffen z.B.

kein Alkohol getrunken bzw. nicht geraucht wird, besteht bei den einsichtsorientierten,
reflexiven Ansatzen das Ziel, die Bedeutung von Suchtmittelkonsum im Kontext

spezifischer Entwicklungsprobleme und Lebenslagen herauszuarbeiten:

"Es war vorher kiar, es ist ein Suchtpraventionsprojekt. Wahrend der Zeit, wo wir miteinander arbeiten,

gibt's keinen Alkohol und werden auch keine Drogen genommen. Und das gab naturlich Anla  jilr
ziemliche Debatten. Es gab einfach auch hdulig Situationen, wo wir gesagt haben: "Dann brechen wir's

jetzt ab. wenn ihr ein Bier trinken wollt, dann kOnnt ihr das machen, aber nicht im Rahmen unserer

Zusammenarbeitl'" (£14)
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"Sie (die Jungen) haben dann auch den Zusammenhang gebracht, dap ein Gropteil ihres Alkoholkonsums

Verlegenheit ist, weil keine anderen MOglichkeiten da sind: sie haben aufgegeben, an die Mtidchen ranzu-

kommen und mit denen - also nicht einen Versuch, uber Alkohol lockerer an die ranzukommen, sondern als

Ersatz. Das konnen sie eh nicht, dann gehen sie gleich in die Mannergeselischaft: (B7)

3.3.2 Geschlechtsbezogene Suchtpriivention

Aufgrund des Auswahlkriteriums "Praxiserfahrungen in geschlechtsbezogener Suchtpriiven-
tion/Gesundheitsf rderung" finden wir bei den hier befragten ExpertInnen Konsens daraber,
da13 das Geschlecht bei der Planung und Umsetzung praventiver Ma13nahmen mitgedacht
und mitbedicksichtigt werden muB. Daruber hinaus bestehen grundsatzlich keine Einwande,
daB sowohl Madchen- wie Jungenarbeit, die Arbeit in geschlechtergetrennten wie in ge-

mischtgeschlechtlichen Gruppen wichtig und sinnvoll ist. Es ist bemerkenswert, daB autono-

me Projekte der Madchenarbeit in dieser Frage keine Sondermeinung vet·treten, wenn sie

auch eigenstandige Wege in ihrer parteilichen Arbeit gehen.

Fur das primare Arbeitsfeld werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, die sich

als zwei Typen derzeitiger Realisierung geschlechtsbezogenen Arbeitens in der Suchtpra-
vention beschreiben lassen:

Zum einen die parteiliche Arbeit mit geschlechtshomogenen Gruppen, wobei bevorzugt
geschlechtsspezifische Themen und Entwicklungsaufgaben aufgegriffen werden. Die

Durchkhrung ist dabei Sache einer gleichgeschlechtlichen Betreuungsperson, die die

Arbeit mit ihrer weiblichen bzw. mannlichen Zielgruppe auf Verstandnis und Wertschat-

zung gegegnuber ihren AdressatInnen griinden sollte:

"Eine geschlechtsspezifische Suchtpravention, auch eine Gesundheitsfbrderung, was wirja eher machen, ist

absolut notwendig. Die Themen sind anders. In geschiechtshomogenen Gruppen werden die einfach anders

besprochen als in heterogenen Gruppen. Was wichtig ist, da.13 auch der Austausch zwischen Jugendlichen
gefordert wird, also zwischen Jungs und Madchen, aber das ist nochmal ein anderes Feld." (B3)

"Madchen warden weniger zu Suchtmitteln greifen, wenn sie mehr Freiraume hatten, wenn sie mehr

ausprobieren konnten, wenn sie auch mehr ihre Grenzen ausprobieren konnten. Naturlich auch, daB sie

bestimmte Gephle auch ausleben konnen, d.h. auch Aggressivittit zeigen konnen und auch Widerstand

setzen konnen
...

Madchen durfen ihre Aggressivitat nicht zeigen und sind aus diesem Grund auch eher

geneigt, sich nicht zu wehren und dadurch eher in eine Sucht.fluchten." (BS)

"Jungen sind in dem Alter zwischen 14 und 18 verunsichert, was ihre Rolle betrijjt: Mann sein, Junge sein,
Abnabeln von zuhause, erster Kontakt zu Madchen, Sexualitat, Niederlagen, Konkurrenz, Freundschaften
gehen vorbei, Schute endet, Mittiere Reife, Abitur, Bemfsieben. Sie sind einer ganzen Reihe von Bruchen

ausgesetzt. Sinnstijlend, identitatsstiftend ist eher das Umgekehrte: was hast du, was kannst du? Das m

betonen und diese Wertschatzung zu haben, das ist die allenvichtigste Grundiage jur jede Arbeit mit

Jungen .
Es braucht Warme und Wertschatzung in diesem Bereich, und von diesem Ansatz kann man in

der jungenspezijischen Arbeit oder in der Mannerarbeit nicht ab. Es hat einen Wert fur Jungen, jilr
Manner, zu erfahren, daD da andere Manner sind, die ahnliche Probleme wie ich haben oder hatten und

auch noch keine Lasung wissen. " (B2)

- Zum anderen das Einnehmen einer geschlechtsbezogenen Perspektive bzw. -sensiblen

Haltung im Rahmen eines gemischtgeschlechtlichen Teams, wobei unterschiedliche,
auch gemischte Jugendgruppen sowie eine gegengeschlechtliche Betreuungsperson
moglich und sinnvoll erscheinen (k6nnen); die Themen und die Zusammensetzung der

Gruppen ergibt sich dabei als Ergebnis der Gruppendynamik und den Interessen der

Zielgruppe:
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"Es kann bei einer madchen- oder bei einer geschiechtsspezijischen Pravention nicht darum gehen, nur

bestimmte Projekte aufdie Beine zu stellen. Dieses Projekt, was wir jetzt beschrieben haben, das ist mit

Sicherheit eine ganz tolle Sache, aber ich mochte den Begrif von madchenspezifischer Pravention gerne

weiter fassen. Es ist eine Einstellungssache, es ist eine Sichtweise, wo mir wichtig ist, dap es uberall mit

reinfliept. Es ist ein Prisma, durch das sich alles Licht brechen mup, und nicht nur ein Straht." 99)

"Einbeziehung von Mannern, in Bezug aufeine Jungenarbeit, denke ich, ware ein wichtiger Bestandteil von

geschlechtsspezijischer Arbeit. Aber auch, weil Manner jur Madchen ja eine Funktion haben, auch eine

wichtige Funktion einnehmen." (B9)

"Es gibt viel zu wenig, es mujlte viel mehr Madchenarbeit gemacht werden. Das bedingt aber gleichzeitig
auch jungenspezijische Sachen. Die gibt es noch weniger, da gibt's auch ganz wenig Menschen, die das

machen wollen oder damit anfangen ...
Fur Frauen und Madchen erscheint es uns sehr wichtig, dap das

stattfindet. Aber das andere, das hinkt noch hinterher, es gehort aber dazu, da  es nebeneinander stehen

kann und auch zusammen. Da  es nicht nur heipt, nur Madchen machen was zusammen, Jungs machen

zusammen - das mu  es geben, aber auch das Gemischtgeschlechtliche. Wenn wir ein Schalerseminar

machen, ein Kollege und ich, versuchen wir, die Klasse aufzuteilen und gucken, ob das moglich ist, daD ich

mit den Madchen arbeite und mein Kollege mit den Jungen. Da werden spezielle jungen- oder madchen-

spezifische Sachen erarbeitet. Aber hinterher wollen wir noch einmal zusammenkommen und gucken, was

esfur Schwierigkeiten gibt rwischen Madchen und Jungen in dem Alter." 035)

3.4 Praxisprojekte

Die von den befragten Schlusselpersonen exemplarisch vorgestellten Praxisprojekte spiegeln
die dargestellten unterschiedlichen Ansatze geschlechtsbezogenen Arbeitens in der Sucht-

pravention wider.

3.4.1 Laufzeiten/Kontinuitiit

Die Projekte unterscheiden sich in ihrer Laufzeit, d.h. der Kontinuierlichkeit der Arbeit mit

und Betreuung einer bestimmten Zielgruppe.

Oft wurde uns von Halb- oder Ganztagesseminaren berichtet, etwa zum Thema " Schon-

heitsideal und EBsteningen", von mehrtagigen Seminaren zum Thema "Liebe, Sexualitat

und Partnerschaft", aber auch von mehrw6chig angelegten Angeboten wie Selbstbehaup-
tungs- oder Selbstverteidigungstrainings. Auf der anderen Seite standen, in zwei Fallen, auf

zwei bis drei Jahre angelegte intensive und kontinuierliche Kleingruppenbetreuungen (z.B.
Madchengruppen Rir die Altersgruppe von 9-14 Jahren). Dazwischen lagen Projekte, bei

denen oft eine kunstlerische Produktion im Mittelpunkt stand, mit einer Dauer von ca.

einem halben Jahr bis hin zu 2 Jahren (z.B. kreative, Medien- oder Tanzprojekte). Eine wei-

tere Zwischenstellung nehmen Aktionstage oder "Festivals" im Rahmen kampagnenartiger
Arbeit ein (z.B. ein jahrlich stattfindendes gemeindebezogenes Festival "Madchen in Bev,e-

gung").

Der Aufbau von kontinuierlichen (Madchen-)Gruppen vollzieht sich entweder als direkte

Planung oder uber den "Umweg" einer u. U. ein- bis zweijahrigen Motivations- und Fin-

dungsphase, in der hauptsachlich Einmalaktionen und erlebnispiidagogische Angebote ge-
macht werden konnten.
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Die Dauer eines geschlechtsbezogenen suchtpr :ventiven Projektes ist bedingt durch das

Zusarnmenwirken mehrerer Faktoren:

- mit Art und Zielen des Angebots: Seminare, Aktionstage Festivals, Wochenendangebote
oder Gruppenaufbau und -begleitung;

- mit dem Arbeitsfeld: in der Schule sind haufig kurzere, punktuelle Veranstaltungen
Angebote der Wahl, wahrend in der offenen Jugendarbeit langerfristig angelegte Pro-

jekte mi;glich sind;
- mit den personellen Ressourcen: langfristig angelegte Projekte erfordern zumindest eine

feste Projektstelle;
- mit dem institutionellen Rahmen: zeitlich begrenzte Modellprojekte mit jeweils unsiche-

rer AnschluBfinanzierung erschweren langfristig angelegte Projekte bzw. die kontinuier-

liche Betreuung von Gruppen;
- mit der Zielgruppe und einem Methodenmix: in einem Fall ergab sich die Chance zu

einer kontinuierlichen Madchen-Gruppenarbeit erst nach einer Reihe von Initiativaktio-

nen in Verbindung mit einem Wechsel der Zielgruppe (von 13-16jkhrigen hin zu 9-13-

jahrigen Madchen)

Die Kontinuierlichkeit der Arbeit mit einer bestimmten Gruppe muB unterschieden werden

von einem kontinuierlichen Angebot, d.h., eine bestimmte Veranstaltung - z.B. ein Seminar

zu Schonheitsidealen - kann fiir verschiedene Gruppen uber einen langeren Zeitraum hinweg
wiederholt durchgefilhrt werden. Das nur einmalige Zusammentreffen mit einer Gruppe
wird dabei jedoch auch als Begrenzung des Arbeitens und seiner Effekte gesehen:

'Hat:jig ist es so, daB bei uns die Madchengruppen nur einmal kommen, und das war jetzt also die dritte

Begegnung, die ich mit den Madchen hatte. Aber das fand ich zum einen gut, die auch noch zu kennen, dap
ein gewisses Vertrauen schon da war und ich denen auch nicht fremd war. Und zum anderen war es jetzt
auch spannend, mal so zu sehen: Was hat sich verandert?" (B3)

"Eigentlich mopte das mal wiedfr so laufen, also von der Lehrerin aus. Wir machen die Veranstaitung
immer ohne die Betreuerin, ohne die Lehrerin. Ich denke aber, das ware schon wichtig, (lap die das dann

auch nochmal nach einer Weile wieder aufgreiji, daA man diese Impulse immer wieder bewuflt macht." (B3)

"Eine andere Rahmenbedingung, die ich gerne verandern warde, waren fortlaufende Gruppen. Die Mad-

chen kommen zum Grojlkil einmalig; aber wenn man die begieiten konnte uber 2, 3 Jahre hinweg, da  die
alle Vierteljahre kommen, das machen ja inanche auch, aber die meisten machen es eben nicht. Da kann

man im praventiven Bereich sehr viel bewirken, durch diesefortiaufenden Geschichten." 033)

"Es haben sich Frauen in X zusammengesetzt, von der Gleichstellungsstelle, von Jugendzentren, von uns,
und wir haben uberlegt, dap wir speziell Madchen fordern mochten. Da ist ein Projekt entstanden, das

Madchen-Festival, das regelmaj3ig hier in X stattjindet, auch dieses Jahr wieder. Ganz gezielt geht es

darum, da.A Mddchen jur sich neue Bereiche ausprobieren und mehr Selbstandigkeit, mehr Selbstbewl@t-
sein bet:ommen." B5)

geschlechtsbezogenen Arbeit und, untrennbar damit verbunden, ein "langer Atem":

"Wichtig jitr die Madchen ist, d  sie kontinuierlich Beziehungspersonen haben. Wenn da ein standiger
Wechset ist, dann kannst du's vergessen ...

Ich habe mich mit Kolleginnen ausgetauscht, die in anderen
Stadten so was au iehen - was du grundsatzlich haben mupt bei Madchenarbeit, ist unheimliche Geduld.
Du brauchst einen langen Atem, du darfst nicht direkt aufgeben. Du wirst zwar op Momente haben:

'Mensch, ich schmeij]e alles hin, das hat so keinen Sinn mehr, ich mache lieber was anderesf: Aber es hal

sich bewlihrt, lange auszuhalten." (BS)
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3.4.2 Hintergrund/Entstehung

Die Projekte unterscheiden sich darin, ob mit einer Projektidee auf Jugendliche zugegangen
wurde oder ob eine Anfrage seitens Jugendlicher bzw. ihrer BetreuerInnen vorlag und da-

raufhin gemeinsam eine Idee fiir ein Projekt entwickelt wurde.

Insbesondere bei Projekten, in denen die kunstlerische Produktion (Tanz, Perfonnance) im

Mittelpunkt stand, existierte die Projektidee bereits im Vorfeld. Mit dieser Projektidee
wurde dann gezielt eine bestimmte Zielgruppe - bei den Fallen hier: benachteiligte und/oder

gefahrdete Jugendliche - angesprochen:

"Aufuns kam eine Tanzerin zu mit dem Wunsch, sie mochte gerne mit jugendlichen Madchen und Jungen
arbeiten, hatte die Idee, eine Tanzgruppe aufzubauen und sie hatte auch schon eine Idee zum Thema dieses

Tanzprojekles. Das war ein Ansinnen von ihr, Madchen und Jungen, die aufgrund ihrer Lebensumstande

als besonders gefahrdet getten, durch dieses Tanzprojekt eine Alternative m bieten." (B9)

"Erstmal war es so, daB es ein Projekt war, das zum Ziel hatte, dall Jugendliche die Moglichkeit hatten, in

einer Abbruchwohnung einen Raum zi gestalten zum Thema Korper." (134)

Demgegenuber gab es Projekte, bei denen Anfragen bzgl. einer Veranstaltung vorlagen, die

daraufhin in Abstimmung mit der jeweiligen Gruppe und ihren Interessen bzw. Bedurinissen

sowie den organisatorischen Rahmenbedingungen geplant und durchgeftihrt wurden:

"Das Leitungsteam wolite eigentlich einen Vortrag oder sowas. Ich habe mit diesem Leitungsteam dann

rausgearbeitet: 'Warum gehen die Jugendlichen denn lieber in die Kneipe? Und wer ist das, der lieber in

die Kneipe geht?' Und dann erkannt, das Angebot ist nicht attraktiv, und das Angebot ist auf Madchen

ausgerichtet, und Jungs ab einem bestimmten Alterjuhlen sich da doof Das kommt nicht an die ran. Dann

haben wir geguckt, was gibt es denn, was alle interessiert. was ein hei es Thema ware. Dann haben die

gesagt: 'Ja, Sexualitat, aber das trauen sie sich nicht alleine. und ich habe gesagt Okay, machen wir was

zusammen.'" (B7)

"Die kamen auf Anfrage der Lehrerin zu uns, die hatte von uns durch Kolleginnen gehort Das hatte sich

rumgesprochen,und da hatte die uns angerufen. Dan haben wir, wie wir das immer machen, die Madchen

vorher ihre Fragen aufschreiben lassen, d.h., die Lehrerin hat das gemacht und uns die Fragen zuge-
schickt. Anhand dessen haben wir die Veranstaltung vorbereitet." (133)

Der Vorteil von Projekten bzw. Veranstaltungen auf Anfrage liegt in der Abstimmung und

Passung des Vorgehens mit der spezifischen Zielgruppe, ihren Interessen und ihrem Grup-
penalltag. Die Gefahr, an den Jugendlichen vorbei zu planen, ist bei den Projekten, bei

denen mit einer mehr oder fertigen Projektidee aufGruppen zugegangen wird groBer:

"Durch solch ein Projekt ist eine Situation entstanden, daB sie vollig von ihrem Alitag abgehoben sind,
eigentlich gar keinen Kontakt mehr m der tatsdchlichen Alitagssituation hatten und ein Selbstbewuptsein,
dap tatsachlich auch nicht der Realitat entsprach. Das fand ich schon ein sehr problematisches Ergebnis
von solch einem Projekt: (B4)

Im Rahmen bereits bestehender suchtpraventiver Strukturen auf Gemeinde- oder Stadtebene
entstehen geschlechtsbezogene Projekte und/oder Kampagnen durch Vernetzung und Bun-

delung von engagierten weiblichen Professionellen. Neben der personalen Kommunikation
und Gruppenarbeit mit den Zielgruppen spielt hier die Offentlichkeitsarbeit eine wichtige
Rolle:
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"Es haben sich Frauen in X. zusammengesetzt, von der Gleichstellungsstelle, von Jugendzentren, von uns,

und wir haben uberlegt, daf  wir speziell Madchen fordern mochten. Da ist ein Projekt entstanden, das

Madchen-Festival, das regelma ig hier in X. stattjindet, auch dieses Jahr wieder. Ganz gezielt geht es

darum, daF Madchen Br sich neue Bereiche ausprobieren und mehr Selbstandigkeit, mehr Selbstbewupt-
sein bekommen." (B5)

"Wir sind insgesamt drei Mitarbeiterinnen in der Pravention. Wir sind einer Psychosozialen Beratungs-
stelle angegliedert, machen aber reine Suchtvorbeugung. Zum Modchenprojekt sind wir gekommen, weil

wir den Auftrag zu au.Aerschulischer Jugendarbeit haben. Es gibt hier einen Arbeitskreis Suchtpravention,
wo die Jugendpjleger mit drin sitzen, und daraus hal sich ergeben, da  wir mit einer Jugendpflegerin zu-

sammen ein Madchenprojekt aufziehen woliten. Zumal die Situation war, dap im Jugendzentrum kaum

Angebote fur Madchen waren, sondern nur ein ofener TreJI." (B8)

"lch arbeite mit Schuten zusammen, dap die Lehrerinnen und Lehrer unser Projekt weiterverbreiten, oder

mit Jugendzentren, da  die auch sagen, da13 es existiert. Man braucht schon viele Kooperationspartner. die

dazu beitragen, da  etwas stattjindet." (BS)

"Wir haben in den Osterferien Aktionstage gemacht, Madchen-Kulturtage. Dabei verschiedene Workshops

angeboten wie Selbstverteidigung, Bauchlanz, noch die Theatergruppe. Das lief sehr gut. Da haben wir

aber auch viei Werbung gemacht, das ist wichtig. Wir haben immer einige Ikhrer, mit denen wir im Bereich

Suchtpravention Kontakt haben, informiert: 'Mobilisiert eure Madchen, dap sie kommen' - und das hat

auch gutfu,'nktioniert." (B8)

Als Problemfelder werden mehrfach die unsichere finanzielle und personelle Kontinuitat

genannt. Allerdings muB der Geschlechtsbezug der Projekte und Kampagnen oft noch inner-

halb einer Institution, eines Tragers, gegen Widerstande verteidigt werden:

"(Unserem Trager) ist der Sinn nicht kiar. Da kannst du tausendmal argumentieren, er vergleicht das, was

wir machen, mit normaten Freizeiten, die er vorher gemacht hat. Wobei es ein Unterschied ist: es ist eine

langfristig angelegte Sache und eine feste Gruppe, mit der du fahrst. Das kannst du ilberhaupt nicht ver-

gieichen. Au erdem die sehr intensive Beziehungsarbei t, die wir leisten. Es ist gerade nicht - ich sag es in

Anjuhrungsstrichen - Jugendtourismus, wo du eine Freizeit ausschreibst, wo 70 Teens mitfahren, da kannst

du gruppendynamisch nicht so viet machen. Was wir On Madchenfreizeiten mit 9-13jahrigen) machen, lauft
ganz anders ab. Diesen Unterschied kriegt erjur sich nicht aufdie Reihe." (BS)

3.4.3 Methoden/Inhalte

Bei den vorgestellten Madchenprojekten kommt eine interdisziplinare Bandbreite methodi-

scher Ansatze und Vorgehensweisen zum Tragen12:

Kultur- und medienpadagogische Ansatze: Erarbeitung und Auffithrung von Tanz-

stucken und Performances, Theatergruppen, Videogruppen, Musik- und Artistik-

Workhops, "Madchen-Kulturtage";
Erlebnispiidagogische Ansatze wie der Besuch eines Reiterhofes oder geschlechtshomo-
gen organisierte Sportangebote;
Selbstverteidigungs- und Selbsthauptungs-Workshops mit reflexiv-interaktionspadago-
gischen Elementen, darin integriert: Thematisierung von Sexualit t und/oder sexuellem

MiBbrauch von Madchen;

12 Die methodische Bandbreite ist bei den Madchenprojeklen weitaus breiter als bei den (wenigen)
Jungenprojekten (vgl. Kap. 5.2.2). Mit Ausnahme des madchenspezifischen Bereichs "Selbstbehauptung/
Selbstverteidigung" sowie einiger kreativer Teilstrategien decken sich jedoch die methodischen Impulse fur

beiden Zietgruppen weitgehend (vgl. auch Kap. 5.1).
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Themenbezogene Gruppenarbeit mit verschiedenen phdagogischen Strategien: (Rol-

len)Spielen, (Kdrper-)Ubungen, kreatives Gestalten, technisch-handwerkliche Kursange-
bote;
Streetwork, Krisenintervention, Sozialarbeit (Begleitung zu Gericht, Vermittlung von

Schulplatzen), "Beziehungsarbeit".

Bei der Zielgruppe Madchen werden haufig "klassische" geschlechtsspezifische Aktions-

angebote wie Schminken keinesfalls ausgeschlossen; derartige Aktionen werden von den

Adressatinnen immer wieder nachgefragt. Sie werden vielmehr kombiniert mit der Erkun-

dung alternativer Bereiche, mit Selbstverteidigung sowie solcher Fertigkeiten und Beset-

zung von Alltagsterrains, die bislang eher "Jungen-Domanen" waren (z.B. beim "Anma-

chen"). Eine wichtige Rolle spielt nach Aussagen von weiblichen und mannlichen Befragten
die Eroberung sowie Erhaltung eigener Raume fiir Madchen - nicht nur im freizeitkultu-

rellen Sinn, sondern auch architektonisch:

"Mit dem Madchen-Festival ist das ein Versuch, stadtteilorientiert zu arbeiten. Wir haben diese Veranstal-

lung auch immer in Jugendzentren stattjinden lassen, in verschiedenen Stadtkilen. Das ist eine kontinuier-

liche Sache, die weitergehen soil und alle Stadtteile miteinbezogen werden. Es gibt hier ein Jugendzentrum,
das hat eine spezielle Madchenabteitung, d.h., die Madchen habe eigene Raume da, eigene Sanitarantagen,
eigene Kuche, und von auAen eine Tilr, die verschlossen werden kann, dap nicht immer jemand so rein-

huscht und mal guckt, was die Madchen gerade machen, sondern die Tur ist zu, da kommen nur Madchen

rein. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Durch dieses Madchen-Festival uberlegen sich auch andere Ju-

gendzentren, da  es Sinn macht, wirklich ein spezielles Angebot jur Madchen zu machen, und auch mit der

Notwendigkeit eben, daA sie den Raum dajur bekommen." 035)

"Bei den Madchen kam On einer einwochigen Madchenfreizeit) die Reaktion: 'es ist irgendwie biod, wie wir

uns iminer verhalten, wenn Jungen dabei sind, und dann mich untereinander die Konjlikte kommen'. Sie

haben sich auch daruber aufgeregt, daj) Jungs irgendwie durch ihre Macht und Anmacherei ganz schon

stark dastehen. Dann haben sie eine Aktion gemacht quer durch X., sind zu zweit oder zu drill mit der

Videokamera los und haben die Jungen angemacht. Die waren vollig irritiert, unsicher und haben die

Flucht ergril} en. Das war eine ganz interessante Erfahrung fur die Madchen, da  sie es auch umgekehrt
konnen, dap sie sich nicht alles bieten lassen mussen." (B8)

"Es heiDt ja ojt, Jugendarbeit ist Jungenarbeit. Ganz wichtig ist, Madchenraume durchzusetzen - auch die

brauchen das, die brauchen einen Raum, wo sie sich geschatzt allein unterhalten konnen
...

Als ich das

Jugendzentrum geleitet habe, war ein ganz gro es Problem, daf] die Jungen sich zu sehr breit gemacht
haben. Die Madchen muflten kampfen um ihren Platz. und die Jungen haben es aufoft unverschamte Weise

verstanden, die Madchen rauszudrucken. Wir hatten auch eine Madchengruppe, die hatte ganz bestimmte

Termine und Tage." (B2)

"Beim Mtidchen-Festival in diesem Jahr geht es darum aufzuzeigen, was Madchen alles umsetzen, was far
Madchengruppen hier in X existieren, und dap die auftreten, anderen Madchen Mut machen, mitzu-

machen. Es geht von Sachen, die jetzt mit Theater oder Tanz oder Kunst zu tun haben, geht in alle

Richtungen - Sport, Schach, auch spezielle Workshops, die angeboten werden, wie Selbsiverteidigung, Wen-

Do, oder Artistik. Auch kleine Aktionen, wie z. B. ein Taxi verkleiden mit Spruchen, die Madchen gerne

O0entlich machen wollen, da  also Taxen rumfahren mit dieser Beschrijlung. Es solen auch Sachen durch-

gefilhrt werden, die typisch fur Mfidchen sind, z.B. ein Schminkkurs, Schminke selber machen oder so

Sachen. Aber es werden auch schon spezielle Angebote gemacht, die nicht so typisch sindfir Madchen. Es

sind einerseits Sachen, die Madchen schon iminer gemacht haben, die Madchen aber auch gerne
weitermachen wollen - das wird uns immer wieder signatisiert. Deshalb sind Madchensachen dabei, aber

auch andere Angebote, wie z. B. Fahrrad reparieren." (B5)

Eine Befragte berichtete vom Zusprachekommen und aktivem Bearbeiten von sexuellem

MiBbrauch im Rahmen einer interaktionspadagogischen MaBnahme mit 9-13/14jahrigen
Madchen, in der der Schwerpunkt auf Madchen-Selbstverteidigung und -Selbstbehauptung
lag:
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"Wir hatten einen Selbstbehauptungs-Nerteidigungskurs, der total gut ankam. Mit einer Top-Referentin,
die sehr viel Interaktionspadagogik gemacht hat, den Schwerpunkt auf Behauptung gelegt hat. Da waren

viele gruppendynamische Spiele, und es kam auch die Situation, wo die Madchen erzdhit haben, wie das

mit Sexualitat ist. Aber auch wie sie von klein auf von dem Onkel betatscht werden, oder eine war kurz

vorher von einem angefallen worden. Da kommt unheimlich viel raus. Die haben Platz und merken auf
einmal: 'den anderen geht es ja auch so, die haben ahnliche Erfahrungen, ich stehe doch nicht ganz allein

da und kann daruber reden'. Woraufsehr viel Wert gelegt wurde, war, 'nein' zu sagen. Sie haben ganz viel

Schrei-Obungen gemacht. Das war auch schwierig, bis sie das richtig konnten. Aber die hatten nachher

totalen Spa  dran. und ichfand auch toll. wie sie es nachher jur sich umgesetzt haben." (B8)

Insbesondere bei sozial belasteten bzw. benachteiligten mannlichen und weiblichen Jugend-
lichen scheint die Beziehung zur padagogischen Betreuungsperson von zentraler Bedeutung
fir das Gelingen und die Kontinuitat eines Projektes:

"Wir setzen aufdie Karte der Beziehung. Das ist moglich, weit die Beziehung jetzt schon so gesichert ist,

dap auch da Mdglichkeiten da sind... I/on den Jugendlichen ist die Resonanz sehr gro . Die denken alter-

dings nicht an das Projekt, sondern an die Frau: Toll, dap die da ist!" 036)

"Interessanterweise kam es deswegen zu einer Auglhrung, weil es doch eine ziemlich enge Beziehung
geworden war. Sie juhlten sich ernstgenommen von mir, fuhlten sich unterstutzt mit dem, was sie wollten

und hatten das Ge hl, sie haben jetzt eine Person, die gehort irgendwie ihnen. Sozusagen mir zuliebe sind

sie panktlich zu der Auf hrung gekommen. Haben sie dann auch vorher gesagt: wir kommen - aber nur,

wenn du da bist."(134)

Weitere methodische Uberlegungen beziehen sich zum einen auf die Bereitschaft und Fahig-
keiten, sich auf reflexives Arbeiten einzulassen. Andererseits muB jedoch auch bei erlebnis-

orientierten Ansatzen eine mogliche Uberforderung der Gruppe mitbedacht werden:

"Wenn sie aus so einem Umfeld kommen, mit der Aufgabe liberfordert sind, zu sagen, du mupt mal gucken,
ob dasfur dich so stimmt oder ob dir das alles Spaj3 macht, was der mit dir macht. Mit so einer Frage dann

schon ojimals uberfordert sind, weil das warde ja bedeuten, zu reflektieren, macht mir das SpaD." (133)

"Die Kollegin hatte die Idee, mit der Gruppe auf einen Reiterhof zu gehen, ein Wochenende dort zu ver-

bringen, daj$ diese Stadtjugendtichen Pferde misten, Pferde pjlegen und reiten. Ich habe gesagt, meiner

Meinung nach wird das nicht funktionieren: diese Jugendlichen werden zwar ja sagen, um ihr einen

Gefallen zu tun, aber wenn es dann soweit kommt, wird keiner mitgehen. Als dann der Tag kam, wo die

Gruppe hatte losfahren sollen, ist genau das eingetreten: keiner war da. Jetzt war die Frustration bei ihr

naturlich relativ hoch, und dann habe ich gesagt, das war einfach ein zu hoher Ansatz, also zu viet. Wenn

Jugendliche zu so einer Aktion motiviert werden sollen, dann mu.A das frei sein von irgendwelchen
Verpflichtungen. Ich kann ein Wochenende irgendwo hinfahren, also aufs Land oder auch in eine Hutte

oder sonst wo, und kann dann innerhaib dieses Wochenendes sagen, da druben ist ein Reiterhof kommt,
lajjt uns mal 2 Stunden reiten. Dann habe ich vielleicht von 12 Leuten 4 oder 5, die bereit sind, das zu

machen. Weit diese Jugendlichen nicht stark sind - sie sind nicht herrschend oder machtig, sondern sie sind

eher gerade das Gegenteil. Sie sind schwach, sie sind in ihrem Selbstbewuptsein sehr angekratzt, sie sind

sehr mullos, sie trauen sich vietes nicht zu." (136)

"Wir hatten eine Aktion Flopbau, da haben sich auch viele Madchen angemeldet. Das war sehr positiv. Die

Erfahrung, glaube ich, ist.Air die Madchen (13-16jihrige Besucherinnen eines Jugendzentrums) selbst sehr

gut gewesen. Es war so, daf3 keine von uns wl@te, wie das Ding uberhaupt zusammengebaut werden soil.

Wir hatten die ganzen Einzeiteile und mullten alle zusammen oberiegen. Und das hat sehr gut funktioniert,
man hat auch hinterher gemerkt, die Madchen waren selbst stoiz, da.0 sie's geschajlt haben.

.
Wir haben

dann eine Freizeit gemacht. eine Woche in den Herbsgerien in der Nahe von Y. Das liefwesentlich besser,
weil die losgelast von zu Hause waren. Wir haben sehr viele jnteraktionsspiele mit denen gemacht und das

kam sehr gut an. Da war auch das erste Mal wohIJ r die im Kopf gewesen: 'es ist doch wichtig und auch

gut, ivenn wir unter uns sind, unabhtingig von den Jungen, weil wir ja immer zu kampfen haben, damit wir

uns behaupten konnen'." (88)
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Fur die suchtpraventive Arbeit mit adoleszenten Jungen wird von einigen Befragten die be-

sondere Bedeutung korperlicher Aktivitaten hervorgehoben. Dabei musse allerdings sicher-

gestellt werden, daB entsprechende Angebote bei Jungen als erlebnispadagogische Projekte
geplant und durchgefiihrt werden, d.h neben der Aktion immer auch refiexive und kommu-

nikative Anteile haben. Erlebnispadagogik durfe nicht im Aktivismus steckenbleiben:

"Wie macht man die Arbeit fur Jungs so spannend, dap sie sie auch akzeptieren als Jungenarbeit? Jungen
brauchen korperliche Aktivitat, es mu  was passieren, was los sein. Da liegt ein ganz gro.Aer Unterschied

zur Madchenarbeit. Madchen konnen in einer Runde sitzen und quasseln und enahlen und schajlen das

uber drei Stunden, sich wohizufilhlen. Manner konnen das nicht, mussen es erst lernen. Bei ihnen gibt es

diesen Punkt der Langeweile - was passiert denn jetzt? Nach einer Stunde ist die Luft raus, und dann hei.At
es: was soll ich hier, habe keine Lust mehr. ich will rausl Deshalb korperliche Aktivimt, z.B. ein

Fupbaliturnier, Kiettern, korperliche Aktivitaten. Im Vordergrund muj3 eigentlich immer die korpertiche
Aktivitat stehen oder 8berhaupt irgendeine Aktivitat." (82)

"Etwas vorzubereiten, eine Aufgabe haben, Verantwortung zu ubernehmen - das sind die Schlusselworter

jur Jungen der Jungenarbeit. Wenn man etwas an korperlicher Aktivital bietel, an Aufgabenstellung, an

Herausforderung, dann hinterher zu sagen: war mir ganz schon mulmig zumute - also auch ein

erlebnispadagogisch orientierter Ansatz -, ist gerade in der Jugendarbeit wirklich gut. Das darf man

naturlich nicht ubertreiben und sagen, allein das hat schon einen Wert. Wichtig ist auch, hinterher zu

gucken: was habe ich mit diesen Erfahrungen gemacht?" (132)

"Wir nennen das im Fachjargonfunktionate Aquivalente, d.h., Jugendlichen, jetzt noch geschlechtsunspezi-
fisch, eine Alternative zu bieten zum Drogengebrauch, zu Suchtverhalten. Unter diesen Vorzeichen bieten

wir Projektarbeit an oder bieten unsere Zusammenarbeitfur Projekte an. Es geht nicht darum, einen Akti-

vismus zu entwickeln, sondern darum. dap wir sagen, innerhalb eines Projektes, was langerfristig lauft,
werden bestimmte Prozesse in Gang gesetzt, werden auch bestimmte Fahigkeiten. bestimmte Interessen bei

Jugendlichen geweckt, und das kann eine Alternative zu Drogengebrauch sein." (139)

Der Einsatz erlebnispadagogischer Methoden sollte nicht zum "Konigsweg" oder zur "All-

heilmethode" in der modernen Suchtprivention mit Jungen (aber auch mit Madchen) ver-

klart werden. Die methodische Neuausrichtung sei vielmehr ein erster, zielgruppenspezifi-
scher Schritt eines langen Weges:

"Das Abenteuer- und Erlebnispadagogische hat ftir die Jungenarbeit eine grope Relevanz. Wie kann es

gelingen, in Institutionen und in Familien etwas reinvubringen, was Jungs in ihrer Identitat starkt?

Madchen naturlich auch, aber wir reden von Jungs. Das braucht sicherlich mehr als Erlebnispadagogik
und Abenteuer. Das ist ganz viel im argen, wir konnen nur immer versuchen. Die Holl'hung. daB elwas

possiert wie 'ich bin an meine Grenzen gekommen, ich habe etwas erlebt, das far mein Leben vielleicht

auch entscheidend sein kann'. Nicht die gesamle Wanderung, sondern den ersten Schritt zu tun
.

Fur

Jungen und jur Manner ist es eine ganz wichtige Erfahrung, gemeinsam in einer Gruppe mit Gleichge-
schlechtlichen etwas zu erleben, Grenzerfahrungen zu machen und etwas mitzubekommen von mannticher

Solidaritat und vom Gehalten-Sein durch andere Jungen und Manner - dieses 'ich kann mich auf andere

verlassen'."(B2)

3.4.4 Zielgruppen

Gearbeitet wird mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen, die sich hinsichtlich Alter und Ge-

schlecht unterscheiden lassen. Innerhalb von Alters-/Geschlechtsdifferenzierungen lassen sie

sich nochmals in unterschiedliche Untergruppen nach dem AusmaB sozialer Belastung
und/oder der Zugeharigkeit zu einer bestimmten Subkultur unterteilen.
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TeilnehmerInnen der Projekte sind/waren:

- 10-12jahrige v.a. auslandische Hauptschuterinnen in der Vorpubertat, groBstadtisch;
14- 18jahrige Madchen/Jungen eines Jugendverbandes, kleinstadtisch-landlich;
14-17jiihrige Madchen, Besucherinnen eines groBstadtischen Jugendzentrums in sozial

benachteiligtern, drogenaffinen Stadtteil;
Madchen-Punkband in einem groBstadtischen Bezirks-Jugendzentrum;
14-15jihrige auslandische Jungen aus sozial benachteiligtem, drogenaffinen Stadtteil
einer GroBstadt;
13-14jahrige Realschulerinnen im Einzugsgebiet einer GroBstadt;
10- 19jahrige Madchen bei einem "Madchen-Festival" in einer Mittelstadt;
13-16jahrige Madchen aus sozial belasteten Familienverhaltnissen/Lebensrliumen, klein-

stadtisch;
9- 13jahrige Madchen in einer kleinstiidischen Suchtpraventionsstelle;
12-18jahrige mannliche Besucher eines kleinstadtischen Jugendzentrums.

In der uberwiegenden Mehrzahl wurden Gruppen gezielt aufgebaut bzw. mit bereits exi-

stierenden Gruppen gearbeitet. Dies erklart die Altershomogenitat bei den meisten Gruppen:
die Jugendlichen finden sich zusammen in bestimmten Altersgruppen. Projekte, die die

gesamte Adoleszenzspanne von 10/12 bis 18/19 Jahren ansprechen, sind seltener und haben
eher Kampagnencharakter.

"Nach den zweiten Kulturtagen hat sich eine feste Madchengruppe herausgebildet. Die jungste ist 9, der

Hauptteil ist zwischen 12 und 14. Das sindjetzt insgesamt 10, die immer kommen, von 15 insgesamt kannst
du ausgehen. Im Jugendzentrum machen montags von 1 Uhr bis 5 Angebote, direkt nach der Schule. Wir

essen zusammen, dann gibt es noch Hausaufgabenbetreuung und danach eine Freizeitaktivitat in

Absprache mit den Madchen: dajl wir mal Theater spielen oder ein Sportangebot, das ist ganz unter-
schiedlich." (138)

Die Merkmale und Bedurfnisse der jeweiligen Gruppe sind z.T. sehr unterschiedlich, wobei
auch innerhalb eines Geschlechts (zumindest bei den Madchen) eine groBe Variation beob-
achtet wurde. Beschrieben werden einerseits unsichere und zuruckhaltende Madchen. Dane-
ben zeichnen sich andere Madchengruppen z.B. dadurch aus, daB sie sich gerne prugeln und
Alkohol trinken:

"Bei der Vorstellungsrunde war auch aulTallig, da  rwei Mddchen gesagt haben, was sie gut kannen und
was sie gern mache, ist schlagen. Das war ganz klar, sie machen das gern, schiagen in der Schule auch

regelmdpig andere Mitschalerinnen und -schiller, sind auch in der Madchengruppe sehr gewaittatig
untereinander

...
Normalerweise ist es so - normaterweise in Anjuhrungsstrichen -, daB die Madchen sehr

ruhig sind, wenn es um Gewalt geht. Wenn sie ouch sagen, sie werden daheim geschiagen, gehen sie damit

fiberhaupt nicht aktiv in dem Sinne um, d  sie selber schiagen, sondem reagieren eher verunsichert" (133)

"Am Anfang kamen Ausspruche von Madchen, wie: Ach, ich kann das uberhaupt nicht, ich kann gar nicht

tanzen und schon wie ich aussehe, wenn ich an mir runtergucke, mir gefailtja aberhaupt nichts an mir, ich
kann nicht tanzen, ich bin zu dick." (139)

"Politisch waren die Madchen stark rechtsradikal eingestelit, gleichzeitig Punks
...

Hoher Alkoholkonsum
und relativ aggressiv: diese Madchen hatten eine Form, sich gegenseitig zu pragein, sich gegenseitig zu

beschimpfen, wie man es eigentlich sonst nur von Jungs kennt." (B4)
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Alter in Verbindung mit Geschlecht scheint v.a dair ausschlaggebend zu sein, ob gemischte
oder geschlechtergetrennte Gruppen entstehen bzw. gewzinscht werden. Madchen, so zeich-

net sich ab, sind bereits im Alter von 14 und junger an einem Einbezug der Jungen interes-

siert, wahrend Jungen in diesem Alter sich noch gr6Btenteils in homogenen Gruppen bewe-

gen, die Konfrontation mit Madchen trotz gegenteiliger Deklamationen und "Spdiche" eher

zu firchten scheinen. Geschlechtshomogene Gruppen erweisen sich als sinnvoll in der

Arbeit mit Madchen bis zum Alter von 13/14 Jahren; "m6glichst froh" einsetzende Ge-

schlechtshomogenitat tragt dann dazu bei, daB auch altere weibliche Jugendliche in Mad-

chengruppen verbleiben und aktiv weiterarbeiten:

"For die kontinuierliche Arbeit ist wichtig, dap man moglichst frah mit den Madchen anfangt. Da gibt es

noch viele Madchengruppen, die was zusammen machen. Das verliert sich mit 14. Wenn man gleich von

Anfang an so eine Gruppe hat und mit denen weiterarbeitet, dann ist es auch gegeben, dall die mit 14 noch

Sp  dran haben, untereinander was m machen. Es ist oft so, daA die Madchen mit 14 sagen, ach, es ist
viel interessanter, mit Jungs was zu machen. Wenn die aber im vornherein schon die Vorzuge einer

Madchengruppe kennengelernt haben, sind sie auch bereit und wollen da weitermachen." /5)

"Wenn die noch junger sind, habe ich op erlebt, da  dann die Madchen sagen: Nee, nee, die Jungs mussen

dableiben
... Da)3 die Madchen die Jungs sehr anmachen und die Jungs oft hilflos sind, aber auf der

anderen Seite sich wieder doch toll zeigen mussen, und die Jungs dann oft heimlich noch kommen und sich

bekiagen, daB die Madchen sie so anmachen." 07)

"Ein Grund ist, da.l diese Kids hier von ihrem Alter her, 13, 14, mit Madchen wenig am Hut haben wollen.

Das hat auch ganz normate ent'wicklungsbedingte Grande. In zwei, drei Jahren andert sich das wieder,
dann holen sie Madchen per Freundschaft oder per Werbung in ihre Gruppe rein." 036)

Besondere Probleme fiir geschlechtshomogene Arbeit mit pubertierenden Madchen in

auBerschulischen Einrichtungen kannen entstehen, wenn die Zielgruppe aus sozial belaste-
ten Heranwachsenden besteht:

"Wir haben vor zwei Jahren das 'Madchenpower-Projekt' ins Leben gerufen. Damals hatten wir gestartet
mit einem wachentlichen Angebot an die Madchen, und zwar solite montags immer zwischen 15 und 18 Uhr
das Jugendzentrum nur jur Mddchen geofnet sein. Das ist am Anfang sehr, sehr zah angelaufen. Die

Altersgruppe zwischen 13 und 16 - das war jur die Mddchen selbst schwierig, einen Tag einfach nur fur
sich zu nehmen. Irgendwie hatten die  berhaupt keinen richtigen Bezug dazu, obwoht wir sehr viel in der

Richtung mit denen gemacht haben. Trotz ailedem hat irgendwie ein anderer Reiz fur die gefehit. die Pu-

bertatsphase, und es war doch toll, mit den Jungs usw. Es war sehr schwierig. Zumal kam noch dazu, dap es

viele aus dem soziaten Randgebiet waren. Es waren vonviegend Hauptschalerinnen, die von zuhause oft
wieder in Ansi,ruch genommen wurden. Die mu ten Haushalt machen oder die jungeren Geschwister

versorgen - das war noch mal ein Problemfeid. Und dann gab es teilweise sehr viel KonjliktstojJ weit

Familien sich untereinander kannten, den man so naturlich gar nicht regeln kann." (138)

3.4.5 Beschriebene Effekte/Evaluation

Die Befragten wurden nach den subjektiv beobachteten Effekten bzw. Folgen der jeweiligen
Projekte gefragt.

Positive Effekte

Die positiven Effekte aus der Perspektive der befragten Schlusselpersonen beziehen sich auf

unterschiedliche Ebenen:
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Beobachtbare und/oder berichtete Veranderungen bei den TeilnehmerInnen: Hierunter

fallen sichtbare Veranderungen im Auftreten und SelbstbewuBtsein, das Hinterfragen
von Problemverhalten, die Entlastung von uberzogenen Normen sowie das positive Er-
leben der Unabhangigkeit und Starke in geschlechtshomogenen Gruppen (bei Madchen

vor allem: die bei ihnen ohne die Gegenwart/Konkurrenz von Jungen freigesetzten Kraf-

te, Fiihigkeiten und Selbstbehauptungspotentiale):

"Ein halbes Jahr spater war ich bei einer Probe dabei, und ichfand das fantastisch. was die Madchen zum

Teil schon jur eine Weiterentwicklung gemacht hatten. Da  die sick irgendwie ganz anders bewegt haben,
vie! selbstverstandlicher, viel auch herausgetreten, sich bewegt haben - das ist eine Sache, die kann man

kaum beschreiben. Am Anfang waren sie in ihren Bewegungen viet zuruckhaitender, dap man vielleicht
auch keinen beruhrt und keinen stopt, haben sich viel mehr zuruckgenommen und sich selbst eingeschrankt.
Nach einer gewissen Zeit sind sie viel mehr aus sich rausgegangen."(89)

"Sie fanden sich hinterher schon ein Stuck okayer." B7)

"Wir hatten eine Aktion Flo bau, da haben sich auch viele Madchen angemeldet. Das war sehr positiv. Die

Erfahrung, glaube ich, ist jur die Madchen (13-16jahrige Besucherinnen eines Jugendzentrums) selbst sehr

gut gewesen. Es war so, da  keine von uns wu te, wie das Ding uberhaupt zusammengebaut werden soil.
Wir hatten die ganzen Einzelteile und mupten aile zusammen uberlegen. Und das hat sehr gut funktioniert,
und man hat auch hinterher gemerkt, die Madchen waren selbst stoiz, da.13 sie's gescha.Ot haben

...
Dann

haben wir eine Freizeit gemacht, eine Woche in den Herbstferien in der Nahe von Y. Das liefwesentlich

besser, wei i die losgelost von zu Hause waren. Wir haben sehr viele Interaktionsspiele mit denen gemacht
und das kam sehr gut an. Da war auch das erste Mal wohl fur die im Kopfgewesen: 'es ist doch wichtig und
auch gut, wenn wir unter uns sind, unabhangig von den Jungen, weil wir ja immer zu kampfen haben, damit
wir uns behaupten konnen:" 038)

"Die (13-16jdhrigen) Madchen haben sich daruber aufgeregt, da  Jungs irgendwie durch ihre Macht und

Anmacherei ganz schan stark dastehen. Dann haben sie eine Aktion gemacht quer durch Y., sind zu rweit

oder zu dritt mit der Videokamera los und haben die Jungen angemacht. Die waren voilig irritiert, unsicher
und haben die Flucht ergrgen. Das war eine ganz interessante Erfahrungfur die Madchen, da  sie es auch

umgekehrt konnen, dap sie sich nicht alles bieten lassen massen." (138)

"Ein Projekt mit einer Frauenrockband-Initiative aus Y.: da war moglich, ein Wochenende nur fur Mad-
chen zu reservieren, die Rockmusik machen wollten. Es wurden zwei Rock-Dozentinnen €ngagiert, die
haben mit den Madchen genbt. Die Mtidchen haben vorher uberhaupt kein Instrument gespielt, und Musik-
machen ist ja auch so eine Mannerdomane, mit Madchen hochstens als Sangerin, aber ganz wenige. die
wirklich Schiagzeug spielen oder Bapgitarre. Es war wirklich erstauntich, wieviel die Madchen aus sich

hermisgegangen sind, sich getraut haben. Sie sind hinterher ojJentlich aufgetreten." (B5)

"Das Grobziel anfangs war, einen Raum fur Madchen alieine zu schajIen: wo sie frei reden konnen und wo

wir gezielt Angebote machen, dap sie verschiedene Dinge lemen, wo es immer wieder Dejizite gibt. z.B. in
der Selbstbehauptung, sich durchzusetzen

...
Inrwischen legen die (9-13jahrigen) Madchen absoluten Wert

drauf, da13 sie ihren Raum haben. Da hot auch kein Junge was zu suchen, da treten die auch selber auf,
wenn mal Jungen kommen: ihr habt heute hier nichts zu suchen, das ist unser Raum heutel' Den Madchen
ist das sehr, sehr wichtig." (138)

"Wir sind uns bewu t, da  es ein harter Weg ist, verdammt hart. Aber bei dem einen oder anderen haben
wir ganz langsam kieine Erjolgs- oder kleine HolTnungsschimmer, die uns zeigen, dall sie sich distanzieren
von bestimmten Aktionen, daft sie nicht mehr sofort darauf eingehen, sondern erstmal nachdenken. Oder,
da  sie zuerst mal kommen und der Kollegin sagen, es ist wieder was geplant, was sollen wir tun? DaB
daraber dann Diskussionen stattjinden." (B6)

"Die sind da ja sehr lebhajl daraufeingegangen, haben die Chance genutzt, sick daruber auszutauschen.
Wo ich auch den Eindruck hatte, da  die das auch entiastel hat, dap wir gesagt haben: Wie kann denn der
das sagen? Dieses Unverstandnis oder diese Unverschamtheit des Vertreters deutlich gemacht haben, daD
dasja wirklich unmoglich ist, ihr zu sagen, sie sei zu dick." (B3)
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"Du kriegst schon die direkte Bestatigung, da  sie (9-13jahrige Madchen) das, was du machst, auch Jur
sich wollen, und dap sie das auch gut finden. Und sie geben uns direkte Ruckmeldung: 'ihr seid okay fir
mich'." (138)

- Folgeprojekte, die sich aus der Arbeit ergaben bzw. Ubergang in langerfristige Arbeit.
Dies ist v.a. bei den zunachst punktuellen, einmaligen Veranstaltungen der Fall; die Teil-

nehmerInnen sind daran im AnschluB motiviert und interessiert, weiterzumachen. So

entstand etwa aus einem Wochenendseminar ein AnschluBprojekt "Theater spielen zum

Thema Sucht". Ein weiteres Beispiel ist die wiederholte Anfrage seitens einer Lehrerin,
mit ihrer Klasse Seminare durchzufithren:

"Da die bei der ersten Veranstaltung so neugierig waren und alles Magliche wissen wollten, haben wir mit

der Lehrerin noch einen zweiten Termin ausgemacht, weit die Madchen auch gerne nochmal kommen

woliten. Das hat ein paar Wochen spater auch geklappt, dap die nochmal kamen. Jetzt nach einem Jahr hat

sich die Lehrerin nochmal bei uns gemeldet und uns angefragt, ob wir im Rahmen der Projekttage in ihre

Schule kommen warden. Das haben wir auch angenommen und sind dahingefahren." (B3)

Eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen.

Durch eine gemeinsam organisierte Veranstaltung entsteht eine liingerfristige Zusam-

menarbeit, u.U. zu unterschiedlichen Themen, mit anderen Zielgruppen. Ein Beispiel
hierBr ist: Der Jugendverband, mit dem eine Befragte das Projekt durchfihrte, wandte

sich spater nochmals an sie zur Beratung und Supervision zum Thema "Sexueller MiB-

brauch".

"Das Madchenfestival ist das dritte Mal hier im Ort. Es erreicht immer mehr Madchen, und es jindet
immer mehr Mitstreiterinnen, es macht eine immer gro.lere Runde. Wenn ich so gucke, das dritte Jahr ist es

jetzt, es haben sich immer mehr Frauen gemeldet, die mitmachen, und je mehr Frauen da sind, die das

unterstutzen, umso mehr kann das auch an die Madchen weitergegeben werden. Es kommen immer mehr

Mitstreiterinnen." (135)

Aufwertung der (geschlechtsbezogenen) Arbeit im regionalen und institutionellen Rah-

men bzw. des Suchtbezuges im Kontext von Madchenarbeit:

"Wir machen das jilr X., und das bleibt auch in X. Es gibt in Y. (Groj3sta(It, 50 km entfernt) z.B. ein

Madchenkulturfestival, das ist national, aufeiner ganz anderen Ebene, und auch in anderen Stadten gibt es

das. Hier wird spezijisch der Bezug mit der Suchtpravention immer wieder hergestelit. Das Thema Sucht ist

als standiger Bestandtei! des Madchenprojektes oder Madchenfestivals dabei." (135)

Probleme

Die berichteten Probleme der Projektarbeit bewegen sich ebenfalls auf verschiedenen Ebe-

nen:

Institutionelle und materielle Rahmenbedingungen. Hierbei werden v. a. eine unsichere

Finanzierung mit Konsequenzen fi#r die Kontinuitat eines Projektes, aber auch fehlende

Unterstutzung seitens des Tragers sowie von Kooperationseinrichtungen genannt (s.0.).

"Wir hatten uns schon mehr envartet, auch mehr ideelle Unterstutzung (von Seiten des Jugendzentrums).
Auch mehr praktische Unterstatzung. Das war sicher ein Punkt, der ein bi chen enttauschend war. Es war

aber in der Anfangsphase auch erstmal wichtig, dall wir ilberhaupt Raumlichkeiten hatten" (B9)
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"Wir machen das fur X.
...

Das Thema Sucht ist als standiger Bestandteil des Madchenprojekies oder

Madchenfestivals dabei. Allerdings massen wir jedes Jahr neu gucken, wo wir Gelder herbekommen. Wir

brauchen Sponsoren und mussen iminer wieder gucken, wer Gelderfreimachen kannte." (B5)

Durchfiihrung und Vernetzung. Dabei wird insbesondere auf den Mangel an fiir die

Jungenarbeit sensibilisierte Manner verwiesen:

"Mit einem mannlichen Kollegen von Anfang an, wobei beide geschiechtsspezi.fisch arbeiten wollen, ware

es anders gelaufen: die Jungen hatten mehr bekommen und hatten seiber eine starkere Gruppe gebildet"
037)

"Das eine war sicherlich die Bewerberiage, da  es keinen Mann gab, der hier von uns in Frage gekommen
ware. Ich muf3 das ganz ehrlich sagen, wir haben keinen einzigen hier, der sich aufso was beworben hat."

(B6)

"lch sehe, dap die Frauen, die Sozialarbeiterinnen, sich sehr viel mehr mit sich seiber beschapigen und

auseinandersetzen, mit ihren Dispositionen, die sie haben oder mit ihren Einstellungen, mit ihrem Korper,
mi t ihrer Entwicklung, mit ihrer Erziehung, mit ihrem eigenen Suchtverhalten. Da ist ein sehr hohes

Bewu tsein da, auch zu re.flektieren, das auch mit der Rolle was zu tun hat und wie sie erscheinen und

au reten, und das erachte ich als sehr positiv. Bei meinem mannlichen Kollegen, da stelie ich das noch
nicht so fest, da  die sich mit sich und ihrer Rolle, mit ihrer Wirkung, mit ihren Aggressionen, mit ihrem
Pool von Gewalt und mit ihrer Sucht, ihren Suchtmerkmalen auseinandersetzen. Da stelle ich eher fest, dap
es lieber undgern verdrangt wird, kein Thema ist." (B6)

Nicht-intendierte Nebenfolgen und kontraproduktive Wirkungen: In einem Fall wurde

vom "Umkippen" des gewonnenen SelbstbewuBtseins von (Punk-)Madchen in eine
unrealistische Zukunftshoffnung mit einer Entfremdung vom Alltag und Freundeskreis
berichtet. Dabei zeigte sich eine Selbstuberschatzung der Akteurinnen nach erfolgrei-
chem ZwischenabschluB, die letztlich zum Auseinanderbrechen der Gruppe in der Kon-

solidierungs- und Weiterfithrungsphase Rlhrte

3.4.6 Suchtbezug

Analog zu den im Kap. 3.3 vorgestellten Grundpositionen uberwiegen in den vorgestellten
Projekten die substanzunspezifischen Bezuge zu Sucht.

Dabei prasentieren alle Befragte ein Bundel mittelbar suchtpraventiver Zielvorstellungen:

weiblichen wie mannlichen Jugendlichen Erfolgserlebnisse durch selbsttiitiges und selbst-

gesteuertes Handeln zu erm6glichen und damit ihr SelbstbewuBtsein zu stiirken;
(weiblichen) Jugendlichen neue Freiraume zu eroffnen und padagogisch begleitete
Grenzuberschreitungen zu ermoglichen;
die Durchsetzungsfihigkeit und Artikulation eigener Interessen zu fordern;
Optionen fiir alternative Alltagserfahrungen und Freizeitgestaltungen zu er6ffnen;
Jugendlichen Einsicht in ihre Lebens- und Problemlagen und mogliche, nicht-destruktive

Bewaltigungsstrategien zu vermitteln;
"die Pers6nlichkeit" zu starken - im Rahmen einer stabilen padagogischen Beziehung.

"Jugendliche Erfolgserlebnisse haben zu lassen, eigene Interessen entdecken zu lassen, im Prinzip ein

Projekt - naturlich mit Hilfe von uns und der Tiinzerin - mil ganz groBem Eigenanteil. Wirldich selbst was

zu schaJIen, wo auch kiar ist, es steht undfdlit mit denen. Am Ende vom Jahr dann ein Ergebnis zu haben.
Sie haben ein Stuck erarbeitet, und das istjetzt so weit, das konnen sie prasentieren." (B9)
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"Es geht in erster Linie um mehr Selbstbestatigung der Madchen, weil bei vielen Madchen die Unsicherheit

da ist, sick durchzusetzen. Es geht darum, ihre Fahigkeiten zu erkennen und auch eine Ruckmeldung zu

bekommen von anderen Madchen
...

Naturlich geht es auch darum, dall sie untereinander Spa  kriegen,
uberhaupt die Moglichkeit sehen, mit Madchen Spap kriegen zu konnen. All diese Sachen jilhren dazu, dap
im Rahmen der Suchtvorbeugung die Madchen in ihrer ganzen Personlichkeit gestarkt werden." (B5)

Wegen der besonderen Risikoaffinitaten von Jungen sieht ein Befragter die Notwendigkeit,
den primarpraventiven Ansatz mit Strategien einer Risikominimierung zu verbinden, wie sie

bislang vorwiegend in der niedrigschwelligen Drogenarbeit (im tertiarpraventivem Bereich)
erprobt worden sind:

"Sie konnen sich nicht vorstellen, wie hart Mlinner und auch Jungen mit sich selber umgehent Die tun sich

wirklich weh. Sie versuchen Grenzerfahrungen zu machen
...

Was machen die S-Bahn.Surfer? Oder sie

nehmen diese verdammten Drogen. Das alles nur im Alter zwischen 13 und 22, da machen sie diese harten

Erfahrungen. Und sie sind so unglucklich dabel, und sie tun sich weh, und sie setzen sick einem gropen
Risiko aus. Mit ali diesen Experimenten gefdhrliche Dinge zu tun - das kann man ihnen nicht ersparen.
Aber wojur in der Jungen- und Mannerarbeit Verantwortung zu tragen ist, ist, Jungen den Ubergang so

ermoglichen, dap sie sich nicht zu sehr schadigen." (132)

Sucht bzw. einzelne Drogen werden in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem

Umfang thematisiert:

als Regel, nach der wiihrend der Projekt- bzw. Gruppentreffen keine Drogen konsumiert

werden durfen;
als thematische Bearbeitung im Rahmen der erstellten kunstlerisch-kreativen Produk-

tionen;
als AnstoB zur Refiexion uber ihre Funktion bei der Identitatsbildung und der Bewalti-

gung bzw. Kompensation von Entwicklungsproblemen.

"in unseren Raumen gill generelies Alkoholverbot." (B6)

"Das zweite Stuck hiep 'Kontakte: Da geht es inhattlich darum, Kontaktmoglichkeiten oder Kontaktiosig-
keit bei uns in der Geselischaft zu thematisieren. Auch im Zusammenhang von Sprachlosigkeit mit Sucht-

verhalten
...

Diese 'Magic Shoes', das war schon ein Synonym jur Sucht: wenn man die 'Magic Shoes'

gehabt hat, dann hat man ganz toll tanzen konnen - der Vergleich war, wenn man bestimmte Suchtmittel

hat, dann ist man ganz toN drauf, und dann kann man alles undfuhit sich toll. Und diese Magic Shoes'

waren in der Hinsicht ein Synonyin jur Suchtmittel, fur Drogen." (B9)

"Dann kam heraus: Diese Jungen definieren sich auch uber Alkoholkonsum. Sie haben das auch in Zusam-

menhang gebracht, dajJ ein Groj]teii ihres Alkoholkonsums Veriegenheit ist." 937)

Art und AusmaB der Thematisierung von Sucht und Drogen ist zum einen abhangig vom

Projektansatz (vgl. oben), zum anderen auch von der Zielgruppe des Projekts. Sucht bzw.

bestimmte Substanzen sind als Thema nicht immer gewzinscht. DarQber hinaus gibt es in den

verschiedenen Gruppen unterschiedliche "Substanzpraferenzen": Das kann Rir die Ge-

schlechter verschieden sein - so war in einem Projekt Alkohol fur die Jungen zwar Thema,
bei den Madchen jedoch nicht.

Andererseits scheint jedoch auch die Zugehorigkeit zu bestimmten Subkulturen von Bedeu-

tung. Bei groBstadtischen Punkerinnen etwa war Alkohol die Droge der Wahl; hingegen
tendierten die auslandischen Jungen in einem anderen Projekt am starksten zu illegaten
Drogen:
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"Die hatten kein interesse. das Projekt mit Sucht in Verbindung zu bringen. Die haben das so gesehen: Ich
bin an der Stelle, und dadurch gibt es halt mich und die Finanzierung ist gesichert." (87)

"Atkohol spielt in der Gruppe eine Rolle, nicht die dominierende Rolle, aber es spielt eine Rolle. Es wird

immer angesprochen, wenn es akluell ist und das kann immer sein, aber dann spezieli zu einzeinen Leuten
oder in der Gruppe. Aber nicht, da  man sagt: Wir sprechen jetzt uber Alkohol oder uber die Wirkung von

Alkohol. Eher daB so daruber geredet wird: Wenn du besoITen bist, reagierst du so und so, oder das wirkt

auf euch so und so, genauso wie Kifen oder Heroin oder sonst was ist immer wieder Thema, weil es ein

Thema der Leute ist." (136)

Besondere Schwierigkeiten schon in der Phase der Thematisierung, aber auch beim lang-
fristigen Gruppenaufbau scheint es beim MedikamentenmiBbrauch durch heranwachsende
Madchen zu geben:

"Noch ein anderes Thema von uns ist der Medikamentenmipbrauch. Da haben wir aber sehr schlechten

Zugang, weil wir merken, dall Medikamentengebrauch Jur Madchen oft gar nicht so wahrgenommen wird.
Das ist praktisch kein Thema." (B3)

3.4.7 Geschlechtsbezug

Das Geschlecht findet in den vorgestellten Projekten in unterschiedlicher Weise Ben:,cksich-

tigung.

Die einzelnen Ansatze lassen sich anhand der Kriterien Geschlechtsbezug des Themas bzw.

Angebots einerseits und gemischt- vs. getrenntgeschlechtliches Vorgehen andererseits
unterscheiden. Als zweite Dimension kommt hinzu, ob der Geschlechtsbezug des Themas/

Angebots sowie die Zusammensetzung der Projektgruppe von vornherein intendiert waren

oder begleitend reflektiert wird. Geschlechtsbezug eines Themas/Angel)ots kann daruber
hinaus meinen, daB "typische" Interessen und Probleme von Madchen oder Jungen aufge-
griffen werden (z.B. Thema "Schonheitsideal" oder Tanzen bei Madchen) oder aber, daB
z.B. bezogen auf einzelne Angebote gezielt "untypische" Erfahrungen vermittelt werden
sollen:

"Von den Rollen her war sehr viel Ausdruck gefordert. Da war naturlich auch gefordert, irgendwie auch

'kampfen' zu konnen, schreien m konnen, laut sein zu konnen, diese Sachen, womit Madchen erstmal mehr

Schwierigkeiten haben." (139)

Die unterschiedlichen geschlechtsbezogenen Strategien lassen sich in mehrere Typen auf-

gliedern:

Es werden geschlechtstypische Themen in geschlechtshomogenen Gruppen bearbeitet:

"Karper und Sexualitat, das verstehen wohl Madchen hauptsachlich unter Gesundheit. Zu den Themen
machen wir Veranstaltungen aufNachfrage. Dann noch. was wir fast als Praventionsthema zu EBstorungen
nehmen konnte, ist dieses Schonheitsideal - also Auseinandersetzung init dem Schonheitsideal, und dies im

Zusammenhang mit EBstorungen zu sehen." (83)

Es wird ein geschlechtsbezogenes Thema (Liebe und Sexualitat) in einer gemischt-
geschlechtlichen Gruppe bearbeitet:

"Dann haben wir geguckt, was gibl es denn, was alle interessiert, was ein heipes Thema ware. Dann haben
die gesagt: Ja, Sexualitat

...

" F7)
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Aufgrund des spezifischen Angebots und/oder der Eigendynamik in der Gruppe entste-

hen geschlechtshomogene Gruppen; dies wird bei der Arbeit mitreflektiert:

"lch erkldre mir es damit, dap das Tanzen irgendwie eine Sache ist, die scheinbar eher Madchen anspricht,
wobei wir bei der Ausschreibung absichtlich jetzt nicht nur uns an Madchen gerichtet haben, sondern an

Madchen und Jungen ...
Zu dem ersten Tregen, da kamen ungefdhr ja 20 Leute, Madchen und Jungen,

ungefahr 15 Madchen und 5 Jungen damals
...

Es hat sich eigentlich schon nach den ersten 2 Proben nach
dem InformationstreJJen herausgestellt, da  die Jungs da gar nicht mitmachen woliten. Nachdem die

gemerkt halten, dap sie in der Minderzahl waren, haben die sick total verunsichert geBhit. Dann sind die

wenigen, die da waren, auch noch weggeblieben. Ich fand es an dem Punkt auch gar nicht dramatisch, wo

ich denke, es lauji mit Sicherheit anders init einer reinen Madchengruppe. Ich selbst habe das auch als
Vorteil ertebt." 039)

Vor allem in der schulischen Suchtpraventionsarbeit (im Rahmen von Unterrichtseinhei-
ten unterhalb der - lingerfristigen - Projektebene) k6nnen schulische bzw. auBerschu-
lische Professionelle die Gruppen/Klassen zeitweilig in geschlechtshomogene Unter-

gruppen autteilen, um sie anschlieBend wieder zusammenzufiihren:

"Madchenarbeit
... bedingt gleichzeitig auch jungenspezifische Sachen. Die gibt es noch weniger, da gibfs

auch ganz wenig Menschen, die das machen woilen oder damit anfangen ...
Fur Frauen und Madchen

erscheint es uns sehr wichtig, daj3 das statt.findet. Aber das andere, das hinkt noch hinterher, es gehort aber

dazu, dap es nebeneinander stehen kann und auch zusammen. Da  es nicht nur heipt, nur Madchen machen
was zusammen, Jungs machen zusammen - das muD es geben, aber auch das Gemischigeschlechtliche.
Wenn wir ein Scholerseminar machen, ein Kollege und ich, versuchen wir, die Kiasse aultuteilen und

gucken, ob das maglich ist, da  ich mit den Madchen arbeite und mein Koilege mit den Jungen. Da werden

spezielle jungen- oder madchenspezi,fische Sachen erarbeitet. Aber hinterher wollen wir noch einmal
zusammenkommen und gucken, was .Air Schwierigkeiten es gibt zwischen Madchen und Jungen in dem

Alter." (135)

3.5 Zusammenfassende Ergebnisse

Rahmenbedingungen

Die Institutionen bzw. Settings, in denen die befragten Schlusselpersonen arbeiten, unter-

scheiden sich hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen filr die Umsetzung geschlechtsbezo-
gener Suchtpravention sowie ihrer thematisch-inhaltlichen Zugange

GroBstadtische Einrichtungen mit praventivem Arbeitsschwerpunkt bringen die besten Vor-

aussetzungen in Form von verf gbaren Stellen bzw. Teams sowie einer langerfristigen Absi-

cherung der Arbeit mit. An Beratungsstellen angegliederte Praventionsfachkrafte verfiigen
zwar uber eine institutionelle Einbindung und Sicherheit, geschlechtsbezogene Ansatze oder

Projekte scheinen jedoch unter diesen Umstanden viel Eigen-Engagement und eine Vernet-

zung/Unterstutzung von auBen (inhaltlich wie formal) zu erfordern. Schlie81ich besitzen

Uberblicksartig lassen sich drei "Typen" institutioneller Kontexte geschlechtsbezogener
Suchtpravention fitr die alten Bundeslander differenzieren:

- groBstadtische bzw. regional zentralisierte Priventionseinrichtungen/-fachstellen;
- Beratungsstellen mit Praventionsaufgaben;
- zeitlich befristete Modell-Projekte.
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Modellprojekte latrzfristig meist genugend Stellen und Mittel sowie den inhaltlichen Frei-

raum, geschlechtsbezogene Ansatze zu installieren; ihnen fehlt jedoch die langfristige finan-
zielle Absicherung ihrer Arbeit.

Personen, Qualijikationen, Zugange

Geschlechtsbezogene Suchtpravention ist ein Feld, in dem sich noch verschiedene primare
Arbeitsfelder und Zugangswege uberschneiden: die Suchtberatung und -therapie, die allge-
meine padagogische und sozialarbeiterische Kinder- und Jugendarbeit sowie die historisch

junge, dabei in der Regel noch nicht suchtpraventiv-reflexiv angelegte parteiliche Madchen-

arbeit (in Einzelfallen auch antisexistische Jungenarbeit).

Die befragten Schlusselpersonen sind v.a. SozialpadagogInnen bzw. SozialarbeiterInnen.
Als Zusatzqualifikationen werden therapeutische Fortbildungen sowie solche im Bereich der

Sexualpadagogik genannt. Mit Blick auf die geschlechtsbezogene Suchtpravention unter-

scheiden sie sich v.a. darin, inwieweit die geschlechtsbezogene Arbeitsperspektive berufs-

biographisch zudickreicht. Persilnliche Betroffenheiten und biographisch-kritische Ausein-

andersetzungen mit der eigenen Geschlechtsrollen-Sozialisation scheinen eine wichtige Be-

deutung in der bet-uflichen Schwerpunktsetzung auf geschlechtsbezogenes Arbeiten zu

haben.

Grundpositionen

Die befragten Schlusselpersonen legen das Hauptaugenmerk auf die substanzunspezifischen
Aspekte ihres Arbeitens. Dabei liegt der Schwerpunkt sowohl auf dem Aufzeigen und

Erm6glichen erlebnis- bzw. erfahrungsorientierter Alternativen zum Drogenkonsum als auch

der Personlichkeitsstarkung durch reflexive Gruppenarbeit mit dem Ziel der Einsicht in

geschlechtstypische Lebens- und Problemlagen (z.T. mit einem Verstandnis von Sucht-

pravention als kompensatorischer "Erziehungsarbeit"). Spezifische Drogen finden als eher

nachgeordnetes Thema Eingang in die Arbeit - z.B. als Regel, wahrend der Projektarbeit
keine Drogen zu konsumieren, oder als Aufzeigen von Bezugen zwischen DrogenmiBbrauch
und spezifischen Problemlagen.

Trotz weitgehender Ubereinstimmung in Hinblick auf Grundkagen der geschlechtsbezoge-
nen Suchtprdvention finden wir in der Praxis zwei verschiedene Ansatze:

- einerseits die im engeren Sinne geschlechtsspezifische Arbeit in homogenen Gruppen mit

gleichgeschlechtlicher Betreuung;
- andererseits eine auf verschiedene Gruppenzusammensetzungen und Betreuungsperso-

nen reflektiv reagierende ubergreifende Einstellung und Sensibilisierung,

Die meisten Befragten vertreten jedoch keine "exklusiv" geschlechtshomogene Praventions-

philosophie und Arbeitshaltung.
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Als Praxisutopie wird eine geschlechtssensible Praventionsarbeit in der Einheit von Mad-

chen- und Jungenarbeit formuliert (mit wechselweise geschlechtshomogenen und -hetero-

genen Phasen und Inhalten, d.h. gemischtgeschlechtliche Teile prinzipiell zulassend und

begruBend).In diesem Zusammenhang wird noch eine deutliche Diskrepanz herausgestellt:
Aufbau und Verbreitung von Jungenarbeit "hinkten" deutlich "hinterher".

Projekttypen

Die (Madchen-)Projekte unterscheiden sich wesentlich in der Betreuungsdauer ihrer Teil-

nehmerinnen, v.a. in Abhangigkeit von den jeweiligen Rahmenbedingungen. Grundsatzlich
wird eine kontinuierliche Arbeit mit festen Madchengruppen bevorzugt sowie eine bessere

Vernetzung von Einrichtungen und Aktionen der schulischen und auBerschulischen Jugend-
arbeit gefordert - fiir Einzelaktionen, bei kontinuierlicher Gruppenarbeit und im Rahmen

von breiter angelegten Kampagnen. Personelle und konzeptioneile Kontinuitat sowie die

Vernetzung mit anderen Professionellen werden als besonders wichtig im Sinne langerfisti-
ger Effekte der (sucht-)praventiven Arbeit mit Geschlechtsbezug angesehen.

Es gibt Projekte, deren Gestalt und Inhalt im Vorfeld feststanden - gegenuber solchen, die

auf Anfrage entwickelt wurden. Anspruchsvolle und neue Projektideen bedurfen einer
intensiven Vorausplanung und Vernetzung, laufen dabei aber Gefahr, an der Spezifik der

Zielgruppe vorbeizugehen. Nachfrageorientierte Veranstaltungen bedienen sich eher be-
wahrter Arbeitsformen und haben den Vorteil, daB eine gr6Bere Flexibilitat mit Blick auf die

TeilnehmerInnen moglich ist.

Methoden

Im Kontext von grijBer angelegten und auf bereits bestehenden Strukturen der allgemeinen
Suchtpravention filr Jugendliche aufbauenden Kampagnen und Festivals sind innovative

Angebote und "kulturelle Freiraume" fiir Madchen moglich. Die personale Kommunikation
und Kleingruppenarbeit ben6tigt hier eine Unterstutzung und Forderung durch intensive
Offentlichkeitsarbeit und aktive Vernetzung der auBerschulischen mit engagierten schuli-

schen Professionellen.

Bei den vorgestellten (Madchen-)Projekten kommen unterschiedliche methodische Ansatze

und Vorgehensweisen zum Tragen:

- Kultur- und medienpadagogische Ansatze: Erarbeitung und Auffuhrung von Tanz-

stucken und Performances, Theatergruppen, Videogruppen, Musik- und Artistik-

Workhops, "Mfidchen-Kulturtage";
- Erlebnispadagogische Ansatze wie der Besuch eines Reiterhofes oder geschlechtshomo-

gen organisierte Sportangebote;
- Selbstverteidigungs- und Selbsthauptungs-Workshops mit reflexiv-interaktionspadago-

gischen Elementen, darin integriert: Thematisierung von Sexualitiit und/oder sexuellem
MiBbrauch von Madchen;
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Zielgruppen

Neben Rahmenbedingungen und persdnlichem beruflichen Hintergrund, die das Vorgehen
bestimmen, mussen methodische Ansatze insbesondere auf die Zielgruppe abgestimmt
werden. Gearbeitet wird mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen, die sich hinsichtlich Alter

und Geschlecht unterscheiden lassen. Innerhalb von Alters-/Geschlechtsdifferenzierungen
lassen sie sich nochmals in unterschiedliche Untergruppen nach dem AusmaB sozialer Be-

lastung und/oder der Zugeh6rigkeit zu einer bestimmten Subkultur unterteilen (z.B. auslan-

dische Hauptschulerinnen im GroBstadtbezirk, groBstadtische Punkerinnnen, Madchen aus

sozialen Brennpunkten im kleinstadtischen Einzugsbereick Jungen in einem landlichen Ju-

gendzentrum).

TeilnehmerInnen der Projekte der befragten Schlusselpersonen differenzierten sich in weit-

gehend geschlechtshomogene Gruppen - vorwiegend Madchen - aus

Kindern und Jugendlichen aus der Vorpubertat und Fruhadoleszenz (9- bis 13/14-jah-
rige);
Jugendliche in der Fruh- und Mitteladoleszenz (13/14- bis 17/18-jahrige).

F£ir Projekte und Aktionen mit Kampagnencharakter ("Aktionstage", "Kulturwochen", etc.)
kann die Zielgruppenbestimmung ausgeweitet werden auf die GroBgruppe 10-19jahriger
Madchen - entsprechende Settings und ubergreifende Angebote fi r Jungen haben wir nicht

eruieren konnen.

Zur Aktivierung "funktionaler Aquivalente" zum Drogenkonsum/-miBbrauch empfehlen
viele Schlusselpersonen den differentiellen Einsatz erlebnispadagogischer Vorgehensweisen
- fi r Madchen wic Ur Jungen. Es zeigen sich jedoch Grenzen sowohl reflexiver Arbeit als

auch erlebnispadagogischer MaBnahmen. Bei suchtpraventiven Aktions- und Alternativ-

angeboten an Madchen ist auf eine ausgewogene Mischung "klassischer" (geschlechtsrol-
lennaher) Themen und Methoden mit "neuen", rollenuberschreitenden Erkundungen und

(z.T. auch raumlichen) Eroberungen zu achten.

Erste Erfahrungen in der Arbeit mit fruh- und mitteladoleszenten Jungen legen nahe, hier

primar und in der Einstiegsphase auf korperliche Aktivitaten im Kontext der Erlebnispada-
gogik zu orientieren. Um einen suchtpraventiv kurzsichtigen Aktivismus/Aktionismus zu

vermeideg sollten diese jedoch immer mit kommunikativ-ref exiven Bearbeitungsschritten
gekoppelt werden.

- Themenbezogene Gruppenarbeit mit verschiedenen padagogischen Strategien: (Rol-
len)Spieleg (Kdrper-)Obungen, kreatives Gestalten, technisch-handwerldiche Kursange-
bote;

- Streetwork, Krisenintervention, Sozialarbeit (Begleitung zu Gericht, Vermittlung von

Schulplatzen), "Beziehungsarbeit";
- Sicherung eigener "Madchen-Raume" in Einrichtungen der auBerschulischen Kinder-

und Jugendarbeit.
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Die Zielgruppen bzw. TeilnehmerInnen der Projekte mossen in ihren Wunschen und Bedurf-

nissen nach Alter, Geschlecht, sozialer Lage und Zugehorigkeit zu spezifischen Subkulturen

differenziert werden. Dabei Bilt auf, daB es die "typische" Madchengruppe nicht gibt. In

spezifischen Subgruppen zeigen Midchen nach auBen hin ein ahnliches Verhalten wie "typi-
sche" Jungen.

Sowohl fiir Madchen- als auch Sr Jungengruppen belegt ist der behindernde EinfluB sozial-

6kologischer Rahmenbedingungen - insbesondere, wenn die Zielgruppen aus Angeh6rigen
sozialer Brennpunktlagen bzw. aus Jugendlichen und Familien mit eingeschriinkten Bit-

dungs- und Berufsoptionen besteht. Bei sozial belasteten Gruppen erscheint die pers6nliche
Betreuung und Kontinuitat als besonders wichtig.

Erfolgsbewertung, Evaluation

Erfolgs- und Problemeinschatzungen bei den Projekten konnten wir nur anhand subjektiver
Bewertungen und Indikatoren der Schlusselpersonen nachvollziehen. Sie berichten uber-

wiegend positive Effekte bei geschlechtshomogener Arbeit (mit Madchen) auf mehreren

Ebenen:

bei der Zielgruppe: daB die TeilnehmerInnen sichtbar personlich von der Arbeit profitiert
hatten;
in der professionellen Vernetzung und lokalen Verankerung: daB sich langerfristige
Kooperationen aus der Arbeit ergaben sowie eine Aufwertung des Geschlechtsbezugs in

der (suchtpriventiven) Jugendarbeit zu verspuren war.

Bei den Problemen wird neben strukturellen Schwierigkeiten (Sicherung einer kontinuier-

lichen Finanzierung, Infrastruktur und personalen Betreuung) auch auf das Fehlen von er-

fahrenen mannlichen Pidagogen Sr eine geschlechtsbezogene Suchtpravention mit Jungen
hingewiesen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die bei insgesamt erfolgreicher
Projektarbeit u.U. m6glichen nicht-intendierten Folgeprobleme.

Bedeutsam sind Geschlechtsunterschiede in der Interaktion von Alter und Geschlecht. Das

zeigt sich z.B. darin, daB spatestens ab 13/14 Jahren die meisten Madchen (suchtpraventive)
Arbeit und Aktionen eher in gemischtgeschlechtlichen Gruppen vorziehen. Um die Konti-

nuitat und den Zusammenhalt von Madchengruppen uber dieses Drehpunktalter hinaus zu

start(en, sollten Praktikerinnen mit dem Aufbau von Madchengruppen bereits um das 9./10.

Lebensjahr beginnen. Hingegen bevorzugen mannliche Heranwachsenden offenbar auch

noch in der beginnenden Pubertat die geschlechtshomogenen (Jungen-)Gruppen - ob in der

Peerkultur oder im Rahmen professioneller Jugendarbeit.
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Sucht- und Geschlechtsbezug

Wenn Sucht und Drogen explizit in die Arbeit eingebracht werden sollen, erfordert dies die

Abstimmung rnit der Zielgruppe. Es gibt Hinweise, daB dies nicht in jedem Fall von den

TeilnehmerInnen gewunscht wird. AuBerdem sind, in Abhiingigkeit von Geschlecht und/

oder Subkulturzugeh6rigkeit, die Bedeutungen unterschiedlicher Substanzen fiir den (sub-)
kulturellen Alltag der Zielgruppen zu beachten.

Die von den Schlusselpersonen exemplarisch beschriebenen Projekte zeigen ein breites Feld

geschlechtsbezogener Arbeitsformen und -ansatze in der Suchtpriivention auf.

Das biologische und soziale Geschlecht spiek eine Rolle bei den zu bearbeitenden Themen,
dem gewahlten methodischen Vorgehen sowie der Zusammensetzung der Gruppen. Ge-

meinsam scheint all diesen Ansatzen lediglich, daB Geschlecht als zu berucksichtigende Va-

riable in die Arbeit eingehen muB, sei es, daB von vornherein homogene Gruppen zu "typi-
schen" bzw. gezielt "untypischen" Themen geplant sind oder daB die geschlechtsbezogene
Dynamik in den Gruppen begleitend reflektiert und mit dem weiteren Vorgehen abgestimmt
ist.

Von allen Befragten, auch von den sich "parteilich" verstehenden Madchenarbeiterinnen,
wird hervorgehoben, daB es komplementar zum geschlechtshomogenen Arbeiten mit Mad-

chen eine vergleichbare Jungenarbeit geben sollte bzw. getrennte Gruppen immer wieder zu

gemischtgeschlechtlichen gemeinsamen Arbeitsphasen zusammengefithrt werden sollten (in
Abhiingigkeit vom jeweiligen padagogischen Rahmen: letzteres v. a. bei schulischen Unter-

richtseinheiten bzw. Kurzprojekten zur Suchtpravention).

Die vorgestellten Projekte weisen in der Mehrzahl substanzunspezifische, nur in Teilberei-

chen auch substanzspezifische Bezuge auf Im Vordergrund steht die Starkung und Vermitt-

lung von Lebenskompetenzen und Selbstwert, die Forderung von Autonomie und Durchset-

zungsfihigkeit sowie die Unterstutzung allgemeiner funk:tionaler Alternativen zum Drogen-
konsum. Drogenkonsum und Sucht(-pravention) werden auf unterschiedliche Weise thema-

tisiert: als Verhaltens-Regel, im Rahmen einer kunstlerischen Produktion oder als reflexive

Bearbeitung von DrogenmiBbrauch als unproduktive Bewaltigungsstrategie gegenuber Ent-

wicklungsstreB.
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4 Zur Frage der Implementier- und Anwendbarkeit geschlechts-
bezogener Suchtprfivention in den neuen Bundestandern

4.1 Zur Situation in den alten Bundeslandern

Die praktischen Projekte und theoretischen Konzeptionen geschlechtsbezogener Suchtpra-
vention, die wir recherchierten, wurden allesamt in den alten Bundeslandern entwickelt (vgl.
Kap. 2 und 3). Die Interviews mit den Schlusselpersonen bezogen sich mit einer Ausnahme

auf die Situation in den alten Bundeslandern (vgl. Kap. 4). Bevor wir auf die Situation in

den neuen Bundeslandern zu sprechen kommen, seien nochmals kurz die Bedingungen der
Anwendbarkeit und Implementation "im Westen" skizziert13

Im Westen meint Implementation geschlechtsbezogener Arbeit die Anerkennung eines an

der Basis und haufig in Opposition zur gaingigen Praxis der Suchtpravention entwickelten

Herangehens:

- "Anerkennung" bedeutet dabei auf der Ebene der strukturellen und institutionellen Vor-

aussetzungen: Bereitschaft zur F6rderung der geschlechtsbezogenen Arbeit in autono-

men feministischen Strukturen (bzw. analogen Strukturen der Jungenarbeit) oder zur

Ubernahme (evtl. unter Modifikation) grundsatzlicher Ideen in das Selbstverstandnis
oder Handlungsrepertoire auf Seiten gangiger Institutionen der Suchtpravention. Auf

dieser Ebene mussen Widerstande gegen eine Realisierung geschlechtsbezogener Sucht-

pravention festgestellt werden;
Auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet "Anerkennung" die Aus-

richtung der eigenen Arbeit an den Konzepten des Geschlechtsbezugs; hier ist festzu-

stellen, daB das Interesse in der direkten Praxis grOBer ist als es die Anzahl realisierter

Projekte vermuten laBt;
Auf der Ebene der Madchen und Jungen selbst bedeutet "Anerkennung" Ansprechbar-
keit auf und Interesse an geschlechtsbezogener Suchtpravention; hier ist ein prinzipieller
Bedarffestzustellen, wobei das konkrete Angebot von Form und Inhalt her auszugestal-
ten ist nach den mit Alter/Entwicklungsverlauf, Geschlecht und sozialem Kontext veran-

derlichem Interesse (vgl. Kap. 8.1 und 8.2).

13 Untersuchungsgegenstand ist nicht ein punkmelles Modellprojeki sondern eine spezifische
Herangehensweise oder "Tradition" in der suchtpraventiven Arbeit, die durch unterschiedliche Akteure an

unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit eingesetzt und uber Vernetzung und Austausch weiterentwickelt
wurde. Aus diesem Grunde sollte nicht dcr Begriff der "Obertragbarkeit" verwendet werden, wenn die

allgemeine praktische Relevanz diskutiert wird, sondern der Begriff der "Implementier-" oder "Anwend-

barkeit", wobei der erste der beiden Begriffe starker die dauerhafte Verankerung in den Vordergrund stellt.

Abgesehen von im einzelnen notwendigen Differenzierungen nach Art des Tragers, Stadt-

Land-Unterschieden, Alter der Zielgruppe, etc., ergibt sich fiir den Westen ein relativ homo-

genes Bild, das noch nicht einmal ein ausgepragtes Nord-Sud-Gefalle, sondern wenn uber-

haupt, dann einen leichten Stadt-Land-(bzw. GroBstadt-Kleinstadt-)Unterschied aufzeigt. Es

laBt sich dahingehend zusammenfassen, daB eine Implementation geschlechtsbezogener
Suchtpravention auf der Ebene der Zielgruppe weitgehend als positiv einzuschatzen ist.Auf
Seiten der Praventionsfachkrafte gibt es eine groBe interessierte Gruppe und eine kleinere,
die bereits in diesem Sinne arbeitet. Die Widerstande sind am gruBten auf der strukturellen

und institutionellen Ebene.
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Es ergaben sich wahrend der Recherche Hinweise, daB die Frage der Implementation und

Anwendbarkeit Air die neuen Bundeslander gesondert zu diskutieren ist. Wir fanden keine

Projekte in den neuen Bundeslandern14, und auch bei telefonischen Kontakten mit den ange-
fragten Institutionen und Verban(len in den neuen Bundeslandern wurde uns mitunter eine

deutliche Distanz zum Thema "Geschlechtsbezogene Suchtpravention" vermittelt (vgl. Kap.
2.5). Auch aus diesem Grund f ihrten wit- ein gesondertes Interview mit einer Expertin zur

Frage der Umsetzung geschlechtsbezogener Suchtpravention in den neuen Bundeslandern

durch.

4.2 Probleme der Anwendbarkeit geschlechtsbezogener Suchtpravention in

den neuen Bundeslindern

Als Expertin und Interviewpartnerin konnte hier eine Berliner Kollegin gewonnen werden,
die uber jahrelange fundierte Erfahrungen mit geschlechtsbezogener Suchtpravention, insbe-

sondere mit Madchen verfligt. Ihr derzeitiger Arbeitsschwerpunkt sind praxisbegleitenden
Fortbildung von Frauen und Mannern aus den neuen Bundeslandern, die suchtpraventiv mit

Madchen und Jungen arbeiten.

Ihre AdressatInnen sind v.a. Multiplikatorinnen, mit denen u. a. Arbeitseinheiten mit Mad-

chen vorbereitet werdeg theoretische Hintergn-inde von Madchenarbeit vermittelt werden,
Projekte initiiert und begleitet werden. Die Aussagen der Befragten beziehen sich primar auf

Madchenarbeit sowie auf die Situation im ehemaligen Ostberlin. Es ist anzunehmen, daB die

nachfolgend geschilderten Schwierigkeiten bei der Umsetzung geschlechtsbezogener Sucht-

prAvention in den neuen Bundeslandern allgemein noch an Scharfe gewinnen. Das Interview

fand im September 1995 in Berlin statt 15

4.2.1 Implementationsebene: Zielgruppe Madchen

Die Madchen (spezifiziert ilir die Zielgruppe der 10-14jahrigen Miidchen in der Vorpuber-
tat) "sind da, die woHen das". Bedarf und Ansprechbarkeit der Zielgruppe sind vorhanden.

Die Interviewpartnerin schildert auBerordentlich positive Erfahrungen, was die Resonanz

auf madchenspezifische Angebote angeht. Die Ma:dchen "stilrzen" sich geradezu auf die

Angebote, bringen eine groBe Bereitschaft und ein groBes Interesse mit, grOBer als im

Westen - wobei, wie im Westen, etwa ab dem Alter von 14 Jahren das Interesse an ge-

schlechtergetrennten Angeboten geringer wird. Insbesondere erfolgreich waren Angebote,
die die Lebensperspektiven der Madchen aufgreifen, z.B. "Berufsschnupper-Kurse", und

diese bereits filr die Altersgruppe der 10- 14jahrigen.

Die Mildchen bringen sich anders ein, verglichen mit Madchen im Westen. Sie sind starker

gewohnt, institutionelle Angebote der Freizeitgestaltung zu bekommen und zu nutzen. Bei

freien kreativen Angeboten sind sie unsicherer; Angebote mit einer klaren Struktur geben

14 Es wurde gelegentlich von Madchengruppen bzw. -treffs berichtet, doch konnte anhand der vorlie-

genden Informationen kein Projekt in die Zusammenstellung geschlechtsbezogener Projekte der Suchtpra-
vention aufgenommen werden (vgL Kap. 2).
15 Die Interviewzitate sind, im Gegensatz zur Vorgehensweise im Kap. 3, in den kommentierenden
Text integriert; sie werden jedoch, wie gewohnt, durch kursive Schrift mit Ankhrungszeichen gekenn-
zeichnet.
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ihnen mehr Sicherheit. Sie sind motorisch lebhafter, lauter und selbstandiger, werden auch

leichter von der Familie losgelassen. Die Altersgruppe der 10- bis 14jhhrigen ahnelt in ihren

Erfahrungen und Orientierungen Madchen aus dem Westen, wobei aber gerade die Ahnlich-
keit einen Unterschied begriindet: Die ahnlichen Erfahrungen sind im Westen "alt", im Osten

"neu", sie werden als Umbruch und etwas Neues erlebt werden.

Historisch neu ist z.B. ein "Loch in der Lebensplanung" zwischen dem 20. und dem 30.

Lebensjahr: War frdher der Lebensweg klar vorgegeben und setzte auch die Festlegung im

familiaren Bereich (EheschlieBung, Kinder) Aih ein, so ist jetzt nur klar, daB in dieser Zeit

zwischen 20 und 30 "etwas passieren muB, elwas Tolles, Beruf, Abenteuer, Reisen - aber

was genau ist unklar".

Geandert hat sich auch das 'Miteinander von Mtidchen und Jungen". Fur Jungen ist ein

starkerer Leistungs- und Konkurrenzdruck zu beobachten, der sich in einem verstarkten

"Macho-"Gehabe niederschlagt. In der Folge filhlen sich die Madchen in bestimmten Bezir-

ken und Freizeitorten im Gegensatz zu friher unsicher oder bedroht. Die Bedrohung ge-
winnt dadurch subjektiv an Starke, weil sie eine historisch neue Erfahrung darstellt. Gerade

auch in diesem Zusammenhang schatzen Madchen schutzende Angebote nur fiir Madchen

Das letzte Beispiel zeigt, daB die besondere Qualitat der "Angleichung" darin besteht, daB

die neuen Erfahrungen in Kontrast zu - auch durch die Mutter - uberlieferten Erfahrungen
stehen und als verunsichernder Umbruch erlebt werden.

Auf der Ebene der Zielgruppe Madchen ergeben sich die Wichtigkeit, Notwendigkeit und

Realisierbarkeit von Angeboten geschlechtsbezogener oder -spezifischer Suchtpriivention.
Eine "Kluft" ergibt sich zu der zweiten Implementationsebene: 'Demgegenuber stehen die

Frauen" (gemeint sind die Multiplikatorinnen aus den neuen Bundeslandern), die sagen:
'Ja, warum Mtidchenarbeit? Wir konnen damit nichts anfangen!"' (vg\. Kap, 3.1/3.2).

4.2.2 Implementationsebene: Professionelle

Konzepte feministisch-emanzipativer Madchenarbeit sind vor dem Hintergrund der DDR-

spezifischen Emanzipationskonzepte, Weisen des Selbsterlebens als Frau in der Gesellschaft

und beruflicher Sozialisation fiir die Mehrheit der ostdeutschen Frauen nicht einsichtig. Von

sozialistischen Emanzipationskonzepten, aber auch von dem eigenen Selbstverstandnis als

Frau her sind Separierungen zwischen Frauen und Mannern als Weg zu einer verbesserten

Lebenssituation nicht nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang wird als eine typische
Reaktion zitiert: "Madchen und Jungen wachsen zusammen auf - warum mu  man sie
trennen?" Dieser Aspekt verweist gleichzeitig auf historische Erfahrungen. Es fehle ein

"Gefiihl dafur, daB es eine Bevormgung von Mannern gibi.

Weitere Unterschiede liegen generell in einer unterschiedlichen Berufskultur: Wiihrend in

den direkten Arbeitsstrukturen mit jugendlichen Zielgruppen oder im Kollegen- und Kolle-

ginnenkreis sich familiare Formen des Umgangs herausbilden, gibt es eine Abgrenzung
gegen ein "auBen". Dies bedeutet Probleme bei der Implementation einer professionellen
Kultur sozialer Arbeit, bei der z.B. in der Supervision Probleme innerhalb der Gruppe
gegenuber einem bzw. einer von auBen Kommenden ausgebreitet werden sollen. Auch hier

liegen historisch andere Voraussetzungen der Arbeit vor, die eine Ubertragung von Konzep-
ten mit diskursiven und Offentlich-selbstreflexiven Akzenten, d.h. westspezifischen Modi,
sich als Professionelle "einzubringen" , allgemein erschweren - wenn diese Konzepte von

"auBen", sprich: aus dem Westen kommen.
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Wahrend auf der einen Seite historische Erfahrungen Sr die Arbeit motivieren, wirkt die
Arbeit auch auf die Erfahrungen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Situation als
Frau zuruck: Madchenarbeit sensibilisiert fiir Probleme, die zu DDR-Zeiten verdeckt

wurden und kann damit eine Revision der eigenen Geschichte als Frau einleiten. Dies kann

einerseits als Chance zum "Umkrempeln", andererseits aber auch als Bedrohung empfunden
werden. Grundsatzlich erleben Frauen in der Auseinandersetzung mit den jungen Madchen
eine Generation, die im Unterschied zur eigenen Geschichte bereits in eine westlich gepragte
Gesellschaft hineinwachsen. Damit wird die Erfahrung des gesellschaftlichen Umbruchs im

Generationenverhaltnis in der Madchenarbeit aktualisiert. Die befragte Expertin weist
darauf hin, daB die Frauen in den Fortbildungen haufig auf das Verhaltnis zu ihren Tochtern

zu sprechen kommen, die sich in einem ahnlichen Alter befinden wie die Zielgruppe der

praventiven Arbeit.

Es fehlen neben den spezifischen geschlechtsbezogenen Erfahrungen andere historische Pro-

zesse, auf die im Westen selbstverstandlich aufgebaut wird: eine Ausbildungstradition mit
einer spezifischen Berufskultur im Bereich sozialer Arbeit, Konzepte der Jugendarbeit,
Konzepte der Madchenarbeit. In den neuen Bundeslandern finden sich andere Formen der

Professionalisierung im sozialen Bereich.

4.2.3 Implementationsebene: Struktur und Institutionen

Geschlechtsbezogene Arbeit kommt heute in Berlin eher "von oben". Das KJHG enthalt in §
9 einen entsprechenden Auftrag,6; Umsetzungshilfen stehen zur Verfligung Diese Situation
k6nnte sich als Berlin-spezifisch erweisen. Mit dem Trager, bei dem die Interviewpartnerin
arbeitet, ist eine Institution vorhanden, die mit dem entsprechenden Erfahrungswissen ange-
fragt werden kann, bei der Umsetzung geschlechtsbezogener Arbeit begleitend und unter-

stitzend zu wirken. In Zusammenarbeit mit den Amtsleitern sind auch die Madchenbeauf-

tragten aufBezirksebene wichtig.

16 Die entsprechenden Gesetzesvorschriften des KJHG sind im Wortlaut: 'y 1 (/) Jeder junge Mensch
hat das Recht auf Forderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und

gemeinschaftsfahigen Persdnlichkeit
... f 9 (3) Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfullung der

Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Madchen und Jungen zu bedicksichligen, Benachtei-

ligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Madchen und Jungen zu f6rdern."

Grundsatzlich hat geschlechtsbezogene Arbeit einen Bezug zu historischen Erfahrungen als
Frau und Mann in einer Gesellschaft - diese historischen Erfahrungen unterscheiden sich in

Ost und West. Bei aller Kritik, die Frauen aus den neuen Bundeslandern an ihrer gesell-
schaftlichen Situation resp. Emanzipation hatten und haben, kann geschlechtsbezogene
Arbeit nicht an eine eigene '7nnere Geschichte" von subjektiven Diskriminierungserfahrun-
gen im feministischen Sinn als Motivation anknupfen. Allerdings zeichnet sich ab, daB in
zunehmendem MaB diese Erfahrungen im Zusammenhang mit beruflichen Benachteiligun-
gen, Frauenarbeitslosigkeit und einer Rekonstitution der Rollentrennung zwischen Mannern

und Frauen nachholend gemacht werden. Eine unterschiedliche historische Erfahrung liegt
auch darin, daB Madchenarbeit nicht, wie im Westen, als selbst erkampft und durchgesetzt
erlebt wird, sondern als "von oben verordnet" und entsprechend zunachst eine skeptische
Distanz gezeigt wird.
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4.3 Diskussion und SchluBfolgerungen

Geschlechtsbezogene bzw. -spezifische Suchtpravention hat eine Entwicklungsgeschichte
im Westen. Sie greift spezifische historische Erfahrungen von Frauen und Madchen auf und
wurde entwickelt vor dem Hintergrund einer spezifischen Kultur der Deutung des Ge-
schlechterverhaltnisses als Geschlechterdualismus bzw. Geschlechterkampf in einer patriar-
chalen Gesellschaft. Die Fragestellung einer Anwendbarkeit des Konzeptes geschlechts-
bezogener Suchtpravention, das in den alten Bundeslandern entwickelt wurde, in den neuen

Bundeslandern muB lauten, inwieweit dieser westliche EntwicklungsprozeB in kurzer Zeit
im Osten "nachgeholt" werden kann bzw. inwieweit vorderhand die spezifischen Erfahrun-

gen der biographischen und professionellen Sozialisation in einem anderen gesellschaftlichen
System und des aktuellen gesellschaftlichen Umbruchs in einem allgemeinen geschlechts-
bezogenen Ansatz beracksichtigt werden mussen17. Diese Frage stellt sich Air die Madchen
bzw. Jungen, fiir die Professionellen und Rir die Institutionen jeweils anders.

Eine Analyse der Implementationsschwierigkeiten beleuchtet das Zusammenspiel dieser drei

Ebenen und die Bedeutung des sozio-historischen Hintergrundes auf diesen Ebenen ir

Fragen der Ubertragung von Konzepten sozialer Arbeit allgemein.

Auf der Ebene der Zielgruppe der Madchen in der Vorpubertat sind Implementations-
m6glichkeit und -notwendigkeit gegeben: Der Problemdruck bezogen auf Fragen der

Entwicklung als Madchen ist hoch; die Ansprechbarkeit fiir und das Interesse an Ange-
boten geschlechtsspezifischer Suchtpravention ist groB. Fur Jungen ist der Problem-

druck bezogen aufFragen der Entwicklung als Junge und somit der objektive Bedarf an

geschlechtsbezogener Pravention sogar noch grt;Ber, die Ansprechbarkeit aber geringer;
Auf institutioneller Ebene kann sogar davon gesprochen werden, daB in verschiedenen
Bezirken Madchenarbeit "von oben verordnet" wird - nach den Vorgaben des KJHG
Dies k6nnte allerdings spezifisch fir die Berliner Situation sein;
Die wesentlichen Implementationsprobleme liegen auf der Ebene der MultiplikatorIn-
nen. Hier treffen das Konzept geschlechtsbezogener Suchtpravention und allgemeiner
auch Konzepte der Suchtpravention, Ma:dchenarbeit, Jugendarbeit und professionellen
Sozialarbeit, die in den alten Bundeslan(len, entwickelt wurden, auf

- eine ost-spezifische gesellschaftliche und berufliche Sozialisation;
- auf anders gelagerte historische Erfahrungen als Frau bzw. als Mann;
- und aufaktuelle Erfahrungen des gesellschaftlichen Umbruchs.

17 In einem 1991 erschienen Sammelband zu den Gesundheitsleitbildern in beiden Staaten bis 1990

("Pravention und Prophylaxe") zetchnen zwci ostdeutsche Autoren die gesundheitsrelevanten politischen
und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen einer "DDR-Sozialisation" nach. Ihre Diagnose liefert diffe-
rentielle Hinweise  ir die Probleme bei der Obertragung genuin "westdeutscher" Erfahrungen und Profes-

sionalisierungen, auch und gerade hinsichtlich der systembedingten Unterschiede in der Wirksamkeit bzw.

Legitimit:it von sozialen Bewegungen, von Selbsthilfe und Selbstorganisationsversuchen: "Die Offent-
lichkeit wurde aus der Wahrnehmung und Bewaltigung von Gesundheitsproblemen zunehmend verdrangt
.. statt demokratischer Mitgestaltung der sozialen Lebensbereiche wurden Gesundheitsmotive, Verhaltens-

normen und (sozialistische) Moralvorstellungen, kOrperliche Ertuchtigungsmotive und Argumente der

Sparsamkeit zu Gesundheitsleitbildern, deren Abstraktheit jeden Bezug zu den sozialen Strukturen und

Erfahr·ungen verlor
... (Es) entstand ein innerer Zwang zur Zentralisierung von Definitionsgewalten fur die

Bestimmung gesundheitspolitischer ZielgrOBen. Die Folge war, daB Ansatze kommunater oder kollektiver

Problem16sung, sei es im Sinne der Dezentralisierung politischer Strukturen, sei es im Sinne der Selbsthilfe,
nicht nur wirkungslos blieben, sondern auch Gegcnstand politischerRepression wurden" (Niehoff/Schrader
1991, 57/58).
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Mit Butow (1995) laBt sich festhalten, daB sich die neuen Bundeslander insgesamt durch

eine andere Tradition sozialer Beratung und eine andere "Beratungsmentalitat" auszeichnen,
die aufdie Haltung gegenuber den neuen Angeboten im psychosozialen Bereich durchschla-

gen. Jugendamter und Jugendfiirsorge hatten eine normative Funktion als "verlangerter
Arm" der staatlichen Kontrolle (vgl. auch Niehoff/Schrader 1991). Das daraus resultierende

MiBtrauen gegenuber professionellen Hilfen bzw. "Hilfen von oben" wird verstarkt durch

eine Konzentration auf das unmittelbare familiare Umfeld. Im Sinne einer verinderten Auf-

gabenstellung Sozialer Arbeit in den neuen Bundeslandern - weg von der Durchsetzung
normativer Zielprojektionen hin zu einem Befihigungsansatz - kann davon gesprochen
werden, daB eine Professionalisierung des Berufsfeldes sozialer Arbeit noch fehlt, ebenso

der Aufbau des Ausbildungssystems noch am Anfang steht.

Zwei Emanzipationskonzepte treffen aufeinander:

Die Folge ist, daB der Hintergrund motivierender subjektiver Diskriminierungserfahrungen
in den neuen Bundeslandern nicht bzw. genauer: in einer anderen Form als im Westen

gegeben ist - denn eine Schlechterstellung von Frauen wird nicht geleugnet, sie wird aber

mit anderen kognitiven und praktischen Strategien beantwortet. Das Erleben der Differenz

zischen Ost- und West-Emanzipationskonzepten und historischen Erfahrungen ist mit

Emotionen aufgeladen: Feministische Konzepte werden als "vom Westen", also von auBen

kommend mit Distanz betrachtet. Konflikte im Zusammenhang mit der Vera:ndening der

Gesellschaft hin zu einer "West"-Gesellschaft, insbesondere was eine Veranderung der Rolle

der Frau angeht, treten heute auch als Generationenkluft auf: Die heute jungen Madchen

sind die erste Generation, die auch "westlich" sozialisiert ist und die entsprechend andere

Orientierungsmuster zeigt als ihre Mutter. Das heiBt aber auch, daB Konflikte im Zusam-

menhang mit der Wende als Generationskonflikte fir Frauen in besonderer Art und Weise in

der Madchenarbeit aktualisiert werden: Die erwachsenen Multiplikatorinnen mussen sich in

der Auseinandersetzung mit den Madchen mit den gesellschaftlichen Veranderungen, die als

Generationenkluft erscheinen, auseinandersetzen. Ahnliches gilt Rir Jungen, nur sind hier die

Probleme der Implementation noch weitaus schwieriger.

Dennoch spricht das Fehlen einer "inneren Geschichte" subjektiv im Muster des Geschlech-

terkampfes gedeuteter Diskriminierungserfahrungen nicht gegen einen geschlechtsbezoge-
nen oder -spezifischen Ansatz in der Suchtprivention. Es liegen geschlechtsspezifische oder

-typische Erfahrungen der Frauen und Madchen in den neuen Bundeslandern vor, da die

Wende Frauen in besonderer Weise betrifft. Die neuen Erfahrungen von Diskriminierung im

Zuge eines Wiedererstarkens der traditionellen Rollenteilung und einer Verdrangung der

Frauen vom Arbeitsmarkt, aber auch eines realen Bedeutungsverlustes des famili ren Berei-

- Im Westen spielten filr die Entwicklung geschlechtsbezogener Suchtpravention die Im-

pulse der Frauenbewegung eine wesentliche Rolle. Mit diesen Impulsen ist ein Konzept
von der Emanzipation der Frau verbunden, das sich von dem Konzept der Emanzipation
der Frau in einer sozialistischen Tradition unterscheidet (vgl. z.B. Schmidt 1993, Star-

ke/Weller 1993);
- Die eigenen Erfahrungen als Frau wurden im Osten nicht als Ausdruck eines Ge-

schlechterkampfes gedeutet, eine gr6Bere Rolle fiir die Selbstdeutung spielte vielmehr

die Gegenuberstellung einer privaten Nische (quasi-)familiaren sozialen Zusammenhalts

von Frauen und Mannern gegen eine 6ffentlich-politische Sphare der Verwaltung. Auch

diese Beobachtung wird in der Literatur bestatigt (z.B. Engler 1992).
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ches auf Seiten der Multiplikatorinnen, sowie die folgenreiche Erfahrung, die historisch

erste Generation zu sein, die in eine neue westliche Orientierung hineinwachst auf Seiten der

Zielgruppe Madchen, sind praxisrelevante Themen. Langfristig werden Frauen und Mad-

chen im Osten ahnliche Diskriminierungserfahrungen machen wie Frauen im Westen. Das

Fehlen eines entsprechenden subjektiven Erfahrungshintergrundes spricht lediglich dagegen,
zum jetzigen Zeitpunkt von den ostdeutschen Multiplikatorinnen eine feministische Orientie-

rung westlicher Pragung zu "verlangen".

Die Frage der Anwend- und Implementierbarkeit geschlechtsbezogener Suchtprivention in

den neuen Bundeslandern ist u.E. deswegen fiir die Entwicklung des gesamten Arbeits-

bereichs so wichtig, weil ein geschlechtsbezogen-lebensweltlicher Ansatz hier uber den kon-

kreten historischen westspezifischen Entstehungskontext hinaus weiterzuentwickeln ist -

unter Beibehaltung der grundsatzlichen gesellschaftlichen und politischen Bedeutung, die

der Kategorie Geschlecht zukommt, aber unter Aufgreifen der Erfahrungen und Deutungen,
wie sie in der ostspezifischen Lebenswelt der Multiplikatorinnen verankert sind.

Praventionsrelevante Fragen, die heute in den neuen Bundeslandern aufgegriffen werden

k6nnen, lauten z.B.:

Wie kann die Bedeutung der geschlechtsspezifischen Erfahrung des geselischaftlichen
Umbruchs fiir Madchen und Jungen, fiir Manner und Frauen aufgegriffen werden, z.B.

bezogen auf das veranderte Verhaltnis zwischen Madchen und Jungen?
Wie kann die durch den gesellschaftliche Umbruch enstandene Generationenkluft zwi-

schen Muttern und Tochterg Vater und Sohnen bearbeitet werden?

Wie laBt sich anknupfen an Ressourcen, d.h. wie lassen sich ostspezifische Erfahrungen
von Madchen als Madchen und Jungen als Jungen positiv nutzen, anstatt sie nur als

Defizite gemessen an einem westlichen MaBstab zu sehen?

Die ersten beiden Fragen sind praventionsrelevant, da geschlechtstypische Belastungen und

Bewaltigungsmdglichkeiten benannt werden. Verstandigungsprobleme zwischen Tochtern

und Sohnen auf der einen und Muttern und Vatern auf der anderen Seite mussen gerade
deshalb prognostisch als wichtig eingeschitzt werden, weil in der DDR eine ausgepragte
Tradition familiarer Unterstutzung bestand. Auch die dritte Frage ist auBerordentlich pri-
ventionsrelevant, da Kompetenzen eine Schlusselrolle in der Entstehung bzw. Vermeidung
von Suchtgefahrdungen spielen.

Schiupfoigerungen

Die Notwendigkeit und die Moglichkeit von geschlechtsbezogener Suchtpravention mit

Midchen und Jungen in den neuen Bundeslan(tem bestehen. Der Bedarf, was geschlechts-
typische und praventionsrelevante Problemlagen, Bewaltigungsmi;glichkeiten und Ressour-

cen angeht, ist groB. Die Frage nach der M6glichkeit einer Implementation im Sinne einer

direkten, d.h. unter Voraussetzung analoger historischer geschiechtsgebundener Diskrimi-

nierungserfahrungen wie im Westen, Ubertragung der Konzepte geschlechtsbezogener
Suchtpravention fiir die neuen Bundeslainder muB zum aktuellen historischen Zeitpunkt ver-

neint werden.
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Da auf der Ebene der Zielgruppe der Bedarf als dringlich eingeschatzt wird, und die An-

sprechbarkeit vorhanden ist, mussen in den neuen Bundestandern entsprechende Vorausset-

zungen geschaiTen werden:

Strukturentwicklung und Angleichung der institutionellen Voraussetzungen: In den

neuen Bundeslandern ist eine entsprechende Praventionskultur zu entwickeln, die die

Prophylaxe-Kultur ablost. Bevor geschlechtsspezifische Suchtpravention implementiert
werden kann, sind erst einmal Jugendarbeit allgemein, darauf aufbauend Maidchenarbeit

bzw. Jungenarbeit zu verankern.

Notwendigkeit einer spezijischen Variante der geschlechtsbezogenen Arbeit fur die

neuen Bundeslander - zumindest Br eine Ubergangszeit der Angleichung: Langfristig
werden Frauen und Miidchen im Osten die Diskriminierungserfahrungen westlicher Pra-

gung ebenfalls machen. In der Zwischenzeit sollte - in Anwendung der Grundprinzipien
der Suchtpravention (z.B. Lebensweltbezug und das Aufgreifen subjektiver Orientie-

rungsmuster) - ein Konzept einer auf die spezifische Situation in den neuen Bundeslan-

dern zugeschnittenen geschlechtsbezogenen Suchtpravention erarbeitet werden, das die

geschlechtsspezifischen Thematiken und die geschlechtsspezifische Situation von Mad-

chen und Jungen, Frauen und Mannern in der Wendezeit aufgreift.

Die Entwicklung von Konzepten kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Ein

eigenstandiger Arbeitsauftrag in diesem Bereich sollte an kompetente Stellen erteilt werden,
wobei uns als erster Schritt die Vergabe einer eigenen Expertise sinnvoll erscheint (vgl. die

Rahmenempfehlungen in Kap. 7.3).
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5 Konzeptionen und Praxis der geschlechtsbezogenen Sucht-

pr vention

5.1 Zum Stand der konzeptionellen Diskussion

Die geschlechtsbezogene oder geschlechtsspezifische Suchtpravention will in die bestehende
Praventionsarbeit die Kategorie "Geschlecht" hineintragen: Geschlecht und seine Bezuge zu

Suchtentwicklung soil in den Ansatzen "vor Ort", d.h. den Projekten und MaBnahmen mit

Jugendlichen sowie in den Fortbildungs- und Multiplikatorenveranstaltungen filr Mitarbei-
terInnen der Suchtpravention thematisiert werden; gleichzeitig sind aus dieser Perspektive
auch strukturelle Veranderungen, z.B. MaBnahmen zum Abbau der Diskriminierung von

Frauen, einzufordern (vgl. Gaidetzka 1994).

Auf der Grundlage bekannter Unterschiede in Hinblick auf Sucht- und Risikoaffinitaten,
Rollenerwartungen und Problemlagen, Bewaltigungsstrategien bzw. Lebenskompetenzeg
Identitatsentwicklung und Entwicklungsaufgaben sind bestehende Praventionsansitze ge-
schlechtsspezifisch zu differenzieren bzw. zu modifizieren. Das bedeutet, Themen, Angebo-
te, Ziele und Methoden sind auf ihre Wichtigkeit bzw. ihren Bedeutungsgehalt Rir Madchen

bzw. Jungen hin auszurichten.

Geschlechtsbezogene Suchtpravention kann und sollte sowohl in geschlechtshomogenen
Gruppen wie auch in gemischtgeschlechtlichen Gruppen stattfinden. Als wichtige Voraus-

setzung in jedem Fall gilt auf Seiten der Fachkrafte die Auseinandersetzung mit der eigenen
geschlechtsspezifischen Sozialisation bzw. die Sensibilisierung Air geschlechtsbezogene
Lebens- und Problemlagen.

Konsequent anhand dieser allgemeinen Vorgaben entwickelte und ausdifferenzierte Hand-

lungskonzepte  ir die Praxis sind jedoch noch selten. Wenn uberhaupt, werden sie v. a. fiir
die madchenspezifische Pravention erstellt: "Jungen- und mannerspezifische Ansatze sind

marginal" (Gaidetzka 1994,139).

Im folgenden sind die in der Literatur existierenden SchluBfolgerungen zusammengestellt.
Zugrundegelegt sind dabei diejenigen Autorinnen und Autoren, die sich explizit mit ge-

schlechtsspezifischer bzw. geschlechtsbezogener Suchtpravention und Gesundheitsf6rde-

rung auseinandersetzen. Auf die konzeptionellen Ansatze allgemeiner Madchen- und

Jungenarbeit18 sowie die systematisierten Erfahrungen aus benachbarten Arbeitsfeldernig

konnen wir an dieser Stelle nur verweisen. Diese werden nicht gesondert vorgestellt, da ent-

sprechende Konzepte und Praxisanleitungen aus den Nachbarfeldern sich inhaltlich zu

groBen Teilen mit den suchtpraventionsbezogenen Rahmensetzungen uberschneiden bzw.

von diesen direkt ubernommen oder "entliehen" wurden.

18 Vgl. als exemplarische Auswahl: Brenner 1993, Glucks 1991, Karl 1993, Kindler 1993, Klees et

al. 1989, KSJ-GCL 1992, Lloyd 1992, Ottemeier-Glucks 1990/1991, Sielert 1989, Walter 1993.
19 Vgl. exemplarisch: Boehme 1991, Bitsch 1991, BZgA 1995, Munding 1995, Sielert 1993 (far die

Sexualpadagogik und Aidspravention); AWO Kassel o.J., Giebeler 1990, Gilles/Kn-icken-Pasch 1993, Rose

1993 (Abenteuer- und Erlebnispadagogik); Luca/Ginhold 1994, Matz-Teske 1994, Strzedzinski 1994 (Ko-
edukation in der Schule); Born 1994, Frauen gegen Gewalt 1991, KIJ 1995 (madchenspezifische MiB-

brauchs- und Gewaltpravention).
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Dies ist zum einen Ausdruck eines bereichsubergreifenden, weitgehend substanzunspe-
zifischen Praventionsverstandnisses (vgl. Kap. 1 und 6); andererseits zeigen sich darin auch
die immer noch bestehenden konzeptionellen Unscharfen im Profil der geschlechtsspezi-
fischen bzw. geschlechtsbezogenen Suchtpravention und Gesundheitsferderung. Als allge-
mein vorausgesetzt und nicht mehr gesondert aufgefiihrt sind in den nachfolgenden Kapiteln
grundsatzliche Handlungsmaximen derzeitiger Praventionsarbeit, wie der Ansatz an den
Stiirken und nicht an Defiziten von Jungen und Madchen oder die Schwerpunktsetzung auf

substanzunspezifische Ziele und Arbeitsanteile.20

5.1.1 Konzeptionelle Ansiitze der miidchenspezifischen Suchtpriivention

Nach Mohr (1995) hat die madchenspezifische Suchtpravention ihre Ursprunge zum einen
in der Suchttherapie mit Frauen, zum anderen in der feministischen Madchenarbeit. Die

Erkenntnis, daB Frauen aus anderen Grunden und mit anderen Konsummustern abhangig
werden sowie die Beobachtung, daB Madchen und ihre spezifischen Lebens- und Prob-

lemlagen in der allgemeinen Jugendarbeit "untergehen", legten den Grundstein  ir die ersten

madchenspezifischen Ansatze. Kramer (1995) nennt als weiteren Aus16ser der Diskussion

madchenspezifischer Pravention das zunehmende Wissen um Verbreitung und Folgen des

sexuellen MiBbrauchs von Ma:dchen in der breiten Offentlichkeit.

Themen und Ziele

Als gesundheits- bzw. praventionsrelevante Themen der Madchen werden insbesondere

Karper und Sexualitat genannt (Merfert-Diete 1991, Schwarz 1994): "Thematisierung und

Manipulation des Korpers, sei es uber Nahrungsverweigerung, Fre8sucht, Ruhigstellen
durch Tabletten etc. sind typisch weibliche Bewaltigungsstrategien von Konf ikten Durch
die Manipulation des Kilrpers, der als Teil des Selbst empfunden wird, sollen Befindlich-

keitsstorungen... und sexuelle Angste . bewaltigt werden" (Schwarz 1994, 252).

Kramer (1995) beschreibt zusatzlich zwei zentrale Aspekte, an denen die praventive Arbeit
mit Madchen anzusetzen hat: ihr mangelndes Selbstwertgefihl sowie ihre "anscheinende
Passivitat" (1995, 49). Entsprechend sind als Ziele madchenspezifischer Priivention formu-
liert (K ger, zit. in Gaidetzka 1994; Mohr 1994; Kramer 1995):

- Selbstandigkeit, Selbstbestimmung und Selbstwertgefiihl: gemeint ist hiermit u.a., eigene
Starken und Fertigkeiten kennenlernen und wertschatzen, eigene Bedurfhisse und
Interessen erkennen, auBern und adaquat befriedigen bzw. durchsetzen, sich abgrenzen
lernen bzw. "nein" sagen k6nnen;

- eine positive Identifizierung mit dem eigenen Geschlecht: hierunter fallen insbesondere

jedoch die Akzeptanz und der positive Bezug zum eigenen Korper sowie zur eigenen
Sexualitiit.

20 AutorInnen wie Merfert-Diete (1991) und Hallmann (1990) heben jedoch insbesondere mr altere

weibliche und mannlichen Jugendliche hervor, daB in Erganzung der ursachenorientierten F6rderung von

Lebenskompetenzen auch eine im engeren Sinne stattfindende Auseinandersetzung und Sensibilisierung filr
den (geschlechtsspezifischen) Suchtmittelkonsum stattfinden sollte.
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Der Arbeitskreis "Frauen und Sucht" der Bayerischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren
(1993) erachtet eine grundsatzliche emotionale und kognitive Auseinandersetzung mit der

geschlechtlichen Identitat und der Rolle als Frau fir eine wichtige Aufgabe der madchen-

spezifischen Suchtpravention.

Insgesamt zeichnet sich bei den genannten Zielen und Aufgaben madchenspezifischer Pra-
vention jedoch ein Trend hin zu grdBerer Spezifitat ab: von den allgemeinen Zielen und

Aufgaben von Midchenarbeit hin zu Aspekten, die die besonderen mit Gesundheits- bzw.

Suchtgefahrdungen assoziierten Themen ins Blickfeld racken.

Methoden

Kramer (1995) umschreibt eine allgemeine "Strategie" madchenspezifischer Pravention:

"Geschlechtsspezifische Pravention Br Madchen heiBt dann, den Madchen alle Moglichkei-
ten zu schaffen, Starke, Phantasie, Kreativitat, eigene Wunsche und Bedurfnisse zu ent-

wickeln. Jedes unterstutzende und beratende Angebot fiir Madchen muB auf die Entwick-

lung und Erprobung von Selbstwert, Selbstrespekt und Autonomie zielen" (1995, 54).

Als besonders angemessen und geeignet genannt werden

Angebote, die aktive (Freizeit-)Gestaltungsmoglichkeiten bieten, wobei an den vorhan-

denen Interessen und Fahigkeiten der Madchen angeknupft werden sollte;
Angebote, die Kilrpererfahrung ermilglichen;
"sexualpadagogische Angebote, die helfen, Unklarheiten in Bezug auf Kurperfunktionen
zu beseitigen, Sicherheiten im Erkennen sexueller Bediirfnisse und im Handeln entspre-
chend dieser Bedurfnisse" (Krager o.J., 2; vgl. auch Mohr 1995)

Grundshtzlich werden jedoch keine padagogischen Methoden im Spektrum der allgemeinen
Jugend- und/oder Madchenarbeit als ungeeignet ausgeschlossen (Merfert-Diete 1991) und

eine Methodenvielfalt angestrebt. Schwarz fordert, daB "verschiedene methodische Zugange
vorhanden sein (mussen), um mi glichst vielen Madchen die Chance zur Artikulation ihrer

Bedtirfnisse und Probleme geben zu konnen" (Schwarz 1994, 254).

Rahmenbedingungen

Fur die midchenspezifische Praivention bedarf es "unterstutzender FreirAume" (Bayerische
Landesstelle gegen die Suchtgefahren 1993), die jedoch keine "Schonrairne" darstellen

sollen (Merfert-Diete 1991). Notwendig sind also - auch - gleichgeschlechtliche Angebote
im Rahmen einer strukturell verankerten, selbstverstandlichen Madchenarbeit.

Fur die praventive Arbeit im engeren Sinne wichtig ist nach Kramer (1990) ein m6glichst
frahzeitiger Beginn, spatestens in der Vorpubertat; wurde erst mit alteren Madchen in die

Arbeit eingestiegen, so ihre Erfahrung, seien suchtpraventive Effekte nur noch schwierig er-

zielen: "In der Zeit der Pubertat und kurz danach, wenn sie dabei sind, ihre Identit$it als Frau

zu finden und zu festigen bzw. dies unter allen Umstanden zu verhindern suchen, haben wir

Padagoginnen wenig Moglichkeiten der EinfluBnahme - verstandlicherweise!" (Kramer
1990,219).
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Wahrend zu Anfang der Diskussion madchenspezifischer Pravention die Ansicht dominierte,
allein Frauen bzw. Padagoginnen seien flir die madchenspezifische Pravention zustandig
(Merfert-Diete 1991), wird neuerdings auch die Bedeutung der Manner fiir die Madchen-

arbeit gesehen: "Auch mannliche Padagogen haben eine wichtige Funktion als Orientie-

rungshilfe und Gegenpol; sie sollten deshalb mehr in die madchenspezifische Arbeit einbezo-

gen werden. Hierzu mussen sie sich mit ihrem eigenen "Mann-sein" auseinandersetzen"

(Mohr 1995).

Implizit deutet sich hier die Empfehlung des Arbeitskreises Frauen und Sucht der Bayeri-
schen Landesstelle gegen die Suchtgefahren (1993) an, daB "besonders im Freizeitbereich

grundsatzlich mindestens ein weiblicher und ein mannlicher Padagoge angestellt sein
mussen" (1993, 20). Der Arbeitskreis macht auf zwei weitere strukturelle Aspekte mlichen-

bezogener Privention aufinerksam:

eine flankierende Elternarbeit sowie
die Notwendigkeit, Angebote filr die Zielgruppe der auslandischen Madchen und deren

besondere Problemlagen zu schaffen.

5.1.2 Konzeptionelle Ansiitze der jungenspezifischen Suchtpriivention

Konzepte jungenspezifischer Ansatze sind deutlich weniger ausgearbeitet als die fiir Mad-
chen. Historisch meinte "Jungenarbeit" zunachst, die Dominanz mannlicher Jugendlicher
z.B. in Jugendfreizeiteinrichtungen abzubauen und sie zugunsten und zum Schutz der unter-

reprasentierten, unauffalligeren und gefahrdeten Madchen in ihre Grenzen zu verweisen

(Merfert-Diete 1991). Heute wird uberwiegend -von Frauen und Ma:nnern - die Notwen-

digkeit einer gleichberechtigten, nicht nur antisexistischen, sondern auch parteilichen Jun-

genarbeit gesehen.

Es kann nach Grotzeck "nicht darum gehen, Jungen zugunsten der Madchen lediglich in die

Schranken zu verweisen
.

Das Verstandnis fiir auffiilliges Verhalten von Jungen bedeutet

nicht, dieses zu dulden. Aber es emoglicht adaquate Interventionen und Unterstutzung fiir
die Entwicklung von alternativen Bewaltigungsmaglichkeiten" (Grotzeck o.J., 16). Auch

Kramer stellt heraus: "Die Arbeit mit den Midchen ist nur eine Seite der gleichen Medaille

(1995, 49). Mohr halt es fiir "ebenso wichtig, daB sich Jungen mit ihrer Sozialisation, ihrer

Mannerrolle, ihrem Verhalten untereinander sowie Madchen gegenuber auseinandersetzen"

(1995, 6).

Themen und Ziele

Thema der Jungenarbeit und auch der suchtpraventiven Jungenarbeit ist bislang Mannlich-

keit bzw. Mann-werden und Mann-sein. Die Problemlagen mannlicher Jugendlicher, auch

der Suchtmittelkonsum bzw. -miBbrauch, so wird postuliert, seien eng verknupft mit den

Anforderungen der Mannerrolle: "Fur die ursachenorientierte jungenspezifische Suchtpra-
vention bedeutet das, die sozialen Auffalligkeiten wie Sucht, als vermeintliche L6sungsstra-
tegie um Umgang mit den Spannungen und Widerspruchen von mannlicher Identitatsbil-

dung zu sehen" (Grotzeck o.J., 16).
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Wichtigstes (Qbergeordnetes) Ziel jungenspezifischer Arbeit ist die Wahrnehmung und Inte-

gration emotionaler Personlichkeitsanteile in das Selbstbild als Mann (Schwehm, zit. in Gai-
detzka 1994). Den Zielaspekt der sozialen und emotionalen Kompetenz veranschaulicht
Hallmann: "Dazu gehort unter anderem die Fahigkeit, Gefiihle sowoht wahrzunehmen wie
auch auszudrucken; das Erkennen der individuellen sozialen Abhangigkeiten; die Fahigkeit,
einmal angenommene soziale Rollen zu hinterfragen und sich gegebenenfalls davon kritisch
zu distanzieren (z.B. von der traditionellen Mannerrolle); die Fahigkeit, sich in die Erwar-

tungen des sozialen Gegenubers einzufilhlen und auf diese einzugehen (z.B. die des Part-

ners); und die Fahigkeit, die eigenen Bedurfnisse und Interessen anderen gegenuber ange-
messen darstellen zu konnen" (Hallmann 1990,214).

Grotzeck (o.J., S. 19) nennt eine Reihe von Aufgaben der jungenspezifischen Prtivention,
von denen einige den Zielsetzungen der Madchenarbeit sehr ahnlich sind, andere jedoch
mehr an den spezifischen Problemen von mannlichen Jugendlichen anknupfen. Ahnlich wie
in der Madchenarbeit soil es auch bei der jungenspezifischen Pravention um die Starkung
des Selbstwertgefithls, einen positiven Bezug zum eigenen Korper, die Erfahrung eigener
Fahigkeiten sowie adaquate Konfliktstrategien gehen. Steier-Bertz (o.J.) differenziert das
Ziel, Konflikte angemessen zu losen, in seiner spezifischen Bedeutung Rir Jungen aus:

"Gerade fiir Jungen ist das Erleben alternativer Konfliktlilsungsstrategien wichtig, da die
erlernten Konfliktbewaltigungsmuster mit einer geringen Frustrationstoleranz einhergehen"
(26).

Jungenspezifische Akzente bei Grotzeck (o.J.) finden wir z.B. bei der F6rderung von Kom-
munikations- und Beziehungsfihigkeit, dem Umgang mit Verlust- und Versagensiingsten,
der Erweiterung von Rollenvorbildern sowie der Fahigkeit zur Selbstversorgung und der

Vorbereitung auf eine magliche Vaterschaft. Hallmann (1990) erwahnt uberdies die Ausein-

andersetzung mit den eigenen mannlichen Machtstrukturen. Steier-Bertz (o.J.) halt zusatz-

lich die Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen fir ein wichtiges Ziel jungenspezi-
fischer Pravention.

Insgesamt findet sich bei den fiir Jungen formulierten Praventionszielen eine Mischung aus

Aspekten, die der antisexistischen Tradition verpflichtet sind und solchen, die Parteilichkeit
und "Note" der heranwachsenden Jungen zum Ausdruck bringen. Eine Veranderung
sexistischer Einstellungen und Verhaltensweisen, so die Ubereinstimmung, kann jedoch erst
dann erzielt werden, wenn ein positiver, an den Starken und Fahigkeiten der Jungen anset-

zender Bezug hergestellt ist (Steier-Bertz o.J.).

Methoden

Beim derzeitigen Stand jungenspezifischer Suchtprivention werden Fortbildungs- und

Selbsterfahrungsangebote fiir mannliche Padagogen bzw. Praventionsfachkrafte als wichtig,
d.h. erstrangig erachtet. Dies tragt jedoch nicht nur einem "Nachholbedarf' der Jungen-
gegenuber der Madchenarbeit Rechnung; vielmehr erhalt der Pa:dagoge aufgrund des cha-
rakteristischen Fehlens der Vater in der mannlichen Sozialisation nochmals besondere

Bedeutung als realitatsgerechte Orientierungsfigur bei der Herausbildung einer mannlichen
Identit$it: "Hieraus ergibt sich, daB unsere ersten Adressaten Rir suchtpraventive Jungen-
arbeit die jeweiligen Multiplikatoren sein mussen. In einer Form exemplarischen Lernens im
Rahmen von Workshops zu Themen, wie:

58



- gesellschaftliche und eigene Rollenerwartungen,
- eigene Abhangigkeiten,
- perst;nliche Sehnsuchte, Ziele und Wunsche,
- Moglichkeiten und Grenzen der Veranderung,
kilnnen hierfir gleichzeitig didaktische und methodische Kenntnisse vermittelt werden"

(Steier-Bertz o.J., 23).

Mannergruppen "mit den Multiplikatoren und Initiatoren haben sich als sinnvoll und effektiv
erwiesen. Sie ermoglichen, ohne behinderndes Konkurrenzdenken, gemeinsam zu reflektie-

reg MaBnahmen zu konzipieren und Ideen und Methoden auszutauschen" (Grotzeck o.J.,
17). In zunehmendem MaBe wird auch der Ansatz von "Vaiter-St;hne-Freizeiten" favorisiert

(Jucks 1993/94). Gegenwartig befindet sich die suchtpraventive Methodenentwicklung im

Bereich der Jungenarbeit noch in einer Experimentierphase. Es gibt noch keine verbind-

lichen Handlungsmodelle, lediglich den Hinweis, Zuruckhaltung zu uben mit Methoden, die

traditionelle"Mannertugenden" zu stark ins Zentrum rucken: "Die den Mannern nachgesag-
te Tendenz, Aufgaben leistungs- und zielorientiert schnell zu erledigen, ware ir Jungen-
arbeit fatal" (Grotzeck o.J., 17).

Rahmenbedingungen

Ebenso wie von den Mitarbeiterinnen der madchenspezifischen Pravention werden getrennte
"Erfahrungsraume", d.h. eine zumindest phasenweise geschlechtshomogene Arbeit mit Jun-

gen fir wichtig erachtet: "Wir werden erst dann eine erfolgreiche suchtpraventive Jugend-
arbeit fiir Madchen und Jungen leisten konnen, wenn wir nicht nur einseitig madchenspezi-
fische Ansatze praktizieren, sondern parallel Angebote  ir mannliche Jugendliche schaiTen"

(Steier-Bertz o.J., 26).

Daruber hinaus existieren unseres Wissens nach (noch) keine zuganglichen Empfehlungen
dazu, in welchem Rahmen jungenspezifische Suchtpravention stattfinden soil. Dies betrifft
z.B. Altersgrenzen und oder die Betreuung von Jungengruppen durch weibliche Pidagogen.

5.1.3 Geschlechtsbezogene Priivention in gemischten Gruppen

Es existieren, soweit uns bekannt, noch keine eigenstandigen Konzeptionen filr geschlechts-
bezogene Suchtpravention mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen. Als allgemeine Leitstra-

tegie wird von Gaidetzka (1994) genannt, daB bei der Arbeit mit gemischtgeschlechtlichen
Gruppen "in besonderem MaBe die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Situation und

Perspektive der TeilnehmerInnen beachtet" (1994,138) werden soil.

In der Praxis finden wir haufig solche Modelle, nach denen phasenweise bzw. bei
bestimmten Themen die Gruppen in eine Madchen- und eine Jungengruppe getrennt werden

sowie als grundsatzliche Voraussetzung die Leitung und Durchihrung von Projekten mit
sowohl einer mannlichen wie auch einer weiblichen Fachkraft. Spezifische Zielsetzungen
und methodische Strategien fiir gemischte Gruppen werden derzeit nicht diskutiert. Die

Tatsache, ob mit geschiechtshomogenen oder mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen
gearbeitet wird erscheint als Bedingung, die sich aus den Wunschen der Jugendlichen oder

aus organisatorischen Grunden ergibt, die jedoch inhaltlich und methodisch keine Umorien-

tierung erforderlich macht.
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Den hier skizzierten, z.T. noch wenig umrissenen konzeptionellen Vorstellungen entspricht
auf der anderen Seite die in jeder Hinsicht vielfiltige und "bunte" Praxis der geschlechts-
bezogenen Suchtpravention, die anschlieBend beschrieben wird. GemaB der langeren Ge-

schichte und den vergleichsweise intensiveren Bemuhungen um Konzeptionen uberwiegen
die Praxisansatze in der Madchenarbeit; zu finden waren jedoch auch eine ganze Reihe von

Ansatzen mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen. Praktische Umsetzungen der geschlechts-
homogenen Praventionsarbeit mit Jungen sind dagegen noch sehr selten.

5.2 Exemplarische Praxisbeispiele

Nachfolgend stellen wir exemplarisch 22 geschlechtsbezogene Projekte zur Suchtpravention
und Gesundheitsf6rderung im Jugendalter tabellarisch vor:

13 Madchenprojekte;
2 Jungenprojekte;
7 Projekte mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen21

In die Aufstellung aufgenommen wurden diejenigen Projekte,

die wir uber Anfragen und Literaturrecherche erreichten und die hinreichend dokumen-

tiert sind;
die mit Jugendlichen arbeiten und deren Schwerpunkt aufPrimarpravention liegt;
die sich selbst sowohl als sucht- bzw. gesundheitsbezogen wie auch als geschlechtsbezo-
gen verstehen, sei es, daB sie mit geschlechtshomogenen Gruppen, sei es, daB sie mit

gemischten Gruppen arbeiten.

Nicht berucksichtigt wurden Projekte,

- zu denen es keine Beschreibung zu Konzeption und Programm gibt;
- die v. a. mit Erwachsenen arbeiten (z.B. Aktionen und MaBnahmen zum Thema "Frauen

und Sucht");
die vorwiegend sekundirprtiventiv arbeiten (z.B. die Arbeit mit bereits von EBstOrungen
betroffenen Madchen);
die ihren Sucht-/Geschlechtsbezug nicht ausweisen, wenngleich sie moglicherweise
implizit dem Geschlechter-/Praventionsaspekt in ihrer Arbeit auch Rechnung tragen (v. a.

in der Sexual- und Erlebnispadagogik - vgl. die Ausfilhrungen in Kap. 5.1.1).

SchlieBlich gibt es noch umfangreiche praventive MaBnahmenpakete in Form von regiona-
len Kampagnen und Aktionswochen (z.B. exemplarisch aus Nordrhein-Westfalen: "Sucht

hat immer eine Geschichte" - vgl. ginko 1991 - oder "Mach Dich nicht zu, Zeig was Du

kannst!") oder institutionalisierte kompetenz- und kommunikationsorientierte Projekte (z.B.
AOK-Medienpaket "Sucht hat viele Ursachen", "Kinder stark machen-Tour" der BZgA) mit

einzelnen geschlechtsbezogenen Elementen oder Angeboten. Solche Einzelaktionen bzw. -

bausteine gr6Berer Kampagnen haben wir aus Grunden der Ubersichtlichkeit und Abgren-
zung nicht aufgefiihrt.

21 Die Projekte wurden im Rahmen unserer mehrstufigen Literatur- und Materialrecherchen ermittelt.

Eine Ordnung und Zusammenstellung, die auf die Effizienz der einzeinen Rechercheschritte abhebt, findet
sich im Anhang, Kap. 9.4.
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Unsere Aufstellung erhebt auch daher keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Wir wollen viel-

mehr einen m6glichst breit gefacherten Eindruck vermitteln uber die derzeitige Projekt-
praxis und Angebotsbandbreite geschlechtsbezogener Suchtpravention und Gesundheitsfar-

derung

Die vorgestellten Projekte unterscheiden sich sowohl hinsichtlich des jeweiligen Umfangs
des Angebots als auch den methodischen Strategien. Bei der Darstellung waren wir ange-
wiesen auf das, was zu den Projekten dokumentiert ist. Umfang und Inhalt der einzelnen

Projektdokumentationen/Berichte differieren jedoch deutlich22. Wir haben uns eng an den

Wortlaut gehalten - dies erklart zum einen, weshalb manche Projekte ausfiihrlicher darge-
stellt sind als andere, zum anderen, daB z.T. unterschiedliche inhaltliche Aspekte mitauf-

genommen wurden.

Wir verstehen diese Aufstellung auch als Anregung und Aufforderung an die Fachkrafte,
ihre Arbeit in starkerem MaBe und kontinuierlich zu dokumentieren sowie an die Trager
und Forderer, dieser Tatigkeit die entsprechenden Mittel und Kapazitaten zur VerBgung zu

stellen. Weiterhin mochten wir die Fachkrafte m einer kritischen Auseinandersetzung mit

ihrer Arbeit ermuntern. Selten berichten die vorliegenden Dokumentationen uber MiBlunge-
nes bzw. Probleme; wir gehen jedoch davon aus, da8 es Probleme nicht nur bei den wenigen
Projekten gibt, die dies festhalten. Fur die konzeptionelle Weiterentwicklung geschlechts-
bezogener Ansatze sind jedoch gerade auch die kritischen Ruckmeldungen aus der Praxis

wichtig (z.B. wenn Jugendliche entgegen den Vorstellungen der PadagogInnen nicht in ge-
schlechtsgetrennten, sondern lieber in geschlechtsgemischten Gruppen arbeiten).

22 Unter der Rubrik "Quelle" wird  ir jecies vorgestellte Projekt angegeben, auf welche Materialien
wir uns stutzen konnten. "Graue" Projektberichte, interne Dokumentationen u. dgl. werden nur hier

aufgefijhrt (in der Regel unter Angabe von VerfasserIn und Bezugsadresse); projektbezogene Veraffentli-

chungen in Fachorganen u. dgl. werden sowoht hier genannt als auch in die Literaturliste (Kap. 8) aufge-
nommen.

61



5.2.1 Miidchenprojekte (N=13)

"Mildchen erobern die StraBe" (April - Juli 1989)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Senatsverwaltung fur Frauen, Jugend und Familie (Berlin-West);
Projekt im Rahmen der suchtpraventiven Jugendarbeit
verschiedene

24 Angebote
(Artistilg Theater, Fotografie, Jazz-, Show-, Afrikanischer und
Internationaler Tanz, Trommeln, Rockpop Musik, Video,
Skateboardfaliren, Graffiti, Selbstbehauptungstraining u.a.)

AbschluBfest: 6ffentliche Prasentationen von insgesamt 39 Initiativen
und Gruppen aufdem Wittenberg-Platz im Stadtzentrum

Teilnehmerinnen: ca. 350 Madchen, Alter: 6-21 Jahre; AbschluBfest:

ca. 2000-3000 ZuschauerInnen
- Stiirkung von Selbstbewi,Btsein und Kontakten unter Madchen

- 6ffentliche Anerkennung der (Berliner) Miidchenarbeit
- Starlaing der Kooperation und des Austauschs zwischen den

Madchenarbeiterinnen

geschlechtshomogenes Angebot; Madchen, die in dffentlichen Riiumen

unterreprasentiert sind sollten sich mittels des Projektes ein Stuck
Offentlichkeit ("StraBe") zuruckerobern; sie sollten sich daruberhinaus
auch in traditionell von Jungen beanspruchten Bereichen ausprobieren
k6nnen.
Die Aktionen und Angebote blieben etwas hinter der urspriinglichen
Vorstellung zuruck, da sie weitgehend im vertrauten und sicheren
Rahmen stattfanden und auch zum groBen Teil traditionelle Madchen-

interessen abbildeten (v.a. Tanz); als wichtig erachtet wurde dabei

jedoch die affentliche Prasentation aufdem AbschluBfest, wo der

sichere Rahmen verlassen werden muBte. Positive Auswirkungen gab
es dan-iber hinaus aufdie Situation der Miidchenarbeit in Berlin (z.B.
neue Ideen, Kooperation, Finanzierung)
Projektdokumentation: "Madchen erobern die StraBe". Herausgeber
und Bezug: Senatsverwaltung fiir Frauen, Jugend und Familie, Am

Karlsbad 8 - 10, 10785 Berlin
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Abenteuerwocheae,id · n,it MUdchen *ines Wohnheinies (Juni 1993)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zieigruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschiechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quene

Fachstelle fur Suchtprophylaxe Wuppertal (NRW)

(Madchen-)Heim

2tagige Kanufahrt

11 Macchen, Alter: 15-18 Jahre. Von den Mitarbeiterinnen des
Heimes wurde ein zunehmener Konsum weicher Drogen (v.a.
Haschisch) auBerhalb des Hauses beobachtet.

-Erhahung des Zusammenhalts der Gruppe
- Erlebnisangebot/Aktivitatsangebot
- Grenzen erfahren und ausprobieren
- Gesprachs- und Informationsangebot bzgl. Drogen
- "Drogenfreiheit" wahrend der Freizeit

Neben dem "padagogischen Eigenwert" sollte das Projekt auch AnstoB
fur langerfristige und andere Aktivitaten sein.

Geschlechtshomogene Gruppe; Madchenbeziehungen sollten gestarkt
werden, z.B. bestand die Regel, daB der Freund sich wahrend der

Freizeit nicht blicken liiBt

Trotz zeitweilig geringen Durchhalteverm6gens der Teilnehmerinnen
sowie Tendenzen zu somatisieren, um Anforderungen auszuweichen,
wurden die Zielsetzungen im wesentlichen erreicht. Gerade fur diese

Zielgruppe werden aber kontinuierliche, suchtvorbeugende Interven-

tionen als notwendig erachtet.

Dokumentation: "Abenteuerwochenende mit Mtidchen des Wohn-

heimes St. Hildegard - mit dem "Kanu aufder Ruhr" vom 26.-27.6.93.

Ein Projekt der Fachstelle fiir Suchtprophylaxe Wuppertal und des
Mtidchenwohnheimes St. Hildegard des SKF e.V. Wuppertal-Barmen.
Bezug: Fachstelle fiir Suchtprophylaxe, Dappersberg 22, 42103

Wuppertal, Tel. 0202/443559, Fax: 0202/449219

63



"Magic Shoes-Dance-Project" (1993.1994)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschiechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Fachstelle Pravention des Vereins Arbeits- und Erziehungshilfe e.V.,
Frankfurt/Main (Hessen)
Offene Jugendarbeit

Erarbeitung und Offentliche Pasentation zweier Tanztheaterstiicke
unter Leitung einer professionellen Tanzerin

Angebot gatt urspranglich fiir Jungen und Madchen, BesucherInnen
eines Jugendzentrums in sozial schwachem Stadtteil Frankfurts;
kontinuierlich teilgenommen haben ca. 8 Madchen

- Raum geben fiir neue Interessen und Erfahrungen als Alternativen
zum Drogenkonsum
- SelbstbewuBtsein stiirken
- K8rperwahrnehmung und -ausdruck f6rdern
- in den erarbeiteten Tanzsti cken wurden Themen wie "Sucht" und
"Gewalt" aufgegriffen bzw. ursachenorientierte Themenkreise
Zuntichst nicht intendiert entstand eine geschlechtshomogene Gruppe;
dies wurde dann jedoch als Gewinn angesehen, da die Ziele des Pro-

jekts (SelbstbewuBtsein und Kdrperakzeptanz) in besonderem MaBe
fiir Madchen gelten. AuBerdem wurde im Projektverlaufgeziek mit

Geschlechtsrollenerwartungen experimentiert (z.B. sollten die Miid-
chen laute und aggressive Mitglieder einer StraBengang verkdrpern).
Aus dem Angebot der Fachstelle hat sich eine aktive kinistlerisch

tatige Gruppe entwickelt, die die Arbeit fortsetzen will; aktuell wird
ein neuer Sponsor ffr die Finanzierung der Tanzerin gesucht.
"Geschlechtsspezifische Ansatze in der Suchtpriivention" Ciektograph
Manuskr.), Verfasserin: Karin Mohr, Projektbeschreibung: Harry
Domberg. Fachstelle Privention, Frankfurt/M., Miirz 1995
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"Gemeinsain mehr Meer erleben" - €ine viertilgige Edebnisreise (Juti 1992)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhaite/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewermng/
Anmerkungen

Quelle

Mobile Drogenpravention, Innere Mission Ansbach e.V. (Bayern)

(Berufs-)Schule

4rigige Reise auf die Nordseeinsel Borkum

Einzelne Angebote: Wattwanderung, mit dem Fischkutter zum

Krabbenfang, Massage, Phantasiereisen, Gipsmasken herstellen,
Maskentanz, Malen auf Seide
13 Schulerinnen des Berufsbildungszentrums/Ansbach in Ausbildung
zur Kinderpflegerin; Alter: 17-22 Jahre
- Gemeinschaftserlebnis
- Selbststandigkeit
- Selbstwertgefiihl
- Neues und Fremdes erleben
- Wagnis, Abenteuer
- K6rpergefiihl
- sich als "Frauen gut und stark fiihlen"

Geschlechtshomogene Gruppe; Themen und einzelne Angebote
orientierten sich an den Wi nschen der Teilnehmerinnen. Zur Sprache
kamen u.a. das Erleben der Menstruation, die Beziehung zur Mutter,
Schanheitsideale und EBst6rungen sowie Liebesbeziehungen.
Eine urspriinglich geplante Bergtour muBte wegen Allergien bei 5

Miichen abgesagt werden, so daB die Vorbereitungszeit verkurzt war.

Der begleitenden Lehrerin fiel v.a. die Unselbstandigkeit der Schuler-

innen auf, wobei sie erkannte, daB auch die Schule zu dieser Unselb-

stiindigkeit beitrug.
- Aktion Jugendschutz, Landesstelle Bayem e.V. (Hrsg.): Projekte in
der Suchtpravention. Munchen, 1993 und 1995 (Ergbzungsliefe-
rung). Bezug: Aktion Jugendschutz, Landesstelle Bayern e.V.,
FasaneriestraBe 17, 80636 Munchen
- Dokumentation: "unbeschreiblich weiblich!" Projekte zur Sucht-

pravention mit Schulerinnen eines Berufsbildungszentrums. Verfas-
serin und Bezug: Eva Proissl, Biirenschanzstr. 77, 90429 Numberg
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"MadcheninAktion- denn ew gibt uns doch!11" Madchenatiticinstage (April 1994)

Instimtion

Rid/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zieigruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Netzwerk Madchenarbeit Bottrop (NRW)

verschieden

Mtidchenaktionstage mit insgesamt 23 Einzelveranstaltungen zu den

Themen Beruf, Freizeit, Karper und Kultur mit abschliessender
Podiumsdiskussion zur Situation der Madchenarbeit in Bottrop.
Karper: Tanz und Karperausdruck, Selbstverteidigung,
Korpersprache, Rhetorik und Selbstbehauptung, (Abenteuer-)Sport
Beruf. Bewerbungstraining, Brett- und Aktionsspiel zur Berufswahl
Freizeit: Maskenbau, Schminken

Kultur: Theatervorstellung des Madchentheaters "Agathe"; "Henna-
Abend" (ist der letzte Abend eines turkischen Madchens, den es vor

seiner Heirat in der Obhut seiner Herkunftsfamilie verbringt)
deutsche und auslandische Madchen aus der offenen Jugendarbeit in

Bottrop; die Teilnehmerinnen waren im Alter von 7 bis 20 Jahren
Ziele fiir die Madchen:
- neue Einrichtungen kennenlemen
- neue Interessen entwickeln
- einen anderen Stellenwert in der Einrichtung erlangen
- SelbstbewuBtsein und Kdrpergef hl entwickeln
- Belastungen withrend der Jugendphase artikulieren

Ubergeordnete Ziele des Netzwerks Madchenarbeit:
- Ver6ffentlichung der Problematik von Maidchenarbeit vor Ort
- Selbstdarstellung des Netzwerks Madchenarbeit
- Verbesserung der Vernetzung untereinander, mit anderen

Institutionen

geschlechtshomogenes Angebot; die Veranstaltungen sollten sowohl

madchenspezifische Themen aufgreifen wie auch neue Erfahrungen
und Erlebnisse ermi glichen
Kritisch vermerkt wurde, daB die Mtidchen v.a. Veranstaltungen mit

madchenspezifischen Inhalten (Schminken) besuchten und besonders
an Aktionen teilnahmen in Einrichtungen, in denen sie auch sonst ihre
Freizeit verbringen. Besonders positiv wurde die Resonanz in der
Offentlichkeit einschlieBlich der Podiumsdiskussion bewertet.
Dokumentation: "Madchen in Aktion - denn es gibt uns doch! !!" Hg.:
GINKO, Koordinationsstelle der Suchtprophylaxe NRW, Kaiser-
straBe 90, 45468 Mulheim/R. Redaktion/Bezug: Astrid Bernatzki.
Fachstelle fiir Pravention der Jugendhilfe Bottrop e.V., GerichtsstraBe

20,46 236 Bottrop, Tel.: 02041/29031
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Mitdchenprkventionsprojekt "Koratre" (Mart. Juli 1992)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelie

Psychosoziale Beratungsstelle des Caritasverbandes fiir die Erzdiozese

Bamberg, Au8enstelle Forchheim (Bayern).
Schule

zeitlich begrenzte Gruppenarbeit (10 mal 2 Stunden)

Kombination von themenzentrierter Gruppenarbeit und kreativer

Freizeitgestaltung

(selbst gewahltes) Thema:"Liebe, Sexualitiit und Partnerschaft"

(Gespriiche, Beschaffung und Auswertung von Informationsmaterial,
Topfern und Collagen, Exkursion zu einer Frauenarztpraxis)
10 deutsche und auslandische Schalerinnen; Alter: 14-16 Jahre

- Starkung des Selbstwertgefuhls
- Vermittlung von Handlungskompetenzen
Konzeptionell: Madchenprojekt; einzelne Angebote und bearbeitete
Themen richten sich nach den Interessen der Miidchen

Es besteht eine groBe Nachfrage seitens der Madchen, Lehrkrafte,
Fachstellen und Eltern, aber die fortlaufende Finanzierung des

Projekts ist unsicher.
- Aktion Jugendschutz, Landesstelle Bayern e.V. (Hg.): Projekte in der

Suchtprivention. Munchen, 1993 und 1995 (Ergiinzungslieferung).
Bezug: Aktion Jugendschutz, Landesstelle Bayern e.V., Fasaneriestr.

17,80636 Munchen
- Konzeption: "Koralle - Madchenpraventionsprojekt Forchheim -

Konzeption." Verantwortung filr Projektarbeit und Konzeption: Jana
Gluck, Kerstin Wachter. November 1994. Bezug: Psychosoziale
Beratungsstelle des Caritasverbandes fiir die Erzdillzese Bamberg e.V.
AuBenstelle Forchheim. Birkenfelderstr. 15 II, 91301 Forchheim. Tel:
09191/60 112
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Selbsterfahrungs- und Konfliktlitsungstraining mr Jugendliche - das Gordon Jugendtraining
mit Mitdchen (1993/94)

InsituMon

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschiechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelie

Jugend- und Kulturzentrum Lahnstein

Offene Jugendarbeit

14 Einheiten von je 2 Stunden (zu Einzel- oder Blockterminen)

Themen:
- Wirkungsvolle Reaktionen auf Machtanwendung
- Selbstkonzept und personliche Zufriedenheit
- Aufbau von tragfhhigen Beziehungen
- Wirksame Klaning von Alltagsbeziehungen

Methoden:

Das Programm kombiniert Aspekte des Erfahrungslernens, verschie-
dene Lernmaterialien und die Ikitungsrolle als gruppenzentrierte
Begleitung miteinander.

12 Besucherinnen des Jugend- und Kulturzentrums, Alter: 14-17

Jahre, Teilnehmerinnenzahl wurde auf 12 begrenzt
- Anregung und Aufbau von Selbststeuerung und Selbstverantwortung
- Senkung oder volles Abbauen unndtiger Abhangigkeiten von Eltern
oder anderen Erwachsenen
- Ein Familienleben herausbil(leg das aufgegenseitigem Respekt und
demokratischen Ablaufen basiert
- Jugendlichen zu helfen, fiir ihre eigenen Probleme ihre eigenen
Lasungen zu finden
- Anteitung zu offener, ehrlicher und einfiihisamer Kommunikation in
allen Beziehungen
- Entwicklung von Respekt gegenuber eigenen und fremden
Bedurfnissen
- Entwicklung wirksamer und sozial anerkannter Methoden der
Frustrations- und Konfliktbewaltigung
Geschlechtshomogene Gruppe; es wird davon ausgegangen, daB die
Ziele des Projekts, zumindest aber der Abbau von Abhtingigkeiten und
der adaquate Umgang mit eigenen Bedurfnissen von besonderer

Bedeutung fi r Miidchen sind.

Die Leiterin des Trainings hat eine Zusatzausbildung in klientenzen-
trierter Gesprackskhrung und Beratung und ist von der Akademie
Gordon Deutschland in Bonn autorisiert, das Gordon-Familientraining
und das Jugendtraining durchzuffhren.

Dokumentation: "Selbsterfahrungs- und Konfliktlosungstraining fiir

Jugendliche. Das Gordon Jugendtraining mit Madchen." September
1994, Ute Glaser, Diplom-Sozialarbeiterin. Bezug: Jugend- und
Kulturzentrum Lahnstein (JUKZ), Wilhelmstr. 59, 56108 Lahnstein,
Tel.: 02621/50 604
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MildchenGesundheitsLaden (seit Februar 1991)

Insttunon

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
Nutzerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen
Quelle

Tragerverein MadchenGesundheitsLaden e.V., Stuttgart
ursprunglich dreijiihriges Modellprojekt, gef6rdert vom Frauen-
ministerium des Landes Baden-Wurttemberg
verschiedene Felder

- Beratungsstelle (Gruppen- und Einzelberatung)
- Aufsuchende Miidchenarbeit
- Fortbildungen fir Multiplikatorinnen

Themen: Karper, Sexualiuit, Partnerschaft, Verhutung, Menstruation,
EBstdrungen, MedikamentenmiBbrauch

verschiedene Methoden: Information, spielerisch-gestalterische
Aktivitaten, Rollenspiele, Selbstverteidigung, Massage, Tanz aber
auch Krisenintervention und Vermittlung in Therapieeinrichtungen
Zielgruppe sind Madchen alter Nationalitaten und Schularten bzw.

Bildungsschichten sowie Padagoginnen/Erzieherinnen der 01Tenen und
verbandlichen Jugendarbeit, der Heimerziehung und Lehrerinnen.
Besucherinnen: Madchen/junge Frauen; Alter: 6-23 Jahre, graBter
Anteil: 11-14 Jahre; 30% Migrantinnen; nachgefragt wird v.a. die

Gruppenarbeit
- Entwicklung eines positiven Selbstbildes
- Akzeptanz des K6rpers und seiner Funktionen bzw. Entwicklung
eines positiven K8rpergeftihls
- Auseinandersetzung mit der neuen Situation als heranreifende Frau
in Hinblick aufdie Akzeptanz der eigenen Sexualiuit und Weiblichkeit

geschlechtshomogenes Angebot; Projekt wurde aufdem Hintergrund
mlidchenspezifischer Entwicklungs- und Gesundheitsthemen bzw. -

probleme konzipier
Modellprojekt wurde wissenschaftlich evaluiert

MadchenGesundheitsLaden. Kurzdarstellung. Bezug: Madchen-

GesundheitsLaden, Kniebisstr.45, 70188 Stuttgart, Tel.: 0711/
486757
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"Wit· st·hhutk mufJ i,·h sein, :Im geliebt zil wi'rden?" (Ni,ventber 1992·Dezember 1993)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Awo-Beratungsstelle fur Alkohol; Medikamenten-, EB- und

Magersucht, Markischer Kreis, Unterbezirk Hagen (NRW)
verschiedene

30 (erste Projektgruppe) bzw. 26 (zweite Projektgruppe)
Projekttreffen

Themen:
- Schlankheits- und Schonheitsideale
- Diiiten, fasten und hungern
- Lebensentwarfe, Let)ensplanung
- Umgang mit Gekhlen
- Grenzen wahrnehmen und setzen

- Korper und Sexualim
- Konflikte
- Beziehungen
- eigene und familiiire Suchtstrukturen
- gesellschaftliche Rolle als Frau

Methoden:

Spielszenen, Videoaufnahmen, Nachspielen einer Talkshow,
Gruppengesprache, Tam, Atem-, Massage- und Entspannungs-
ubungen, Vortr ge bzw. Information, AbschluBfest

z.T. mit eingeladenen Referentinnen

Miidchen; Alter: 12-15 Jahre; in Bezug auf EBstilrungen gefahrdet;
erste Projektgruppe = 16 Madchen; zweite Projektgruppe = 12

Madchen

- einen Zugang zur eigenen Korperlichkeit eroffnen und einen posi-
tiven Umgang mit der eigenen K6rperlichkeit ermoglichen
- Alternativen zu den gesellschaftlich favorisierten Frauen- und
Sch8nheitsidealen aufzeigen
geschlechtshomogenes Angebot; Angebote und Themen orientiert an

Interessen und Problemen (v.a. EBproblemen) von Madchen

Es entstand eine enge Vertrautheit der Mtidchen untereinander sowie
mit den Betreuerinnen, durch die Angste und Probleme ansprechbar
wurden; demgegenuber war die Vorstellung, gemeinsam erarbeitete

Sketche, Spielszenen und Ttinze in der Offentlichkeit zu priisentieren
mit erheblichen Angst- und Schamgef hlen verbunden. Es existiert ein
zweites Praventionsprojekt fiir 16-20jiihrige junge Frauen.

Becker, Klaudia & Birk-Hau, Karin (1995): "Wie schlank muB ich

sein, um geliebt zu werden?" In: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-

und Jugendschutz (Hrsg.): Suchtpravention - (k)eine Aufgabe der

Jugendhilfe. Freiburg: Lambertus
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Madchen- selbstbewuOt. bewoOter jeben (1993)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Zentralstelle filr Suchtvorbeugung, Kiel (Schleswig-Holstein)

Schule, offene Jugendarbeit

5t3giges Seminar

Themen:

- Selbst- und K6rperwahrnehmung
- Sucht und frauenspezifische Silchte
- Frauenrolle
- Konfliktbewaltigung

Methoden: K8rperubungen, Phantasiereisen, Entspannung, Video-

Film, Rollenspiele u.a

Miidchen; Alter: 14-17 Jahre

- Sensibilisierung far eigene Verhaltensweisen und Bedurfnisse
- Stiirkung der Personlichkeit und des Selbstwertgefiihls
- Auf nerksam machen auf/ Abwenden von frauenspezifische Sucht-

gefahren
geschlechtshomogenes Angebot; Themen und Inhalte des Seminars
sind abgestimmt auf weibliche Lebens- und Problemlagen
Wahrend das Seminar selbst positiv beurteilt wurde, stellten sich

Werbung und Ansprache von Teitnehmerinnen als schwierig heraus.

Als unabdingbar fiir die Motivation zur Teilnahme wird die Unter-

stutzung von padagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in

Schulen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit angesehen.
MaBnahmen zur Verbesserung der Situation von Madchen und jungen
Frauen (Kopie). Bezug: Zentralstelle fiir Suchtvorbeugung,
SchauenburgerstraBe 36, 24105 Kiel, Tel.: 0431/56 47 70, Fax.

0431/56 47 80
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'*Sunrise:' Lebensraume . Lebenstraurne {,fuli 1994)

Intituhon

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelie

Zentralstelle fiir Suchtvorbeugung, Kiel (Schleswig-Holstein)

Schule, offene Jugendarbeit

6ttigiges Projekt

- "Erlebniswandern" (Umwelterkundungen, Selbstversorgung, Erfra-

gen von Obernachtungsmdglichkeiten, Interviews und Unlfragen in der

Bevdlkerung)
- Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht mit Besuch einer

Beratungsstelle vor Ort
- Erfahrungsaustausch (Aufarbeitung der Erlebnisse, Reflektion uber

Gruppenprozesse, Auseinandersetzung mit Freizeitgestaltung/
Konsumverhalten)
- geschlechtsspezifische Auseinandersetzung (Interaktionsspiele zu

eigenen Bedurinissen und Fremdanspruchen, "Typisch weiblich -

typisch mannlich?", EinfluB der Gesellschaft auf das Rollenverhalten
von Frau und Mann)
- AbschluBfest

Geplant fiir 20 Madchen; teilgenommen haben 8 Madchen; Alter: 14-

17 Jahre
- Bewaltigung von Konflikt- und Entscheidungssituationen
- Sensibilisierung fiir eigene Verhaltensweisen und Bedurfnisse
- Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und Motivation
zur Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen
- Stiirkung des Selbstwertgefiihls
Geschlechtshomogenes Angebot; das Projekt wurde zuvor bereits mit

einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe durchgefiihrt, wobei rollen-

typische Verhaltensweisen auftraten (z.B. die Madchen kochten und

die Jungen bauten das Zelt auf); Ziel dieser erneuten Ausschreibung
war es nun, Miidchen einen Rahmen zu schaffen, "rollenuntypische"
Aufgaben zu bewiiltigen und diesbzgl. Angste abzubauen.

Trotz umfangreicher Werbung geringere Resonanz und Teilnehmer-
innenzahl als erwartet; die Madchen kritisierten auch nach dem

erfolgreichen AbschluB des Projekts, daB keine Jungen dabei sein

konnten; einige Mutter hatten aus Angst ihre Erlaubnis verweigert,
insbes. weil keine Jungen dabeiwaren. Das Projekt war mittels eines

Fragebogens evaluiert worden.

MaBnahmen zur Verbesserung der Situation von Madchen und jungen
Frauen (Kopie). Bezug: Zentralstelle fiir Suchtvorbeugung,
SchauenburgerstraBe 36, 24105 Kiel, Tel.: 0431/564770, Fax.:
0431/56 47 80

72



Kajal. Madchen-Sucht. Ein Projekt (seit /9921

Institution/Trager

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeitnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Verein Frauenperspektiven e.V., Hamburg

verschiedene Felder

- Konzeptionelle Arbeit (Welche Bedeutungen und Funktionen erfi llen

Drogen fiir die Mtidchen in der Bewaltigung alltaglicher
Anforderungen?)
- Gremien- und Offentlichkeitsarbeit (In der feministischen Madchen-

arbeit das Thema Miidchen und Sucht und im Drogenhilfebereich
Miidchen als Zielgruppe in die Diskussion einbringen; Vorstellung des

Projekts in verschiedenen Arbeitskreisen, Teams, Ausbildungsgruppen
und ausgewahlten Veranstaltungen)
- MultiplikatorInnenarbeit (Fortbildungen, Fachgesprache, Team-

beratungen, Einzelberatung und Krisenintervention)
- Konkrete Madchenarbeit (Informationsveranstaltungen Rir Madchen-

gruppen zum Thema Drogen, Einzelgesprache bzw. Kriseninterven-

tion, Initiiening angeleiteter Selbsthilfegruppen fiir drogenkonsumie-
rende oder -abhangige Madchen und Midchen mit EBst6rungen,
Freizeitaktionen und eine Freizeitfahrt)
- MultiplikatorInnen aus Mtidchen- und Jugendhilfeeinrichtungen,
Schulen und berufsorientierenden Institutionen
- Madchen; Alter: 13-18 Jahre mit (noch) sozial akzeptierten bzw.

eingebetteten Drogenkonsum
MultiplikatorInnenarbeit:
- Wissensvermittlung zu m dchenspezifischen Verarbeitungsstrategien
- Reflektion pers6nlicher Haltungen/Vorstellungen zu Drogen
- Bestarkung im vorhandenen padagogischen Rustzeug

Madchenarbeit:
- Entlarvung der mit den Drogen verbundenen Hoffnungen,
Versprechungen und Erwartungen
- Suche nach alternativen Handlungsmdglichkeiten in der gegebenen
Lebenssituation

Geschlechtshomogenes Angebot; konzeptionell ausgerichtet aufdie

Spezifik und Bedeutung von Drogenkonsum bei (jugendlichen)
Madchen

Das Projekt versteht sich auch als Vermittlung zwischen Drogen- und

Jugendhilfe, diese Aufgabe ist unter der gegebenen Stellenausstattung
aber nur unzureichend zu erfiillen

Auszug aus dem Jahresbericht 1993 des Projektes Kajal des Vereins

Frauenperspektiven e.V.. Informationen: Kajal. Madchen-Sucht

Projekt des Vereins Frauenperspektiven e.V. Hospitalstrasse 69,
22767 Hamburg, Tel.: 040/3806987
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"Rewichtig". Eine Veriuist:,Ihingsreilip for Mitdchen,ind Frauen ziml Thenia Kfirpirgewidit
und EOverhnllen<seil·1994)

Insitution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Koordinationsstelle filr Suchtprohylaxe, Stadt Pforzheim-Enzkreis

(Baden-Warttemberg)
verschiedene Felder

Veranstaltungsreihe

Bausteme:

- Gesprachskreis zum Thema EBverhalten Sr Frauen (wachentlich
insgesamt 10 Treffen)
- Info-Abende fiir Frauen- und Madchengruppen (Information und

Aufkliirung zum Thema essen und geschlechtsspezifischen Sucht-

verhalten, Alltagsprobleme und Bewaltigungsstrategien, geschlechts-
spezifische Sozialisation)
- MultiplikatorInnen-Arbeit
- Elternabende
- Projekt fiir Midchen: "Pizza und Schokola(le". 3monatige Veranstal-

tungsreihe mit einem Gruppentreffen pro Woche (Wochenendseminar,
Gesprachskreis, Theater spielen, SpaB beim Kochen und essen,

Tamen und andere sportliche Aktivitaten, Phantasiereisen zur Ent-

spannung, "Black and White" - Selbstportrait mit Schwarz-WeiB-

Fotographie)
- Miidchen und Frauen ab 13 Jahren ("gesund, gefihr(let, erkrankt")
- MultiplikatorInnen aus Madchen- und Frauenarbeit, sozialen,
beratenden und gesundheitsfardernden Einrichtungen, Medizin und

Korperkultur, Kindergarten und Schule, Vereine und Verbande, Eltern

und Lebenspartner

An der ersten Gruppe ("Pizza und Schokolade") 1994 haben 9

Madchen teilgenommen.
Die (Wieder)-Bildung eines positiven Verhaltnisses von Madchen und

Frauen zu sich und ihrem K6rper
Geschlechtshomogenes Angebot; Themenschwerpunkt EBprobleme
und EBst6rungen
Nach Bekanntwerden des Projekts haben sich die Nachfragen eBge-
stOrter Frauen sowie Matter eBgestorter Madchen bei der Ortlichen

Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. und der Koordinationsstelle Sr

Suchtprophylaxe verdoppelt.
1.Ausschreibung des Projekts "gewichtig"; 2. Jahresbericht 1994 der

Koordinationsstelle filr Suchtprophylaxc Stadt Pforzheim - Enzkreis.

Bezug: Koordinationsstelle fiir Suchtprophylaxe Stadt Pforzheim -

Enzkreis, KronprinzenstraBe 9, 75177 Pforzheim, Tel.: 07231/30875,
Fax: 07231/30878.
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5.2.2 Jungenprojekte (N=2)

"07:inn At*in Mann ein Mmn?" - Nur we,Iia ich richtig didit bin, binich richtig DITe,4 Standig
unter Stron, (19891

Instimtion

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

nicht bekannt

Offene Jugendarbeit

Erstellung eines Videoclips zu H. Gr6nemeyers Lied "Manner"

Jungen; Alter: 13-17 Jahre

Erarbeitung neuer Mannlichkeitsbilder aufdem Hintergrund, daB

Sucht/Drogen einen Bewaltigungsversuch von "Mannlichkeit"
darstellen.

Geschlechtshomogene Gruppe; Thema "Manner" und"Mannlichkeit"

Es entstand eine offene und vertrauensvolle Atmosphare, in der

traditionelles Konkurrenzdenken abgebaut und neue Aspekte von

"Mannlichkeit" erarbeitet werden konnte,

Weil, Thomas & Steier-Bertz, Adrian: "Nur wenn ich richtig dicht

bin, bin ich wirklich offen". Zur Notwendigkeitjungen- und manner-

spezifischer Praventionsansatze. Sozialmagazin, 5,1994,24-27; Weil,
Thomas & Steier, Adrian: "Standig unter Strom." Suchtreport 4,
1994, 4-11
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Gesoodheitsforderung far auslandische und deutsche mannlkbe Jugendliche (1992)

Inst tunon

Feld/Rekrutierung

Inhaite/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen
Quelle

Informationszentrum filr Mannerfragen e.V., Frankfurt (Hessen)

Schule

Gruppentreffen in der Schule, im Mannerzentrum und Besuch beim
Mannerarzt

Themen:
- erste Liebe
- Sexualitat
- Verantwortung in der Parmerschaft
- Konflikt, Krise, Gewalt in der Familie (Trennung, MiBbrauch,
Beziehungsvergewaltigung)
- Umgang mit dem K6rper und mit Krankheit

ausliindische und deutsche Jungen; Alter: ca. 15 Jahre; noch ohne

HauptschulabschluB, hautig sind uitliche Auseinandersetzungen;
GruppengrdBe variiert

Stiirkung der Eigenverantwortlichkeit bei den mannlichen Jugend-
lichen hinsichtlich ihres Verbaltens und ihres Kdrpers
Geschlechtshomogenes Angebot; konzeptionell ausgerichtet aufdas

autodestruktive Gesundheitsverhalten von mannlichen Jugendlichen
Bei dem Besuch beim Miinnerarzt stellte sich heraus, daB 4 von den 5

gekommenen Jungen eine behandlungsbedurftige Krankheit hatten.

Hoffmann, J.: Gesundheitsfdrderung filr auslandische und deutsche

mannliche Jugendliche - ein Erfahrungsbericht. In: "Nicht immer -

aber immer 6fter!" Jungen- und Mannerarbeit. Oberlegungen und

Ansiitze in Theorie und Praxis. Wiesbaden 1992, 87-91.
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5.2.3 Projekte mit Miidchen und Jungen (N=7)

1'Liebe, Lust und Leidenschaft" (1990-1.991)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen
Quelle

Mobile Teams zur Suchtpravention (Berlin)

verschiedene (Schulen, Abenteuerspielplaitze, Jugendfreizeitheime)

Thema: Liebe, Lust und Leidenschaft

Erstellung und Ausstellung/Auffiihrung von:

- Theatersuicken
- Videos
- Liebessongs
- Fotografien
- Gedichten und Geschichten
- Rauminstallationen
- Zeichnungen und Comics

Kinder und Jugendliche

Liebe und Sexualitat als ein wichtiges Thema bzw. Problem fiir
Heranwachsende mit Bezug zu moglicher Suchtentwicklung; Ziel war

die pers6nliche Auseinandersetzung im Rahmen kreativ-gestalterischer
Angebote
durch das Thema vorgegeben und innerhalb der gemischten Gruppen
mitberacksichtigt; z.T. geschlechtshomogene Gruppen (z.B. Jungen:
Erstellung eines Videoclips zum Gronemeyer-Song "Manner";
Madchen: Erstellung eines Liebessongs, eines Videos, eines Tanz-

stuckes) bzw. phasenweise Trennung (z.B. im Rahmen eines Stadt-

spiets, wo unterschiedliche, z.T. geschlechtsbezogene Beratungs-
einrichtungen aufgesucht werden sollten)
Zu den einzelnen Angeboten existieren Erfahrungsberichte, die in der

Projektdokumentation nachgelesen werden konnen.

Projektdokumentation: "Liebe, Lust und Leidenschaft". Ein Projekt
der Mobilen Teams zur Suchtpravention Herausgeber und Vertrieb:
Verband fiir sozial-kulturelle Arbeit, Nikolsburger Platz 6, 10717

Berlin
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"lm Strudel der Gefithte" (1993)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschiechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Senatsverwaltung fir Jugend und Familie, Mobiles Team

Charlottenburg in Zusammenarbeit mit der Jugendfbrderung
Charlottenburg (Berlin)
Jugendfreizeiteinrichtungen

Aktionswoche(n) d jeweils 4-5 Tage

Thema: (Kdrper-)GeBhle erkennen und annehmen

methodisches "Baukastensystem":

- Anfangs- und Kennenlernspiele
- Sensibilitiitstraining

"Fahlen und Tasten"
- Gipsmasken herstellen ("1000 Gesichter")
- Atem- und Stimmubungen ("Flustern, Kreischen, Baillen...")
- 01)ungen und Spiele zu Vertrauen, Konkurrenz- und Konflikten und

Kontakten
- Spiel zu Scht;nheitsidealen ("Bin ich sch6n!?!")
- Obung zu Grenzen ("Wieweit darfman bei mir gehen?")
- Sexualpiidagogische Methoden ("Mein Traummannhneine

Traumfrau", "Miniftirt-Schule", "Fragen Sie 'Dr. Sommer'")
- Entspannungsubungen ("Traumreise")
Zielgruppe: alle Jugendeinrichtungen des Bezirks; teilgenommen
haben 5 Einrichtungen und insgesamt ca. 70 Jugendliche; Alter uber

alle Gruppen hinweg: 10-19 Jahre; unterschiedliche Gruppengr6Ben
und -zusammensetzungen (sowohl hinsichtlich Geschlecht wie auch

Nationalitat)
- Selbsterfahrung und Selbstakzeptanz
- Ambivalenzen aushalten lernen statt Flucht in Suchte
- Abstand nehmen lemen vom Gruppendruck und authentisches
Verhaken uben

Bei den Inhalten und Methoden werden spezische Themen der

Madchen (z.B. Schi nheitsideale) und Jungen (z.B. Konkurrenz)
bet·ucksichtigt und in getrennten Gruppen durchgekhrt; ein Themen-

schwerpunkt ist "Liebe, Freundschaft und Sexualitat"

Die Aktionswochen waren unterschiedlich in Bezug auf die TeiInah-
me/das Interesse der Jugendlichen; ein Vorbereitungsseminar mit den
MitarbeiterInnen der Einrichtungen hatte, so die abschlieBende

Einschatzung, eine bessere Abstimmung des Vorgehens aufdie

jeweiligen Gruppen ermdglicht.
Dokumentation der Aktionswochen 1993: Im Strudel der Gefiihle
Ma8nahmen zur Suchtpriivention. Senatsverwaltung far Jugendliche
und Familie. Mobiles Team Charlottenburg. In Zusammenarbeit mit

der Jugendfarder·ung Charlottenburg. Keine Bezugsadresse
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"Hautnah -Alitionen rund uln di·o Kdrper" (Aligust 1942 -Mari 19931

Inlituhon

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppel
Teilnehmerlnnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen
Quelle

Mobile Teams zur Suchtpravention, Senatsverwaltung fitr Jugend und
Familie (Berlin)
verschiedene

Thema: Kdrper (Erniihrung, Korperpflege, Verhatung, EBstOrungen,
sexueller Mi£brauch, K6rpergefi hl, Umwelt, Mode, Tatowierungen,
SchOnheitsideale und Karperkult)

- 9 Projekte mit Kindern (Keramik; Videoprojekt und Plakatwande;
Gestaltung eines Konzerts; Yoga; sich selbst fotografieren; Malen von

Selbstbildnissen; Modeschau; Korperbemalung; Eltern, Geschwister
und Freunde fotografieren)
- 11 Projekte mit Jugendlichen (Theater und Video; Erstellung eines

Plakats; Stadtspiel; Talkshow uber Schonheitsideale und K6rperkult;
Rollenspiele; Gipsabdrucke; Massage; Talk und Video; ein Graffiti;
ein Massageworkshop mit Miidchen; ein Videomagazin; ein Tam-
Video mit Madchen; Gemalte Tatowierungen; Karperbemalung)
- 5 Projekte mit Schitlern (Gestaltung von Ledermasken;
Fotographieren von Autowracks; Schuterfotos; Mauerfotos;
Erstellung eines Kalenders)
- 1 Werkausstellung
- 8 Workshops (Kosmetik am Maidchentag, Kosmetikherstellung in
einer Schulklasse, Jungs stellen Kosmetik her, Theater, Abseilen von

der Hauswand, Kochen, K6rperarbeit, Gipsmaskenbau)
- AbschluBfest

Kinder und Jugendliche

Der K6rper gewinnt gerade in der Jugend an Bedeutung Br die

Identitiitssuche und Selbstdarstellung.
Das Projekt wollte
- eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten von K6rper
anstoBen sowie
- das Erspuren des Kdrpers abseits von Stilisierungen und Stereotypen
erm6glichen.

Uber Ausstellungen und Live-Darbietungen der ersteliten Arbeiten
sollte den Jugendlichen auch ein Forum fiir Offentlichkeit hergestellt
werden.

Die unterschiedlichen Bedeutungen und Darstellungen des Karpers bei

Jungen und Miidchen wurden berucksichtigt; weiterhin gab es ge-
schlechtshomogene Angebote
Zu den einzelnen Angeboten existieren Erfahrungsberichte, die in der

Projektdokumentation nachgelesen werden k6nnen.

Projektdokumentation "Hautnah - Aktionen rund um den Korper
(Bezug: Mobiles Team Suchtpravention Friedrichshain, Petersburger
Str.28, 10249 Berlin, Tel.: 030/427 29 69)

1
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Suchtprilventi,in lurAc,inthildende im Betneh (November 1943 -,fuli 10941

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Queue

Forderverein fitr soziale Arbeit, Kirchentellinsfurt (Baden-
Wurttemberg)
Betriebe

12 Seminareinheiten (ie 2,5 Stun(len)

Schwerpunktthemen:

Einfiihrung und Freizeitverhalten; GenuBBhigkeit - GenuBmittel in der

Freizeit; Vom GenuB zum MiBbrauch; Sucht und Abhangigkeit -

Ursachen und Hintergrunde; Harte Drogen; Alkohol; EBprobleme; Co-

Abhingigkeit und Beziehungssucht; Umgang mit Medikamenten;
Rauchen; Spiel- und Sexsucht; Kaufsucht; Probleme, Gefi hle und

SuchtmittelmiBbrauch; Verantwortlicher Umgang mit Suchtmitteln

Zur Bearbeitung der Schwerpunktthemen wurden verschiedene, v.a.

aktivierende Methoden eingesetzt.
182 mannliche (135) und weibliche (47) Auszubildende des ersten

Ausbildungsjahrs aus gewerblichen, technischen und kaufmiinnischen

Bereichen, verteilt auf 8 Gruppen, davon 2 Manner/Jungen-Gruppen
und 1 Madchen/Frauengruppe
- Sensibilisierung fiir das Thema Sucht
- BewuBte Wahrnehmung eigener Suchtstrukturen und -gefiihrdungen
- Erweiterung der Kenntnisse zum Thema Sucht
- Erweiterung der Handlungsfiihigkeit durch alternative Handlungs-
moglichkeiten im Gebrauch von GenuB- und Suchtinitteln
- Erhdhung der sozialen Kompetenzen
- Einubung von positivem Gruppenverhalten
gemischtes Team (eine Frau, ein Mann); Berucksichtigung der ge-
schlechtsspezifischen Themenwi nsche bei geschlechtshomogenen
bzw. fast homogenen Gruppen; Thematisierung der Gruppenstruktu-
ren in gemischtgeschlechtlichen Gruppen
Projekt wurde als Modellprojekt mit Fragebogen evaluiert; positiv
erlebt wurden insbesondere das Arbeitsklima sowie die Anleitung/
Begleitung der Seminarleitung; in freien AuBerungen wurden die

Gruppenarbeit, die Atmosphare sowie die Tatsache, daB Suchtarten

angesprochen wurden, die normalerweise nicht erwahnt werden;
negativ vermerkt wurde demgegenuber die Zuruckhaltung mancher

TeilnehmerInnen, die zu groBen Gruppen sowie einzelne Methoden

(K6rperabung)
Forschungsbericht zum Schwerpunkt Suchtpravention fiir

Auszubildende im Betrieb (Bezug: F6rderverein fiir soziale Arbeit,
Postfach 43, 72136 Kirchentellinsfurt, Tel.: 07121/67 09 40)
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Ausstellung "Boys & Girls 2(100" (19943

Instltunon

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
Teilnehmerinnen

Ziele/Suchtbezug

Geschiechtsbezug

Bewertung,/
Anmerkungen

Quelle

Pravention und Suchtberatung (PSB) im Jugendamt der Stadt

N8mberg (Bayern)
v.a. Schule

Ausstellung

- "Verwandlungstunnel"
- "Toilettenwande"
-"Female-Male-Box"
- Ausstellungstafeln "Sexualim" : Zeit der Veranderungen (Madchen),
Zeit der Verandeningen (Jungen), GroB genug - schan genug, Die
Sache mit Sandra, Was tun bei Schwangerschaft?, Beziehungskisten
- Ausstellungstafeln "Die liebe Familie": Ein ganz normaler Tag,
Gebote und Verbote, Ich hab's einfach probiert
- Ausstellungstafeln "Wie soll ich / wie will ich sein?"
- "Psychotest"
weibliche und mannliche Jugendliche, SchuterInnen

- Aufzeigen der Rolle, die Drogen und Suchtverhalten in traditionellen
weiblichen bzw. mannlichen Lebens- und Problembewaltigungs-
mustern spielen
- Aufdecken von Klischees und klischeehaften Botschaften (z.B. in der

Werbung), die die Geschlechterrolle betreffen
- Darstellen und Hinterfragen von herkdmmlichen Rollenbildern und

Rollenerwartungen
- Aufzeigen von Lebensmodellen, die die M6glichkeit der Emanzipa-
tion aus einengenden gesellschaftlichen Normen darstellen
- Thematisierung von Identititsfragen
Die Ausstellung hat einen "Jungen-" und einen "Madchenpart"; Thema
Liebe und Sexualitiit sowie Geschlechterrollen
In Erganzzing gibt es Anregungen fiir Unterricht und Projekttage zur

Vertiefung der in der Ausstellung angesprochenen Themen (Spiele und
Obungen)
Boys & Girls 2000. Jugendliche aufder Suche nach dem eigenen Ich.

Begleitmaterial fiir die Ausstellung zur geschlechtsspezifischen
Suchtpravention an Schulen. Herausgeber und Bezugsadresse:
Pravention und Suchtberatung, Comeniusstr. 8, 90459 Numberg
(Tel.: 0911/231-2298)
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" Coktober 199/)"Dieses Kribbeln im Bauch, das Du nie mehr vergiBt ...

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhake/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Mobile Drogenpravention Ansbach (Bayern)

verbandliche Jugendarbeit

4tiigiges Seminar in Freizeitheim mit Selbstversorgung

Thema: Freundschaft - Liebe - Sexualitat

Methoden: Rollenspiele, Spiele, Video, erlebnisorientierte Ubungen,
Meditation, Musik, Tanz

23 mannliche und weibliche Jugendliche der Evangelischen
Landjugend; Alter: 14-18 Jahre; z.T. hoher Alkoholkonsum
beobachtet und Haschischkonsum befiirchtet

- Vertraut-sein und Vertrauen in sich selbst (SelbstwertgeBhl)
- sich selbst (ein biBchen mehr) akzeptieren
- Bezug zum eigenen Korper entwickeln - sich spuren
- Sensibilisierung fiir die eigenen Bediirfnisse, Gefi hle, Wunsche,
Sehnsuchte, Traume und die der Anderen
- meine "Einzigartigkeit" und die der Anderen schatzen
- "spielerischer" Umgang mit dem anderen Geschlecht
- gemeinsam Freude und SpaB haben
- ein Stuckchen weiter gehen auf dem Weg zur Identitat
- Handlungs-Spiel-Raum erweitern
- das..."Kribbeln im Bauch spuren" und sich gut fi hlen.

(Sinnlichkeit/Erotik...)
gemischtes Team (Frau, Mann); Thema: Freundschaft - Liebe -

Sexualitiit;
Ursprunglich war ein Informationsabend zum Thema Sucht angefragt
worden; diese Idee wurde in den Vorgesprachen zugunsten eines

praventiv wirksamen Projektes aufgegeben; das Thema "Liebe -

Freundschaft - Sexualiuit" entsprach dem Wunsch der Gruppe; die

vorgeschlagene Arbeit in geschlechtsgetrennten Gruppen wurde von

den Jugendlichen jedoch abgelehnt; die Auswertung (u.a. auch durch

Fragebogen) sprach fur einen groBen Erfolg des Projekts; daniber

hinaus konnten am Thema vieli iltige AnschluBstellen zur Sucht-

thematik aufgezeigt und aufgearbeitet werden.

- Aktion Jugendschutz, Landesstelle Bayern e.V. (Hrsg.): Projekte in

der Suchtpravention. Munchen, 1993 und 1995 (Erganningsliefe-
rung). Bezug: Aktion Jugendschutz, Landesstelle Bayern e.V.,
FasaneriestraBe 17, 80636 Munchen
- Dokumentation: "Dieses Kribbeln im Bauch, das Du nie mehr

vergiBt..." - Freundschaft - Liebe - Sexualitat - ein Projekt zur

Suchtpravention mit Jugendlichen, Oktober 1991. Verfasserin und

Bezug: Eva Proissl, Barenschanzstr. 77, 90429 Numberg
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Die Kunst <les Lebens - Lebenskompetenzfarderung in der schutischen Suchtprtivention
(Beginn: 1991)

Institution

Feld/Rekrutierung

Inhalte/Methoden

Zielgruppe/
TeilnehmerInnen

Ziele/Suchtbezug

Geschlechtsbezug

Bewertung/
Anmerkungen

Quelle

Arbeitsstelle Pravention der Psychosozialen Beratungsstelle filr junge
Menschen, Saarbrucken (Saarland)
Schule

10 Arbeitseinheiten d 2 Stunden mit folgenden Themen:
- sucht- und drogenspezifische Fragen
- Lcistungsdruck und Alltag in der Schule
- bewerten und bewertet werden
- Konflikte in der Familie
- Freundschaften
- Rollenverhalten von Jungen und Miidchen/Sexualitiit
- Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Autonomie und Abhangigkeit/Durchsetrungsverm6gen
- SelbstbewuBtsein
- Umgang mit Bedlrfnissen und Interessen
Einsatz spielpiidagogischer, gestalttherapeutischer und gruppendyna-
mischer Methoden

GymnasiastInnen der 7. Klasse (freiwillige Teilnahme im Rahmen
einer Arbeitsgemeinschaft); Gruppen unterschiedlich groB und von der

Geschlechterzusammensetzung unterschiedlich: 1. Gruppe: N=11,8
Madchen und 3 Jungen; 2. Gruppe: N=17, 10 Madchen und 7 Jungen
Vermittlung von sozialer Kompetenz, konstruktiven Konfliktlosungs-
strategien, gesunde Selbstwertregulation, Selbstverantwortung und -

entfaltung, angemessener Umgang mit Bedurfitissen und Interessen in

Beziehungen
Gemischtes Team (Mann und Frau); geschlechtsspezifsche Gruppen-
arbeit (Themen: Madchenbilder:"typisch" Madchen, Jungenbilder:
"typisch" Jungen; Madchengruppe(n): "Durch den Dschungel der

Sexualitiit und Verhutung","Zukunftsplanung als Collage"; Jungen-
gruppe(n): Jungenverhalten, Umgang mit Gefiihlen, Vaterbilder,
Karperbild); die Trennung in homogene Gruppen war einerseits

vorgesehen, wurde andererseits aber nicht vorgeschrieben, sondern

ergab sich aus der Gruppendynamik
Das Projekt wurde intern mit extra Mitteln evaluiert per Fragebogen
an die Jugendlichen; mittlerweile mehrfach erprobt (7 Projektdurch-
laufe), groBe Anzahl von InteressentInnen; Elternarbeit konnte noch
nicht im gewQnschten MaB (inhaltliche Einbeziehung, Eltern-Kind-

Seminare) verwirklicht werden, beschrankte sich bislang auf Informa-
tionsabende zum Projekt; fiir die einzelnen Klassen/Gruppen werden
Aufbaukurse angeboten
Die Kunst des Lebens. Dokumentation eines Modellprojekts mit

SchulerInnen der Klassenstufe 7 am Von-der-Leyen-Gymnasium
Blieskastel. Arbeitsstelle fiir Priivention der Aktionsgemeinschaft
Drogenberatung e.V., Saargemunder StraBe 76, 66119 Saarbrncken -

St. Arnual, Tel.: 0681/985410, Fax: 0681/854670
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6 Theorie geschlechtsbezogener Suchtpr vention im Jugendalter23

6.1 Einleitung

AnschluB an allgemeine theoretische Begrundungen der Suchtprtivention - Anschlu  an

Theorien zur Bedeutung von "Geschlecht" fiir den SubstanzmiBbrauch

Geschlechtsbezogene Suchtpravention wurzelt zum einen in der Suchtpravention, zum

anderen in der Madchen- bzw. Jungenarbeit. Beide Strange haben eine jeweils eigene Tradi-

tion und k6nnen auf eine eigene, unabhangig voneinander entwickelte Geschichte theo-

retischer Begrundungen und praktischer Erfahrungen zuruckblicken (vgl. zur Geschichte

von Suchtpravention: Franzkowiak 1995, zur Geschichte der Madchenarbeit: Klees et al.

1989).

Wahrend in der Suchtpravention vor allem in der Praxis - in der konkreten Arbeit mit Miid-

chen - Elemente feministischer Madchenarbeit Eingang fanden (die Jungenarbeit entwickelt

sich z6gerlicher), was zu einigen Projekten im Bereich der geschlechtsbezogenen Sucht-

pravention filhrte, fand in der allgemeinen Theorie der Suchtprivention die Kategorie
"Geschlecht" wenig Berucksichtigung. Die suchtpraventiven Projekte mit Geschlechtsbezug
begain(len ihr Vorhaben mit Ruckgriff auf feministische Argumentationen. Im Prinzip 188t

der grundsatzliche Ansatz der Suchtprivention, der die Lebenswelten der Adressaten in den

Mittelpunkt stellt, aber eine Differenzierung nach Geschlecht zu. Hier ist eine weitergehende
Uberpr fung der geschlechtsneutralen Theorien angezeigt.

Umgekehrt werden von den ersten autonom-feministischen Madchenprojekten, die im Be-

reich der Suchtpravention oder der Gesundheitsfarderung arbeiten, in den theoretischen

Konzepten der Arbeit Elemente der Suchtpraventionskonzepte aufgegriffen und filr Mad-

chen spezifiziert. Insbesondere wird dabei auf die Entwicklungsaufgaben Bezug genommen,
die unterschiedlich fiir Madchen und Jungen ausfalleg und fir deren Bewaltigung
Substanzkonsum/-miBbrauch subjektiv sinnvoll sein kann.

23 Teile dieses Theoriekapitels wurden von Miriam Engelhard verfaBt; die Ubersicht zur Entwicklung
feministischer Madchenarbeit in Kap. 6.3.1 stammt von Kristin Komischke.

Das im folgenden entwickelte Konzept geschlechtsbezogener Suchtpravention greift den ak-

tuellen Diskussionsstand in den beiden Bereichen - allgemeine Suchtpravention in

institutionell-verbandlicher Arbeit, (feministische) Madchenarbeit bzw. Jungenarbeit - auf

und entwickelt ihn weiter. Zunachst werden geschlechtsneutrale Suchtpraventionskonzepte
mit ihren "AnschluBstellen" fiir eine Geschlechterperspektive diskutiert, und die Begrenzt-
heit der "AnschlieBbarkeit" in dem Sinn gezeigt, da13 eine konsequente Geschlechterper-
spektive eine grundlegende Revision des Adoleszenzkonzepts verlangt (Kap. 6.2). Danach

wird der Rahmen der Geschlechterperspektive in der Madchenarbeit abgesteckt und in kriti-

scher Weiterentwicklung Grundzuge einer Theorie geschlechtsbezogener Suchtpravention
entworfen (Kap. 6.3). AbschlieBend stellen wir die Anwendbarbeit und Praxisrelevanz des

weiterentwickelten Ansatzes dar (Kai). 6.4). Da die zentralen Texte aus dem Bereich femi-
nistischer Theoriebildung stammen, gehen wir primir auf Madchenarbeit und Konzepte
weiblicher Entwicklung ein.
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6.2 Geschlechtsneutrale Konzepte von Suchtpravention - Mi glichkeiten und

Grenzen fiir einen AnschluB von Geschlechterfragen

Schon die Uberschrift des Abschnitts birgt Klarungsbedarf: Welche geschlechtsneutralen
Konzepte sollen uberpruft werden? Kunzel-Bohmer et al. (1993, 13) weisen darauf hin, daB

es zahlreiche Modelle zur Entwicklung und Aufrechterhaltung des SubstanzmiBbrauchs

gibt, die Ansatzpunkte fi#r Pravention bieten, und unterscheiden allein 38 Ursachenkom-

plexe (personlichkeitspsychologische, psychiatrische und psychoanalytische Konzepte,
prozeB- oder interaktionsorientierte Modelle sozialpsychologischer, entwicklungspsycholo-
gischer, lerntheoretischer, soziologischer oder sozialisationstheoretischer Herkunft;
Diskussion von Risikofaktoren, die ihrerseits sehr unterschiedlich angesiedelt sein konnen
im psychischen oder familiaren Bereich, in der peer-group oder im kulturellen Kontext, und

suchtprotektive Faktoren).

6.2.1 Vorarbeiten

Uberpriifung geschlechtsneutraier Konzepte der Entstehung und Pravention des Substanz-
konsums in dem Forschungsprojekt "Madchen - Gesundheit", im Auftrag der BZgA 1986 -

Konzeptuelle Weiterentwicklung 1994

Eine Reihe der genannten, samtlich geschlechtsneutral formulierten, Ansatze war 1986 von

uns auf seine Brauchbarkeit hin uberpruft worden, Konsumverhalten bezogen auf Alkohol,
Tabak, Medikamente und EBst6rungen bei Madchen und Jungen zu erklaren (Helfferich et

al. 1986). Die empirische Datenbasis wurde fiir Madchen und Jungen getrennt auf ihre

Aussagekraft hin betrachtet und der Erklarungsgewinn der Theorien fir weibliche bzw. ge-
schlechtsabhangige Problematiken, Gefahrdungen und Verhaltensformen eingeschatzt. Sie

erwiesen sich in unterschiedlichem MaBe als brauchbar bzw. anschluBfahig: Wahrend einige
Annahmen uber die Entstehung von Substanzkonsum fiir Madchen gar nicht belegt sind,
bieten die komplexeren Ansitze zur Bedeutung der Familieninteraktion oder der subkultu-
rellen Assoziation von Gleichaltrigen und insbesondere das Konzept, das Substanzkonsum
in einen Zusammenhang mit der Bev,altigung von Entwicklungsaufgaben sieht, AnschluB-

punkte fiir eine Weiterentwicklung (vgl. die folgende tabellarische Ubersicht).

Erkidrungsansatz

Familienbezogene Erklarungsansatze
Familiare Defizite, unvollstandige Familie

Elterliches Modellverhalten

Probleme, Anschlu stellen

Far Madchen muBte der statistische Zusammen-

hang erst noch gesichert werden; Entscheidender
als eine Unvollstindigkeit: Qualitat der

Beziehungen, M6glichkeiten der Verarbeitung.
Bedenken wg. Validitat der Daten. Mutterliches

Verhalten fiir Tochter, vaterliches fir Sohn rele-
vant (Ausnahme: Medikamentenkonsum); Gefahr
verkurzter mechanistischer Modelle von Verhal-
tensubernahme.

Erziehungsstil bekommt Bedeutung innerhalb des

gesamten Interaktionsgeftiges; AnschluB: Inter-
aktion unter Einbezug von Geschlecht; ge-

schlechtsspezifische Erziehung. (Erganzung:
sexuelle Traumatisierungen in der Kindheit)

Erziehungsstil
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Familitire Interaktion

Personenbezogene Modelle

Persanlichkeitsmerkmale/Traits und

Wertorientierung

Freizeitverhalten

Peer-Group-Ansatze
Gruppendruck, Gleichaltrigenmodell
Gruppenspezifische Drogenstile
subjektive/gruppenbezogene Funktionalitat des

Suchtmittels

Substanzkonsum im Zusammenhang mit Bewalti-

gungshandeln

Entwicklungsaufgabenansatz

AnschluB: Unterschieditiche Prozesse bel Mad-

chen und Jungen fi r unterschiedliches Verhalten

relevant; Zusammenhang mit weiblicher/miinn-
licher Sozialisation, Ablasungsprozessen etc.

Allgemeine Kritik an statischen Trait-Modellen;
AnschluB: Komplexer Zusammenhang zwischen

Orientierungsrahmen, familiarer Bindung/Bezugs-
gruppenintegration und Geschlecht.

AnschluB: Geschlechtsspezifische Freizeittatigkei-
ten.

Beide EinfluBrichtungen: Sozialisation in der

Gruppe, Selektion der Gruppe; AnschluB: mit der

Wahl einer Bezugsgruppe werden Konsumsstile

gewahlt - dieser ProzeB ist von geschlechtsspezifi-
schen Barrieren und Zugangschancen gesteuert.
(Problem: Geschlechtsabhangige Selbstdar-

stellungsmuster des Konsumverhaltens!).
AnschluB: Geschlechtsspezifische Belastungen
und Bewaltigungsformen, filr jugendspezifische
Belastungen spezifiziert.
AnschluB: integratives Modell: madchen-bzw.

geschlechtsspezifischer Entwicklungsaufgaben.

Uberpriifung geschlechtsneutraler Konzepte in der Suchtpravention (nach: Helfferich et al. 1986)

In den 80er Jahren stellte das Konzept der Entwicklungsaufgaben das produktivste und

komplexeste Modell fitr die Erklarung gesundheitsriskanten Verhaltens und die Begrundung
einer praventiven Praxis. Und: es lieB eine Differenzierung nach Entwicklungsaufgaben der

Jungen und der Madchen zu. Die Begrenztheit des Entwicklungsaufgabenansatzes wurde in

einer konzeptuellen Weiterentwicklung (Helfferich 1994a) herausgearbeitet, v. a. hinsichtlich

einer moglichen Integration von Geschlechterfragen und eine angemessene Erfassung weib-

licher Entwicklung.

Ein starker jugendsoziologischer und ethnographischer Ansatz wurde vorgeschlagen: Das

Konsumverhalten wird in dem Kontext erldart wie Madchen und Jungen in der Jugend mit

der Herausbildung kultureller Muster und Verhaltensstile die Probleme ausdrucken und

bearbeiten, die sie - kollektiv als Madchen oder kollektiv als Jungen - mit dem Frau-Werden

oder Mann-Werden haben ("imaginare", nicht reale Losung der Probleme, d.h. L6sung auf

einer symbolischen Vorstellungsebene). Dieser Ansatz geht uber den individualpsycholo-
gischen Ansatz der Entwicklungsaufgaben insofern hinaus, als er kollektive Bewaltigungs-
formen in Gruppen und Interaktionsprozesse insbesondere zwischen den Geschlechtern als

soziale Dimension einbezieht und das Konzept der Geschlechtsrolle durch das Konzept der

interaktionsabhangigen Bildung von Geschlechtsidentitat ersetzt (vgl. die folgende Tabelle).
Diese Kritik wird in Kap. 6.2.2 aufgegriffen.
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Entwicklungspsychologischer Ansatz Jugendsoziologischer/ethnographischer Ansatz

Bewaltigung

(universelle) Entwicklungsaufgaben

individuelle Bewiiltigung

Geschlechtsrolle

(imaginte) Losung

kollektive Probleme des Heranwachsens in einer

spezifischen Gesellschaft bzw. in einem

spezifischen sozialen Milieu

kollektive Bewaltigungsformen

Bilder von Weiblichkeit/Mannlichkeit

Kernbegriffe eines entwicklungspsychologischen und eines jugendsoziologischen Ansatzes (nach:
Helfferich 19944191)

6.2.2 Aktuelle Konzepte der Suchtpriivention bei Jugendlichen

Fdrderung von Lebenskompetemen und Schaffungvon Netzwerken - Moglichkeiten und

Grenzen fiir einen AnschluB von Geschlechterfragen

Fur die Suchtpravention der 80er Jahre kann als leitende Vorstellung eine Orientierung an

den Ursachen des Konsums rekonstruiert werden. Zentral ist dabei ein Verstjndnis von

Konsum "als aktiver Bewaltigungsversuch zur Belastungskompensation und subjektiven
Bewaltigung" (Franzkowiak 1995, 7). Substanzkonsum und -miBbrauch sind demnach nicht

per se als schlecht zu betrachten, sondern wichtig ist ihre Funktionalitiit in einem

spezifischen Belastungskontext, die eine "subjektive Logik" des Verhaltens ausmacht und

somit nicht notwendigerweise bewuBtes Konsummotiv darstellt. Damit steht auch nicht

mehr die einzelne Droge im Vordergrund, sondern eine spezifische Konstellation in der

Lebenswelt der Jugendlichen. Pravention greift vorbeugend bei Bruchen, Uberforderungen
und Scheitern ein. Ihre Aufgabe ist es, z.B. funktionale Alternativen anzubieten, Kompten-
zen zu f6rdern.

In den 90er Jahren wird Suchtpravention stArker eingebunden in die Entwicklungs- und

Gesundheitsfdrderung, wodurch die Fragen des "salutogenetischen Ansatzes" wichtiger
werden: Warum bleiben Menschen gesund? Was sind Schutzfaktoren, die einer Suchtge-
fithrdung entgegenwirken? Da Kompetenzen auf individueller und unterstutzende Netz-

werke auf kollektiver Ebene die Bewaltigung von jugendspezifischen Belastungen f6rdern,
ergeben sich hier als zentrale Leitlinien fur Pravention die Lebenskompetenzf6rderung und

Netzwerkarbeit in Einheit mit einer "politischen Einmischung" und "Forderung des Sozial-

klimas" (a.a.0., 9). Der AnschluB an Gesundheitsfbrderung bringt - neben einer starkeren

Bedicksichtigung von Schutzfaktoren - eine Reduktion drogenspezifischer Pravention zu-

gunsten breiter angelegter unspezifischer Pravention: Gesundheit wird dabei als umfassende

Lebenskompetenz verstanden.

Insgesamt wird dieser Ansatz als "lebensweltbezogener" Ansatz bezeichnet. Dies entspricht
auch der offiziellen Politik: Lebensweltorientierung gilt als "tragendes Motiv" und "Schlus-

selbegriff' der Jugendhilfe und die neueren Konzepte der Suchtpravention "stellen die

Entwicklung der psychosozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in den Mittel-
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punkt. 'Kinder stark machen' - dies muB das Hauptziel in der jugendspezifischen Suchtpra-
vention sein" (Bergner 1995, 15). Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren
(DHS) nennt als Suchtpriventionsziele: "Forderung und Starkung der Personlichkeit, Ent-

wicklung von Selbstvertrauen, Eigenverantwortlichkeit und sozialer Kompetenz" und for-

dert: "Suchtpravention muB in die bestehenden gesellschaftlichen (Lebens-)Zusammenhange
eingebunden sein" (Vorwort, in: DHS 1994, 8).

Die Entwicklung von Lebenskompetenzen tragt dabei - in der Rezeption amerikanischer
Vorlaufer durch Kunzel-Bohmer et al. (1993) - stark verhaltensmodifikatorische, am

Individuum ansetzende Zuge, die das Ziel haben, Widerstandsverhalten gegen soziale Ein-

flusse zum Drogenkonsum einzuuben sowie allgemeinere personale Bewaltigungsfahig-
keiten zu st rken. Auch die Entwicklung funktionaler Aquivalente geht nicht uber diesen

individuumszentrierten Ansatz hinaus. Franzkowiak (1995) bringt starker soziale Aspekte
ein, indem die Schaffung von lebensweltorientierten Netzwerken sowie eine Veranderung
der rahmensetzenden sozialen, kulturellen, 6konomischen und 6kologischen Bedingungen
fiir eine "suchtverhinderndes Sozialklima" zu Kernaufgaben der modernen Suchtpravention
erklart werden. In einer Zusammenschau liiBt sich das theoretische Modell wie folgt
skizzieren:

Konsum , Mi£brauch

Eintlfab

X i

Belastung

- Lcbenskompetenzen, personate ·

BewAlligungsfertigkeiten,1 Kognitionen
- Soziales Lernen von Bewittigung
- Widerstand gegen soziale

Ein lusse zum Drogenkonsum
- (Unterstutzende) soziate Netzwerke

- Vorhandenseio von Atternativen

(•funktionellen Aquivalenten")

1 Psychische Abhkglikeit entstebt. weno der Drogeneffek, eln Bedarints befrle< St
und als Ersatz fusgiert (Kunzel-Behme, 1993)

2 MIBbrauch ats aktiver BewAltigungsversuch zur Belastunpkompensation
und subjeltuver Bewattigong (Franzkowlak. 1995)

Die folgende Tabelle liefert einen Uberblick uber die allgemeinen Erkliirungskonzepte der

modernen Suchtpravention und die daraus abgeleiteten Folgerungen.

1
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Theoretische Hintergrundkonzepte FolgerungenJur die Suchipravention

Entwicklungsaufgabenkonzept

Lebensweisenkonzept

Belastungs-Bewaltigungs-Modell und

salutogenetische Perspektive

Theorie des Sozialen Lernens

Lebenskompetenzfbrderung

- Vermittlung gesundheitsfarderlichen
Verhaltens

- Vermittlung von Widerstandsfiihigkeit gegen
sozialen Druck zum Konsum

Schaffung von Netzwerken

Fdrderung des Sozialklimas

Bestimmungsfaktoren einer lebenswelt- und lebenskompetenzenorientierten Suchtprdvention

AnschluBstellen fiir eine nach Geschlecht differenzierende Konzeption konnen nun auf

unterschiedliche Weise erschlossen werden:

a) auf der Ebene der grundsatzlichen Verortung des Ansatz - AnschluB als logische Not-

wendigkeit
(Leitfrage: Inwieweit ergibt sich aus den Pramissen wie Lebensweltorientierung,
Kompetenzf6rderung, etc., logisch die Notwendigkeit, nach Geschlecht zu differenzie-

ren?);

b) aufder Ebene der Modellmerkmale - Anschiup als modellimmanente Spezifizierung
(Leitfrage: Welchen Unterschied macht es bei den einzelnen Modellkomponenten wie

Risiko- und Schutzfaktoren, Kompetenzen, Netzwerke, Widerstand, Vorhandensein von

Alternativen, Belastung und Bewaltigung -, ob Jugendliche Jungen oder Madchen sind?

c) auf der Ebene der theoretischen Konzepte "im Hintergrund" - als modelluber-

schreitende Kritik, die die Begrenztheit der AnschluBstellen zeigi
(Leitfrage: Lassen die zugrundegelegten Theorien - Lebensweisenkonzept, Konzept der

Entwicklungsaufgaben, Theorie sozialen Lernens - eine angemessene Thematisierung
der Bedeutung von "Geschlecht" zu?).

zu a) Grundsatzliche Verortung der Arbeit

Primarprtiventive MaBnahmen mit einer Lebensweltorientierung mussen die Unterschiede

der Lebenswelten von Jungen und Madchen berucksichtigen, die auch heute noch, allen

Thesen von "Angleichungsprozessen" zuwider, festzustellen ist (Helfferich 1994a, 27ff;
19954 1400. Alle wesentlichen Elemente des Konzepts (Lebenswelt, innerer Bezugs-
rahmen der Adressaten, Kompetenzen, Chancen und Ressourcen, etc.) differieren nach Ge-

schlecht, so daB sich eine Geschlechterspezifizierung quasi als logische Notwendigkeit aus

dem Ansatz selbst ergibt.
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Wenn trotzdem heute der Geschlechterbezug wenig Berucksichtigung findet, dann liegt dies

zum einen an der beharrlichen Tradition, diesen Aspekt auszublenden, zurn anderen daran,
daB mit formalen Mechanismen der Entstehung oder Verhinderung von Gefahrdungen
argumentiert wird, die fiir Madchen und Jungen in ahnlicher Weise funktionieren, und

inhaltliche, qualitative Aspekte unberucksichtigt bleiben. Am Beispiel: Prozesse des sozialen

Lernens oder verhaltenstherapeutische Methoden funktionieren vom Prinzip her Rir Mad-

chen wie Jungen gleich, aber es unterscheidet sich das, was ge- oder verlernt wird bzw.

werden sollte bei Madchen und Jungen. Je starker Lebensweitorientierung und Kompetenz-
farderung sich inhaltlich und qualitativ mit den Bedingungen der Zielgruppe auseinander-

setzen und subjektive Sichtweisen einbeziehen, desto klarer ergibt sich die Notwendigkeit
einer Differenzierung nach Geschlecht.

Prinzipiell ergeben sich zwei Beruhrungspunkte mit feministischen Ansatzen:

Auch die parteiliche Madchen- und Frauenarbeit geht davon aus, daB das Lebensumfeld
und die Belastungen des Heranwachsens in einer patriarchalischen Gesellschaft als

Suchtgefahrdungen gelten mussen. In der geschlechtsspezifischen Sozialisation werden

Madchen und Jungen jeweils unterschiedliche Kompetenzen vermittelt und jeweils ande-

re Probleme sind im Entwicklungsverlauf strukturell angelegt.
Ein weiterer Beruhrungspunkt ist die gemeinsam von der feministischen Madchenarbeit

wie der allgemeinen Suchtpravention geteilte Voraussetzung, daB Defizite gefahrden:
Ohne Entwicklungsdefizite, etwa defizitare Bewaltigungsmilglichkeiten, delizitare sozia-

le Unterstutzung etc., entsteht keine Sucht. Weil die "gesunden" Ressourcen nicht

ausreichen zur Bewaltigung, bekommt das Konsumverhalten eine Funktionalitat, die

zum SubstanzmiBbrauch Shrt. Feministische Positionen betonen zwar, daB Frauen nicht

defizitar sind in dem Sinn, daB sie, gemessen an Mannern, schlechter abschneiden,
schwacher sind, weniger konnen etc.. Sie sind defizitar gemessen an ihren eigenen Mag-
lichkeiten. Weil die patriarchalische Gesellschaft ihnen Handlungs- und Verwirkli-

chungsmoglichkeiten abschneidet und Kompetenzen vorenthait, sind sie nicht das, was

sie sein kannten. Emanzipatorische Arbeit ist in dem Sinn suchtpraventiv, daB sie neue

Aneignungs- und Entfaltungsm6glichkeiten und damit den Zugang zu "gesunden" Be-

wailtigungsressourcen eroffnet.

zu b) Modellimmanente Differenzierung

Aur der Ebene der einzelnen Modellmerkmale lassen sich jeweils empirische Belege ankh-

ren, daB sich die Ausgangssituation (Belastungen) und die Determinanten (Vorhanden sein

von Lebenskompetenzen und Bewaltigungsfertigkeiten allgemein sowie Kompetenzen im

Umgang mit Drogen, von Netzwerken, von Alternativen) bei Madchen und Jungen quanti-
tativ und vor allem, wichtiger noch, qualitativ unterscheiden. Dieser Sachverhalt laBt sich

leicht in der Literatur zu geschlechtsspezifischer Sozialsation nachiesen, so daB hier nur

einige Aspekte illustrativ angerissen zu werden brauchen.

Kompetenzen.· Madchen wird ein Mangel an aggressiver Durchsetzungsfahigkeit und ein

unterentwickeltes Selbstwertge hl aufgrund der erlernten Hintanstellung eigener Bedurfnis-

se und der Beschrankungen des Lebensraumes bescheinigt. In welchem MaB dies heute

noch gilt, ist unklar (vgl. Helfferich et al. 1986, 146ff). Madchen beherrschen eher kommu-

nikative Kompetenzen wie Gesprache oder literarische Praxis, z.B. Tagebuchschreiben, die

sie zur Bewaitigung einsetzen; Jungen entwickeln eher raumliche Aneignungsstrategien und

aggressive Alltagspraxen (Zinnecker 1985,245f). Entspannungstechniken als Form des Be-
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findlichkeitsmanagements werden eher von Madchen als von Jungen eingesetzt (Fuchs
1985,8 fD.

Netzwerke: Madchen und Jungen unterscheiden sich darin, wie sie welche soziaten Bezie-

hungen und Netzwerke aufbauen. "Die Bezuge zu Gleichaltrigen in Form einer 'Clique'
haben fir Jungen einen hohen Stellenwert,,. Jungen integrieren eher ihre Partnerin... in ihre

Bezugsgruppe" (Helfferich et al. 1986, 153). Madchen haben in gemischten Gruppen andere

Positionen inne als Jungen, aber auch die Netzwerke unter Madchen haben eine andere

Bedeutung als die Netzwerke unter Jungen. Insbesondere bilden Madchen starter kommu-

nikative Kulturen; nicht nur untereinander, sondern auch Br Jungen und Freunde sind sie

Ansprechpartnerinnen bei Problemen (Helfferich 1989, Kolip 1994, Franzkowiak/Sabo

1995).

Belastungen: Belastungen k6nnen aufunterschiedlichen Ebenen festgestellt werden, z.B. als

Belastungen durch den Leistungsdruck in der Schule, oder allgemeiner als Schwierigkeiten,
die Verandeningen in der Pubertat zu verarbeiten. Madchen sind in vielen Bereichen

anderen Belastungen ausgesetzt als Jungen. Geschlecht sonte nicht, wie ublich, als Ko- oder

unabhangige Variable fur Belastungsdifferenzen betrachtet werden, sondern direkt als eige-
ner "Belastungsfaktor" untersucht werden (in dem Sinn, daB es StreB macht, vom Madchen

zur Frau bzw. vom Jungen zum Mann zu werden).

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben bietet einen theoretischen Rahmen fiir die Betrach-

tung der Belastungen in der Jugendphase. Innerhalb des Konzeptes kann nach weiblichen
und mannlichen Entwicklungsaufgaben unterschieden werden.

zu c) Modelluberschreitende Kritik

Eine immanente Differenzierbarkeit nach Geschlecht bedeutet noch nicht, daB das Konzept
die Bedeutung der Kategorie angemessen erfaBt. Der Einbezug der Kategorie Geschlecht

ersch6pft sich nicht darin, daB mr Madchen und Jungen Unterschiede bezogen auf Kompe-
tenzen, Belastungen oder Netzwerke festgestellt werden (eine solche Differenzierung be-

trim alle relevanten Unterschiede zwischen Zielgruppen, nicht nur die Unterschiede nach

Geschlecht). Keineswegs ist eine solche Differenzierung uber Jahre hinweg "einfach nur ver-

gessen" worden und kann nun einfach nachgetragen werden. Die Blindheit fiir die Ge-

schlechter-Fragen, der AusschluB der Kategorie Geschlecht ist vielmehr in der Struktur des

Paradigmas angelegt. Das heiBt: Das Konzept der Entwicklungsaufgaben muB erweitert und

in seiner Struktur verandert werden, damit die Bedeutung der Geschlechtszugehorigkeit
angemessen erfaBt werden kann.

Es ist ein ubereinstimmender Befund der vorliegenden Studien, daB alle Formen des Risiko-
verhaltens eine attraktive Funktion bei typischen Problemen und Anforderungen der Jugend-
phase besitzen. Zigaretten rauchen und Alkohol trinken ubernehmen in diesem Kontext z.B.

Funktionen des Herausbildung einer Ich-Identitat, wobei die sozialen Motive im Jugendalter
im Vordergrund stehen und erst in zunehmendem Alter von subjektiven Bewaltigungs- und

Entspannungserwartungen uberlagert werden (vgl. Silbereisen/Kastner 1985, Franzkowiak

1986/1987, Engel/Hurrelmann 1993). Die Autoren stellen eine Liste dieser attraktiven
Funktionen zusammen, von der bewuBten Verletzung elterlicher Kontrollvorstellungen uber

die Zugangsm6glichkeit zu Freundesgruppen bis zur Losung von frustrierendem Leistungs-
versagen.
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Diese Funktionen lassen sich auf die Bewdltigung der Entwicklungsaufgaben beziehen, die

den Aufbau eines Freundeskreises, die Abksung von den Eltern, den Aufbau der Identitat

und die Entwicklung eines eigenen Norm- und Wertesystems sowie die Entwicklung von

Kompetenzen, Okonomisch selbstandig zu leben und sich mit den Angeboten der Konsum-

und Freizeitwelt zurechtzufinden (Hurrelmann et al. 1985). Dieser Ansatz ist wichtig, weil

er an den Bedeutungen des Verhaltens ansetzt und einen verstehenden Zugang zu Motiva-

tionen und zum Bezugsrahmen der Zielgruppe entwickelt (vgl. die nachfolgende tabellari-

sche Obersicht).

Karper

Peers

Verselbstandigung/
Ablosung

Rolle

Sexualitat/Intimitat

Partner/Familie

Ausbildung/Beruf

Selbst

Werte

Zukunftsperspektiven

Auseinandersetzung mit organismisch-physiologischen Verande-

rungen und Umbruchen; Akzeptanz der sich vertindernden kbrper-
lichen Erscheinung und des eigenen Aussehens

Aufbau eines Freundeskreises, Herstellen von neuen vertieften

Beziehungen zu Altersgenossen beiden Geschlechts

Loslasung von der familiaren Sphke und Unabhangigwerden vom

elterlichen EinfluB

Aneignung der Verhaltensmuster, die in der gegebenen Gesell-
schaft von einer Frau bzw. einem Mann erwartet werden

Aufnahme intimer, hetero- bzw. homosexueller Beziehungen zu

Partnern/-innen

Entwicklung von Vorstellungen, wie feste Beziehungs- bzw. Ehe-

partner und die zukunftige Familie sein sollen

Entwicklung von Vorstellungen und Strategien uber das, was

die/der Jugendliche wer(len will und was sie/er dair konnen bzw.
erlemen muB

Entwicklung eines Selbstkonzepts; wissen, wer man ist und was

man will

Entwicklung einer eigenen Weltanschauung: sich daruber klar

werden, welche Werte als Richtschnur filr das eigene Verhalten

akzeptiert werden

Entwicklung von Vorstellungen und Strategien, wie die/der

Jugendliche ihr/sein Leben plant; Entwicklung von Zielen, von

denen man glaubt, daB man sie erreichen kann

Entwicklungsaufgaben der Adoleszenzphase (nach: Dreher/Dreher 1985)

Mit diesem Katalog an Aufgaben sollten in Weiterentwicklung von allgemeineren Stadien-

und Reifungsmodellen (z.B. des Konzeptes von Erikson) die Aufgaben speziell der Jugend-
phase aufgeschlusselt werden. Fur die praktische Anwendung z.B. bei der Erklarung des

Substanzkonsums wird die analytische Aufteilung von Aspekten selten im Detail relevant.

Es werden aber nicht alle Aspekte gleichzeitig flir Jugendliche akut, sondern es lieB sich

zeigen, daB phasenspezifisch die eine oder die andere Aufgabe im Vordergrund steht.
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Dreher/Dreher (1985) hatten Madchen und Jungen befragt, fiir wie wichtig sie die einzelnen

Aufgaben hielten, die auf einer Liste vorgegeben waren. Sie kamen zu dem Ergebnis, daB

bei unterschiedlichen Gewichtungen die Aufgaben als inhaltlich universal, d.h. auch filr

beide Geschlechter gleichermaBen gultig, angesehen werden mussen. Sie gelten zumindest

im formalen Sinn als universell, womit uber die inhaltliche Ausgestaltung im einzelnen nichts

gesagt ist. In der Vorlhuferstudie zur Pravalenz und Erklarung geschlechtsabhangigen Sub-

stanzkonsums hatten wir zunachst die allgemeine Gultigkeit der Aufgaben ubernommen

und auf der modellimmanenten Ebene differenziert: die einzelnen Entwicklungsaufgaben
sind inhaltlich geschlechtsspezifisch gefirbt. Madchen und Jungen unterscheiden sich in

ihren typischen Abl6sungsmodi, in der Entwicklung von Berufs- und Familienorientierung,
in der Entwicklung des Verhaltnisses zu ihrem K6rper und im Aufbau sozialer Beziehungen
(vgl. Helfferich et al. 1986, Holler-Nowitzki 1994).

Hagemann-White (1992, 69) ging einen Schritt uber das Modell hinaus, indem sie darauf

hinwies, daB das Timing, d.h. die Bestimmung der Altersabschnitte, in denen einzelne Auf-

gaben relevant werden, sich bei den vorliegenden Formulierungen an der mannlichen Ent-

wicklung orientiert. Ist das Konzept von seiner Struktur her mit einem Geschlechter"bias"

behaftet? ErfaBt die Einteilung in Einzelaspekte, die jeweils in unterschiedlichen Phasen im

Vordergrund stehen, die Entwicklung von Jungen besser als die von Madchen?

Bei der Aufspaltung in Einzelaspekte geht zumindest ein Aspekt verloren, der zwischen

Madchen und Jungen unterscheider. Fiir Madchen sind die einzelnen Aspekte starker in

einer widerspruchlichen Konstellation vernetzt. So hangt die Ausbildung einer sexuellen

Identitat mit der Abl6sung vom Elternhaus und der Aufnahme intimer Beziehungen stat*er

zusammen, als dies fiir Jungen der Fall ist (vgl. Helfferich 1994, 1880. "Eine Besonderheit

der weiblichen Entwicklung besteht darin, daB Madchen Vereinbarkeitsleistungen zwischen

verschiedenen Aspekten abverlangt werden - etwa zwischen einer berufsbiographischen und

einer familienbiographischen Orientierung oder zwischen dem sexuellen und dem mutterli-

chen Aspekt weiblicher Identitat.

Die Geschlechtstypik zeigt sich gerade an der Interrelation zwischen den Entwicklungsauf-
gaben, so daB die Frage ist, ob die grundlegende Struktur des Modells, d.h. die analytische
Trennung parallel angeordneter Aspekte, nicht schon von einer mannlichen Entwicklungs-
perspektive aus gedacht worden und ob nicht ein vernetztes Modell aussagekraftiger ist"

(Helfferich 1994b, 1500. Die eigentliche Entwicklungsaufgabe ist damit auf der Metaebene

angesiedelt und besteht in der Vereinbarkeit der Einzelaufgaben - eine Leistung, "die gr<58-
tenteils allein den Madchen abverlangt wird" (Hagemann-White 1992, 69). Um weibliche

wie mannliche Entwicklung angemessen zu erfassen, eignet sich somit ein Strukturdia-

gramm eines Systems untereinander vernetzter, sich wechselseitig beeinflussender Entwick-

lungsaufgaben besser als eine Liste, auf der diese Aufgaben linear und parallel zueinander

angeordnet sind. Aus den inhaltlichen Unterschieden zwischen Entwicklungsanforderungen
bei Jungen und Madchen ergibt sich eine Revision der Struktur des Modells (vgl. die

folgende Darstellung).
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Strukturdiagramm vernetzter Entwicklungsaufgaben in der weiblichen Jugend (aus: Helfferich 1995a, 151)

Was wird unter der "Ubernahme der Geschlechtsrolle" verstanden? Die "Ubernahme der
Geschlechtsrolle" wird in unterschiedlichen theoretischen Traditionen konzipiert, z.B. bei

Freud (Ubernahme als Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil) oder Kohl-

berg (Obernahme im Zuge der kognitiven Entwicklung; vgl. Eichentopf 1993). Bei Havig-
hurst, auf den die ursprungliche Formulierung der Entwicklungsaufgaben zuruckgeht, ist

von "learning a masculine or feminine social role" die Rede, was auf eine lerntheoretische

Tradition hinweist. Dreher/Dreher (1985,57) sprechen von der "Aneignung" des von einem

Mann/einer Frau "erwarteten" Verhaltens, Hurrelmann et al. sprechen von der "Entwicklung
der eigenen Geschlechtsrolle" (1985, 12). Bezugspunkte sind damit Lerntheorie und Rollen-

theorie.

Eine Reihe von Kritikpunkten an einem Konzept der "Ubernahme" im Sinne einer Aneig-
nung einer auf gesellschaftlicher Ebene in Form von erwartetem Verhalten vorgegebenen
Geschlechtsrolle wurden anderweitig formuliert und lauten zusammengefaBt:

Netz der EntwIcklungsaufgaben
In der welbllchen Jugend

- Entwicklung weiblicher Identitht -

(1)
Ablasung von Entwlcidung eigensthndiger
der Mutter <

uxuillorldentitht
4

4
Abl8sung vom - (2)
Vatu YC- .

Entwicklung von MOtter-
lichkelt als Aspekt

4 welbllcher klentltat

(3) 4

(4) Entwlcklung elner
Beruisortentlerung

Die Differenzierung nach Geschlecht sollte nicht bei den einzelnen Entwicklungsaufgaben
ansetzen. Das Entwicklungsmodell als System vernetzter Anforderungen unterscheidet sich

als komplexes Ganzes vom Timing, vom Inhalt und von der Konstellation der Aufgaben her

bei Miidchen und Jungen. Das bedeutet: Die Geschlechtszugeharigkeit beeinfluBt funda-

mental alle anderen Entwicklungsaufgaben bzw. deren Bewiltigung. Die Herausbildung von

Geschlechtsidentitat in diesem Sinne ist eine Querschnittsaufgabe - wichtig fbr alle Einzel-

aspekte. Das Entwicklungsaufgabenmodell sieht die "Ubernahme der Geschlechtsrolle" nur

als eine Aufgabe neben und unter anderen an - statt "Herausbildung von Geschiechtsidentat"

als Oberkategorie in das Modell einzufilhren.
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- da eine inhaltliche Bestimmung der Aneignung, Entwicklung oder des Lernens der Rolle

fehlt, bleibt die Bestimmung rein formal;
hinter diesem Konzept steht ein passives, mechanistisches Bild von Verhaltens-

entstehung;
Prozesse der Genese und der Veranderung der Geschlechts(rollen)erwartungen bleiben

ausgeblendet; letztlich wird nur das betrachtet, was an vorgegebenen Verhaltnissen re-

produziert wird;
das Konzept der Geschlechtsrolle ist uberholt (vgl. die feministische Diskussion in Kap.
6.3.2);
das Lernen der Geschlechtsrolle als Lernvorgang findet ebenso in der Kindheit wie in

der Jugend statt. Es wird nicht berucksichtigt, daB mit der Pubertat qualitative Verande-

rungen eintreten und eine eigene Dynamik die Identifikationsprozesse bestimmt;
der Zusammenhang zwischen Geschlechtsidentitat und Sexualitat wird nicht auf-

gegriffen;
letztlich erweist sich der Entwicklungsaufgabenansatz als normativ: Er gibt Entwick-

lungsziele vor, die keine Korrespondenz in dem subjektiven Bezugsrahmen der Jugend-
lichen selbst haben (vgl. Helfferich 1994a).

Hurrelmann et al. bringen die Entwicklung der Geschlechtsrolle in Zusammenhang mit dem

"sozialen Bindungsverhalten zu Gleichaltrigen des eigenen und des anderen Geschlechts"
und mit dem "Aufbau einer heterosexuellen Partnerbeziehung, die langfristig die Basis fiir
die Erziehung eigener Kinder bilden kann" (1985, 12). Dreher/Dreher sprechen von der

"Aufnahme intimer Beziehungen" (1985, 57), dabei ist zu vermuten, daB hier sexuelle

Erfahrungen mitgemeint sind. Sexualitat erscheint nur im Kontext von Bindungen und Part-

nerschaften - eine Perspektive, die die Angste und Wunsche der Madchen und Jungen im

Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr und anderen sexuellen Praktiken nicht wiedergibt.
Sexuelle Erfahrungen zu machen und zu verarbeiten, ist einer der zentraten Aspekte von Ju-

gend uberhaupt, und die Bewaltigung vollzieht sich keineswegs nur im Zusammenhang mit
dem Aufbau stabiler Partnerschaften.

An diesem Beispiel laBt sich die Frage aufwerfen, wer denn die Entwicklungsaufgaben und

damit den MaBstab filr die Funktionalitat von jugendlichem Verhalten definiert: Verhalten

sei funktional, nutzlich und sinnvoll, wenn es zu der Entwicklung dieser Aufgaben beitrage?
Wer definiert, wann und wie Bewaltigung gelungen ist? Die Jugendlichen selbst, die Gesell-

schaft oder - die Wissenschaft? Die spezifische Formulierung der Aufgaben "Geschlechts-
rollenubernahme" und das Reduzieren der Aufgabe, eine sexuelle Identitat zu entwickeln,
auf langfristiges, ausschlieBlich heterosexuell festgelegtes Bindungsverhalten geht an der

subjektiven Sicht der Jugendlichen vorbei: "Beim Entwicklungsaufgabenansatz besteht die

Gefahr, daB der subjektive 'Sinn', den Jugendliche einem Verhalten zumessen, mit dem 'Sinn'

aus der Sicht der Wissenschaftler, also mit dem Nutzen des Verhaltens Br die Bewaltigung
von Entwicklungsaufgaben nach vorgegebenen Gelingenskriterien, verwechselt wird" (Helf-
ferich 1994a, 193).

Mit dieser "Wiederkehr des Normativen" in einem Ansatz, der sich auf den subjektiv ge-
meinten Sinn der Zielgruppe einzulassen versprach, wird implizit unterstellt, daB die

Aneignung der normativ vorgegebenen Geschlechtsrolle im Sinne von Anpassung an diese

Erwartungen als gelungene Bewaltigung und damit als Teil einer gesunden Entwicklung zu

getten hat. Ulich (1986) problematisiert: Ist eine geschlechtsrollenkonforme Entwicklung
gelungen bzw. gesund, in deren Verlauf z.B. Madchen vermittelt wird, daB sie ihren Le-
bensraum beschranken, oder Jungen, daB sie nicht weinen durfen, wenn sie sich wehgetan
haben?
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6.3 Die feministische Diskussion - Grundlagen fiir eine angemessene
Erfassung der Kategorie "Geschlecht"

6.3.1 Fruhe feministische Sozialisationstheorie

In der Madchenarbeit ging es zuniichst darum zu benenneg inwiefern Madchen in der bis-

herigen Jugendarbeit nicht angemessen berucksichtigt werden. Jugendarbeit wurde als "Jun-

genarbeit", d.h. als implizit an Bedurfnissen, Entwicklungsverlaufen und Umgangsformen
von Jungen orientiert, beschrieben (vgl. Heiliger/Funk 1987, Klees et al. 1989). Die Aus-

blendung der Kategorie Geschlecht bedeutete Benachteiligung und AusschluB von Mad-
chen.

Fur die theoretischen Konzepte hieB dies, daB, um Ma.dchenarbeit als gesonderte Arbeits-

form durchzusetzen, die Betonung der Geschlechterdi erenz in den Vordergrund gestellt
werden muBte. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Orientierung am Mannlichen wird die

Entwicklung der Madchen als besondere hervorgehoben. Die nachfolgende Tabelle soil

einen verdichteten Uberblick uber die historische Entwicklung von Theorie und Praxis der
feministischen Madchenarbeit geben - in der alten Bundesrepublik (nach einer Darstellung
von K. Komischke, Ev. FH Freiburg, 1995).

Das Entwicklungsverstandnis des Entwicklungsaufgabenansatzes und der verstehende Zu-

gang zu subjektiven Motivationen sind von grundsatzlicher Bedeutung auch fiir alle Formen

geschlechtsbezogener oder -spezifischer Suchtpravention. Wir kritisieren, daB der Ansatz,
bezogen auf die angemessene Erfassung geschlechtsabhangiger Entwicklungsprozesse, sei-

nem eigenen Anspruch nicht genugt. Eine Weiterentwicklung sollte, unter Beibehaltung des

Entwicklungsverstandnisses, die normativen Vorstellungen von der Ubernahme der Ge-

schlechtsrolle durch ein anderes Konzept ersetzen.
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Entwicklung von Theorie und Praxis der feministischen Madchenarbeit

5 er Johrel er Johre

Madchen keine Zielgruppe in der Jugendarbeit

Madchenbildungsarbeit

orientiert am traditionellen Rollenbild Hausfrau/Mutter

keine gesellschaftskritische Hinterfragung

Madchen "haben Probleme"

10erJo},re

emanzipatorische und antikapitalistische Jugendarbeit

(Arbeiter-)Madchen als Zielgruppe nur in einigen Modellprojekten gegen Jugendarbeitslosigkeit

Mitte/Ende 70erJahre

Erste Ansatze for parteiliche Madchenarbeit in der offenen Jugendarbeit

Kritik an patriarchaler Gesellschaft seitens der Frauenbewegung aufgegriffen

keine einheitliche Theorie/Praxis, aber Grundkonsens: Interessen und Bedurfilisse der Madchen stehen im

Mittelpunkt

Ziel: eigenstandige Identitat, Durchsetzungsvermagen, Abbau von Diskriminierung Viadchen "werden
Probleme gemacht", Madchen defizitar gemessen an ihren Potentialen)

Prinzipien: Parteilichkeit - Identifikation und gemeinsame Betroffenheit von Padagoginnen und Madchen -

Anselzen an weiblichen Fahigkeiten als Starken  Madchen nicht defizitar im Vergleich zu Jungen)

Arbeiten in reinen Madchengnippen - Schaffung von Madchenraumen

autonome und selbstbestimmte Organisationen

80er Jahre

Vernetzung m autonomen Frauenarbeitskreisen

Madchengruppen in koedukativen Einrichtungen und autonomen Madchentreffs

Themen: Arbeitslosigkeit/Berufsfin(lung - Sexualitat/KorperbewuBtsein - sexueller MiBbrauch

90er Jahre

Einbeziehung der Madchenorientierung bei der Jugendhilfeplanung oder bei Landesausmhrungsgesetzen
zum KJHG, Madchenreferentinnen und AK's

Feministische Madchenarbeit hat sich als fester Bestandteil innerhalb der meisten Einrichtungen durch-

gesetzt, Angebote in verschiedenen Bereichen, Madchenzufluchtshauser, neues Thema Suchtpravention

- Gleichzeitig wenig dauerhafte strukturelle Verankening, Nischendasein und Widerstande,

Ausdifferenzierungen der Arbeit, z.B. Projekte, die starter an 'weiblichen' Fahigkeiten anselzend
SelbstbewuBtsein vermitteln vs. Projekte, die "mannliche" Eigenschaften kompensierend vermitteln

Ausdifferenzierung in unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der Gruppe der Madchen

Diskussionen von Praxisproblemen
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In den meisten fruhen Begr ndungen von Madchenarbeit und madchenspezifischer Sucht-

prtivention wird auf feministische Sozialisationstheorien aus den 80er Jahren Bezug genom-
men, verbunden mit den Namen Bast, Belotti oder Scheu. Hier werden auf gesellschaftlicher
Ebene Mechanismen analysiert, die Madchen in besonderer Weise benachteiligen, indem sie

beitragen zur Einschrankung der Lebensraume und der Entfaltungsmoglichkeiten, Unter-

druckung, Minderbewertung des Weiblichen und Abhangigkeit in personalen Bindungen.
Diese Ergebnisse sind heute anerkannt - verbal, was wenig uber ihre politische Anerkennung
aussagt. Sie finden sich z.B. im offiziellen Begrundungstext des § 9 des Kinder- und

Jugendhilfegesetzes (KJHG).

Das Heranwachsen als Madchen unterliegt Gefiihrdungen. Die Wirkungsweise struktureller

Benachteiligungen auf Madchen wird als auBerer Zwang bestimmt (vgl. z.B. AJSH 1990)
oder aber als LernprozeB, der schon in der Bihen Kindheit einsetzt, der aber auch Zuge von

Zwang triigt. Es wird darauf hingewiesen, daB Macchen "schon von klein an ..." mit Ge-

schlechtsrollenerwartungen konfrontiert sind, die sich negativ auf ihre Befathigung und

Kompetenzentwicklung auswirken, Die Bildung weiblicher Identitat wird als ProzeB der

"Zurichtung" und Unterwerfung" gefaBt (z.B. Frille o.J., 24). Ergebnis ist die Obernahme
einer Geschlechtsrolle, die sich durch Passivitat, Anpassung, Abhangigkeit, durch geringes
Selbstwertgefiihl und Entfremdung von den eigenen Bedurfnissen auszeichnet, woraus sich

wiederum direkt die Suchtgefihrdung ergibt. Die Konsum- und MiBbrauchsformen und

insbesondere die hohere Pravalenz von Medikamentenabhangigkeit und EBstorungen bei
Frauen werden aus der Geschlechtstypik, aus der Geschlechtsrolle oder aus den "weiblichen
BewuBtseinsstrukturen (nicht auffallen zu wollen bzw. zu durfen, nicht aggressiv zu sein)"
erklart (Weil/Steier 1994a).

Als theoretische Elemente enthalt dieses Konzept (z.B. bei Bilden 1980):

- eine weitgehend lerntheoretisch ausgerichtete Konzeption der Ubernahme der Ge-

schlechtsrolle mit einer Betonung der Wirkung auBerer Zwange und Fremdbestimmung:
Midchen "werden zu Madchen gemacht", Sozialisation als Unterdruckung "eigener Ge-

fithle";
eine Betonung der "auBeren", gesellschaftlich existierenden Rollenerwartungen
(Geschlechterstereotypen) gegenuber den inneren Orientierungen der Handelnden;
eine Betonung der Geschlechterdifferenz, keine Differenzierung innerhalb der Ge-

schlechtergruppen;
eine Betonung der Benachteiligung und Einschrankung (keine pubertatsspezifische
Dynamik im ProzeB des Lernens der Geschlechtsrolle: Diskriminierung von Geburt an).

Die theoretische Fundierung der Privention im klassischen feministischen Konzept kann auf

folgende Formel gebracht werden: In der weiblichen Sozialisation werden Madchen struktu-

rell Lebenskompetenzen vorenthalten. Das Fehlen von Lebenskompetenzen fiihrt zur Sucht-

entwicklung. Da Suchtentwicklung in der weiblichen Sozialisation und Lebenssituation ver-

ankert ist, sollte dort auch Pravention ansetzen. Pravention zielt auf eine Behebung der

Defizte, auf individueller oder geselischaftlicher Ebene: Starkung des SelbstbewuBtseins,
Selbstandigkeit, Formuliening und Durchsetzung eigener Interessen und Bedurfnisse, positi-
ve Identifikation mit der Geschlechtsrolle, Hilfe bei Alltagsproblemen, Vermittlung von

Handlungskompetenz, etc.
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In einigen konzeptionellen Texten und Projektbeschreibungen wird in den letzten Jahren der

Grundgedanke des Entwicklungsaufgabenkonzeptes aufgegriffen. Entsprechend werden
benannt:

madchenspezifische Entwicklungsaufgaben wie madchenspezifische Ablt;sungsproble-
me, das Problem eigenstandiger weiblicher Sexualitat, die Auseinandersetzung mit dem

eigenen KOrper);
madchenspezifische Bewaltigungsformeg insbesondere Korpermanipulation als weibli-
che Bewaltigungsstrategie von Konflikten und sexuellen Angsten;
in bezug auf die Funktionalitat gesundheitsschadlichen Verhaltens bezogen - z.B. Verar-

beitung/Verdrangung von Gewalterfahrungen, Abgrenzung gegen Erwachsene, Aus-
bruch aus hauslicher Enge, Anerkennung der eigenen Person in Subkulturen (vgl.
Schwarz 1994, Gluck/Wachter 1994, Kajal o.J., Gaidetzka 1994).

Damit geraten starker die aktiven Eigenteile der handelnden Madchen in das Blickfeld. Das

Verhalten ist weniger bloBer Ausdruck oder "Niederschlag" der Geschlechtsrolle oder der

Abhangigkeitsstrukturen im weiblichen Lebenszusammenhang, sondern es ergibt sich als
sinnhaften Handeln im Zusammenhang mit den zu bewaltigenden Entwicklungsanfor-
derungen. Anders als beim Konzept der Entwicklungsaufgaben wird die Anpassung an die

Geschlechtsrollenerwartungen nicht als positiv gesehen. Gelingenskriterium der Entwick-

lung ist nicht Anpassung: die Beurteilung des Gelingens wird dem subjektiven Empfinden
anheimgestellt und z.B. in der Entwicklung einer positiven Geschlechtsidentitat, eines

positiven Verhaltnisses zum K6rper und einer eigenstandigen weiblichen Sexualitat gesehen.

Auch in dieser Version stehen aber die Einschrankungen der Kompetenzen als suchtfbrdern-
de Faktoren im Vordergrund, so daB die Ziele der Pravention den Zielen gleichen, die auf
der Basis sozialisatorischer Einschr8nkungen als Suchtfaktor formuliert wurden.

6.3.2 Weiterentwicklung feministischer Theorie

Die feministische Theorie und Praxis der Madchenarbeit differenziert nicht nach dem Alter

der Zielgruppe Madchen. Die Pubertat wird zwar als Umbruchphase begriffers aber alters-

ubergreifende Unterdruckungsmechanismen stehen im Vordergrund gestellt. Im folgenden
wird es wesentlich um die Besonderheit der Pubertat gehen, d.h., daB die Ausfiihrungen
wenig Gultigkeit filr die Arbeit mit jungeren Madchen haben.

Aktuelle feministische Theorien zu Geschlecht und Geschlechtsrollen

In der Tradition der Bemuhungen feministischer Forschung, Grunde und Erklarungen fi r
die Benachteiligung von Madchen und Frauen zu liefern, anderten sich immer wieder die
Blickwinkel und Schwerpunkte. In alteren Theorien lag der Fokus auf der Gesellschaft als

einem widerspruchsfreien, die als homogen begriffene Gruppe der Frauen zurichtenden

Patriarchat. Als logische Konsequenz daraus waren relativ stereotype Annahmen uber weib-

liche und mannliche Sozialcharaktere und entsprechend eindeutige Unterschiede zwischen
den Geschlechtern weit verbreitet. Erklarungen, wie genau die Ausbildung solcher, in sich

homogener, aber gegenuber dem anderen Geschlecht klar abgrenzbarer Geschlechtscharak-
tere vorzustellen sei, verwiesen im allgemein auf die soziale Lerntheorie oder Aneignungs-
theorie.
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Die neuere feministische Theoriebildung zeigt einen Perspektivenwechsel in mehreren Punk-

ten. Die verstarkte Aufmerksamkeit gegenuber den real vorkommenden Frauen und

Midchen in ihrer Heterogenitait zeigt, daB die angenommene Homogenitiit des weiblichen

Geschlechts bzw. der einen und einzigen weiblichen Geschlechtsrolle empirisch nicht haltbar

ist, sondern von einer starken Differenz innerhalb einer Geschlechtsgruppe ausgegangen
werden mu8. Desweiteren konnte mit empirischer Forschung die unterstellte Eindeutigkeit
und Polaritat der Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht belegt werden (vgl
Hagemann-White, 1984). Folglich werden tem- und aneignungstheoretische Erklairungen
unzureichend, da sie eine aktiv handelnde Subjektivitat ausklammern und geschlechtstypi-
sches Verhalten auf Rollenubernahme, d.h. die passive Ubernahme eindeutiger gesellschaft-
licher Verhaltnisse nach u.a elterlichen Vorbilderg reduzieren.

Kritisiert wird an diesen Konzepten (vgl. Helfferich 1994, 176ff; Hagemann-White 1984,
76):

daB ihnen eine Vorstellung von Gesellschaft zugrunde liegt, die als klar abgegrenzte
dem Individuum widerspruchsfrei gegenubersteht, so daB individuelles Verhalten ledig-
lich als Ausdruck gesellschaftlicher Verhaltnisse erklart werden kann;
daB offen bleibt, wie der Lernvorgang vor sich geht, d.h., ob tatsiichlich nur von

gleichgeschlechtlichen Vorbildern gelernt wird oder sich eventuell gegengeschlechtliche
Einflusse neutralisieren;
die Unsicherheit dariiber, was genau gelernt wird und was nicht; weder erklart reines

Abgucken und Anpassen die empirische Vielfalt weiblichen Verhaltens, noch hilft das

Stichwort Motivation weiter (im Sinne eines motivierenden Nutzens angepaBten Verhal-

tens), da auch Abgrenzung und Opposition (z.B. gegenuber einem abschreckenden Bei-

spieD genau wie Identifikation positiv motiviert sein kann.

Mit der Frage, wo und wie Geschlecht funktioniert, d.h. inwiefern es soziales Handeln und

soziale Ordnung strukturiert, und wie diese Funktionsweise am Leben gehalten und

Geschlecht eventuell modifiziert immer wieder als Leistung hervorgebracht wird, ergibt sich
ein theoretischer Zugang zu Geschlecht auf verschiedenen Ebenen, die begrifflich
differenziert werden mussen:

die Ebene des biologischen Geschlechts, gemtiB dem jede Person unseres Kulturkreises

ab der Geburt der einen oder anderen Gruppe unwiderruflich zugeordnet wird;

In der neueren feministischen Forschung wird ein gri Berer Wert auf Handlungs- und

Subjekttheorien gelegt. Die Aktivitat der Individuen in Interaktion mit anderen aber auch in

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Erwartungen gerat in den Blick. Dem liegt ein

Gesellschaftsverstandnis zugrunde, das von einem interaktiven Verhaltnis zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft ausgeht. Geselischaftliche Realitat tritt nicht mehr als schon immer

gegebenes und ubermachtiges geschlossenes Gegenuber zu Individuen auf, sondern wird als

soziale Konstruktion gefaBt, an deren Herstellung die Individuen aktiv beteiligt sind. In dem

Moment, wo gesellschaftliche Wirklichkeit als Konstruktion verstanden wird, mussen ihre

Elemente analog behandelt werden, und es schlieBt sich die Suche nach den Konstruktions-

und Reproduktionsmechanismen der Geschlechterdifferenz und Geschlechterhierarchie als
die zentrale Frage der aktuellen feministischen Debatte an.
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In unserem Alltagswissen gehen wir davon aus, daB alle Menschen entweder weiblich

oder mannlich sind und daB diese Klassifikation eindeutig und naturgegeben sei. Mit

einiger reflexiver Distanz zu dieser alltagsweltlichen Selbstverstandlichkeit laBt sich

Geschlecht als ein Kontinuum der Gestalt oder nach neueren biologischen Erkenntnissen

als Skala gemaB der Ausbildung des genetischen Geschlechts, des Keimdrusenge-
schlechts und des Hormongeschlechts, welche nicht ubereinstimmen mussen, entlarven

(Gildemeister/Wetterer 1992, 209; Hagemann-White 1984, 78). Biologische Erkennt-

nisse konnen also nicht einlasen, wovon wir als sicherer Basis unserer Wahrnehmung,
unseres Selbstverstiindnisses und unseren Verhaltens ausgehen. Daraus 18Bt sich ab-

leiten, daB es ein bestimmtes kulturelles Wissen und Verhalten geben muB, das diese

biologisch nicht zwangslaufige Klassifizierung der Menschen als immer entweder

mannliche oder weibliche hervorbringt.

die Ebene des System der kulturellen Zweigeschlechtlichkeit;
In ethnologischen Studien wurde nachgewiesen, daB die Einteilung der Menschheit in

genau zwei Geschlechter keineswegs von allen Ethnien geteilt wird, sondern einschlieB-

lich ihres Universalitatsanspruches als eine kulturelle Setzung angesehen werden muB,
gemiiB derer Unterschiede intensiviert wahrgenommen werden. Das System der Zweige-
schlechtlichkeit strukturiert soziale Ordnung wie soziale Beziehungen und durchzieht die

Bedeutungen und Sinnstrukturen unsere Antagswelt, in der sich die Individuen zurecht-

finden und verhalten mussen. An anderer Stelle wurden die schwierigen psychosexuellen
und kognitiven Leistungen beschrieben, die Kinder unseres Kulturkreises bis zum

sechsten Lebensjahr erbringen mussen, um das komplexe System der Zweigeschlecht-
lichkeit - einschlieBlich kognitiver Ordnung, sozialer Beziehungen sowie Hierarchien,
Erlaubnisse, Verbote und damit eigener Handlungsspielriume - begreifen und sich darin

zurechtfinden zu konnen (Hagemann-White 1984, 82f).

c) die Interaktionsebene: "doing gender", verstanden als der interaktiv ausgehandelte
Aspekt von Geschiecht und Geschlechtsdarstellung.
Der Begriff "doing gender" umfaBt die standige aktive Leistung der Individuen, sich im

System der Zweigeschlechtlichkeit zu verorten und Geschlechtsidentitat situationsspezi-
fisch adaquat in Interaktion auszuhandeln und nach auBen darzustellen.

Inwiefern sind diese verschiedenen Zugange zum Phiinomen Geschlecht weiterfiihrend? Sie

bieten differenziertere Erlddrungsmodelle fiir empirisch auftretendes Verhalten von Frauen,
Miinnern, Jungen und Madchen an. Handeln wird erklarbar als das einer geschlechtlich
bestimmten Person, die in ihre Lebensgeschichte in das System der Zweigeschlechtlichkeit
und seine Ordnung eingebettet ist und sich in Interaktion mit anderen befindet, die

gemeinsam wiederum situationsspezifisch gesellschaftliche Ordnung aushandeln. In den

Handlungsbegriff gehen die drei o.g. Ebenen von Geschlecht in Form von Geschlechts-

stereotypen, Rollenerwartungen und geschlechtstypischem Verhalten ein.

Stereotyp,,en und Rollenerwartungen betreffen die gesellschaftliche Ebene der Zweige-
schlechtlichkeit und werden im ersten Fall als klischeehafte Vorurteile, die komplexitats-
reduzierend die Zweigeschlechtlichkeit polarisieren, und im zweiten Fall als soziale Normen,
also Regeln und Vorschriften, von auBen an die Individuen entsprechend ihrem biologischen
Geschlecht herangetragen. Das kann in Interaktion durch situationsspezifische Festlegung
durch andere erfolgen oder - weit diffuser - als soziale Pragung Eingang in Selbstkonzepte
oder individuelle Vorstellungen von "richtiger" Weiblichkeit/Mannlichkeit finden.
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Das konkrete reale Handeln der Individuen folgt nicht der Kategorisierung der Klischees.

Ihm muB eine Vielfalt unterschiedlicher Realisierungen zugebilligt werden, und es wird sich

in den meisten Fallen lediglich als "geschlechtsopisches Verhalten" erweisen (vgl. Kap.
7.1).

Die Frage nach dem Niederschlag gesellschaftlicher Stereotype und Normen in die subjek-
tive Handlungsorientierungen der real Handelnden, ermi;glicht die Verzahnung von Gesell-

schaft und Individualitat theoretisch zu fassen, ohne daB letztere als Ergebnis determinieren-

der Prozesse erscheint. Zwischen den beiden Ebenen, der der auBeren Erwartungen und der

der subjektiven Orientierungen, "mussen theoretisch - selbst wenn soziale Pragungen in alle

Poren einer Person eindringen k6nnen - auch Moglichkeiten einer Distanzierung, Zustim-

mung und Verweigerung gedacht werden, sonst wurden wir deterministisch unterstelleg
daB die Subjekte den Geschlechtsrollen und Stereotypen 'einfach nur zustimmen', mit ihnen

identisch sind bzw. sich durchgangig auch wunschen, so zu sein, wie die geschlechtsstereo-
typen und Zuschreibungen es ihnen nahelegen und aufzwingen" (Metz-G6ckel 1988, 94).
AuBere gesellschaftliche Erwartungen und innere individuelle Handlungsorientierungen
fallen nur ineins, wenn wir die M6glichkeit eines reflexiven Verarbeitens der auBeren Erwar-

tungen ausschlieBen. Fur Enders-Dragasser (1994, 44) ist die analytische Unterscheidung
zwischen "weiblicher Normalitiit (als sozialer Konstruktion von Weiblichkeit) und weibli-

cher Realitat (als Inbegriff des tatsachlich gelebten Lebens)" der Schlussel, um aus dem

"paradoxen Zugleich" beider Elemente Veranderungspotentiale herzuleiten.

So wie es schon widerspruchliche Vorurteile und soziale Erwartungen gibt und dazu wieder

anders verlaufendes real vorkommendes Verhalten, in dem MaBe ist das, was unter Ge-

schlechtsrolle zusammengefaBt wird, als widerspruchlich und heterogen zu verstehen. Aus

diesem Grunde bietet es sich an zumindest von Geschlechtsrollen im Plural oder besser von

- im Sinne des Symbolischen Interaktionismus: interaktiv hergestellter - Geschlechtsidenti-

tat, Selbstkonzepten oder Selbstbildern zu sprechen. Im Zentrum der Analyse stehen dann

subjektive Handlungsorientierungen, die als refiexive Verarbeitungsleistung des Systems der

Zweigeschlechtlichkeit, seiner Normen, Bilder und hierarchischen Strukturen interpretiert
werden und so uber handelnde Subjekte in situationsspezifische Interaktionen und damit in

Prozesse der Identitatsbildung und des Aushandelns des Geschlechterverhaltnisses Eingang
finden.

In der Herstellung von Identitat ist demnach sowohl die Dynamik des Augenblicks in der

jeweils gegenwartigen Interaktion als auch eine subjektive Kontinuitat enthalten, die als

Sedimentbildung der biographischen Erfahrungen und ihrer reflexiven Verarbeitung be-

schrieben werden kann. Identitit, die immer auch eine geschlechtlich bestimmte ist, muB
also als ein fortwahrender Aushandlungs- und Verarbeitungsproze8 gesehen werden, der

In der aktuellen feministischen Sozialforschung tritt an die Stelle der strukturfunktio-

nalistisch ausgerichteten Frage nach der Rollenubernahme die Analyse dedenigen Prozesse,
in denen Individuen ihre Geschlechtsidentitat im Sinne einer aktiven Ich-Leistung herstellen.

Geschlechtstypisches Verhalten und ebensolche Eigenschaften werden als Produkt der Ver-

mittlungsprozesse zwischen dem angeeigneten kulturellen System der Zweigeschlechtlich-
keit und der jeweiligen individuellen Lebensgeschichte begriffen. Identit itsbildung findet in

situationsspezifischen Interaktionsprozessen statt, die aber reflexiv verarbeitet und in die

eigene Biographie eingebettet werden.
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weder irgendwann abgeschlossen ist noch einer normativ linearen Entwicklungslinie mit der

Endstation der entwickelten Personlichkeit folgt Entsprechend wird nicht mehr davon aus-

gegangen, daB Sozialisation mit der Kindheit abgeschlossen sei, sondern das Augenmerk
wird auf lebensgeschichtlich wichtige Erfahrungen und soziale Bedingungen aller Lebens-

phasen gerichtet, die Sozialisationswirkung haben (vgl. Bilden 1991).

Herstellungsprozesse von Geschlecht

Wie sind nun die Herstellungsprozesse von Geschlechtsidentitat im Spannungsfeld von

kultureller Zweigeschlechtlichkeit, Individualitat und Interaktion zu denken? Im System der

Zweigeschlechtlichkeit sind Weiblichkeit und Mannlichkeit hierarchisch angeordnete Sym-
bole in einem sozialen Sinnsystem, von denen die soziale Konstruktion weiblicher bzw.

mannlicher Normalitat gespeist wird. Interessanterweise ist die soziale Konstruktion von

weiblicher Normalitat inhaltlich vertraut und auf Befragung abrufbar, obwohl sie nicht als

mit den eigenen Erfahrungen identisch beschrieben wird. Mannlichkeit dagegen ist kaum

positiv inhaltlich gefiillt, sondern schon auf symbolischer Ebene durch die Abgrenzung von

der sozial konstruierten Weiblichkeit definiert. Auf der situationsgebundenen Interaktions-

ebene bedeutet das fiir Jungen und Manner, daB sie bei ihren Bemuhungen, eine adaquate
Geschlechtsidentitat her- und darzustellen, darauf angewiesen sind, weibliche Stereotype zu

aktualisieren, um dann uber eine eindeutige Abgrenzung dagegen Mannlichkeit zu etablieren

(Hagemann-White 1984, 92). Das Prinzip der Unterscheidung der Geschlechter ist die hier-

archische Ordnung, wohingegen inhaltliche Fullungen der weiblichen Normalitat sowohl

historisch als auch situationsspezifisch variieren k6nnen (Gildemeister/Wetterer 1992).

Dies ist filr die subjektive Aneignung der symbolischen Ebene durch die Individuen bedeu-

tungsvoll. Hagemann-White schlagt vor, die geschlechtsspezifischen Sozialcharaktere mit

der Kenntnis der Wertehierarchien - d.h., institutionelle, akonomische und andere Macht-

verhaltnisse - und der daraus resultierenden strukturell unterschiedlichen Aneignung des

Systems der Zweigeschlechtlichkeit durch Frauen und Manner zu beschreiben: "SchlieBlich

ist die Zweigeschlechtlichkeit gerade in der Komplexitat ihrer symbolischen Darstellung die

Grammatik der Begierden ... Hoffnungen auf Lust, Erregung, Zartlichkeit, ausgelassene
Freude, Abenteuer, Geborgenheit mussen in der Grammarik der Geschlechtlichkeit bewuBt-
seinsfahig werden, um uberhaupt konkret zu sein." (Hagemann-White, 1984, S.85) Die sub-

jektive Aneignung des und Selbstverortung in unserem kulturellen Sinnsystem ist unbedingt
niltig, um sich darin bewegen, interagieren und der eigenen Bedurfnisbefriedigung nachge-
hen zu ki nnen. Damit kommen die Widerspruche zwischen sozial konstruierter Normalitat

und tatsachlich erlebter Realitiit zum Tragen CEnders-Dragasser 1994).

GemaB der sozialen Konstruktion weiblicher Normalitat konformes Handeln kann situati-

onsspezifisch die Interaktion sehr erleichtern und dadurch gewisse Interaktionsziele wie z,B.

soziale Anerkennung, Sympathie, aber auch die Durchsetzung von Interessen aufgrund der

entspannten Interaktionssituation in erreichbare Nahe rucken. Parallel kannen aber gerade
die an weibliche Normalitat geknupften normativen Reglementierungen und sozialen Erwar-

tungen den Verlauf der Interaktion sehr einschranken und gewisse Ergebnisse von vorn-

herein ausschlieBen. Das Befolgen von Zuschreibungen und Erwartungen wird im allgemei-
nen mit zwischenmenschlicher Bestatigung belohnt, womit individuelles Wollen, Ki nnen

und auch vielfaltige erlebte Erfahrungen von Frauen noch keinen Eingang in die Interaktion

gefunden hatten.
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Solche paradoxe Realitat, die Frauen besonders in miinnerdominierten Institutioneg aber

auch in den alltaglichen Interaktionen erleben, ist haufig nicht einmal thematisierbar. Auch

ist der explizite Widerstand gegen Stereotype und Zuschreibungen Air Frauen per se schon

definiert als ein offensives geschlechtsrollenuntypisches Verhalten. Mannliche Demonstra-

tionen von weiblicher Zweitrangigkeit haben, wie oben erlautert, fiir Manner eine wichtige
Funktion in der Darstellung und Entwicklung ihrer mannlichen Identitat, was fiir Frauen be-

deutet, daB sie standig Br die Ausbildung mannlicher Identitat in Beschlag genommen
werden. Dies gilt es zu verarbeiten, wobei nicht zu vergessen ist, daB dieselben Interaktions-

sequenzen auch filr die an ihr teilhabenden Frauen identitatsbildend sind.

Trotz enger Verzahnung der Bereiche bleibt die analytische Trennung der sozial konstruier-

ten Ebene der Normen und Stereotype, der subjektiven Ebene der individuellen Selbstbilder
oder Identitaten und der Bereich der situationsgebundenen Interaktionen wichtig. Damit der
tatsachlichen Verflochtenheit der Individuen in gesellschaftliche Prozesse uberhaupt Rech-

nung getragen werden kanni fordern Bilden/Geiger (1988), die heutigen Begriffe Indivi-

duum, Entwicklung, Jugend oder Familie in ihrem Bezug zum Sozialen zu denken. Ange-
wendet auf die Geschlechterdifferenz konnte das heiBen:

Geschlecht zum einen als Strukturkategorie gesellschaftlicher Ordnung und Wachter

uber Zugange zu Ressourcen, gesellschaftlichen Bereichen und bestimmten Formen so-

zialer Beziehungen zu sehen;
zum anderen auf der Subjekt- und Handlungsebene Geschlecht weder als in der Person
lokalisierbaren Anfang darauffolgender Prozesse, noch als frOh festgelegte stabile Ge-

schlechtsidentitat aufzufasseg sondern als standige Suche und Weiterentwicklung von

Selbstbildern; diese mussen in einer sicherlich nicht widerspruchsfreien Synthese von

Interaktion, Situationi Verarbeitung gesellschaftlicher Stereotype und Normen, (Selbst-)
Verortung in sozialen Beziehungen und biographischer Selbstreflexion durch aktive Ich-

leistung immer wieder neu ausgestaltet werden.

6.3.3 Geschlecht und Sexualisierung in der Pubertiit

Im folgenden wird das Hauptaugenmerk auf die Pubertat von Madchen gerichtet; hier

profitieren wir von einer graBeren Theorieproduktion und vedigen damit uber sehr viel

detaillierteres Wissen. Wo es der Theoriestand zulaBt, soil auch auf die spezifischen
Probleme mannlicher Pubertiit hingewiesen werden.

Wie ist die These der aktiven Ausgestaltung von Geschlechtsidentitat mit der Entwicklungs-
phase der Pubertat zusammenzudenken? Enders-Dragasser kritisiert an den gangigen Sozia-

lisationstheorien, daB "die Wirkungen der frahen weiblichen Sozialisation fir die Entstehung
geschlechtsrollentypischen Verhaltens uberbewertet und die Sozialisationswirkungen der

spateren Interaktionen und Alltagserfahrungen von Madchen und Frauen unterbewertet
werden" (Enders-Dragasser 1994, 43). Die Begriffe Jugend und Adoleszenz werden an

anderer Stelle mit einer Neuorganisation der kindlichen Psychodynamik insbesondere der

6dipalen Entwicklung im Zusammenhang der Ablosung von den Eltern verbunden. Erikson
entwickelte den Begriff des psychosozialen Moratoriums, einer Art Schonraum und zeitli-

cher Frist zur Bewaltigung des Statusubergangs zur/zum Erwachsenen (Tillmann 1989,
20Off). Fur Essler wird Jugend zur "zweiten Chance", ein Gedanke, der von Erdheim

(1984) unter Einbeziehung des Gedankens von sozialem Wandel weiterentwickelt wurde

(ftir feministische Anknupfungspunkte und Kritik: vgl. Flaake/King 1992).
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Eine Synthese beider Aspekte, namlich der Sozialisationswirkung von Interaktionsprozessen
und der Reorganisation der individuellen kindlichen Psychodynamik in der Adoleszenz 18Bt

sich im Verstandnis von Pubertat als "Schnittstelle individueller und gesellschaftlicher Rau-

me" puring 1993, 9) formulieren. Die in der Kindheit stattgefundene Verortung innerhalb
des Systems der Zweigeschlechtlichkeit erlaubt im Verhalten zurnindest fur Madchen ein ge-
wisses Changieren zwischen den Polen weiblich-mannlich (vgl. auch Hagemann-White
1984, 82: Madchen konnen im Grundschulalter durchaus noch mhnnliche Attribute filr sich
in Anspruch nehmen, ohne sozial sanktioniert zu werden). In der Pubertat wird die Herstel-

lung von Geschlechtsidentitat in dem Sinne radikalisiert, als Prozesse der Sexualisierung
stattfinden, die mit einer sozial geforderten rigiden Vereindeutigung der Geschlechtsidenti-
tat gekoppelt sind, was immer auch eine Polarisierung der Geschlechterdifferenz und damit

der geschlechtsstereotypen Verhaltenserwartungen bedeutet. Die Einbettung der Lebens-

phase Pubertat und die dort stattfindende Suche nach sexueller Identitat in das kulturelle

System der Zweigeschlechtlichkeit ermdglicht es, etwas "zu erfahren...uber die 'sozia/en

Wunden', die dort sichtbar werden, wo die Polaritiit 'mannlich - weiblich' wiederhergestellt
wird und die individuelle Freiheit verschwindet, sich als Madchen zwischen diesen Polen zu

bewegen" (During 1993, 71; Hervorhebung von uns)

Im folgenden sollen diejenigen Aspekte eines Verstandnisses von Pubertat nachgetragen
werden, die in der gangigen Jugendforschung und Suchtpriivention keine Beachtung finden,
sich aber aus der aktuellen feministischen Theoriediskussion ableiten und sich Air eine ge-
schlechtsspezifische Suchtpravention weiterentwickeln lassen.

Was passiert konkret Rir Madchen in der Pubertat, das es rechtfertigt, allgemein von einer
Zeit des "Stirb und Werde" (Poluda-Korte 1993, 147) zu sprechen oder anlaBlich der sub-

jektiven Wahrnehmungen von "wilden Madchen" zu konstatieren, sie schienen mit Eintritt
der Pubertat "auf einem anderen Stern" zu landen puring 1993, 70). Realitat scheint sich

pliltzlich zu verandern, was fruher stimmte, gilt heute nicht mehr und die anderen werden

plotzlich in Verhalten, Blicken und AuBerungen so "komisch". Was stattfindet, laBt sich mit
einer Sexualisierung aufdrei Ebenen beschreiben:

Sexualisiening des Kdrpers: Die Bedeutung des K6rpers wird eine andere. Subjektives
Kdrpererleben, das vorher spielerisch sportlich erfahrbar war, wird durch den Blick von

auBen und den eigenen objektivierten Blick in den Spiegel abgeli st. Der Koper wird

angeschaut und muB darum prasentierbar sein und prasentiert werden. AuBerdem wird
der weibliche Kilrper als verletzbar definiert, es kann ihm etwas geschehen, nicht zuletzt

Vergewaltigung oder Schwangerschaft.

Es darf nicht vergessen werden, daB bei geschlechtsabhangigen Verlaufen von Pubertat und
Adoleszenz Madchen und Jungen ihre sexuelle Identit*it immer in Interaktionsprozessen
suchen und ausgestalten. Die Ausgestaltung triigt mindestens der Existenz des anderen
Geschlechts Rechnung, meistens aber findet sie in gemischtgeschlechtlichen Interaktionen

statt. Die Trennung von weiblicher und mannlicher Adoleszenz und Entwicklung ist eine

analytische, die wertvolle Zugange zu subjektiven Motiven, Angsten und Interpretationen
soziater Wirklichkeit er6ffnet und damit der Bedeutung von geschlechtsabhangigen Bewalti-

gungsmustern auf die Spur kommt. Faktisch aber voliziehen sich weibliche und mannliche
Pubertat in enger Verzahnung und wechselseitiger Sinngebung.
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Sexualisiening des Geschlechterverhalmisses: Das Verhaltnis zu Jungen wird ein ande-

res. Wo vorher noch gemeinsame Spiele mt glich waren, wird jetzt jede Interaktion

(auch durch die Definitionsmacht der Gleichaltrigen) sexualisiert. Jede Unterhaltung
oder Aktivitat muB in ein Verhaltnis zu der neuen Klassifizierungsm6glichkeit "Anma-
che" oder "etwas voneinander wollen" gesetzt werden. Die Sexualisierung des Ge-
schlechterverhaltnisses aktualisiert in zugespitzter Form die Geschlechterhierarchie. Ein

Aspekt der Hierarchie ist die Definition/Wahrnehmung der Jungen und Manner als ver-

letzungsmachtig; sie sind es, die einseitig sexuell ausnutzen konnen, vergewaltigen und

schwangern.

Sexualisierung von persanticher Wertschatzung: Die Anerkennung €mer Person vol\-
zieht sich maBgeblich uber deren Stellung auf der Attraktivitats- und Begehrensskala der

Geschlechterordnung. Die Verbindung dieses Punktes zum sozialen Druck, sexuelle Er-

fahrungen zu machen liegt auf der Hand, denn der Beweis von sexueller Attraktivitat

laBt sich am besten erbringen, indem ein fester Freund vorzuweisen ist.

Vor dem Hintergrund dieser Dynamik der plotzlich sexualisierten Geschlechterordnung, die

mit der Pubertat stattfindet bzw. diese definiert, mussen einige im Entwicklungsaufgaben-
ansatz formulierten Aufgaben filr Madchen - und mit anderen Konsequenzen, da sie an

anderer Stelle innerhalb der Geschlechterordnung verortet werden, auch fJr Jungen - neu

betrachtet und reformuliert werden.

Das Szenario der plotzlich sexualisierten Zweigeschlechtlichkeit dorite fiir weibliche und in

anderer Form auch air miinnliche Jugendliche verallgemeinerbar sein. Wie dessen jeweilige
Konkretisierung in der alltaglichen Interaktion stattfindet und welche Bewaltigungsstrate-
gien gefunden werden, ist sehr vielseitig. An dieser Stelle wird immer auf subjektive Wahr-

nehmung und, bezogen auf Suchtpravention, die subjektive Funktionalitit von Verhalten

eingegangen werden mussen. Ohne den Anspruch einer ersch6pfenden Darstellung soll nun

die Vielfalt von Bewaltigungsproblemen und -strategien skizziert werden.

Eine geschlechtsbezogene Betrachtung von Pubertat und Entwicklung muB folgenden von

den Jugendlichen zu bewaltigenden Prozessen Rechnung tragen:

- der Querschnittsaufgabe, als grundlegender Neuorientierung in und Umgang mit einem
nunmehr sexualisierten System der Zweigeschlechtlichkeit;

- der Ablosung von den Eltern in ihrer Verquickung mit dem Ringen um einen neuen

Platz in der Geschlechterordnung;
- dem Umgang mit Sexualitat aufder Ebene der sexuellen Erfahrungen, die durch alle As-

pekte der neuen sexualisierten Geschlechterordnung einschlieBlich daraus resultierender

Angste und Hoffnungen gepragt ist und, was in der (heterosexuellen) Sache selbst liegt,
in besonderem MaBe die verschiedenen Angste und Erwartungen der Madchen und Jun-

gen aufeinanderprallen laBt;
- der Fereinbarkeitsleistungen, die Madchen erbringen mussen und in denen sie die

gesellschaftlichen Widerspruche individuell austragen bzw. vorubergehend stillegen.
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Was ist zu bewalligen?

Das allgegenwartige seit der Pubertat sexualisierte Geschlechterverhaltnis stellt Madchen

vor vielfaltige Bewaltigungsprobleme: Der Eintritt der Geschlechtsreife wird oft als enttau-

schend und problematisch erlebt. Kilrperliche Veranderungen sind in ihrer Bedeutung aber

nicht isolierbar, sondern "fungieren .
eher als eine konkrete Ebene, auf der das UnfaBbare

dargestellt und zuganglich gemacht werden kann" (Poluda-Korte 1993, 148). Der Umgang
mit dem eigenen Ki;rper wird der Schauplatz fiir die Bewaltigung sozialer und individueller

Anforderungen.

Die Sexuahsierung des Kdrpers kann als Enteignung betrachtet werden: In der fruhen

Pubertat erfahren Madchen haufig Sexualitat als etwas, das andere an ihnen entdecken

(Hagemann-White 1993, 71). Bemerkungens verwirrende Ruckmeldungen und taxierende

Blicke machen den Korper zu etwas, der nicht mehr wie bisher unmittelbar uber Sport und

Spiel erfahrbar ist, sondern dem Selbst auf seltsame Art gegenuber steht und neu angeeignet
werden muB. Die Notwendigkeit, ein Verhaltnis zu dem sich verandernden Korper und den

sich verandernden Reaktionen zu finden, st6Bt auf die bislang ungewohnten und hohen

Ideale, wie ein weiblicher K6rper auszusehen und bis hinein in Gestik und Mimik zu prasen-
tieren sei. Mannlich konnotierte Bewegung(sfreiheit) ist mit einer "richtigen" Frau nicht

mehr vereinbar.

Durch das zeitgleiche Eintreten von korperlicher Veranderungen und sozialen Anforderun-

gen verschmelzen die beiden Bereiche, so daB Anatomie zum Inbegriff des Frauenschicksals

werden kann und zwar durch "projektive Idealisierung des Gegengeschlechts" (Paluda-
Korte 1993, 155): Dann wird das Vorurteil der Unterlegenheit der Frauen durch die Men-

struation bestatigt, die kulturell als Schwache interpretiert wird. Die angebliche Unaus-

weichlichkeit, mit der das Geschlechterverhiiltnis greifen soll, findet ihr k6rpersymbolisches
Pendant im regelmaBigen Auftreten der Monatsblutung. Soziale Benachteiligung erscheint

als korperlich verankerte zum einen in der Polarisierung, die Geschlechtsreife sei Sr Frauen

mit Schmerz, Leiden und Beschraikungen verbunden (Blutung, Kinderkriegen mussen), flir

Manner jedoch mit Lust. Zum anderen ist jetzt die Zeit, wo Konkurrenz oder Mithalten und

Krafte messen auf sportlichem Sektor nicht mehr funktionieren, da die Jungen die Madchen

an Korperkraft uberholen. Die alte Kindheitswut vieler Madchen, kein Junge zu sein, taucht

in der Pubertat wieder auf, wenn karperliche Reife hauptsachlich als Beschrankung und

Festlegung erlebt wird. Wenn man auBerdem bedenkt, da13 viele Vater ihren k6rperlich rei-

fenden Tochtern gegenober unsicher werden und sich zuruckziehen, so wird nachvollzieh-

bar, daB Pubertat Br viele Madchen als eine "Kette von Verlusten" (During 1993) erlebt

wird.

Korperliche Reife kann aber auch mit Stolz und als Schritt hin zur Autonomie des Erwach-

senwerdens erlebt werden. Statt als Beschrankung und Verlust aufzutreten, eroffnet hier der

veranderte Korper symbolisch den Zugang zu Selbstbestimmung und dem eigenen Leben.

Anerkennung und Wertschatzung werden mit der Pubertat in die Geschlechterordnung
eingebettet. Als Person anerkannt und geschatzt zu werden ist von sexueller Attraktivitat

kaum mehr zu trennen, wobei die Definitionsmacht auBerhalb des einzelnen Madchens ent-

weder bei den Jungen, den Erwachsenen oder in der Maidchenclique liegt. Besonders

schwierig ist es, sich einen guten Platz auf der Attraktivitatsskala zu sichern, nicht nur weil

(Sch6nheits-)Ressourcen ungerecht verteilt sind, sondern gerade weil Attraktivitat sehr defi-

nitionsabhiingig ist.
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Die traditionelle Polarisierung zwischen der Jungfrau und Hure lebt fort in dem Stigma, ent-

weder verklemrnt oder ein Flittchen zu sein. Fur Madchen stellt sich das Problem, einen Ort

dazwischen zu finden, ohne Vorbilder zu haben, wie das aussehen kt;nnte und vor allem

ohne Definitionsmacht. Auf je eines der beiden Extreme konnen Madchen situationsspezi-
fisch relativ leicht qua Behauptung festgelegt werden, und die Beweislast liegt bei der Ange-
klagten. Es ist im Interesse der Madchen genau vorwegzunehmen, wie welche ihrer Hand-

lungen interpretiert werden konnten. Den im jeweiligen Kontext guten Ruf gilt es noch
heute zu bewahren. Daraus kann der Druck entstehen, sexuelle Erfahrungen machen zu

mussen, u.U. entgegen den eigenen Wunschen oder diese uberlagernd. Genauso kann es

aber auch ndtig sein, sexuelle Wunsche und Erfahrungen zu vermeiden oder zu verheimli-

chen bzw. "Kavaliere" in die Schweigepflicht zu nehmen (wehe, es war kein Kavalier), da
sonst Diffamierungen und soziale Sanktionen drohen.

Die Sexualisierung der Wertschatzung bedroht die vielleicht bislang genossene Anerken-

nung als Person, Intellektuelle, Sportskanone oder Kumpel und erzwingt eine Einordnung in
die Geschlechterhierarchie, da sich die Madchen ja um ein Begehrtwerden bemuhen mussen.

Der Wunsch nach pers6nlicher Anerkennung muB gemaB den Stereotypen in Passivitat und

mannliches Begehren umgewandelt werde. Haufig wird Madchen erst viel spater bewuBt,
daB Frausein nicht mit Passivitat und Unterwerfung gleichbedeutend ist (During 1993, 96).

Das Ferhalmis m Jungen ist erotisch aufgeladen und sexualisiert. Madchen finden sich vor

der Spaltung in Kumpel oder erotische Frau wieder. Letztere rangiert zwar ganz oben auf
der Attraktivitatsskala - immer von dem mi glichen Sturz der Hure bedroht - gilt aber leicht
als blod, zimperlich und dumm, da sie angeblich nichts als Schminke und Mode im Kopf hat.
Die Kumpelfrau ist als Frau eher minderwertig und von Cliquen eventuell deswegen wenig
akzeptiert oder ihr Verhalten wird als ein "sich an die Jungen ranschmeiBen" sexualisiert und

abgewertet. Die groBe Schwierigkeit mit den Jungen besteht darin, daB es in der Pubertat
kaum milglich ist, das Verhiiltnis zu ihnen aktiv und definierend auszugestalten.

Mit der Pubertat wird Sexualitdt zum Zauberwort, das hochgradig symbolisch aufgeladen
ist und Eltern nicht minder in Atem halt als die Tochter. Fur Madchen ist der ProzeB der

Ablosung von den Eltern in besonderem MaBe mit Sexualitat verbunden. Eltern beginnen
haufig mit der Pubertat ihrer Tochter plotzlich deren Kommen und Gehen starker zu

kontrollieren als vorher. Sie vermitteln damit die kulturell geteilte Annahme, die Sexualitat

ihrer T6chter sei, im Unterschied zu der ihrer S6hne, etwas Verletzbares und also besonders

zu Schutzendes. Dabei kommt es zu ambivalenten Botschaften wie "sei brav, aber dennoch
attraktiv" oder "laB dich auf nichts ein, aber sei bereit (durch Verhutung)" (During 1993,
105).

Da die erwachsene Frau eine sexuelle Frau und spater das Mutterbild ist, k6nnen Tochter

Ablt;sung uber Sexualitat vorantreiben. Verstarkt wird dies dadurch, daB Weltaneignung bei
Madchen haufig uber soziale Beziehungen zu Mannern stattfindet, woher die Attraktivitat
des "Cowboys" stammen mag. Der Cowboy erdffnet entweder, wenn er seine Geliebte mit-

nimmt, so ungeahnte M6glichkeiten wie den Zugang zu wilden Saloons (einschlieBlich der

Drogen, die dort konsumiert werden), oder laBt die in Sicherheit wartende doch zumindest
nach ersch6pfter Heimkehr durch seine Erzahlungen an den Abenteuern teilhabeg von

denen sie glaubt, daB sie stattgefunden haben. Der altere feste Freund mag filr viele
Madchen ahnliches bieten wie das Motorrad dem gleichaltrigen Jungen: Ein geschlechtlich
bestimmtes Selbstbild, die weite Welt und Ablosung von zuhause. Umgekehrt kann eine

hinausgezogerte Ablosung vor ungewunschten sexuellen Erfahrungen schutzen.
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Der Wunsch oder Druck, sexue#e E ahrungen zu machen, trifft auf eine Anzahl von Ang-
sten. Da ist die Angst vor Abwertung wegen zu starkem Begehren und zu groBer sexueller
Aktivitat. Fur eine Frau, die mehr oder schneller etwas will als der Mann gibt es kein posi-
tives Bild. Sie ist in unserem kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit nicht vorgese-
hen. Die Angst vor Schwangerschaft sitzt tie£ Insbesondere ist es in den konkreten Situatio-
nen schwierig, anzusprechen und zu klaren, wie weit es gehen soil und wie verhutet werden
kilnnte, solange der Umgang mit dem anderen Geschlecht noch mit so vielen Unsicherheiten
und Peinlichkeiten verbunden ist.

Das symbolisch allgegenwartige mannliche Begehren und die Betonung der Verletzungs-
macht der Manner und der Verletzbarkeit der Frauen fiihrt zu massiven Angsten vor Verge-
waltigung, sexueller Notigung und damit vor Mannern allgemein. Schon der Forderung, wer

"a" sagt, musse auch "b" sagen, ist ohne eine recht selbstbewuBte Geschlechtsidentitat
schwer die Stirn zu bieten. Wobei zu bedenken ist, daB fatalerweise die Definitionsmacht,
was uberhaupt "a" ist, in einer konkreten Situation nicht bei dem Madchen liegt. Miidchen
wissen das und wissen auch, daB sie sich nie sicher daraber sein k6nnen, ob eine Situation
nicht umdefiniert und damit gefahrlich werden k6nnte. Die Angst vor dem "ersten Mal"
kann fiir den ersten KuB genauso gelten wie Air das erste Mal, das man bei dem/der Part-

ner(in) ubernachtet, wobei man noch lange nicht miteinander schlafen muB. Vielleicht ist die

Angst vor dem ersten Koitus bei den Jungen aufgrund von Versagensingsten weit haufiger
als bei den Madchen

Wie wirdes bewdltigt?

During (1993, 100) geht davon aus, daB Madchen in der Pubertat ihren Verletzungen aus

der Kindheit wie Ohnmacht, Abhangigkeitsangsten oder Grenzverletzungen starker ausge-
liefert sind als Jungen, da solche Verletzungen fiir die erwachsen werdenden Madchen im
Geschlechterverhaltnis erneut vorgesehen sind. OhnmachtsgeBhle angesichts der allgegen-
wartigen Sexualisierung und Verandening sozialer Beziehungen kann aufverschiedene Wei-

se verarbeitet werden. Weiblichkeitsbilder bieten unterschiedliche, haulig einander aus-

schlieBende Verhaltensorientierungen - und imaginare Losungen an. Vorteilhaft an der Plu-
ralitat der Bilder ist, daB sie Raum fir eine individuelle Ausgestaltung der Selbstbilder gibt.
Bruchstuckhafte Aneignung und Modifiziening der Bilder ist aber nicht nur Chance,
sondern auch ein muhevoller ProzeB, der viel Ringen und Aushandeln in Interaktionen bein-
haltet und immer wieder an die Grenzen des Systems der Zweigeschlechtlichkeit sti Bt.

Die Suche nach sexueller Identitit kann auf auf verschiedenen Weise vorangetrieben wer-

den: In der ausgestaltenden Aneignung von Weiblichkeitsbildeni, die den eigenen Bedurfnis-

sen und Bewaltigungsressourcen noch am nachsten kommen, so daB Geschlechtsidentitat

als produktiv erarbeitete Symptombildung zu lesen ware. Hierfiir konnen symbolische Attri-
bute (die Zigarette der "femme fatale") oder auch Sexualitat eingesetzt werden. Ein Kon-
kurrenzverhaltnis zu den Jungen wird von manchen Madchen uber mannliche Attribute wie
z.B. gesteigerter Bierkonsum oder Motorradfahren aufrechterhalten. Eine andere Moglich-
keit, mit der eigenen neuen Ohnmacht im Geschlechterverhaltnis umzugehen, ist, sich den
Blicken zu entziehen und den Korper zu kontrollieren - in der Hoffnung, damit den Erwar-

tungen und neuen Regeln auch der Gleichaltrigen zu entgehen. Adipositas oder Anorexie,
bestimmte unvorteilhafte oder besonders biedere Kleidungsstile, aber auch der Ruckzug aus

Peergruppen konnen in diesem Zusammenhang wirkungsvolle Abwehrstrategien sein. Ein-
samkeit und Isolation und/oder Ablijsungsschwierigkeiten von den Eltern mangels anderer
emotionaler Netze sind haufige Begleiter dieser Bewhltigungsversuche
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Die Wahl der Peergruppe und/oder des festen Freundes kann von gr6Bter Bedeutung Kir die

(selbst)uberzeugende Ausgestaltung von sexueller Identitat sein Peergruppen haben eine

wichtige Funktion Rir die Bewaltigung von sozialen Erwartungen und filr Ablosung. Nor-

men und Regeln gerade auch bezogen aufden Umgang mit dem anderen Geschlecht werden

je nach Peergruppe verschieden ausgehandelt, definiert und modifiziert. Sie sind auBerdem
die wichtigste Informationsquelle flir Fragen nach Sexualitat Peergruppen fiihren haufig als

Nebeneffekt zu Suchtmittelkonsum, auch wenn sie primar aus anderen Gran(len, aufgesucht
werden. Besonders Zigaretten und Alkohol spielen bei der Aneignung eines Treffpunkts und

fiir die Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht eine groBe Rolle CNoack 1990).

Die Bemuhungen der Jugendlicheg  ir sich einen annehmbaren Ort im Geschlechterverhalt-

nis zu finden, sind eng mit Selbstinszenierung und Stilbildungen verbunden. Bei der Suche

nach sexueller Identitat, die auch eine Suche nach Sicherheit in verwirrenden Zeiten ist,
scheinen Stile weiterzuhelfen. Nach Douglas ist Stil definiert als "das Bedurfnis, alle Schich-

ten der Erfahrung miteinander in Einklang zu bringen, eine allgemeine Abstimmung der

Ausdrucksmittel aufeinander, d.h. der Gebrauch des Kerpers als Ausdrucksmedium wird

mit den ubrigen Ausdrucksmedien koordiniert" (zit. nach Muller 1989, 314). Damit sind

zwei wesentliche Funktionen von Stilen erwahnt: Stile dienen dem Ausdruck, sie sind also

Kommunikationsstrukturen und Stile helfen, Erfahrungen in Einklang zu bringen, d. h. sie

sind ein reflexiver Umgang mit Erfahrungen, sozusagen die Suche nach dem roten Faden in

den Erfahrungen. Das ist der ProzeB der Identitatsbildung. Der Stil, der relativ leicht

gewechselt werden kann, bietet die Moglichkeit, verschiedene Etappen im ProzeB der Iden-

titatsbildung nach auBen zu kommunizieren. Darin liegt immer eine Doppelfunktion, namlich

"die Person und das, was sie sein will, gleichzeitig zu verstecken und zu zeigen" (Muller
1989,318).

Die Bemuhung, eine richtige Frau oder ein richtiger Mann zu werden, muB in Interaktion

mit den anderen stattfinden, denn es gilt zu uberprufen, ob ich uberhaupt so wirke, wie ich

gerne wiire und wie ich versuche, mich zu prasentieren. In den z.T. aufwendigen Versuchen,
Ideale oder Bilder glaubhaft mit dem eigenen K6rper und Verhalten zu inszenieren, geht es

auch darum, sich in ein Verhaltnis zur Umwelt zu setzen. Es findet eine "phantasierende und

auseinandersetzende Bewattigung von Realitat" statt, die auch spielerische Zuge haben

kann. Denn Stile lassen sich auch zur Verbluffung der anderen uberraschend schnell wech-

seln, und jedesmal konnen die Reaktionen der anderen und die eigene Wirkung uberprdft
werden. Somit bieten Stile ein Terrain fiir Probehandeln, sozusagen Identitat zum Oberstrei-
fen - im Sinne von "mal sehen, wie mir das steht". Naturlich sind selbst sorgfiltig ausge-
wahlte Stile nicht freischwebend, sondern immer auch abhangig von den jeweiligen Grup-
penzusammenhangen und -stilen. Was wie wirkt und zu welchen subjektiv positiven oder

negativen Folgen filhrt, muB interaktiv ausgehandelt werden - auch mit den Jungen, die

ebenso verloren sind und sich hinter Mannlichkeitsidealen verstecken, in der Hoffnung, eine

abzukriegen, ohne zu wissen, was dann mit der neuen Situation anzufangen ist, wenn sie

eine abgekriegt haben.

Nach dieser Analyse laBt sich ein wichtiger Aspekt der einschneidenden Veranderungen in

der Pubertat als Sexualisierung fassen.
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Diese Aspekte werden sich als in hohem Ma13 erklaningsrelevant fiir Substanzkonsum
erweisen (vgl. Helfferich 1994a, 84 ff / 113 ff.).

6.3.4 Initiationen und kollektive Bewiiltigung

Prinzipiell produzieren Statusubergange "soziale Konflikte. Initiationsrituale dienen der

Konflikt- und Angstreduktion und stehen somit im Dienste der Krisenbewaltigung" (Frie-
bertshauser 1995a). Bettelheim (1990), der Pubertatsrituale untersucht hat, stellte den

Bezug zur Dualitat der Geschlechter her und beschrieb die Funktion als Versuche, die

"Sexualangst" zu bewaltigen. Diese Angste entstehen durch die pubertaren Verandeningen,
die, korrenspondierend mit der beschriebenen Sexualisierung, nunmehr eine "scharfe Sonde-

rung von mannlichem und weiblichem Charakter" erreichten: "Somit scheinen die Riten das
Ende eines Lebensabschnitts zu akzentuiereg in dem die Unterscheidung noch nicht volt

besteht, und sollen einen neuen Abschnitt verldinden, der frei sein sollte von der Ambivalenz

bezuglich der erwachsenen Geschlechtsrolle. Dies stimmt mit der fast einheitlichen Ansicht
der Anthropologen uberein: daB ein Hauptzweck dieser Riten die endgultige Trennung der

Kindheit vom Erwachsenenalter ist" (Bettelheim 1990, 24f).

Ubergangsriten haben eine dreigegliederte Struktur:

Trennung von der "alten" Welt (der Kindheit);
Zwischenphase des Durchgangs durch ein Stadium der Unterweisung, ublicherweise in
einer gleichgeschlechtlichen Ubergangsgemeinschaft mit einer zeremoniellen Verwand-

lung;
Ruckkehr als Verwandelte(r) in den neuen Status mit Eingliederungsriten.

"GroBe" Riten archaischer Gesellschaften finden sich heute nicht mehr, dennoch laBt sich
das Konzept der Initiation in einem erweiterten Sinn auf die heutige Jugendphase anwenden.

Jugend ist eine "zergliederte Statuspassage" (Hurrelmann et al. 1985, 59) mit einer asyn-
chronen Abfolge unterschiedlicher, voneinander entkoppelter Reifeschritte, z.B. Gewinn der

Bewaltigung von Entwicklungsaufgaben heiBt: die Sexualisierung verarbeiten, die Verande-

rungen akzeptieren und integrieren und eine (sexuelle) Geschlechtsidentitat ausbilden. Zwar

wird diese Aufgabe als gesellschaftliche, soziale/kollektive Anforderung an eine bestimmte

Altersgruppe verstanden, ihre Bewaltigung liegt jedoch nach diesen Konzeptionen beim
einzelnen Individuum. Madchen und Jungen muBten in dieser Logik die Sexualisierung in

der Pubertat allein bewaltigen. Ubersehen wird dabei, daB gerade fiir die Ausformung der

sexuellen, mannlichen oder weiblichen, Geschlechtsidentitat gesellschaftliche Aspekte we-

sentlich sind. Die individualisierende Perspektive sollte daher erweitert werden um komple-
menthre Blicke auf.

- die soziale Organisation der pubertaren Fertindening, die unter der Geschlechterper-
spektive eine Statuspassage darstelle, und der in der nur sparlichen Literatur unter dem

Aspekt der Initiation und der Initiationsriten diskutiert wird;
- die Gruppe der Gleichaltrigen als wesentliches soziales Forum, in dem koilekliv Bewal-

tigung€lonnen dieser Status;passage entwickelt werden und in das die fiir die "Herstel-

lung von Geschlechtsidentitat" wichtigen Interaktionen eingebettet sind;
- die Interdependenz der Bewdltigung€formen von Madchen und Jungen.
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6konomischen Selbstandigkeit, Auszug aus dem Elternhaus, erste sexuelle Erfahrungen.
Jugend selbst wird zur Ubergangsphase (vgl. die Charakterisierung "zwischen Kindheit und

Erwachsenenstatus"), in der wiederum Einzelinitiationen, kieine Trennungen von der Kind-

heit, bereichsspezifische Unterweisungen und Eingliederungsrituale, sowie Aneignungen
eines neuen Statusaspektes als Elemente eingebettet sind. Den "Teilreifen" entsprechen
"Teilinitiationen". Eine weitere Besonderheit heutiger Initiationen ist die Verlagerung weg
vom vorgegebenen starren Ritus hin zur flexiblen und kreativen Selbstinitiation der Jugend-
lichen. Damit kommt der Gruppe der Gleichaltrigen/Statusgleichen, d.h. der Gruppe der Ini-
tianden selbst eine grOBere Bedeutung zu.

Fur die geschlechtsbezogene Suchtpravention sind drei Aspekte von besonderem Inter-
esse24 

Struktur und Inhalte der Einweisung in "Mtinnlichkeit" unter Mtinnern

Die Form der Initiationen in die Geschlechterkultur unterscheidet sich bei Madchen und

Jungen Fur Jungen ist insbesondere der auBerhausliche Bereich der Initiation wichtig. Hier

werden Formen der Aufnahme von Jungen in den Kreis alters-/ranghoherer Miinner/Jungen
beschriebeg bei denen Mut- und Bewahrungsproben eine besondere Rolle spielen. Franzko-
wiak (1986) nennt hier Sportvereine und andere formelle Jugendorganiationen; Gillis (1980,
121£) verfolgt die Tradition militarischer Gruppen in der Geschichte. Alkohol spielt bei den
Aufnahmeritualen eine besondere Rolle, insbesondere "als Nachweis der Fahigkeit, eine kor-

perliche Zumutung zu vertragen und zu verkraften, den Widerwillen zu uberwinden" (Helf-
ferich 19944 90).

In der unterentwickelten kommunikativen Kultur von Ma:nnergemeinschaften ist die zentrale

Vermittlungs- und Einweisungsebene das gemeinsame Erleben. Die Rituale der Aufnahme in

exklusive Mannergemeinschaften haben - unabhangig davon, ob es sich um eine Gemein-
schaft Erwachsener oder Gleichaltriger handelt - in der Regel eine aggressive sexuelle Kon-

notation, die Madchen und Weiblichkeit ausschlieBt. In der Gruppe werden, haufig auch im

Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum, sexuelle Dominanzgesten hoch bewertet. Tro-

phaen sind sowohl der Rausch wie auch eine sexuelle Eroberung; die Verachtung von Frau-
en unterstreicht harte Mannlichkeit. Diese Haltung wird gemeinsam inszeniert und laBt sich
nicht umstandslos auf die private Beziehung zur Freundin ubertragen.

Struktur und Inhalte der Einweisung in "Weiblichkeit" unter Frauen

Fur Madchen spielt die familiar organisierte, kommunikative Einweisung eine groBe Rolle,
insbesondere das Gesprach der Mutter mit der Tochter anlaBlich der (erwarteten) Menar-
che. Bei der Beschreibung dieser Einweisungen zeigt v.a. die averbale Vermittlung sowohl
eine moderne Ent-Tabuisierung ("wir k6nnen daruber sprechen") als auch eine Re-Tabuisie-

rung in dem Bemuhen, aus der Angelegenheit "schnelistens eine 'normale' und 'selbstver-
standliche' Angelegenheit zu machen" (Haase 1992, 173; vgl. auch Friebertshauser 1995a
und Helfferich 1994a, 90ff . Die Gesprache enthalten deutlich ritualisierte und arrangierte
Elemente und sollen die Angst der Mutter ebenso ebenso mindern wie die Angst der Toch-

ter. Die Aufnahme in den Kreis der Frauen wird inhaltlich unterlegt mit Botschaften zur

24 Bei allen drei Aspeklen werden hier nur die wesentlichen Grundzuge dargestellt; fiir eine ausfi hr-
lichere Darstellung sei aufHelfferich (19943, II.5) verwiesen.
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Gefahrlichkeit und Bedrohtheit des weiblichen Korperinneren 5. Grundsatzlich sind diese

Einweisungen Ausgangspunkt Air eine somatische Kultur der Bewahrung und Schonung des

K6rpers einerseits, die im Bereich des Substanzkonsums als gr6Bere Vorsichtigkeit oder

Vernunft der Madchen interpretiert wird. Diese ebnet aber auch den Weg fiir den Medika-
mentenkonsum sowie psychosomatischen Erkrankungen und Befindlichkeitsst6ningen.

Auch hier wird das Wissen uber Weiblichkeit zusammen mit Wissen uber die soziale Ge-

schlechterordnung vermittelt. Das Bedrohliche geht gleichzeitig vom KOrperinneren, von

Sexualitat und von Miinnern - genauer: von deren Verletzungsmachtigkeit - aus. Die Initia-
tion beinhaltet paradoxerweise aber auch, daB die Zukunft, der neue Status, unumgiinglich
die Zusammenkunft mit diesen verletzungsmachtigen Mannern bedeutet im Sinne einer ver-

mittelten heterosexuellen Normierung. Die Moglichkeit auszuweichen, etwa uber eine ver-

mittelte Anerkennung lesbischer Zuwendung zu Frauen, ist in der Initiation nicht angelegt.
In der Logik einer sozial organisierten Ubergangsphase muB die Gesellschaft der Geschlech-

tergleichen, die fiir die Einweisungs- und Ubergangsphase wichtig ist, am Ende verlassen
und eine Eingliederung in die heterosexuelle Erwachsenenwelt vollzogen werden. Die Prak-

tiken des vernunftigen Schutzes vor Mannern schreiben gleichermaBen einen Umgang mit

dem Kilrper mit Konsequenzen fiir den Umgang mit Suchtmitteln fest, aber auch sexuelle

und nicht-sexuelle Bewegungs- und Begegnungsformen in der Re-Produktion der Ge-

schlechterordnung.

Struktur und Inhalt des Eingliederungsrituals der sexuellen Ersterfahrungen fiir
Madchen einerseits, fur Jungen andererseits

Die Gleichaltrigengruppe ist eine von der Erwachsenenwelt separierte und sich separierende
Gruppe und entspricht der Gruppe der Initianden. Wenn die Geschlechter unter sich sind,
uberwiegt der Aspekt der Einweisung, zwischen den Geschlechtern werden Eingliederungs-
rituale in die wartende heterosexuell verstandene Erwachsenenwelt inszeniert. Diese Gruppe
ist beides: Ort der Begegnung der Geschlechter und ebenso Ort der ersten Konsum-

erfahrungen bezogen auf Suchtmittel. Eingebettet in die Clique finden haufig die ersten An-

naherungen, Freundschaften und auch sexuellen Erfahrungen statt. Im Sinne der Selbstsozi-

alisation nehmen Madchen und Jungen eine ritualisierte Ausgestaltung der Begegnungsfor-
men in diesen Cliquen "in die Hand", definieren Gruppennormen und gruppenspezifische
Grenzen des Erlaubten. Sie schaffen damit jugend-subkulturelle Stile, mit denen sie selbst

Statusubergange markieren, sichtbar machen und bewaltigen. Diese geschaffenen Stile um-

fassen sowohl spezifische Drogenstile als auch spezifische Verhaltnisse zwischen Madchen

und Jungen. Die Selbstinitiation unter Gleichaltrigen weist Zuge der kollektiven Bewalti-

gung auf, auf die wir im nachsten Abschnitt gesondert eingehen.

25 Einige Autorinnen diskutieren eine Rolle der Medizin im Zusammenhang mit den Einweisungs-
ritualen in Weiblichkeit (King 1992: die Blinddarmoperation bei Madchen als Initiationsritual, als Bewalti-

gung der bedrohlichen Verinderung durch das Schaffen von Ordnung im Unterleib; Kastendieck 1995:

Kindergynakologie als Ort der Initiation, Friebertshauser 1995a: Menstruationshygiene und Initiation).
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Kollektive Bewaltigung des Heranwachsens

Heranwachsen wird als Herausfordung beschrieben, die kollektiv bewaltigt wird. Mit Recht
ist von verschiedenen Seiten immer wieder die Bedeutung der Gleichaltrigen fiir die Ent-

wicklung hervorgehoben worden - allerdings uberwiegend als "Risikofaktor" (vgl. Kanzel-

Bohmer u.a. 1993, 26), d.h. als negative Vorbilder in einem lemtheoretischen Verstandnis.
Die Gleichaltrigen sind als Modelle statische Umweltfaktoren. Ihre Interaktion und kollek-
tive Produktivitat wird dabei nicht thematisiert (vgl. Anmerkung in Helfferich 1994b, 165).
In der Tat kommt den Gruppen oder Subkulturen Gleichaltriger eine groBe Bedeutung zu,
aber in einem anderen Sinn, als daB sie als Modelle die groBen Verfiihrer zum Substanz-

konsum sind. Diesen komplexen Sachverhalt fassen wir in vier Thesen zusammen:

1. Die Gruppe der Gleichaltrigen ist strukturierter Erfahrungsraum Br die sozialen

Begegmingen der Geschlechter. In der Interaktion im Rahmen der von der Gruppe vor-

gegebenen Regeln und Stile wird die Sexualisierung des Madchenkorpers vollzogen,
die sexualisierte Identitat erprobt und verfestigl. Die Herausbildung sexueller Identitat
volizieht sich in unterschiedlichen Subkulturen aufunterschiedliche Weise.

Die jugendliche Bezugsgruppe bietet das Feld, auf dem beide Geschlechter unter- und mit-
einander Erfahrungen machen, sich spezifische Orte zuweisen, mogliche Anspruche aushan-
deln und Normen und Sanktionen bei Normverletzungen festlegen (gesondert filr Mad-

chengruppen: vgl. Helfferich 19944 126). Diese Normen und Stilproduktion beziehen sich
auch auf das Hervorbringen eines "Drogenstils": Welche Substanzen abgelehnt und welche

akzeptiert sind oder welche sogar, in ritualisierter Weise konsumiert, "dazugeh6ren" in dem

Sinn, daB die Gruppenmitgliedschaft den Konsum voraussetzt und dazu verpflichtet, unter-

scheidet einzelne Subkulturen. Ebenfalls wird subkulturell geregelt, welche Jungen mit weI-
chen Madchen und umgekehrt was machen durfen, und was nicht erlaubt ist und Sanktionen
der Gruppe nach sich zieht. In den subkulturellen Regelungen unterscheiden sich haufig
Madchen und Jungen.

Zwischen den Regelungsbereichen, Substanzkonsum und Geschlechterverhaltnis, und der

Zusammensetzung der Subkulturen gibt es einen Zusammenhang:

in harten Alkoholsubkulturen dominieren anteilsmaBig Jungen;
der Konsum von Alkohol ist ritualisierter Bestandteil der Interaktion;

Zusammenfassend laBt sich festhalten: Die in den Initiationen verbal und averbal vermit-

telten Inhalte konstituieren gerade die nach Geschlecht unterschiedlichen Gefahrdungskultu-
ren. Die Formen des Umgang mit dem eigenen Korper und, in diesem Zusammenhang, mit

Suchtmittelg wird in diesen Einweisungen und Ritualen weitergegeben. Diese sind umso

wirkungsvoller, als sie die Funktion der Minderung von Angsten und Konflikten sowohl auf
der individuellen wie auf der gesellschaftlichen Ebene haben. Die Herausbildung von

Gefahrdungskulturen ist untrennbar damit verbunden, daB durch diese Initiationen die Re-
Produktion der sozialen Geschlechterordnung in der nachsten Generation gesichert wird.
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es gibt einen deutlichen hierarchischen Geschlechterdualismus mit einer Htlherbewer-

tung des Mannlichen und Abwertung des Weiblichen;
gemi:Bigt oder polytoxikoman konsumierende Szenen sind dagegen deutlich egalitarer
und gestehen Madchen mehr Rechte zu.

Diese Zusammenhange sind nicht ohne einen Bezug auf den sozialen und geschichtlichen
Kontext und spezifiziert fiir konkrete Subkulturen zu entschlusseln. Dabei spielt erstens eine

Rolle, daB das Verhaltnis der Geschlechter sozialgruppenspezifisch in unterschiedlicher
Form verankert ist (z.B. mit einer starkeren Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern bei

Arbeitern und, mit anderer Auspragung, unter einer Teilgruppe der Akademiker, mit einer

Anpassung der Frauen an mannliche Lebensmuster in einer anderen Teilgruppe der Akade-

miker, oder mit einer Anpassung der Manner an weibliche Lebensmuster und grOBerer
Egalitaritit im alternativen Milieu; Burkart 1994, III) und somit die soziale Herkunft der

Jugendlichen Praformationen in den Gruppenkontext hineintragt. Von Bedeutung ist zwei-

tens Bedeutungsveranderungen und wechselnde Moden in der Geschichte des jugendlichen
Substanzkonsums und drittens sich historisch verandernde Anforderungen an das Heran-

wachsen zum "richtigen" Mann und zur "richtigen" Frau.

Je nachdem, wie egalitar oder hierarchisch das Geschlechterverhaltnis subkulturell gepragt
ist, existieren fiir Madchen und Jungen ahnliche oder deutlich unterschiedliche Konsum-

normen. Die Vorstellungen wieviel und was Madchen konsumieren sollen/durfen/mussen
und was fiir Jungen gilt, ist eng gebunden an Weiblichkeits- und Mannlichkeitsvorstellun-

gen, die ihrerseits zentral fiir die Herausbildung der Geschlechtsidentitat in der Interaktion
sind.

2. Die Jugendlichen werden nicht passiv in und von der Gruppe gepragt (Sozialisation).
Sie suchen sick ihre Bezugspersonen und -gruppe selbst aus (Selektion). Nicht nur

gegebene Gelegenheitsstrukturen sind wesentlich, sondern die aktive Auswahl aus den

Gelegenheiten, die geleitet ist von der A#initat zwischen eigener Bedurfnistage und

passendem Angebot, brw. die Herstellung von diesen Gelegenheitsstrukturen als Her-

stellung von Zusammenschlussen und Bildung von Cliquen entiang von beispielhaften
Handlungsstilen, Orientierungsmustern und Identifikationsangeboten, die uber Musik-

richtungen, Kleidungsstile, Freizeittdigkeiten interessengeleitet Jugendliche zusammen-

juhren

Es gibt nicht "die" Gleichaltrigengruppe. Gerade unter suchtpraventiven Aspekten sollte die

Unterschiedlichkeit subkulturbildender Zusammenschlusse Gleichaltriger beachtet und

gleichzeitig betucksichtigt werden, daB Jugendliche sich darin unterscheiden, in welchem

MaB sie subkultur- oder familienorientiert sind. Fruchtbarer als die "Verfiihrungsthese" ist

die Annahme einer aktiven Auswahl oder Herstellung einer Gleichaltrigengruppe mit einem

bestimmten Drogen- und Geschlechterstil und die diese Wahl anleitenden Prinzipien.

3. Die Gruppe ist Forum kollektiver Bewalligung, die mehr ist als soziale Unterstigtzung
einzelner und mehr ist als die Summe der Bewaltigungsaktivitaten der Einzelnen.

In der Gruppe tun Jugendliche, was sie allein nicht tun w irden. Dies gilt insbesondere fur

den Substanzkonsum und flir andere Dinge, fiir die sie "Mut" brauchen. Hier spielt die

Organisation von Mutproben eine wichtige Rolle mr die Entwicklungsschritte (Franzkowiak
1986).
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An das Kollektiv gebunden ist auch eine andere entscheidende Leistung: die kulturelle

Produktion und "Stilbildung", die eine kollektive Identitat herstellen hilft in einem Alter, in

dem die persilnlich Identitat noch nicht gefestigt ist. Diese hergestellte kollektive Identitat
ist immer auch Geschlechtsidentitat. Der ProzeB der "Stilbildung" ist einerseits schapferisch,
andererseits gesellschaftlich determiniert und konventionsgebunden. Der gesellschaftliche
Hintergrund enthalt die sozialen Widerspruche, die kollektiv verarbeitet werden. Die stilisti-
schen Elemente werden dem umgebenden sozialen Kontext entnommen, z.B. die Bedeutung
konkreter Mannlichkeit- und Weiblichkeitsikonen oder die Bedeutung bestimmter Substan-

zen. Die symbolische Bedeutung von Drogen, gruppenspezifisch verankert und ritualisiert,
ist sichtbares Zeichen und hat damit eine besondere Bedeutung fiir die kollektive mannliche
oder weibliche Identitat und ihre Prasentation.

4. Statt nur die "Besonderheit des Weiblichen" zu reflektieren, ist der Blick auf das Ge-

schlechterverhaitnis, dh. die Interdependenz mtinnlicher/weiblicher Bewaltigungs-
formen, notig.

Die Bewaltigungsmoglichkeiten und -formen, die Madchen und Jungen haben, sind unter-

einander dependent. Die Praktiken der Bewaltigung auf Seiten der Jungen wirken als Vor-

gaben, mit denen die Madchen sich auseinandersetzen mussen, und umgekehrt. Dies 1813t

sich an zwei Beispielen zeigen: In der Koedukationsdebatte wurde darauf hingewiesen, daB

Jungen im Unterricht ihre Uberlegenheit durch Dominanz herstellen. Sie behindern auf diese
Weise die Bewaltigung der Aufgabe "schulischen Erfolg erringen" bei Madchen,

Im Bereich der Sexualitat kann man davon sprechen, daB Madchen und Jungen einander
brauchen 6. Aber obwohl sie einander brauchen, k6nnen sie diese Entwicklungsaufgabe in

den meisten Fallen nicht miteinander, sondern nur gegeneinander losen. Die soziale Struktur
der sexuellen Initiation steckt voller Widerspruche. Fur Jungen besteht der Widerspruch
darin, daB gleichaltrige Madchen einen Entwicklungsvorsprung haben, daB ihre Mannlich-

keitsvorstellungen von ihnen jedoch Dominanz und Uberlegenheit verlangen.

Winter (1993) hat eine hier ansetzende Bewaltigungsstrategie "Sexualisierung" genannt.
Gemeint ist damit, daB Jungen Objekte und insbesondere Frauen mit sexuellen Bedeutungen
belegen; anschlieBend wird mit mannlichen Potenzdemonstrationen die Herrschaft uber das

sexualisierte Objekt hergestellt. Das Verhaltnis zu Frauen, das sich aus dieser Situation

ergibt, ist fiir Madchen ein konkreter und realer Fakt. Sie mussen ihrerseits Strategien ent-

wickeln, damit umzugehen und sich von der phantasierten und oft genug phantastischen
Uberlegenheit des Mannlichen und Abwertung des sexuellen Weiblichen zu schutzen. Dies

steht wiederum im Widerspruch dazu, daB auch ihre Entwicklungsaufgabe darin besteht,
sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Die Bewaltigungsformen, die Maldchen entwickeln, um

mit diesem Widerspruch umzugehen, unter anderem Idealisierung der groBen Liebe, sind

wiederum Vorgaben, mit denen die Jungen sich auseinandersetzen musse.

26 In diesem Fall ist der Begriff "brauchen" im Sinn einer Abgrenzung gemeint, far die das, wovon man

sich abgrenzt "gebraucht" wird.
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6.4 Zur Anwendung

6.4.1 Erkliirung des Konsumverhaltens

Auch Vorstellungen von Weiblichkeit und Mannlichkeit haben eine symbolische Dimension.
Prasentationen des Selbst und des Korpers sind so ebenfalls soziale Zeichen im Interaktions-
kontext von Jugendlichen. Diese beiden Bereiche symbolischer Bedeutungen - Substanzen/
Konsumstile und Geschlecht - sind aneinander gebunden: z.B. geh6rt zu bestimmten Mann-

lichkeitsvorstellungen ein spezifisch "mannliches" Trinkverhalten dam, oder friher waren

fi r Frauen Emanzipation und Rauchen assoziiert. Auf diese Weise ist es mi glich, von "an

das Geschlecht gebundenen Bedeutungen" zu sprechen, was nicht identisch ist mit "Aus-
druck von Geschlechtsrollenverhalten". Gerade weil Jugendliche ihre Geschlechtsidentitat

erst aufbauen, spielen sie mit den an das Geschlecht gebundenen Bedeutungen von Konsum-

formen.

In diesem Sinne Bllt die hier entwickelte Theorie eine Lucke im Konzept der Entwicklungs-
aufgaben fiir die spezielle Frage nach der Erklarung von Unterschieden im Konsumverhalten

bei Madchen und Jungen.

6.4.2 L6sung von Praxisproblemen

Im Vergleich zu der ausdifferenzierten und tatsachlich lebensweltnahen Praventionspraxis
fielen die theoretischen Begrundungen der Konzepte, die wir in Kap. 6.2.1-6.3.1 diskutier-

ten, deutlich ab. Sie lasen sich wie Leerformeln politischer Korrektheit und strategischer
Defizit-Argumentation27, ohne Mdglichkeiten, den tatsachlichen Erfahrungsreichtum aufzu-

Die Katastrophen, Probleme und Defizite werden herausgestellt, um die eigene Rettungsarbeit
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Das Entwicklungsaufgaben-Konzept erklart Suchtmittelkonsum und -miBbrauch im Zusam-

menhang mit der Bewaltigung von Entwicklungsaufgaben. Warum aber bei Uberforderun-

gen oder Scheitern die einen mit dem Trinken anfangen, andere dagegen mit EBstOrungen
reagieren und dritte zu Psychopharmaka greifen, wird nicht erklart. Es wird von einer Aus-
tauschbarkeit der Reaktionen ausgegangen, sofern sie denselben funktionalen Bezug zu der

Bewaltigung der Entwicklungsaufgaben haben. Nicht erklart werden kann auch, warum

Madchen andere I,6sungsversuche unternehmen als Jungen - bzw. wird dies im Ruckgriff
auf die Geschlechtsrolle als geschlechtsspezifisches Verhaltensmuster erklart. Dieses Argu-
ment ist problematisch, weil einerseits die Ubernahme der Geschlechtsrolle eine der Ent-

wicklungsaufgaben ist, andererseits die Obernahme bereits vorausgesetzt werden muB, da
sonst offen bleibt, wie geschlechtstypisches Verhalten zustandekommt.

Der von uns entwickelte Ansatz verfolgt einen anderen Gedankengang. Konsumverhalten

wird ebenfalls in seiner Sinnhaftigkeit betrachtet, aber die symbolische Dimension der Sub-
stanzen einbezogen. Diese symbolische Dimension macht das Verhalten - jenseits individuel-

ler Motive - zu einem "sozialen Zeichen" (Helfferich 19944 102). Die Bedeutung sozialer
Motive filr den Einstieg in den Konsum ist bekannt. Diese sozialen Motive bestehen aber
nicht in einer lemtheoretischen Verhaltensubernahme von Modellen, sondern in dem sinn-

haften Aussenden von und Reagieren auf soziale Zeichen und Botschaften in der Interaktion
zwischen den Geschlechtern.
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greifen. Zugespitzt kann man die These vertreten, daB die theoretischen Verkurzungen dazu

beitragen, daB eine Reihe von konkreten Problemen in der praktischen Arbeit mit Miidchen

und Frauen nicht diskutiert werden konnen, was sich als Hemmschuh fiir eine Weiterent-

wicklung auswirkt. Drei Problembereiche werden im folgenden exemplarisch aufgegriffen.

Unterschiedliche Bezugsrahmen bei Madchen und Padagoginnen: den Differenzen
Rechnung tragen

In verschiedenen Ver6ffentlichungen wurde darauf hingewiesen, daB sich aus Differenzen
zwischen dem Bezugsrahmen der Madchen einerseits und den feministischen Konzepten
andererseits praktische Probleme ergeben k6nnen, etwa ein Wegbleiben der Madchen oder

Verstandigungsschwierigkeiten. Es wurden Vorw(irfe formuliert, die Probleme der Mad-

chen w rden in einen feministischen Rahmen gepreBt und die "nicht-feministischen" Interes-

sen der Madchen, etwa an Jungen, wurden vernachlassigt. Es wurde daruber hinweggegan-
gen, daB Madchen sich nicht diskriminiert fi hlen und nicht uber Diskriminierungen belehrt

werden wollen (vgl. z.B. Heinrich 1983). Obwohl stets betont wird, daB an den Starken der

Madchen angesetzt werden soll, ist der feministische Ansatz letztlich doch ein Defizit-
Modell: Madchen sind defizitar zwar nicht im Vergleich zu Jungen, aber im Vergleich zu

ihrer potentiellen Selbstverwirklichung, von der sie die patriarchale Unterdruckung abhalt

(und das heiBt: defizitar im Vergleich zum feministischen Ideal-Frauenbild).

Prinzipiell versteht feministische Madchenarbeit sich nicht als Indoktrination. Es gilt der

Grundsatz auch hier: Die Madchen werden dort abgeholt, wo sie sind. Das Problem liegt im
Fehlen eines theoretischen Konzeptes, das die Unterschiedlichkeit von Madchen in einem

gesellschaftlichen Zusammenhang aufgreifen kann. Solange die Theorie von umfassenden
Satzen zur weiblichen Existenz in der Gesellschaft ausgeht, die sich einen hi heren Wahr-

heitsgehalt zugestehen, als subjektiven Wahrnehmungen der Maidchen ("Alle Madchen sind

unterdruckt, auch wenn sie es nicht merken"), solange nur "die" Madchen, d.h. die Ge-

schlechtsrollenstereotype Thema sind, fehlt ein angemessener Zugang zu den unterschied-
lichen subjektiven Orientierungen.

finanzierungsurdig darzustellen - eine Crux der gesamten Konzeptdartellungen im praventionspolitischen
Bereich.

Ernst genommen und positiv gewertet k6nnen die unterschiedlichen Weiblichkeiten, die
Madchen inszenieren - seien sie noch so jungenfixiert oder von der felsenfesten Uberzeu-

gung getragen, nicht benachteiligt zu werden -, wenn das ModeH der Herausbildung von

Geschlechtsidentitat an die Stelle des Paradigmas der Obernahme oder Ablehnung der Ge-
schlechtsrolle tritt. Madchen bilden in der Verarbeitung der Veranderungen in der Adoles-

zenz und nach gesellschaftlichen Vorgaben Aspekte der Geschlechtsidentitat, mit mehr oder

weniger spielerischen, mehr oder weniger ernsten Inszenierungen. Weiblichkeitsmuster sind
nicht nur ein Problem, sie k6nnen auch gesellschaftlich vorgegebene Verarbeitungsmuster
bei der Identitatsbildung sein.
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Der zwischen Frauen und Mannern polarisierende, Differenzen unter Frauen vernachlassi-

gende Ansatz ist zudem deshalb problematisch, weil so letztlich die traditionellen Bilder

reproduziert werden28. Ein Ansatz, der die weibliche Geschlechtsrolle oder die weibliche

Normalitht per se als pathogenen Faktor nimmt, wird nicht der hachst unterschiedlichen Ge-

fahrdung von Frauen und nicht den besonderen Bedingungen bei hochgefahrdeten Frauen

gerecht.

Weil auf diese Weise die unterschiedlichen Wahlen und Identitatsmuster "Sinn" machen in

unterschiedlichen sozialen Situationen, bei unterschiedlichen Problemen des Heranwachsens

und der Bildung von Geschlechtsidentitat, ist auch beispielsweise die Entwicklung einer

Lebensperspektive als "brave Hausfrau" mehr als nur Anpassung. Diese Uberlegungen kan-

nen dazu beitragen, den unterschiedlichen Weiblichkeitsentwurfen von Madchen gerecht zu

werden, die aktive Leistung der Madchen zu wurdigen, unabh ngig davon, wie "wider-
standig" oder "angepaBt" diese Verarbeitung ausiallt - ohne aber den gesellschaftskritischen
Ansatz aufzugeben.

Eine weitere Konsequenz kann darin bestehen, selbstreflexiv das implizite Ideal feministi-
scher Suchtpriivention zu hinterfragen: das/die autonome, abgrenzungs- und durchsetzungs-
fahige Madchen/Frau. Dieses Leitbild entspricht den modernen Individualisierungsprozessen
und ist damit eine tendenziell eher gesellschaftskonforme als eine gesellschaftskritische Fas-

sung vom Frauenbild. Auch dieses Frauenbild ist eine Verarbeitungsform mit Chancen auf

Veranderung, aber auch mit Ausblendungen: Ausgeblendet wird das Geflecht sozialer Ab-

hangigkeiten, in denen alle Menschen prinzipiell leben, die sich nicht nur negativ als Unter-

dr· ckung werten lassen.

Ein Angebotfur Madchen in der Pubertat Entwicklungsdynamik erfassen

Die Praktikerinnen hatten berichtet, daB mit der Pubertat das Interesse an geschlechtshomo-
genen Gruppen nachlii13t (vgl. Kap. 3.5). Unseres Erachtens eignet sich ein theoretisches

Konzept, daB die adoleszenzspezifischen Erfahrungen in der Interaktion der Geschlechter

aufarbeitet, besser als ein Konzept, das von einer altersunspezifischen Lerngeschichte der

Geschlechtsrolle ausgeht, um das Thema Geschlecht/Geschlechtsidentitat im Zusammen-

hang mit Substanzkonsum sowohl in Madchengruppen als auch in gemischten Gruppen zu

behandeln. Fur Madchen in der Vorpubertat eignet sich das feministische theoretische Kon-

zept durchaus, da der Aspekt der spezifischen Sexualisierung erst spater eintrifft und die

Interaktion in geschlechtsheterogenen Gruppen erst nach der Phase der selbstgewahlten
Separierung von Madchen und Jungen an Bedeutung gewinnt. Sexualitat nicht nur als ein

auf den Ma:dchenkilrper bezogenes Problem, sondern als Interaktionsform zwischen Frauen

sowie zwischen Frauen und Mannern ist ein brisantes und nachgefragtes Thema in der Pu-
bertiit.

28 Die praktische Bedeutung dieser Kritik spricht Winter bezogen auf Jungenarbeit an und weist auf
Gemeinsamkeiten zwischen Madchen und Jungen hin, was Probleme und Formen der Problembewaltigung
angeht. "Dieses Verstandnis scheint mir v.a. deshalb wichtig zu sein, um nicht standig den Blick auf

Unterschiede zu fixieren, diese dann logischerweise auch wahrzunehmen und damit standig neue alte Ge-

schlechterpolaritaten zu (re-)produzieren. Ebenso ist es infolge pluralisierter Lebenslagen kaum zulassig,
von 'den' Jungen bzw. 'den' Mannern zu reden. Zu vielmltig und unterschiedlich sind die Schwierigkeiten
und die Bewaltigungsmuster auch innerhalb einer Geschlechtergruppe. Gerade das 'Ober-einen-Kamm-
Scheren' mhrt jedoch wiederum dazu, daB Besonderheiten unterschlagen werden, letztlich daB traditionelle
Mannlichkeitsbilder transportiert werden." (Winter 1993, 79)
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- Das Generationenproblem reflektieren

Manche programmatische AuBerungen lassen sich so verstehen, daB generationenubergrei-
fend ein Bundnis und eine gemeinsame Interessenlage zwischen Madchen und Padagoginnen
besteht. Gesellschaftliche Veriinderungen werden in den theoretischen Konzepten kaum be-

rucksichtigt: Die Benachteiligung von Frauen bestehe "unverandert fort", sei "Jahrhunderte
alt" und gelte "auch heute noch". Betont werden gleichbleibende Mechanismen der Unter-

drtickung, die "immer schon" im allumfassenden Patriarchat funktionierten. Bei dieser
historischen Kontinuitit verschwimmen die Generationengrenzen und eine Ubertragung der

eigenen guten oder schlechten Erfahrungen von den alteren Frauen auf die Madchen ist

moglich: "Ihr sollt mal nicht so werden wie ich" (Klees et al. 1989). Eigene gute und
schlechte Erfahrungen werden auf die nachste Generation ubertragen. Allerdings "leben

(wir) jedoch meist in anderen Rahmenbedingungen und mit anderen Voraussetzungen und

M6glichkeiten ...
als die meisten jungen Frauen, mit denen wir es zu tun haben. Die Mad-

chen und jungen Frauen wollen und mussen ihren eigenen Weg finden" (Walkenhorst 1987).

Selbst wenn die Schwierigkeiten, in einer patriarchalen Gesellschaft eine weibliche Ge-
schlechtsidentitat herauszubilden, gleich blieben, so wandeln sich doch die Verarbeitungs-
formen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennzeichnen die historischen Vera:nderungen,
die sich in Generationsunterschieden niederschlagen. Keinesfalls reicht die gleiche Ge-

schlechtszugehorigkeit aus, um eine gemeinsame Betroffenheit zu begrunden. Der An-

spruch, mit dem Mittel der Madchenarbeit, mit Madchen-Freiraumen die gesamte "skanda-

lose Normalitat" (Heiliger/Funk 1987) aus den Angeln zu heben, der revolutionare Elan

priigte die fruhe Phase der Midchenarbeit. "Inzwischen ist es ruhiger um sie (um Madchen-

arbeit) geworden. Die erste Euphorie ist verklungen und der harte Alltag, das muhsame

Kleingeschaft, eingekehrt" (Klees et al. 1989, 15). Geduld, neue Ideen, die Bereitschaft zu

Verainderungen, Diskussionen und Weiterentwicklungen sind gefragt.
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7 Geschlechtsbezogene Suchtprivention: Definition, Checkliste und

Empfehlungen

7.1 Definition geschlechtsbezogener Suchtpriivention

Als Konsequenz aus der theoretischen Diskussion im Kap. 6 ergibt sich eine nahere Be-

griffsbestimmung von geschlechtsspezifischer und geschlechtsbezogener Suchtpravention.

7.1.1 Verhaltnis zur geschlechtsspezifischen Perspektive

Geschlechtsspezi sche Suchipravenlion fiir Mfadchen29 beinhaltet in ihrer klassischen Form

- auf der Ebene der Organisation: Arbeit in reinen Madchengruppen mit ausschlieBlich

weiblichen Bezugspersonen;
aufder inhaltlichen Ebene: Ansatz an der "besonderen" weiblichen Rolle.

Beide Elemente fielen in der feministischen Tradition der 80er Jahre zusammen. Die Tren-

nung der Geschlechter wurde mit der Dominanz der Jungen in gemischten Gruppen begran-
det sowie der Notwendigkeit, Madchen einen Freiraum zu bieten, in dem sie rollenbedingte
"Defizite" abbauen und emanzipatorisch "Neues" entwickeln konnen Heute wird jedoch die

Forderung aufgestellt, das Thema "Geschlecht" auch in gemischte Gruppen einzubringen -

ohne da13 deshalb die Existenz von Madchenraumen infrage gestellt wird. Allerdings wird
die "Geschlechtsrolle" als theoretischer und praxisbegrundender Leitbegriff abgelost vom

Konzept der "Herausbildung von Geschlechtsidentitaten".

Auf inhaltlicher Ebene sind daher zwei neue Aspekte zu berucksichtigen:

die Interaktion von Jungen und Madchen in diesem ProzeB;
die aktive Gestaltung des Prozesses im Unterschied zu einer eher passiven Ubernah-

me von Geschlechtsrollenerwartungen und -stereotypien.

Die Abgrenzung zwischen der geschlechtsspezifischen (madchen-/jungenspezifischer) und

einer geschlechtsbezogenen Suchtpravention erscheint am klarsten auf der organisatorischen
Ebene: Geschlechtsbezogene Suchtpravention umfaBt die Arbeit auch in gemischten Grup-
pen sowie gegengeschlechtlichen Betreuungspersonen. Auf inhaltlicher Ebene ist die Ab-

grenzung derzeit noch weniger klar. In der konkreten Arbeitspraxis lassen sich auch "ge-
schlechtsspezifisch" genannte Praxisprojekte als "geschlechtsbezogen" charakterisieren,
wenn sie die Auseinandersetzung mit der Geschlechtsrolle als aktive Leistung der Jugendli-
chen fbrdern und reflektieren.

Aus diesem Grund beziehen wir uns in einer ersten begrifflichen Abgrenzung vorrangig auf
die unterschiedlichen Arbeitsformen.

29 Der geschlechtsspezifische Ansatz wird am Beispiel der Suchtpravention  r Madchen illustriert,
da wir hier - im Vergleich zur Jungenarbeit - auf ausgefeiltere Konzeptionen und einen breiteren Fundus

von Praxisprojekten zuruckgreifen konnen. Die Prinzipien der Unterscheidung in inhattliche und organisa-
torische Prinzipien lassen sich jedoch auch auf die suchtpraventive Arbeit mit Jungen ubertragen (organisa-
torische Ebene: reine Jungengruppe mit mannlichen Bezugspersonen; inhailliche Ebene: Auseinanderset-

zung mit der m:innlichen Rolle).
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Diese Abgrenzung korrespondiert mit der in der Literatur ublichen Differenzierung bei der

Verwendung der Begriffe "geschlechtsspezifisch" und "geschlechtstypisch". Dabei stent

"geschlechtsspezifisch" den strengeren Begriffdar:

geschlechtsspezifisches Verhalten meint Verhalten, das ausschlieBlich bei Angehorigen
eines Geschlechts beobachtet wird;
geschlechtstypisches oder geschlechtsabhangiges Verhalten meint Verhalten, das "relativ

haufiger oder intensiver bei einem Geschlecht beobachtet und schneller bzw. weniger in-

tensiv oder nur unter bestimmten Bedingungen auch beim anderen Geschlecht" ODegen-
hardt/Trautner 1979).

Als exemplarisches Beispiel fiir die geschlechtsspezifische Perspektive in der praventiven
und therapeutisch-rehabilitativen Suchtarbeit sei die aktuelle Definition von frauenspezif-
scher Suchtarbeit der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren zitiert:

'Frauenspez(/ische Suchtarbeit ist die Suchtarbeit, die eine Berucksichtigung des Frau-Seins und der
Lebenssituation von Frauen zur Grundlage hat. Das beinhaltet far alle Arbeitsbereiche der Suchtkranken-
hilfe (Pravention, Beratung, Behandlung und Selbsthilfe) die Beachtung von:

- Rollenverst:indnis und Identitat (von Frauen)
- Ki rpergefiihl und Sexualitat (von Frauen)
- Gewalt und sexuelle Gewalt in Kindheit und Envachsenenleben
- gesellschaftliche und persantiche Abhangigkeit.

Daraus ergeben sich strukturelle, gesellschaftliche, inhaltliche und politische Konsequenzen:
1. eigene Raume im ubertragenen wie im tatsachlichen Sinn, d. h. Fraueneinrichtungen, Frauengruppen

in geschlechtergemeischten Einrichtungen, Frauengruppen in der Selbsthilfe, Frauengruppen in der
stationaren Nachsorge, Frauengruppen und Madchengruppen in der Pravention

2. zeittich flexible, individuell abgestimmte Angebote
3. differenzzierte Angebote fur schwangere Frauen und/oder Matter

4. Beratung und/oder Behandlung von Frauen durch Frauen, insbesondere Bearbeitung von Gewalterfah-

rungen und Erfahrung sexueller Gewalt
5. Starkung der individuellen Besonderheiten von Frauen und damit des weiblichen SelbstbewuBtseins
6. Entwicklung und Forderung eigener Wertschatzung, Unabhangigkeit und selbstbestimmter Sexualittit
7. Unterstatzung und konkrete Hilfen bei Bildung, Ausbildung, Fortbildung, beruflicher Entwicklung und

beim Start in neue Lebensbedingungen, in ein neues Lebensumfeld (z.B. Wohnraum, Arbeit)
8. Anderung der Lebensbedingungen von Frauen im Sinne von Verhaltnispravention
9. Begleitung der frauenspezifischen Suchtarbeit durch Offentlichkeitsatbeit
10. Initiierung frauenspezifischer Organisationsentwicklung und Supervision
11. Frauenspezifische Suchtforschung und Statistik
12. Konzeptionelle Verankerung der frauenspezifischen Suchtarbeit in Konzeptionen der Trager" (DHS

1995).

Geschlechtsspezijische Suchtpravention:
Arbeitsformen, bei denen ausschlieBlich in geschlechtshomogenen Gruppen mit gleich-
geschlechtlichen Professionellen/Bezugspersonen gearbeitet wird.

Geschiechtsbezogene Suchtpravention:
Arbeitsformen, bei denen gemischtgeschlechtliche Gruppen und die Einbindung von gegen-
geschlechtlichen Professionellen/Bezugspersonen "zugelassen" sind.
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In der Praxis hat dieser Strang geschlechtsspezifischer Suchtpravention nichts von seiner

Bedeutung verloren. Als Merkmale frauenspezifischer Arbeit lassen sich hervorheben:

ausschlieBlich Arbeit in homogenen Gruppen;
Betreuung/Beratung ausschlieBlich durch Frauen;
der Ansatz primar an der einzelnen Frau, nicht am Geschlechterverhaltnis.

Andere in der DHS-Definition aufgefilhrte Merkmale gelten allgemein Rir lebensweltorien-

tierte Suchtpriivention bzw. in gleichem MaBe ftir geschlechtsbezogene Suchtpravention
(F6rderung der Unabhangigkeit, Unterstutzung und konkrete Hilfen, etc.). Inhaltlich betont

die Definition geschlechtsbezogener Suchtpravention andere, von der DHS nicht geannte,
Aspekte, v.a. das Thema der wechselseitigen Verschrankung mannlicher und weiblicher

Identitatsbildung.

7.1.2 Definition und Methoden

Definition von geschlechtsbezogener Suchtpravention

Fur Aussagen zur Umsetzung geschlechtsbezogener Suchtpravention erweist sich die vorlie-

gende Theorie noch als unzureichend. Wir greifen daher auf die Ergebnisse unserer Regio-
nalrecherche (vgl. Kap. 2.5) und der Intensivinterviews mit Schlilsselpersonen (vgl. Kap.
3.5) zuruck.

Unter geschlechtsbezogener Suchtpravention verstehen wir die Arbeit mit weiblichen und

mannlichen Jugendlichen (kompetenz- und strukturf6rdernd / verhaltens- und verhiiltnis-

praventiv), die

(1) Suchtmittelkonsum bzw. -miBbrauch (gesundheitsbezogenes Risikoverhalten) im

Kontext der Herausbildung von Geschlechisidentitaten interpretiertlversteht·,

(2) den Konsum und MiBbrauch spezifischer Drogen in Zusammenhang stellt mit

geschlechtstypischen Lebens- und Problemlagen
- im Verhiiltnis zum eigenen Karper,
- im Zusammenhang mit familiarer Einbindung und Ablosung, der Identitatsbildung

und den psychosozialen Neuorientierungen in der Adoleszenz,
- im Umgang von Madchen und Jungen miteinander,
- bezogen aufdas Erleben von Sexualitat, die Verarbeitung sexueller Erfahrungen und

die Gestaltung intimer Partnerschaften
- in Hinblick auf schulische und berufliche Leistungsanforderungen und Ubergange;

(3) geschlechtsopische Unterschiede im allgemeinen Bewaltigungsverhalten und beim
Konsum/MiBbrauch von Drogen wahrnimmt und bearbeitet;

(4) die aktive Herausbildung von Geschlechtsidentitaten uber eine Auseinandersetzung
mit Mannlichkeits- und Weiblichkeitsbildern im gesellschaftlichen Raum sowie in

der konkreten Interaktion von Madchen und Jungen im EntwicklungsprozeB fbrdert.
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Umsetning/Methoden

Die Arbeit mit den AdressatInnen kann sowohl in geschlechtshomogenen als auch in

gemischtgeschlechtlichen Gruppen bzw. Arbeitssettings stattfinden:

Bearbeitung von geschlechtstypischen Themen in geschlechtshomogenen Madchen bzw.

Jungengruppen;
Bearbeitung eines geschlechtsbezogenen Themas in einer gemischtgeschlechtlichen
Madchen-/Jungen-Gruppe; dabei sind zeitweilige Trennungen in homogene Gruppen
und Ruckkehr in gemischte Gruppen sinnvoll;
Entstehen von geschlechtshomogenen Gruppen aufgrund des spezifischen Angebots
und/oder der Eigendynamik in der Gruppe bzw. dem Setting bei Mitrefiexion dieser Ent-

wicklung.

Die Umsetzung kann neben gleichgeschlechtlichen auch den Einsatz gegengeschlechtlicher
Betreuungspersonen miteinschlieBen (Reflexion der jeweiligen Rahmenbedingungen voraus-

gesetzt). Von entscheidender Bedeutung Air weibliche und mannliche padagogischen Be-

zugspersonen gleichermaBen ist ihre pers6nliche, aktive Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschlechtsidentitat, den dahinterstehenden sozialisatorischen Prozessen sowie der Ge-

schlechts-Rollenstereotypien von und Identitatserwartungen an Madchen und Jungen, Frau-

en und Manner in der gegebenen Gesellschaft.

Als praktischer Ansatzpunkt der vorliegenden geschlechtsbezogenen Projektaktivitaten mit

Suchtpraventionsbezug kristallisiert sich der substanzunspezifische Bereich heraus. Die Ak-

zente werden hier, in geschlechtsbezogener Weiterentwicklung der modernen Praventions-

diskussion, auf die Lebenskompetenz rderung und Selbstbehauptung der Jugendlichen,
dabei noch vorwiegend Madchen, gesetzt (vgl. auch Kap. 5.1). Die berichteten methodi-

schen Ansatze sind breitgestreut und haben vielfattige Uberschneidungen mit den Methoden
der allgemeinen Jugendarbeit.

In der geschlechtsbezogenen Suchtpravention kommen derzeit folgende Methoden zum

Tragen:

- kultur- und medienpadagogische Ansatze mit indirekt oder direkter Bearbeitung von ge-

schlechtsbezogenen Drogen- bzw. Suchtthematiken;
- erlebnispadagogische Methoden und Strategien mit dem Ziel der Eroffhung "funktiona-

ler Aquivalente" zu geschlechtstypischen Drogenaffinitaten;
- themenbezogene Gruppenarbeit mit verschiedenen padagogischen Strategien: (Rollen-)

Spiele, (Korper-)Ubungen, kreatives Gestalten, technisch-handwerkliche Kursangebote;
- reflexive Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Lebenslagen und Benachteiti-

gungen, der Geschlechtsidentitat und soziokulturellen Geschlechts-Rollenstereotypen in

ihrem Zusammenhang mit unterschiedlichen Suchtgefahrdungen;
- Streetwork, Krisenintervention, Sozialarbeit CBegleitung zu Gericht, Vermittlung von

Schulplatzen), "Beziehungsarbeit";
- (ansatzweise:) sexualpadagogische Angeboten, z.B. Korpererfahning/Korperarbeit oder

die kreativ-reflexive Bearbeitung des Themenbereichs "Liebe-Freundschaft-Sexualitat"
in indirekter oder direkter Beziehung zu Drogenkonsum und -miBbrauch in diesem Kon-

text;
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Die jeweilige Methodenwahl ist abhangig von einer differenzierten Zielgruppenanalyse,
insbesondere unter Beachtung der gegebenen oder zu erwartenden Interaktionsprozesse
zwischen Madchen und Jungen im vorhandenen Rahmen.

Dabei ist wichtig, sich uber das hinter einer Methodenwahl stehende Ziel tdarzuwerden. Der
dabei je spezifisch zu problematisierende und auszuhandelnde (idealtypische) Gegensatz ??

ist:

Soll eine Methode bzw. ein Projekt eher an geschlechtsspezifischen Starken/Ressourcen
bzw. Interessen der Madchen (z.B. Tanzen, Kosmetik, Schlankheitsideale) und Jungen
(z.B. Sport, Abenteuererleben) ansetzen und daraufaufbauend weitergehende Angebote
machen?

Steht eher die kompensatorische Bearbeitung von bisherigen Defiziten bzw. die Sttir-

kung von bislang verdrangten oder ausgegrenzten Geschlechtsrollenanteilen im Vorder-

grund (z.B. bei Madchen: Selbstverteidigung; z.B. bei Jungen: kommunikative Fertig-
keiten erhahen, "Harte" problematisieren)?30
Oder soll ein weder vorrangig geschlechtsspezifischer noch ein vorrangig anti-defizitiirer
bzw. kompensatorischer, also "dritter" geschlechtsbezogener Weg mit Schwerpunkt auf
die suchtpraventiv relevanten Interaktionen von Madchen und Jungen gefunden und

gefjrdert werden?

30 Exemplarisch seien hier filr entsprechende Maidchenprojekle Opitz (1990) mit dem Konzept des
"Marlboro-Madchen" und Druke et al. (1990) angemhrt; Br Jungenarbeit in diesem Kontext kann auf KSJ-
GCL (1992) verwiesen werden.

- (exklusiv Rir Madchen:) Selbstverteidigungs- und Selbsthauptungs-Workshops mit

reflexiv-interaktionspadagogischen Elementen, darin integriert eine Thematisierung von

Sexualitat und/oder des sexuellen MiBbrauchs;
- (exklusiv fiir Madchen:) Sicherung eigener Raume in Einrichtungen der auBerschuli-

schen Kinder- und Jugendarbeit.
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7.2 Checkliste far Projekte in der geschlechtsbezogenen Suchtpriivention

Die nachfolgende Checkliste wurde auf der Basis der theoretischen Vorarbeiten in Verbin-

dung mit den systematisierten Rechercheergebnissen entwickelt. Sie soil eine Doppelfunk-
tion erfullen:

einerseits kann sie als "Planungsraster" in der Vorbereitung und Steuerung neuer

Projekte genutzt werden;
andererseits verstehen wir sie als "Bewertungsraster" fir eine nachtragliche Uber-
prufung/Bewertung bereits durchgefihrter Projekte in diesem Feld.

Gegliedert in drei GroBbereiche (Vorgaben, Projektplanung DurchAihrung/Evaluation) for-
mulieren wir Leitfragen zur Planung, Durchkhrung, Dokumentation und Aus-/Bewertung
von Projekten in der geschlechtsbezogenen Suchtpravention Hinsichtlich der Methodologie
von Planungsschritten, Indikatoren, Methoden und Auswertungsstrategien einer praxis-
nahen MaBnahmenevaluation i.e. S. verweisen wir auf die "Handlungsanleitung zur Evalua-
tion gesundheitserzieherischer MaBnahmen" CBZBA 1988).

L VORGABEN/VOROBERLEGUNGEN

Leitfragen:

Welche Zielvorgaben des Triigers oder des

Auftraggebers gibt es?

Welche finanziellen und personellen
Ressourcen liegen vor?

Wie sind die Vorerfahrungen, Kompetenzen
und Qualifikationen der MitarbeiterInnen?

Zu welchen Zielgruppen haben die Mitar-
beiterInnen Zugang bzw. wollen/sollen sie

Zugang finden?

Kommentar:

Hier kann sich bereits entscheiden, ob eine

geschlechtsspezifische (z.B. in feministischen

Einrichtungen/Stellen) oder eine geschlechts-
bezogene Perspektive eingenommen wird.

Allgemein ist die Aufgeschlossenheit des

Tragers gegenaber geschlechtsspezifischer/-
bezogener Arbeit entscheidend.
Entscheidend ist hierbei v.a., ob filr die

Projektarbeit sowohl weibliche wie auch
mannliche Mitarbeiter zur Verfi gung stehen.

Wichtig ist, ob Vorerfahningen, Qualifika-
tionen oder allgemein eine Sensibilisierung in

Bezug aufgeschlechtsspezifische/-bezogene
Arbeit vorliegt. U.u. ist es sinnvoll, der Projekt-
arbeit eine Fortbildung voranzustellen.

Wenn ein Projekt nicht fiir eine bestehende

Gruppe geplant ist, sondern als offenes Ange-
bot ausgeschrieben werden soll, muB uberlegt
werden, wo, wie und mit welchen Koopera-
tionspartnerInnen da r erfolgreich geworben
werden kann.
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IL PROJEKTPLANUNG

 I/1. Zivlgruppetranalyst
(an der renlen Zielgruppc oder, wet,n ein Projekt nocb ohne Ke,mtnis

der Trilnehmerinnen Replant wirf.anhand der Literator)
Leitfragen:

Wie alt und welchen Geschlechts ist die

Zielgruppe?

Welche Probleme, Belastungen und

Anforderungen liegen vor?

Bei den Madchen? Bei den Jungen? Bei beiden?

Welche bisherigen Ldsungen, Bewaltigungen
gibt es?

Bei den Madchen? Bei den Jungen? Bei beiden?
Welche Geschlechterbilder und Interaktionen
zwischen den Geschlechtern gibt es?

Welche Konsumgewohnheiten und Gefahr-

dungen bzw. Gefahrcungskulturen liegen vor?

Bei den Madchen? Bei den Jungen? Bei beiden?

Welche Interessen und Bedurfnisse gibt es?

Bei den Madchen? Bei den Jungen? Bei beiden?

Kommentar:

Davon sind abhfingig: ob Interesse an ge-

schlechtshomogener oder gemischtgeschlecht-
licher Arbeit besteht und die nachfolgende
"Entwicklungs- und Gefhhrdungsdiagnose"
Far die Planung einer MaBnahme ist es wichtig
zu wissen, welche Entwicklungsaufgaben in der

Gruppe aktuell dominieren (z.B. die Aufnahme
von sexuellen Beziehungen zum anderen Ge-

schlecht; Auseinandersetzung mit k6rperlichen
Veranderungen; schulische bzw. Ausbildungs-
probleme; Ablasung von den Eltern, etc.)
Die beobachteten L6sungen und Bewaltigungen
(z.B. Passivitat, Aggression, Ruckzug) sind

wichtig insbesondere auch fiir das methodische

Vorgehen. (funktionale Aquivalente).
Hierbei geht es um die Prozesse der Bildung
von Geschlechtsidentiuit innerhalb der Gruppe
und den Ansatzpunkten fiir die Pravention, die
sich aus dem Umgang der Madchen und Jungen
miteinander ergeben. Far eine "Neubegegnung"
der Geschlechter konnen z.B. getrenntge-
schlechtliche Arbeitsphasen mit anschlies-
sender Zusammenkhning sinnvoll sein.
In die Planung miteinbezogen werden sollte, ob
bereits feste Konsumgewohnheiten, gesund-
heitsriskante Verhaltensweisen bzw. "Drogen-
stile" bestehen und welche dies sind (Alkohol,
Cannabis oder auch wiederholtes Diaten).
Wichtig ist hierbei, ob die Thematisierung von

Sucht- und Suchtinitteln eher aufAbwehr stoBt
und eher in den Kontext von anderen Themen
bzw. Erlebnissen (z.B. Liebe und Sexualittit)
eingebettet werden sollte.

II./3 Zielbcstimmung
Welche (kurz-, mittel- und langfristigen) Ziele
sollen erzielt werden?

Fur die Madchen? Fur die Jungen? Fur beide?

Die Ziele konnen angesiedelt werden bei der

Gruppe selbst (SelbstbewuBtsein, Reduktion
von gesundheitsriskantem Verhalten, etc.); es

kann jedoch auch erstmal darum gehen, eine
kontinuierliche (Madchen-/Jungen)-Gruppe
aufzubauen, mit der langfristig gearbeitet
werden kann. Wichtig ist, daB die Ziele so

formuliert werden, daB sie spater auch

uberpri ft werden kannen
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Wie soll die Erreichung der Ziele aberpriift
werden?

Es muB eine Entscheidung dar ber gefallt
werden, mit welchen Mitteln (Dokumentation,
Fragebogen, Beobachtung) ein Projekt begleitet
und ausgewertet werden kann.

n./3 Vorgehen / Methoden

Welche ptidagogischen Metho(len sollen

eingesetzt werden?

In welcher Form soll "Sucht" und "Konsum
thematisiert werden?

Ob erlebnispadagogisch, kultur- und medien-

padagogisch, sexualpadagogisch etc. gearbeitet
wird, ist von einer Vielzahl von Faktoren ab-

hangig (Ressourcen, Interessen und Ansprech-
barkeit der Zielgruppe etc.). Wichtig in Bezug
aufden geschlechtsspezifischen/-bezogenen
Ansatz ist u.a., ob geschlechtstypische Ange-
bote (Tanz bei Madchen; Sport/Abenteuer bei

Jungen) und/ oder eher untypische eingesetzt
werden machten und welche Folgen dies haben
kann.

Sucht und Suchtmittel konnen als Thema inte-

griert sein oder es kann z.B. eine Vereinbarung
getroffen werden, daB wahrend der Projekt-
arbeit kein Konsum stattfindet.

.:': Irt.: DURCHFORRUNG)EVAL,UATION

Leitfragen:

Welche Vertinderungen wurden im Verlaufdes

Projektes vorgenommen?

Welche besonderen Ereignisse gab es wahrend
der Veranstaltung / im Projektverlauf?

Wurden die Ziele erreicht?

Bei den Macchen? Bei den Jungen? Bei beiden?

Welche erwunschten (Neben-)effekte gab es?

Welche unerwzinschten (Neben-)effekte gab es?

Welche Modifikationen wurden bei einer
wiederholten Durchfiihrung empfohlen werden?

Kommentar:

Z.B. kann aufgrund der Gruppendynamik
wahrend der Projektarbeit eine gemischte
Gruppe spontan in zwei geschlechtshomogene
Gruppen geteilt werden oder umgekehrt eine

geplante getrenntgeschlechtliche Phase auf
Wunsch der Gruppe gemeinsam gestaltet
werden.

Beispielsweise kann aus einer Sr beide
Geschlechter geplanten Projektarbeit eine

geschlechtshomogene Gruppe entstehen.

Die Zielerreichung wird aufder Basis der o.g.

Zielbestimmung differenziert erfaBt.

Ein Beispiel hierfiir wiire, wenn die Gruppe in

Selbstinitiative gemeinsam weiterarbeitet bzw.
ein AnschluBprojekt entsteht.
Ein Beispiel hierfiir ware, wenn sich die Grup-
pe uber die Projektarbeit von ihrem Lebens-

alltag und sonstigem Freundeskreis entfremdet
hatte.

Gesamtfazit uber den Projektverlauf (ProzeB)
und die Projektergebnisse (summativ)
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7.3 Rahmenempfehlungen

Angesichts unserer Rechercheergebnisse und der theoretischen Weiterentwicklungen zur

geschlechtsbezogenen Suchtprtivention stellen wir folgende Empfehlungen zur Fortfilhrung,
Verbesserung und Optimierung der Arbeit in diesem Feld auf:

Die Theoriebildung zur geschiechtsbezogenen Suchtpravention bedarf einer standigen
Weiterentwicklung mit einem Schwerpunkt auf integrierte Praxisrtickkopplung.
Von besonderer Bedeutung ist hier die Ausdifferenzierung von Handlungsanleitungen,
die nach Alter, Entwicklungsstufe, Subkultur/sozialem Hintergrund sowie spezifischem
Setting (Schule, offene Jugendarbeit) differenziert sind.

Eine gezieite Fdrderung von Modellprojekten zur Uberprufing von methodischen

Zugangen in der geschlechtsbezogenen Suchtpravention ist notig.
Insbesondere sollten Projekte der suchtpraventiven Arbeit mit Jungen initiiert werden -

dies jedoch nicht zu Lasten der Madchenarbeit. Grundsatzlich sollte das Ziel sein, der

geschlechtsspezifischen/-bezogenen Suchtpravention und Gesundheitsf6rderung ein

eigenstandiges Profil zu verleihen bei allen Uberschneidungen mit benachbarten Feldern

- MultiplikatorInnenarbeit jur die geschlechtsbezogene Suchtprtivention sollte ausge-
dehnt undweiter methodischfundiert werden.

Wichtig ist die Qualifizierung v.a. von mannlichen Praventionsfachkraften fiir die

geschlechtsbezogene suchtpraventive Arbeit mit Jungen - aber auch mit gemischtge-
schlechtlichen Gruppen. Eine Qualifizierung fijr die geschlechtsbezogene suchtpraven-
tive Jugendarbeit sollte auch sexualpadagogische Basiskenntnisse und -fertigkeiten bein-
halten.

Die Dokumentation geschlechtsbezogener und -spezijischer Praventionsprojekte ist

noch unzureichend, ihre Kommunikation in der Fach entlichkeit solite intensiviert
werden.

Insgesamt mussen geschlechtsbezogene Projekte zur Suchtpravention den interessierten
Fachkraften besser zuganglich gemacht werden (z.B. durch Veroffentlichung in Fach-

zeitschriften, zentrale Sammlung und Verbreitung in ubergeordneten Institutionen der
Suchtarbeit und Gesundheitsfordening). Dokumentationssysteme zur Optimierung des

Austauschs und der Fachkommunikation sind zu erproben.

Evaluation sollte auf Einzelprojekt- und auf Programmebene gTundsdtzlich verankert

werden, Standards mr Qualitatssicherung in diesem Feldsollten entwickelt werden.

Eine Abstimmung von Methoden, Standards und Dokumentationssystemen mit anderen
Bereichen der Gesundheitsf6rderung, insbesondere Nachbarfeldern der Suchtpravention,
ist dringend zu empfehlen.

Dringend natig ist der Aufbau und die Unterstiltzung von Netzwerken der Kommuni-

kation und Abstimmung von/jur Praktikerinnen.

Hier ware an die Errichtung regionaler Vermittlungseinrichtungen bzw. "Clearing-
Houses" analog zu anderen Feldern der Gesundheitsf6rderung und/oder Aidspravention
zu denken.

129



Die besonderen Bedingungen der Professionalisierung und methodischen Ansatze

geschlechtsbezogener Suchtprtivention in den neuen Bundeskindern sollten gezielt
recherchiert unduntersucht werden.

Zu diesem Zweck sollte eine eigenstandige Expertise in Auftrag gegeben werden.

Praventive Ressourcen in den Fachstellen und Einrichtungen der Suchtpravention und

Gesundheitsforderung soliten dahingehend erweitert werden, da  moglichst uberall

gemischtgeschlechiliche Fachteams zur Verfiigung stehen.

Dabei ist die Sicherung der Kontinuitat von Ressourcen von zentraler Bedeutung.
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9 Anhang

9.1 Rechercheschritte und Teilergebnisse bei Schlusselinstitutionen der

Gesundheitsf6rderung und Suchtprivention

Landesvereinigungenfijr Gesundheitsforderung/-erziehung/-bikiting/-pflege

Hamburgische Landesvereini-

gung fiir Gesundheitsf6rderung
e.V.
Fuhlsbutteler StraBe 401

22309 HAMBURG

Hessische Arbeitsgemeinschaft
fir Gesundheitserziehung
Heinrich-Heine-Str. 44-46

35039 MARBURG

Landesarbeitsgemeinschaft fiir

Gesundheitsf8rderung
Saarland e.V.
TalstraBe 30

66119 SAARBROCKEN
Landesvereinigung fiir Ge-

sundheitsfarderung Meck-

lenburg-Vorpommern e.V.

Anne-Frank-StraBe 29

19061 SCHWERIN

Landesvereinigung fiir

Gesundheitsfardening
Schleswig-Holstein e.V.
Flamische StraBe 6-10

24103 KIEL

Landesvereinigung fiir

Gesundheitsf6rderung und

Gesundheitserziehung
Thuringen e.V.

August-Baudert-Platz 4

99423 WEIMAR
Landeszentrale fiir

Gesundheitsbildung in

Bayern e.V.

Rotkreuzplatz 23

80634 MONCHEN

Landesvereinigung fiir
Gesundheit Niedersachsen e.V.

Fenskeweg 2

30165 HANNOVER

Landesvereinigung fiir

Gesundheitsfdrderung
Sachsen-Anhalt e.V.

SchillerstraBe 54

39108 MAGDEBURG

Landesarbeitsgemeinschaft
fiir Gesundheitsfdrderung
Brandenburg e.V.

StubenrauchstraBe 2

14482 POTSDAM

Sachsische Landesvereinigung
far Gesundheitsfarderung e.V.

Lingnerplatz 1

01069 DRESDEN

Institut filr Dokumentation
und Information, Sozialmedizin
und 6ffentliches
Gesundheitswesen
WesterfeldstraBe 35-37

33611 BIELEFELD

"Gesundheit Berlin e.V."
c/o Senat*verwaltung fiir
Gesundheit
Markisches Ufer 54

10179 BERLIN

Landesgesundheitsamt
Baden-Wurttemberg
Ref. Gesundheitsfdrderung
WiederholdstraBe 15

70174 STUTTGART
Landeszentrale fiir

Gesundheitsfbrderung in

Rheinland-Pfalz e.V.

Karmeliterplatz 3

55116 MANZ

Quelle/Adressen: Bundesvereinigung fiir Gesundheitserziehung, HeilsbachstraBe 30,53123 Bonn

Von den 15 angeschriebenen Einrichtungen erhielten wir Antwort von 13. 5 Stellen war

nichts bekannt bzw. aktuell nichts vorliegend oder sie sandten uns allgemeine Unterlagen zu

geschlechtsbezogener Pravention, 4 Einrichtungen hatten die Anfrage weitergeleitet oder

auf andere Ansprechpartner verwiesen (hier v. a. auf die Landesstellen gegen die Suchtge-
fahren). 2 Einrichtungen vermittelten uns je 2 Projektadressen, 1 Einrichtung flihrte eine ei-

gene kleine Literaturrecherche durch und nannte uns 3 weitere Ansprechpartner; 1 Einrich-

tung schlieBlich unternahm eine eigene landesbezogene Projektrecherche und ermittelte

dabei seit 1992 insgesamt 15 geschlechtsbezogene MaBnahmen und Projekte, wovon jedoch
lediglich eines hinlanglich dokumentiert ist.
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Aktion / ErgebnisAnzahl der

Einrichtungen

angeschrieben

Real<tionen/Ruckantworten

Anfrage weitergeleitet / Verweis aufandere Ansprechpartner-
Innen
2 Projektadressen

2 Projektadressen

Literaturrecherche + weitere AnsprechpartnerInnen

landesweite Projektrecherche31 + 1 Projektdokumentation

kein Projekt bekannt

sonstiges (angrenzende Materialien und Projekte bzw. Projekt-
sammlungen)

Landesstellen gegen die Suchtgefahren

Landesstelle Suchtkrankenhilfe
Rheinland-Pfal, c/o Diozesan-
Caritasverband Trier e.V.

Postfach
54202 TRIER

Saarliindische Landesstelle

gegen die Suchtgefahren e.V.

Postfach 10 06 53

66006 SAARBROCKEN
Bremische Landesstelle

gegen die Suchtgefahren e.V.

c/o Caritasverband Bremen

Postfach 10 65 03

28065 BREMEN

Landesstelle gegen Suchtge-
fahren Schleswig-Holstein e.V.

Schauenburger StraBe 36

24105 KIEL

Badischer Landesverband

gegen die Suchtgefahren e.V.
Postfach 11 63

77867 RENCHEN

Thuringer Landesstelle gegen
Suchtgefahren e.V.

AllerheiligenstraBe 3

99084 ERFURT

Hessische Landesstelle gegen
die Suchtgefahren e.V.

Aufder K6rnerwiese 5

60322 FRANKFURT/M.

Niedersachsische Landesstelle

gegen die Suchtgefahren e.V.
LeisewitzstraBe 26

30175 HANNOVER

Brandenburgische Landesstelle

gegen die Suchtgefahren
c/o DRK, LV Brandenburg
Friedrich-Ebert-StraBe 67
14469 POTSDAM

31 Von insgesamt 30 Regionaten Arbeitskreisen filr Pravention (RAK) in Rheinland-Pfalz berichteten

fiir den Zeitraum 1994/95 nur 6 von der Durchfahrung geschlechtsbezogener Projekte und MaBnahmen

(z.T. im mehrjahrigen Turnus). 5 weitere RAK befanden sich noch in der Planungs- bzw. "Absichts"-Phase.
Von den 6 durchgefiihrten geschlechtsbezogenen Projekte richteten sich 5 explizit und ausschlieBlich an

Madchen. Nur ein Projekt wurde mit parallelen, dabei geschlechtshomogenen, Madchen- und Jungengrup-
pen durchgefilhrt. Uber eigenstandige suchtpraventive Jungenarbeit im Erhebungszeitraum waren keine
Informationen zu erhalten. Konzeptioneller Schwerpunkt der Projektaktivitaten mit Madchen war der sub-

stanzunspezifische Bereich der Lebenskompetenzforderung und Selbstbehauptung. Die berichteten methodi-
schen Akzente lagen vorwiegend im Einsatz erlebnispadagogischer Methoden und Strategien, in der mad-

chenspezifischen Kompetenzfbrderung im Gruppenrahmen, beim Selbstbehauptungs- und Selbstverteidi-

gungstraining sowie in der Medien- und Kulturarbeit und der Erarbeitung kreativer Projekte. (Wir danken
der rheinland-pfillzischen Kollegin fur ihre Untersutzung sowie die Maglichkeit, ihire Rechercheergebnisse
an dieser Stelle aufzunehmen).

15

13

4

1

1

1

1

4

1
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Ev. Arbeitsgemeinschaft fiir

Suchtkrankenhilfe im Rhld.,
Diakonisches Werk der
Ev. Kirche im Rheinland
Postfach 30 02 04

40402 DOSSELDORF
Landesstelle gegen Sucht-

gefahren Mecklenburg-
Vorpommern e.V.

Ferdinand-Schulz-StraBe 12

19055 SCHWERIN

Hamburgische Landesstelle

gegen die Suchtgefahren e.V.

Brennerstr. 90
20099 HAMBURG

Landesstelle gegen die

Suchtgefahren in Baden-

Wurttemberg der Liga der
Freien Wohlfahrtsverbande

Augustenstr. 63
70178 STUITGART

Sachsische Landesstelle gegen
die Suchtgefahren e.V.

Radeberger StraBe 11

01099 DRESDEN

Bayerische Landesstelle

gegen die Suchtgefahren e.V.

LessingstraBe 1

80336 MONCHEN

Landesstelle gegen die

Suchtgefahren  ir Sachsen-
Arhalt
Walter-Rathenau-Str. 38

39106 MAGDEBURG

Landesstelle Berlin gegen die

Suchtgefahren e.V.

Gierkezeile 39

10585 BERLIN

Quelle/Adressen: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V., Postfach 1369, 59003 Hamm

Zwei Landesstellen (Hamburg und Baden-Wurttemberg) wurden informell uber personliche
Kontakte befragt.

11 der kontaktierten 15 Stellen antworteten: 2 Einrichtungen hatten die Anfrage weiterge-
leitet und 1 berichtete von geplanten Projekten im Rahmen eines landesbezogenen Schwer-

punktjahres geschlechtsbezogene Suchtpravention. 1 Stelle vermittelte uns 2 Projektbe-
schreibungen und 3 Projektadressen, 1 Einrichtung ebenfalls 1 weitere Projektadresse.

Anzaht der

Einnchtungen
Aktion/Ergebnis

angeschrieben

Ruckantworten / Gesprach

kein Projekt bekannt

sonstiges (angrenzende Materialien und Projekte bzw. Projekt-
samrnlungen)
Anfrage weitergeleitet

Projekte geplant

2 Projektbeschreibungen + 3 Projektadressen

1 Projektadresse

15

11

3

2

3

1

1

1
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Prophylace-Fachkrafte in Nordrhein-Westfalen

Die Adressen sind der Zeitschrift "Thema Jugend" (Zeitschrift filr Jugendschutz und Erzie-

hung 6/93, Dezember 1993, 15-16) entnommen. Aus Platzgrunden k6nnen sie hier nicht

aufgefWirt werden.

Von den insgesamt 59 angeschriebenen Stellen war eine unter der Adresse nicht mehr
erreichbar. Von den ubrigen 58 reagierten 7 Stellen bzw. Fachkrafte auf unsere Anfrage, 1
Stelle waren keine geschlechtsbezogenen Ansatze bekannt, 4 hatten die Anfrage weiterge-
Ieitet bzw. auf einen anderen Ansprechpartner verwiesen. Zwei Stellen schickten uns je eine

Projektdokumentation zu.

Anzahl der

Einrichtungen

Madchen- und Jungenarbeit

Miinnerburo Bielefeld
Arthur-Ladebeck-Str.
33602 BIELEFELD

Dissens e.V. - Verein filr patri-
archatskritische Jungenarbeit
Matternstr. 14
10249 BERLIN

Informationszentrum
far Mannerfragen e.V.

Sandweg 49

60316 FRANKFURT
Zentralstelle zur Forderung von

Madchenarbeit

Studtstr. 20

48149 MONSTER

Aktion / Ergebnis

angeschrieben

nicht erreicht

Ruckantworten

sonstiges (angrenzende Materialien und Projekte bzw. Projekt-
sammlungen)
Anfrage weitergeleitet / Verweis aufandere Ansprech-
partnerInnen
1 Projektdokumentation

1 Projektdokumentation

Donna Vita

Ruhnmark 11

24975 MAASBOLL
Frauenbuchladen

August-Bebel-Str. 154
33602 BIELEFELD

Femina Vita e.V.

Hkkerstr. 13

32052 HERFORD

Wannsee - Forum, Wannsee-
heim Rir Jugendarbeit e.V.

Hohenzollerstr. 14

14109 BERLIN

Alte Molkerei Frille

Freithof 16

32469 PETERSHAGEN

Padagogisches Zentrum Berlin
Uhlandstr. 97
10715 BERLIN

Jugendhof Vlotho

Oeynhausener Str. 1

32602 VLOTHO

Quelle/Adressen: Bielefelder Schulwegweiser lur Gesundheitsf6rderung und Suchtpravention (Landesinsti-
tut Br den Offentlichen Gesundheitsdienst NRW, Westerfeldstr. 35-37, 33611 Bielefeld)

59

1

7

1

4

1

1
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Insgesamt wurde bei 11 Stellen angefragt; ein Schreiben kam als nicht zustellbar zuruck. 5

Stellen reagierten auf die Anfrage: in einem Fall erhielten wir eine Projektbeschreibung, in
einem anderen 4 Projektadressen; 1 Einrichtung berichtete von einem geplanten Projekt zur

geschlechtsbezogenen Gesundheitsf6rderung. Eine weitere praktiziert geschlechtsbezogene
Suchtpravention (gemischtgeschlechtliches Team; Berucksichtigung von Geschlechterunter-
schieden beim Thema Sucht), ohne daB dies jedoch gezielt dokumentiert ist.

Anzahl der

Einrichtungen

Diskussion

Aktion / Ergebnis

angeschrieben

nicht erreicht

Ruckantworten

sonstiges

4 Projektadressen bzw. AnsprechparmerInnen

1 Projektbeschreibung

auf Projektveroffentlichung hingewiesen

Projekt geplant

geschlechtsbezogene Praxis ohne Dokumentation

Infolge der insgesamt 100 primaren schriftlichen Anfragen bekamen wir Kenntnis von

weiteren geschlechtsbezogenen Projekte und MaBnahmen. In die Praxisdokumentation

(Kap. 5.2) konnten somit - zusatzlich zu 2 Projekten aus der anfanglichen Literaturrecher-
che - weitere 9 Projekte aufgenommen werden.

Bei der Auswahl der AnsprechpartnerInnen berucksichtigten wir Einrichtungen bzw. Stellen

der Gesundheitsf6rderung, der Suchtpravention sowie der Madchen- und Jungenarbeit mit
unterschiedlichem Einzugs- bzw. Zustandigkeitsbereich. Wahrend Stellen der Landerversor-

gung vollstandig erfaBt werden konnten, beschrinkten wir uns auf kommunaler bzw. Kreis-
ebene exemplarisch auf ein Bundesland (Nordrhein-Westfalen) und auf Einrichtungen der

Suchtbetreuung und -pravention im engeren Sinne. Fur eine vollstandige Erfassung bedurfte

es einer Kontaktaufnahme zu allen Suchtprophylaxe-Fachkraften der Bundesrepublik -

sofern sie nicht indirekt im Schneeballverfahren erreicht werden konnten. Weitere poten-
tielle Kontaktpersonen waren auf dieser Ebene, in Analogie zu den Landesvereinigungen zur

Gesundheitsfbrderung z.B. die Gesundheitsamter, in Analogie zu den ubergeordneten Stel-
len der Madchen- und Jungenarbeit z.B. die Jugendamter und Ortliche Strukturen autono-

mer Ma.dchen- und Jungenarbeit. Wir kdnnen demnach nicht von einer tatsachlich flachen-

deckenden Befragung sprechen bzw. von einer vollstindigen Erfassung dokumentierter

geschlechtsbezogener Projekte in der Suchtpravention und Gesundheitsfdrderung

11

1

6

1

1

1

1

1

1
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Dennoch vermitteln uns die Anfragen uber die tatsachlich erhaltenen Projektberichte hinaus

einen Eindruck uber die Verbreitung des Geschlechteraspektes in der Suchtpravention und

Gesundheitsfardening. Wahrend die tatsachliche Umsetzung - wie gesehen - noch "in den

Kinderschuhen" zu stecken scheint oder aber implizit und zufiillig stattfindet, ist die Aufge-
schlossenheit gegenuber geschlechtsbezogenem Arbeiten im Gesundheits- und Suchtbereich

zwar von Stelle zu Stelle bzw. Fachkraft zu Fachkraft unterschiedlick insgesamt gesehen
aber groB. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, daB haufig darum gebeten wurde, die Ergeb-
nisse unserer Bestandsaufnahme an die Stellen ruckzukoppeln bzw. diesen ProjektabschluB-
bericht zur VerBgung zu stellen.

Uber die geringe Resonanz seitens der kommunalen und regionalen Fachkrafte k6nnen hier

nur Vermutungen angestellt werden. Die Reaktion muB nicht notwendigerweise Desinter-

esse am Thema bzw. seiner Irrelevanz in der praktischen Arbeit bedeuten; unsere anschlies-
sende Umfrage bei den bayerischen Fachkriiften vor Ort (vgl. Kap. 2.4) spiegelt groBes
Interesse und Aufgeschlossenheit gegenuber dem Geschlechteraspekt in der Suchtpraven-
tion wider. M6glicherweise sind eher befragungs- bzw. arbeitstechnische Hintergrande,
weniger das Thema ausschlaggebend.
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9.2 Zur regionalen Befragung bayerischer Projekte

9.2.1 Befragungsleitfaden

PROJEKTNAME:

Wieviele Jungen/Manner und wieviele Madchen/Frauen haben teilgenommen?

mannl.: weibl.:

War das erwartungsgemaB?

Wurden geschlechtsspezifische Themen konzeptuell in das Projekt aufgenommen?

0 ja 0 nein

Wenn ja, welche?

Wurden geschlechtsspezifische Themen seitens der jugendlichen TeilnehmerInnen

angesprochen?

0 ja [] nein

Wenn ja, welche?

Gab es unterschiedliche Reaktionen der Jungen (Manner) / der Madchen (Frauen) auf das

Projekt?

0 ja 0 nein
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Wenn ja, welche?

Wissen Sie von (anderen) Projekten, die geschlechtsbezogene Suchtpriivention anbieten?

0 ja 0 nein

Wenn ja, welche? (Name, Adresse, Kontaktperson)

Halten Sie einen starkeren Geschlechtsbezug in der Suchtpravention flir Ihre Zielgruppe fiir

wichtig?

0 ja 0 nein

Wenn ja, was ist Ihrer Ansicht nach notwendig dafir?

Gilt Ihre Projektbeschreibung im Ordner noch ("Projekte in der Suchtpravention", heraus-

gegeben von der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e,V.)?

0 ja 0 nein

Wenn nein, was hat sich geandert?

Anmerkungen/Kommentar:
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9.2.2 Rechercheschritte und Teilergebnisse

Ziel der explorativen Befragung bayenscher Projekte war, zu uberprufen, ob und inwieweit

geschlechtsbezogene Aspekte in der suchtpraventiven Praxis auch dort Berucksichtigung
finden, wo Projekte nicht explizit als "geschlechtsbezogen" bezeichnet werden. Die ange-
schriebenen Projekte bzw. Einrichtungen entstammen einer 1993 erstellten Projektsamm-
lung der Arbeitsstelle Jugendschutz Bayern, bezogen auf regionale Einrichtungen des

Jugendschutzes und der Suchtkrankenhilfe, und stellen ihrerseits eine - allerdings kriterien-

geleitete - Vorauswahl dar (vgl. Kap. 2.5).

Von den insgesamt 46 angeschriebenen Einrichtungen sandten 35 Einrichtungen die Frage-
bagen zurack. Postalisch nicht mehr erreichbar waren 5 Einrichtungen bzw. Projektfach-
krafte. Der Rucklaufbetrug bei den Einrichtungen 85% (35 von 41).

Von den insgesamt mit den Einrichtungen angeschriebenen 68 Projekten liegen Angaben zu

44 Projekten vor. Nicht erreichbar waren 5 Projekte (uber die nicht erreichten Einrichtun-

gen). Der Rucklauf betrug bei den Projekten 70% (44 von 63), Von den der Auswertung
zuganglichen 44 Projekten entftelen 21 Projekte auf den Freizeitbereich, 2 auf Betriebe, 7
waren Offentlichkeitsbezogen und 14 fanden im Kontext Schule statt. Bei der Beantwortung
der einzelnen Fragen waren Mehrfachnennungen moglich, d.h. Uberschneidungen bei den

Fragen sind muglich: Ein Projekt konnte sowohl konzeptionell Geschlecht berucksichtigt
wie z.B unterschiedliche Reaktionen bei Jungen und Miidchen hervorgerufen haben.

Geschiechtsbezug

Bei 15 Projekten wurde angegeben, geschlechtsspezifische Themen konzeptuell in das

Projekt aufgenommen zu haben. Bei 3 Projekten war die Angabe unklar. Bei 26 Projekten
wurden explizit keine geschlechtsspezifischen Themen konzeptuell aufgenommen.

Bei 25 Projekten wurde angegeben, die TeilnehmerInnen hatten geschlechtsbezogene The-
men von sich aus angesprochen. Bei 5 Projekten gibt es hierzu keine Angabe, und bei 14

Projekten wird dies verneint.

Bei 14 Projekten wurde angegeben, daB es unterschiedliche Real(tionen von Madchen und

Jungen auf das Projekt gegeben hatte. Bei 10 Projekten wurde hierzu keine Angabe ge-
macht, bei 20 Projekten wurde dies verneint.

Insgesamt spielten geschlechtsbezogenen Aspekte, sei es, daB sie konzeptuell berucksichtigt
und/oder von den TeilnehmerInnen thematisiert und/oder in den Reaktionen auf das Projekt
zum Ausdruck kamen, nach Aussagen der Fachkriifte bei 36 und damit 4/5 der Projekte eine

Rolle; lediglich bei 8 Projekten werden alle drei Fragen zum Geschlechtsbezug explizit ver-

neint.

Die befragten Projekte fanden zum gr6Bten Teil im Freizeitbereich statt, gefolgt von Projek-
ten, die in Kooperation mit Schulen bzw. Schulklassen durchgefiihrt wurden. Geschlechts-

bezogene Aspekte in der oben genannten Weise verteilten sich in etwa gleich auf diese
beiden Bereiche.
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Einstellung zu geschiechtsbezogener Suchtprtivention

23 von 35 Fachkraften halten einen starkeren Geschlechtsbezug in der Suchtpravention fijr

ihre Zielgruppe fiir wichtig, 2 Fachkrafte stimmen dem bedingt zu (in Abhangigkeit vom

Projekt). 7 Fachkrafte lehnen einen starkeren Geschlechtsbezug in der Suchtpravention fir

ihre Zielgruppe ab. 3 Fachkrafte enthielten sich einer Stellungnahme.

Von denjenigen, die einen stiirkeren Geschlechtsbezug beftirworten, wird hiedir als

notwendig angesehen:

mehr Wissen und Konzepte;
mehr Angebote filr Madchen, Angebote aber auch Rir Jungen;

- starkere Berucksichtigung der bekannten unterschiedlichen Problemlagen und Betroffen-

heiten von Sucht bei Madchen und Jungen;
verbesserte Rahmenbedingungen (Finanzen, Personalausstattung mannlich und weiblich,
Fortbildung etc.).
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9.3 Untersuchungsinstrumente fiir die Befragung von Schliisselpersonen

9.3.1 Checkliste mr Angaben zum Projekt

Checkliste filr Angaben zum Projekt

Kurz-/Langbezeichnung des Projektes:

angesiedelt bei:

Laufzeit:

beendet? El noch laufend? 0

einmalig? 0 kontinuierlich? [3

umfaflt(e) mehrere MaBnahmen: 0, insgesamt ..........

umfaBt(e) nur eine MaBnahme : 0

149



9.3.2 Inter·viewleitfaden

Gliederung des Interview-Leitfadens - Fragebereiche

1 Institution und Person, die das Projekt durchfihrt(e)

Rahmenbedingungen des Projektes (z.B. Ansiedlung, Art des

Projektes und Zielgruppe, formale Stellung, Unterstutzung durch

die Institution oder durch andere etc.)

3 Ziele des ProJektes

5 Resonanz aufdas Projekt

Allgemeine Fragen, Ausblick

2.

4. Kernfragen:
Die Geschichte des Projektes
- von der Initiative uber die Durchf hrung und die Arbeit

selbst bis zur Resonanz seitens der Jugendlichen -

6.
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(1) Institution

1.1 "Was ist das fur eine Institution, in der das Projekt durchgefilhrt wurde?"

Checkliste fiir Nachfragen:
Was macht die Institution?

Inwiefern arbeitet die Institution ganz oder in Teilbereichen

zu Geschlecht - zu Sucht ?

1.2 "Was machen Sie in dieser Institution?"

(2) Rahmenbedingungen des Projektes

2.1 "Uber welches Projekt m6chten Sie etwas erzahlen?"

2.2 "K6nnen Sie uns etwas zu den Rahmenbedingungen erzihlen?"

Checkliste fiir Nachfragen:
formal (Trager, Geldgeber etc.), inhaltlich

Ansiedlung an der Institution als regulare Arbeit?

Modellprojekt? (evtl. Sucht- und Geschlechtsaspekt gesondert
abfragen)
institutionalisiert oder Ergebnis von Spielraum/Eigeninteresse
bei fehlender Unterstutzung, Unterstutzung anderweit?

Zielgruppe

(3) Projektziele

3.1 "Meist werden fiir Projekte vorab bestimmte Ziele definiert? War das in

diesem Fall auch so? Was waren die Ziele?"

Checkliste fiir Nachfragen:
Welche Gewichtung haben unterschiedliche Ziele, z.B.

"offizielle" gegenuber pers6nlichen Zielen)7
Haben sich die Ziele im Projektverlauf verandert?
Welches Verhaltnis besteht zwischen den Zielen Ihrer Institu-
tion und den Zielen dieser MaBnahme?
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(4) Geschichte des Projektes

4.1 "Ktinnen Sie uns die Geschichte des Projektes erz hlen, von der Initiative
uber die Durchfuhrung bis zur Resonanz seitens der Jugendlichen?"

Checkliste fur Nachfragen:
wer hatte die Initiative?
wer hat Sie unterstutzt - wer hat Schwierigkeiten gemacht?
wer hat wann mitgearbeitet, mit welchen (Zusatz-)qualifika-
tionen, Arbeitserfahrungen und Motivationen?
was liefwie, wer kam?

4.2 "Welche Bediirfnisse wurden/werden vor und wiihrend der MaBnahme von

den Midchen/Jungen eingebracht und welche (entgegen Ihrer Erwartung)
nicht?"

4.3 "Wie war die Akzeptanz und Resonanz seitens der JungenLMUdchen?"

4.4 "Gab es 'Stolpersteine' seitens der Institution oder von anderer Seite?"

4.5 "War Vernetzung mit anderen MaBnahmen, Projekten, Personen etc. fir

dieses Projekt wichtig? Gab es so etwas?"

4.6.1 fur geschlechtsspezifische Projekte:
a) "K6nnen Sie noch einmal zusammenfassen, wo der Geschlechtsbezug
in dem Projekt liegt?"

fur unspezifisch deklarierte Projekte:
Zusatzfrage: "K6nnen Sie sich vorstellen, das Thema 'Geschlecht' auch

direkt in das Projekt einzubringen? Wie?"

4.6.1 fur stoff-/suchtspezijische Projekte:
b) "K6nnen Sie noch einmal zusammenfassen, wo der Suchtbezug in dem

Projekt liegt?"

fur unspezifisch dektarierte Projekte:
Zusatzfrage: "Kdmnen Sie sich vorstellen, das Thema Sucht auch direkt
in das Projekt einzubringen? Wie?"

"K6nnen Sie sich vorstellen, folgende Themen aufzugreifen: Alkohol -

Rauchen - illegale Drogen - Medikamente?"
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(5) Resonanz aufdas Projekt

5.1 "Wie war die Resonanz nach Beendigung des Projektes, und wie geht es

weiter?"

Checkliste fiir Nachfragen:
Resonanz vom Trager/F6rderer?
Resonanz von allgemeiner oder Fach-Offentlichkeit?
Erfolg der MaBnahme (bezogen auf die vorab formulierten/ver-
anderten Ziele)?
(wie) geht's weiter?

5.2 "Welche Voraussetzungen muBten nach Ihrer Erfahrung mit dieser MaB-

nahme erfullt sein, um optimal arbeiten zu k6nnen?"

Checkliste fur Nachfragen:
- Rahmenbedingungen?
- personell?
- qualifikations- und motivationsbezogen (evtl Defizite

in Aus- und Weiterbildung?)
- Kooperation/Vernetzung?

5.3 "Was meinen Sie ruckblickend: Was ist das Besondere an diesem Projekt
gewesen?"

(6) Allgemeine Fragen, Ausblick

6.1 "Haben Sie (als Person, in Ihrer Einrichtung) bestimmte theoretische

Grundpositionen fiir Ihre Madchen- bzw. Jungen-Priiventionsarbeit?"

6.2 "Welche Vernetzungen, Kooperationen und Quer-Verbindungen zu ande-

ren Bereichen der Pravention oder Gesundheitsfdrderung sind oder waren

wichtig fur Ihre Arbeit? Gibt es auch bestimmte KooperationspartnerInnen, die

Sie ablehnen?"

6.3 "Welche SchluBfolgerungen ziehen Sie aufgrund Ihrer Praxiserfahrungen
fiir die geschlechtsbezogene Suchtpriivention bzw. Gesundheitsf6rderung in

diesem Bundesland bzw. in Deutschland allgemein?"
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9.4 Zusammenstellung exemplarischer Praxisprojekte in Abhiingigkeit von

einzelnen Rechercheschritten

Projekte, ermittelt durch zweistufige Literaturrecherche (n=2):

Suchtpraventive Medienarbeit mit adoleszenten Jungen (1989), Kassel, offene

Jugendarbeit (2 Ver6ffentlichungen);
Suchtpraventive Gruppenarbeit mit 11-143*hrigen Madchen, MadchenGesundheits-

laden e.V., Stuttgart.

Projekle, ermittelt durch regionale und institutionelle Befragungen (n=9)

Projektgruppenarbeit mit 11-14jahrigen Madchen sowie 16-2(jahrigen Frauen zu

EBstilrungen und Sch6nheitsidealeg Hagen (NRW), AWO-Beratungsstelle filr Aiko-

hot-, Medikamenten-, EB- und Magersucht;
Selbsterfahrungs- und Konfliktldsungstraming Br Jugendliche - das Gordon Jugend-
training mit Madchen (1993/94), Jugend- und Kulturzentrum Lahnstein (Rheinland-
Pfalz);
Kajal - Madchen-Sucht - Ein Projekt (seit 1992), Verein Frauenperspektiven e.V.,
Hamburg,
Suchtpravention  r Auszubildende im Betrieb (im Rahmen des Modellprojekts Ge-

sundheitsibrderung flir Auszubildende im Betrieb des WIAD Stuttgart - Forderverein

filr soziale Arbeit Kirchentellinsfurt), November 1993 - Juli 1994;
Madchen - selbstbewuBt - bewuBter leben (1993), Zentralstelle fiir Suchtvorbeugung,
Kiel (Schleswig-Holstein);
"Sunrise" Lebensraume - Lebenstraume (Juli '94), Zentralstelle filr Suchtvorbeugung,
Kiel (Schleswig-Holstein);
Abenteuerwochenende mit Madchen des Wohnheimes St. Hildegard (26.6./ 27.6.19-

93), Fachstelle fitr Suchtprophylaxe Wuppertal;
"Madchen in Aktion - denn es gibt uns doch!" Madchenaktionstage in Bottrop vom

5.-15.4.1994, Netzwerk Madchenarbeit in Bottrop;
Gesundheitsfarderung filr auslandische und deutsche mannliche Jugendliche, Informa-

tionszentrum fiir Mannerfragen e.V., Frankfurt (T:lessen).

Projekle, ermittelt durch "sonstige" Kontakle und andere Quellen (n= 11)

Projekt "Miidchen erobern die StraBe" im Rahmen der suchtpraventiven Jugendarbeit
(April - Juli 1989), Senatsverwaltung kr Frauen, Jugend und Familie, Berlin;

- Tanzprojekt "Magic Shoes" flir Madchen (1993/94), Fachstelle Praivention des

Vereins Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Frankfurt/Main (Hessen);
Erlebnisreise "Gemeinsam mehr Meer erleben" Rir Madchen (Juli 1992), Mobile

Drogenpravention der Inneren Mission, Ansbach (Bayern);
Madchenpraventionsprojekt "Koralle" (Marz - Juli 1992), Psychosoziale Beratungs-
stelle des Caritasverbandes Br die Erzdiijzese Bamberg, AuBenstelle Forchheim

(Bayern);
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"gewichtig" - Eine Veranstaltungsreihe flir Madchen und Frauen zum Thema Korper-
gewicht und EBverhalten (seit 1994), Koordinationsstelle fur Suchtprophylaxe, Stadt

Pforzheim-Enzkreis  aden-Wurttemberg);
Kreativprojekt "Liebe, Lust und Leidenschaft" filr Madchen und Jungen (1990/91),
Mobile Teams zur Suchtpravention, Berlin;
Aktionswochen "Im Strudel der GeBhle" Br Madchen und Jungen (1993), Senatsver-

waltung fiir Jugend und Familie, Mobiles Team Charlottenburg in Zusammenarbeit

mit der Jugendfarderung Charlottenburg, Berlin;
"Hautnah - Aktionen rund um den K6rper" (August 1992 - Marz 1993), Projekte und

Workshops fiir Madchen und Jungeg Mobile Teams zur Suchtpravention, Berlin;
Schulausstellung "Boys und Girls 2000" ir Madchen und Jungen, Pravention und

Suchtberatung (PSB) im Jugendamt der Stadt Numberg (Bayern);
Wochenseminar "Dieses Kribbeln im Bauch, das du nie mehr vergiBt" fiir Madchen

und Jungen eines Jugendverbandes (Oktober 1991), Mobile Drogenprtivention Ans-

bach (Bayern);
"Die Kunst des Lebens" - Schulische Arbeitseinheiten zur Lebenskompetenzf6rde-
rung, Arbeitsstelle Pravention der Psychosozialen Beratungsstelle Air junge Men-

schen, Saarbracken (Saarland).
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