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1. Einordnung und Begrundung des Projektes

In den letzten Jahren ist der Alkoholkonsum am Arbeitsplatz zu-

nehmend in das Interesse der Offentlichkeit, der Sozialfor-

schung und der Praktiker in den Betrieben getreten. Untersu-

chungen der BZgA ergaben, daB 52 % aller Berufstdtigen zumin-

destens gelegentlich Alkohol am Arbeitsplatz konsumieren, 11 %

der Befragten in einer reprasentativen Umfrage gaben sogar an,

daB tdglich oder fast tdglich an ihrem Arbeitsplatz Alkohol ge-
1)

trunken wird.

Wichtig ist nicht allein die H6he des Konsums am Arbeitsplatz.

Der Alkaholkonsum wird von Berufstatigen in erheblichem MaBe

als Bewaltigungshandeln eingesetzt, das heiBt Probleme und ne-

gative Befindlichkeiten sollen durch Alkoholkonsum 'gedampft'

oder 'bewaltigt' werden. 37 % aller Berufstatigen verwenden

Alkohol in mindestens einer fur sie problematischen Situation

oder Befindlichkeit als 'Probleml6ser'.
2)

Es gibt eine Reihe von Bedingungen, die den hohen Alkoholkonsum

in den Betrieben unterstutzen. Dazu geh6rt die Verfugbarkeit

alkoholischer Getranke, bestehende Trinkrituale und der soziale

Druck, mitzutrinken.

Es zeigt sich auch ein Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum

am Arbeitsplatz und dem Grad der empfundenen Belastung durch

die Arbeit. In der Gruppe der Berufstatigen mit niedriger Be-

lastung trinken nur 4 % tdglich oder fast thglich Alkohol am

Arbeitsplatz, in der Gruppe der Berufstatigen mit sehr hoch

3)
empfundener Arbeitsplatzbelastung sind es dagegen 23 %.

In den Betrieben wird die Brisanz des Problemes spdtestens dann

fur die Mitarbeiter, die Vorgesetzten und die Betriebs- oder



Personalrdte deutlich, wenn eine Kundigung wegen AlkoholmiB-

brauches zur Diskussion steht. Vor allem in GroBbetrieben sind

in den letzten 10 Jahren Programme entstanden, die die Fruher-

kennung, Betreuung und Wiedereingliederung in den Betrieb von

Mitarbeitern mit Alkoholproblemen zum Ziel haben.

Als Erganzung zu diesen Aktivitdten verfolgt die BZgA mit ihrem

Projekt 'Alkohol und Arbeitswelt' einen prdventiven Ansatz. Es

geht um die Unterstutzung eigenaktiver Probleml6sungen in und

durch Betriebe und Institutionen. Belastungen in der Arbeits-

welt, die AlkoholmiBbrauch hervorbringen k6nnen, die Verfugbar-

keit alkoholischer Getranke, Trinkrituale und Kommunikations-

muster stehen dabei im Mittelpunkt. Zusammenh nge zwischen

Arbeit und Freizeit bilden daruber hinaus einen weiteren An-

satzpunkt.
Fur die Betroffenen soll ein bewuBterer Umgang mit Alkohol er-

reicht werden und die Entstehung von unmittelbaren Folgen (z.B.

Unfall) oder von langfristigen Folgen (z.B. Krankheit) uberhahten

Alkoholkonsums verhindert werden.

Im Projekt 'Alkohol und Arbeitswelt'· wurde neben den Aktivitaten

in Betrieben, der Bundeswehr und den Gewerkschaften ein Schwer-

punkt auf die berufstatigen Jugendlichen gelegt.

Ausschlaggebend dafur waren die folgenden Grunde:

1. Arbeit mit Berufsanfangern und berufstatigen Jugendlichen

ist ein auBerst gunstiger Ansatzpunkt fur MaBnahmen der Prd-

vention. Eine berufliche Sozialisation der Jugendlichen,

die Alkoholkonsum mit bestimmten Trinkritualen am Arbeits-

platz und mit Mustern des Bewhltigungshandelns verbindet,

soll verhindert werden, bevor sie uberhaupt entsteht.

2. Berufstatige Jugendliche sind besonders gefahrdet. Wie

schnell eine solche negative berufliche Sozialisation hin-

sichtlich des Alkoholkonsums sich entwickelt, zeigen die

Zahlen einer reprisentativen Befragung von 12-25jahrigen

2



durch die BZgA im Jahre 1982. Im Vergleich zwischen 14-20-

jahrigen Schulern und berufst tigen Jugendlichen ergibt sich

in allen Indikatorenbereichen fast eine Verdoppelung der

Alkoholaffinitat bei den berufsthtigen Jugendlichen.
"

- 34 % der Berufstatigen hatten schon mehr als dreimal

einen richtigen Alkoholrausch (gegenuber 17 % der Schuler).

- 17 % der Berufst tigen trinken taglich Bier (gegeniiber

4 % der Schuler).

- 9 % der berufst tigen Jugendlichen geben an, Bier im all-

„
4 )

gemeinen auch am Arbeitsplatz zu trinken.

3. Obwohl die Daten auf eine h6here Gefahrdung der berufstatigen
5)

Jugendlichen, die knapp 50 % dieser Altersgruppe umfassen

hinweisen, gibt es fur sie so gut wie keine speziellen Pra-

ventivprogramme.

4. Auch wenn die Evaluierung praventiver Aktivitaten groBe metho-

dische Schwierigkeiten bereitet und von daher unmittelbare

Erfolge oder MiBerfolge schwer nachweisbar sind, bleiben pr -

ventive Aktivit ten aber notwendig, da eine Begrenzung auf

Ma Bnahmen der Fruherkennung, Fruhbehandlung, Therapie und

Rehabilitation nicht nur dem Problem immer nur hinterher-

hinkt, sondern viele Chancen vorbeugender Intervention aus-

laBt.

In einer Voruntersuchung in der Chemie-Industrie im Raum K6ln

und Bremen/Norddeutschland wurde als Praxisfeld fur die Ent-

wicklung praventiver Aktivitaten die betriebliche und gewerk-

schaftliche Jugendbildungsarbeit vorgeschlagen. Uber betrieb-

liche Jugendbildungsarbeit k6nnen Jugendliche aus GroBbetrieben

erreicht werden, uber die gewerkschaftliche Jugendbildungs-

arbeit zusatzlich Jugendliche aus Kleinbetrieben.

3
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Die Projektvorarbeiten legten eine dreiphasige Projektdurch-

fuhrung nahe:

In der ersten Phase .finden Seminare mit Jugendlichen in ausge-

w8hlten Betrieben und im Rahmen der gewerkschaftlichen Jugend-

bildungsarbeit statt.

Die Seminare knupfen an den persdnlichen Erfahrungen der

Jugendlichen an und beziehen ihre Arbeits-, Freizeit- und Fa-

miliensituation ein. Sie sollen eigenverantwortliches Handeln

f6rdern. Die Entwicklung und Erprobung von m6glichen Seminar-

inhalten und -methoden steht dabei im Vordergrund.

In der zweiten Phase werden auf der Grundlage des in Phase 1

erarbeiteten Vorgehens Multiplikatorenseminare durchgefuhrt.

Ziel dieser Seminare ist es, die Multiplikatoren zu bef higen,

im Rahmen ihrer Bildungsarbeit primarpraventiv hinsichtlich

des Alkoholkonsums tatig zu werden. Sie sollen auch befihigt

werden, mit dem - haufig - hohen Alkoholkonsum von Jugendlichen
im Rahmen der Seminarfreizeit umzugehen.

Multiplikatoren sind im Rahmen der gewerkschaftlichen Arbeit

haupt- und ehrenamtliche gewerkschaftliche Jugendfunktiondre,

fur Jugendliche zust ndige Betriebs- und Personalratsmitglieder,

Jugendvertreter, Teamer von Jugendbildungsseminaren und die

Jugendsekretare. Fur die betriebliche Jugendbildungsarbeit
sind Multiplikatoren die Ausbilder, Lehrkrafte betrieblicher

Bildungsarbeit, die im Rahmen der betrieblichen Suchthilfe ein-

gesetzten Fachleuchte und Helfer sowie u.u. Mitarbeiter der

Personal- oder Sozialabteilung der Betriebe.

In der dritten Phase soll ein Schulungsleitfaden fur Multipli-

katoren erstellt werden. Er soll eine theoretische Einfuhrung

in das Problem Alkohol und Arbeitswelt und die spezielle Ge-

2. Dreiphasige Projektdurchfuhrung



f hrdung der Jugendlichen beim Eintritt in das Berufsleben geben.

Er soll praktische Hilfen fur die Jugendbildungsarbeit und fur

die Behandlung der Suchtproblematik auf Seminaren bereitstellen,

sowie fur die Verbindung von inhaltlicher Seminararbeit und

Seminarfreizeit. Daruber hinaus werden Hinweise fur die Dis-

kussion und Erprobung neuer Verhaltensweisen, die sich sucht-

prophylaktisch positiv bei den Jugendlichen auswirken k6nnen,

entwickelt.

Die erste Projektphase erstreckte sich von September 1983 bis

August 1984. In dem hier vorliegenden Bericht werden die Vor-

untersuchungen und die Ergebnisse der 1. Projektphase sowie

SchluBfolgerungen fur die weitere Projektarbeit dargestellt.

3. Beschreibung der Zielgruppe

3.1. Allgemeine Beschreibung der Zielgruppe 'berufstatige

Jugendliche'

3.1.1. Abgrenzung der Zielgruppe

Die Zielgruppe der Jugendlichen ist dadurch bestimmt, daB sie

berufstatig ist. Dadurch grenzt sie sich ab von Schulern, Stu-

denten oder Arbeitslosen. SchwerpunktmaBig ging es um die Be-

rufsanfanger, die direkt nach dem Schulbesuch berufstatig werden,

da hier eine besondere Gefahrdung gegenuber den gleichaltrigen

Nichtberufstatigen festgestellt wurde.

Deswegen wurden fur das Projektfeld 'betriebliche Jugendbildungs-

arbeit' Teilnehmer ausgewahlt, die sich in einer betrieblichen

Berufsausbildung befanden als Anlernlinge oder Auszubildende.

Im Projektfeld 'gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit' waren

daruber hinaus auch Teilnehmer, die ihre Berufsausbildung schon

abgeschlossen hatten.
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Es ergab sich die folgende altersm8Bige Eingrenzung der Ziel-

gruppe: Nach unten hin war sie bestimmt durch den Zeitpunkt des

Berufseintritts, der in der Regel nicht vor dem 15. Lebensjahr

erfolgt. Nach oben hin wurden Jugendliche bis 30 Jahre erfaBt.

Im Projektfeld 'Betrieb' waren es Jugendliche bis ca. 22 Jahre,

da zu diesem Zeitpunkt bei den meisten Jugendlichen die be-

triebliche Ausbildung abgeschlossen ist. Im Projektfeld 'Ge-

werkschaft' beteiligten sich auch noch Teilnehmer bis 30 Jahre.

3.1.2. Relative GraBe der Zielgruppe

In der Altersgruppe der 15- bis 20jahrigen geh6ren 48,5 % der

5)Manner und 41,4 % der Frauen zu den berufstatigen Jugendlichen.

Dabei nimmt der Anteil der Schuler und Studenten zwischen dem

15. und dem 20. Lebensjahr immer mehr ab: 91 % der 15jahrigen
sind Schuler, bei den 17jahrigen sind es 45 %, aber nur 17 %

6)der 20jahrigen sind noch Schuler oder Studenten.

Historisch gesehen ist die Gruppe der Berufstatigen unter den

15- bis 20jahrigen durch die verlangerung der Schulzeit und

die Erh6hung des Anteils der Studenten, Fach- und Fachhochschuler

kleiner geworden. 1957 waren noch 80 % der jungen Manner und

7)76 % der jungen Frauen in dieser Altersgruppe berufstdtig.

3.1.3. Allgemeine Merkmale der Zielgruppe

Wenn man entwicklungspsychologisch den Eintritt in das Berufs-

leben als Zeitpunkt des Erwachsenwerdens festlegt, so liegt

dieser Zeitpunkt bei einem 15 jdhrigen Lehrling zehn Jahre fruher

als beim 25jdhrigen Akademiker, der erst nach seinem Studium

in das Berufsleben eintritt.

Die allgemeine Situation des berufstatigen Jugendlichen ist

folgendermaBen gekennzeichnet:

6



Er verfugt schon uber ein eigenes Einkommen, auch wenn dieses

oftmals noch gering ist. Er hat eine geregelte Arbeitszeit, die

gegenuber dem Schuler und Studenten durch weniger Ferien und

weniger frei verfugbare Zeit gekennzeichnet ist. Seine Allge-

meinbildung wird nur noch wenig gef6rdert, den Hauptanteil
nimmt jetzt die berufliche Bildung ein. Sein Status dndert sich,
durch den Beruf und das eigene Einkommen wird er dkonomisch

selbstandiger. Dies ist in der Regel auch verbunden mit einer

Ver8nderung des Freundeskreises.

Die betriebliche Situation ist folgendermaBen gekennzeichnet:
Der Jugendliche kommt in ein direkteres Abhangigkeitsverhalt-

nis durch den Meister oder Vorgesetzten, als dies vorher fur

ihn als Schuler gegenuber den Lehrern bestanden hat. Als Be-

rufsanfanger steht er auf der niedrigsten Stufe der betrieb-

lichen Hierarchie. Er wird mit der Erwachsenenwelt und den

besonderen Anforderungen am Arbeitsplatz konfrontiert und muB

darauf reagieren. Er erhalt aber auch Selbstbestatigung durch

die geleistete Arbeit und kann praktische Fahigkeiten entwickeln

und zeigen, die in der Schule nur selten gef 6rdert wurden.

Aus dieser Veranderung in der Lebens- und Arbeitssituation des

Jugendlichen ergeben sich weitreichende Konsequenzen, die den

Alkoholkonsum in erheblichem MaBe beeinflussen.

3.2. Alkoholkonsumverhalten der berufstdtigen Jugendlichen

3.2.1. Haufigkeit des Alkoholkonsums

Mit dem Eintritt in das Berufsleben nimmt der Alkoholkonsum

bei den Jugendlichen stark zu. Alle bekannten Untersuchungen

belegen besonders deutlich fur die unter 20jahrigen und im

7



Vergleich zwischen den Schulern und den Berufsschulern diese

Tatsache.

Nach der schon oben zitierten reprdsentativen Befragung der

12- bis 25jhhrigen (BZgA) aus dem Jahre 1982 zeigt sich, daB

fast doppelt soviele 14- bis 20jahrige Berufstatige mindestens

einmal pro Woche Bier trinken, wie die gleichaltrigen Schuler.

Die Anzahl der taglich Bier Trinkenden ist sogar mehr als vier

mal so hoch. Auch die Anzahl derer, die schon einmal einen

richtigen Alkoholrausch gehabt haben und derer, die das schon

mehr als dreimal hatten, ist nahezu doppelt so hoch. (siehe

Tab. 1)

Bei den Mddchen ist zwar die absolute Konsummenge niedriger

als bei den Jungen, aber auch hier ist der sprunghafte Anstieg

der Konsumwerte der berufstatigen Madchen gegenuber den Schu-

lerinnen festzustellen.

Die hier vorgestellten Werte zeigen auch, daB die haufig unter-

suchte Schichtzugeh6rigkeit, der erheblicher EinfluB im Trink-

verhalten nachgesagt wird, hier keine entscheidende Rolle spie-
len kann. Denn die Hauptschuler, die der Unterschicht zugerech-

net werden, haben den Realschulern und Gymnasiasten vergleich-

bare Werte. DaB ihre Werte sogar noch etwas niedriger liegen

als bei den anderen Schulergruppen, liegt daran, daB bei Real-

schulern und Gymnasiasten mehr altere Schuler erfaBt sind und

allgemein in dieser Altersstufe der Alkoholkonsum mit zunehmen-

dem Alter wachst.

Diese Ergebnisse werden best tigt durch andere Untersuchungen,

in denen Schuler und Berufstatige miteinander verglichen werden.

Da die Berufsschuler sich uberwiegend in der dualen Ausbildung

befinden - also die Berufsschule neben ihrer betrieblichen Aus-

bildung besuchen - kannen mit diesen Zahlen Schuler und gleich-

altrige Berufstatige verglichen werden.

-8-



Tab. 1: Die Entwicklung der Alkohol:iffi.nitiii heim Ubergang ins F.rwi,chsetienieben

BIERKONSUM

- mindestens 1mal

pro Woche

- taglich

Schon mal einen richti-

gen Alkohlrausch gehabt

- mehr als 3x

Am Abend vor dem

Interview Bier getrunken

Am Wochenende vor dem

Interview Bier getrunken

Wo [rinken Sie Bier im

allgemeinen

- am Arbeitsplatz

Tab. A: Vergleich m3nnlicher und weib-

licher Schuler und Berufsta[iger

nuti,itiche Jugendliche
14-20 Jahre

Schiiler Ber,ifs·

matige

1 %

wcibl iclie .lugendl i,·l,p

14-20 Jal,re

Sc huIer Heri,[s-

L3tige

2 2

Quelle: Reprasentative Befragung von 12-25jahrigen (BZZA, 1982)

Tab. B: 14-17jahrige Schuler und

Berufs[atige

14 - ililhrige

Ila,ip[si·I,ii ler Realscl,Bler (:ymnasiastcii Berucstutizek
Lehrlinge

Tab. C:

Arbei[slose

14-20jlhrige
Arheieslose

aus: Alkohol und Arbaitswelt, Hrsg.: BZgA, Kaln 1984, S. 18

Indikatoren fur

Alkoholaffinicdt

% Z Z. Z 2

*
F

37 65 15 28 17 25 22 44 52

4 17 5 2 12 4

42 70 27 43 25 29 23 52 61

17 34 3 13 6 6 6 36 34
/0

27 44 8 20 9 16 15 30 28

35 65 17 27 21 24 25 48 48

9 2 9



Jasinsky hat in einer Untersuchung an ca. 10.000 Schulern in

Hamburg festgestellt, daB der Anteil der 'Trinker' bei den

Berufsschulern fast doppelt so hoch lag, wie bei den Schulern

der anderen Schultypen. 'Trinker' waren im Sinne dieser Unter-

suchung Personen, die in den letzten beiden Monaten vor der

8)
Befragung 1- bis 5mal Alkohol getrunken haben.

Auch die Infratest-Befragung im Auftrag der Bundesregierung

und verschiedener Bundeslander von ca. 12.000 Jugendlichen

kommt zu gleichen Ergebnissen.

Der Anteil der Berufsschuler an den regelmaBigen Alkoholkonsu-

menten ist mehr als doppelt so hoch wie bei den ubrigen Schulern.

RegelmaBige Alkoholkonsumenten sind nach dieser Untersuchung

Personen, die taglich oder mehrmals w6chentlich ein oder mehre-

re alkoholische Getrinke zu sich nehmen. (siehe Tab. 2)

Die Untersuchung zeigt, daB es zwei Tendenzen bei der Zunahme

des Alkoholkonsums in dieser Altersstufe gibt:

1. Der Alkoholkonsum steigt mit zunehmendem Alter.

2. Der Alkoholkonsum steigt mit dem Eintritt in das Berufsleben.

Diese Altersabhangigkeit erklart auch, warum die Studenten

einen h6heren Anteil an regelmaBigen Alkoholkonsumenten haben

als alle Schulergruppen.

Die besondere Gefahrdung der unter 20jahrigen berufstatigen

Jugendlichen ergibt sich daraus, daB entgegen der kontinuierli-

chen altersbedingten Zunahme des Alkoholkonsums, wie sie bei

den anderen Gruppen zu sehen ist, mit dem Eintritt in das Be-

rufsleben in einem fruhen Alter eine sprunghafte Zunahme des

regelmdBigen Alkoholkonsums feststellbar ist.
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Tab. 2: Aufschlusselung der regelmhBigen Alkoholkonsumenten

nach Geschlecht, Alter, Schichtzugeh6rigkeit und

Beruf.

Befragung von ca. 12.000 Jugendlichen:

Regelm8Bige Alkoholkonsumenten sind Personen, die tag-

lich oder mehrmals w6chentlich ein oder mehrere alko-

holische Getranke zu sich nehmen.

24%
rdgelmaSIge
Alkoholkon.
su menten

RegelmaBiger Alkoholkonsum

Geschlecht

Alter

12-14
15-17
18 - 20
21-24

Soztale Schlcht

Unterschlcht
Untere Mltteischicht

Mittelschtcht
Obere Mittelschicht
Oberschicht

Schute/Beruf

Hauptschule
Realschule

Gymnasium
Unlversitat
Berufl. Schuten

aus: Konsum und MiBbrauch von Alkohol, illegalen Drogen,

Medikamenten und Tabakwaren durch junge Menschen,

Hrsg.: Bundesminister fur Jugend, Familie und Gesundheit,

Bonn, 1983, S. 23

11

%
m 34.
W 13

3

18
31
39

23
22

25

24
24

6

10
15

39

28



3.2.2. Entwicklung des Alkoholkonsums und der Alkoholgef hrdung
in den letzten Jahren

Wie sich der Alkoholkonsum und die Alkoholgefahrdung fur diese

Zielgruppe im Vergleich zu den anderen Gruppen entwickelt hat,

geht aus den vorgenannten Untersuchungen und Befragungen nicht

hervor.

Daten hierfur liegen nur in 'Jugend fragt Jugend - Reprdsentativ-

erhebungen bei Jugendlichen in Bayern 1973, 1976, 1980' vor.

Danach ist der Anteil der regelmhBigen Alkoholkonsumenten von

9)53 % 1973 auf 37 % 1980 zuruckgegangen. Dieser Ruckgang
betrifft sowohl die Schuler und Studenten als auch die berufs-

t8tigen Jugendlichen. Anders sieht es allerdings beim Grad der

Alkoholgefahrdung aus. Hier hat der Grad der Gefahrdung bei den

Schulern und Studenten sowohl nach dem Alkoholkonsum-Index
 

++
als auch nach dem Alkoholgefahrdungsindex in der Regel
zwischen 1976 und 1980 abgenommen, bei den Berufsschulern, den

Arbeitern, Angestellten und Beamten hat er aber in der Regel
zwischen 1976 und 1980 zugenommen. (siehe Tab. 3)

Da sich diese Daten nur auf ein Bundesland beziehen und die

Verdnderungen teilweise nur geringfugig sind, k6nnen diese Da-

ten fur das Bundesgebiet nicht verallgemeinert werden.

Es ware wichtig, durch weitere Langsschnittuntersuchungen fest-

zustellen, ob dieser Trend der letzten Jahre - Abnahme der

Gef hrdung bei Schulern und Studenten, Zunahme der Gefahrdung
bei berufstatigen Jugendlichen - bundesweit feststellbar ist.

+ Der Alkoholkonsumindex beruht auf den Angaben zur Trinkhiufig-
keit und Trinkmenge alkoholischer Getranke. Der in einer be-
stimmten Zeiteinheit aufgenommene Alkohol wurde nach Punkten
bewertet, aus denen fur jede Person ein Indexwert zwischen
0 und 8 Punkten ermittelt wurde. Als alkoholgefahrdet gelten
Personen mit der Indexzahl 7 bis 8. 10)

++ Der Alkoholgefahrdungsindex stutzt sich auf eine Merkmals-
liste mit 14 Statements zu alkoholabhangigem Trinkverhalten
auf somatischem, psychischem und sozialem Gebiet nach Feuer-
lein. Als stark gefahrdet gelten Personen mit Indexwerten
zwischen 4 und 14. 11)
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Tab. 3: Repr8sentativerhebung bei bayerischen Jugendlichen

1976 - 1980

Entwicklung der Alkoholgefahrdung zwischen 1976 und 1980,

aufgeschlusselt nach Geschlecht und Beruf

Gefahrdete

insgesamt

Ubersicht uber die Alkoholgefahrdung
bei 12- bis 24jahrigen Jugendlichen

Alkoholkonsum-
index:
1976:50/0 (N-2441)
1980: 50/0 (N - 2033)

Alkoholgefihrdungs-
index:

1976: 60/0 (N-2441)
1980: 50/0 (N - 2033)

Geschlecht

Schute/Berut

Hauptschule
Realschule

Gymnasium
Universitat
Berufl. Schulen

Arbeiter

Angestellte/
Beamte

Alkohol-

konsum-

index
1976 1980

Alkohol-

gefahrdungs-
index

1976 1980

90/0 110/0 8% 8%

10/0 0% 40/0 2%

0%
10/0

10/0

60/0
4%

10/0

00/0

00/0

20/0

80/0

3%
30/0

30/0

7%
7%

40/0

20/0

10/0

3%
7%

aus: Jugend fragt Jugend; Alkohol, Drogen, Medikamente, Tabak

Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium des Innern und fur

Arbeit und Sozialordnung, Munchen 1982, S. 46

13
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130/0 160/0 8% 9%

5% 60/0 60/0 7%



Unabhangig davon, daB weitere Untersuchungen notwendig sind,

deuten die vorhandenen Ergebnisse darauf hin, daB sich der Zu-

sammenhang zwischen Berufst tigkeit und Alkoholgef hrdung bei

jungen Menschen in den letzten Jahren versthrkt hat. Dies

k8nnte auf Veranderungen am Arbeitsplatz oder auf Veranderungen

in der subjektiven Haltung der Jugendlichen zur Arbeit zuruck-

zufiihren sein. Deutlich wird damit die Notwendigkeit besonderer

PraventionsmaBnahmen fur diese Zielgruppe.

3.2.3. Alkoholkonsum im Zusammenhang mit der Arbeit

3.2.3.1. Rechtliche Situation

Die rechtliche Situation des Alkoholkonsums am Arbeitsplatz
ist fur die Jugendlichen speziell im Jugendarbeitsschutzgesetz

geregelt. Danach hat der Arbeitgeber fur die Gesundheit und

fur die Arbeitskraft des Jugendlichen zu sorgen. § 31 Abs. 2

regelt das Verbot der Abgabe von Alkohol:

"Wer Jugendliche beschaftigt, muB sie vor k8rperlicher Zuchti-

gung und Mi Bhandlung und vor sittlicher Gefahrdung durch andere

bei ihm Beschdftigte und durch Mitglieder seines Haushalts an

der Arbeitsst8tte und in seinem Haus schutzen. Er darf Jugend-

lichen unter 16 Jahren keine alkoholischen Getranke und Tabak-

waren, Jugendlichen uber 16 Jahren keinen Branntwein geben."

Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 14, aber noch

nicht 18 Jahre alt ist.

§ 58 regelt Verst6Be des Arbeitgebers gegen das Abgabeverbot.

Daruberhinaus gelten naturlich auch fur die Jugendlichen die

allgemeinen Bestimmungen und spezielle betriebliche Vereinba-

rungen, die den Alkoholkonsum oder ein Alkoholverbot in den

Betrieben regeln.
12)
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3.2.3.2. Der Arbeitsplatz als Trinkort

3.2.3.2.1. Konsumhaufigkeit am Arbeitsplatz allgemein

Fur die jugendlichen Berufstitigen ist der Arbeitsplatz nicht

der h ufigste Trinkort. Trotzdem ist es wichtig zu untersuchen,

wieweit auch von ihnen schon am Arbeitsplatz Alkohol konsu-

miert wird.

Die erwdhnte repr sentative Befragung ·von 12- bis 15 jdhrigen

durch die BZgA aus dem Jahre 1982 ergab, daB bei den 14- bis

20j hrigen berufstdtigen Jugendlichen 9 % der Mdnner und 2 %

der Frauen angaben, im allgemeinen Bier auch am Arbeitsplatz
13)

zu trinken. Fahrenkrug, Huber und Lehr haben in einer Be-

fragung in Schleswig-Holstein die Trinkorte bei Schulern unter-

sucht. Obgleich hier nicht systematisch zwischen Schule und

Betrieb unterschieden wurde, sind die Werte interessant. Bei

den Berufsschulern - also den berufst tigen Jugendlichen -

gaben 6 % an haufig, 11 % manchmal und 30 % selten im Betrieb

oder in der Schule Alkohol zu trinken. Die Schuler der ubrigen

Schultypen tranken sehr viel weniger in der Schule. Nur ca.

1 % oder weniger gaben an, haufig in der Schule zu trinken,

1 % selten.

Je nach Schultyp trinken nach diesen Ergebnissen zwischen 3

14)und 7 % der Schuler in der Schule manchmal Alkohol.

Die berufstatigen Jugendlichen trinken also nicht nur wie oben

dargestellt mehr Alkohol als die Schuler, sondern sie tun dies

auch viel haufiger in der Schule oder am Arbeitsplatz, obwohl

dies eigentlich fur den Alkoholkonsum von jungen Menschen ta-

buisierte Orte sind.

15



- 16 -

3.2.3.2.2. Konsum in der Lehrwerkstatt

Eigene Befragungen von Jugendlichen, Jugendvertretern, Ausbil-

dern, Betriebsrdten, Sozialberatern und Personalleitern in

15 Gr08- und Mittelbetrieben verschiedener Branchen ergaben

ubereinstimmend, daB in den Lehrwerkstatten so gut wie kein

Alkohol von den Jugendlichen getrunken wird.

Was sind die Grunde hierfur? Im Ausbildungsbereich ist die Kon-

trolle des Einzelnen sehr viel starker als spater am Arbeits-

platz. Die Jugendlichen werden intensiv angeleitet und regel-

mhBig in ihren Leistungen beurteilt. Die Jugendlichen haben

Angst, wegen Alkoholkonsum ihren Arbeits- und Ausbildungsplatz

zu verlieren und sich damit ihr weiteres Leben zu verbauen. In

der gegenwdrtigen Arbeitsplatzsituation, wo nur noch wenige

oder keine Lehrlinge von den Betrieben nach der Lehre ubernommen

werden, will man sich dadurch nicht die Chance auf einen Ar-

beitsplatz nehmen. Die Angst allein reicht aber als Erklarung

fur das Nichttrinken nicht aus. Hinzu kommt, daB die Jugend-

lichen sich wahrend der Ausbildung im positiven Sinne starker

theoretisch und praktisch gefordert sehen. Demgegenuber ist in

der Regel die Arbeit nach der Ausbildung weniger abwechslungs-

reich. Sie besteht mehr aus Routine und bietet weniger Neues.

Hinzu kommt, daB auch bei vorhandener, aktueller Unzufriedenheit

mit der Arbeitssituation die abgeschlossene Ausbildung ein sehr
15)hoch bewertetes Ziel ist. Von daher wird das Alkoholverbot

in der Lehrwerkstatt weitgehend befolgt.

3.2.3.2.3. Konsum bei der Integration in den Arbeits- und

ProduktionsprozeB

Nach dem Besuch der Lehrwerkstatt werden die Jugendlichen im

letzten Teil ihrer Ausbildung in der Regel in andere betrieb-



liche Abteilungen integriert. Anlernlinge und ungelernte Ar-

beiter sind meistens von Anfang an in den normalen Arbeitspro-

ze8 integriert und auch bei kleineren Betrieben ohne eigene

Lehrwerkstatt sind die Lehrlinge Arbeitsgruppen der Erwachsenen

zugeordnet. Sie sind dadurch direkt mit den betrieblichen Trink-

ritualen konfrontiert. Im Rahmen der Voruntersuchung wurde von

verschiedenen Verhaltensweisen der Erwachsenen gegenuber den

Jugendlichen berichtet..Sie werden von einigen aufgefordert mit-

zutrinken oder sogar ihren alkoholischen Einstand in die neue

Arbeitsgruppe zu geben. Andere Erwachsene versuchen, die jungen

Menschen vom Alkoholkonsum fernzuhalten. Bei Vorliegen einer

hohen Bedeutung des Alkoholkonsums fur das 'Betriebsklima'

fiihlten sich dann Jugendliche dadurch aber nicht fur voll ge-

nommen bzw. aus dem Kollegenkreis ausgeschlossen. So z.B. in

einem Betrieb, wo zur Weihnachtszeit und zu Sylvester die Lehr-

linge aus den betrieblichen Abteilungen in die Lehrwerkstatt

zusammengerufen wurden, um sie so von den zu diesem Zeitpunkt

ublichen Trinkgelagen fernzuhalten.

3.2.3.2.4. Verbindung von Betrieb und Freizeit

In einigen Betrieben wurde von Alkoholkonsum bei Jugendlichen

dann berichtet, wenn eine Verbindung von betrieblichem Umfeld

und Freizeit vorlag: auf Festen wie z.B. Weihnachtsfeier, Ent-

lassungsfete etc. kommt es oft zu uberm Bigem Alkoholkonsum

durch einzelne Jugendliche. Dies wurde von betrieblicher Seite

allerdings nicht als besonders besorgniserregend eingestuft,

da es ja nicht wahrend der regularen Arbeitszeit stattfindet.

Auch bei mehrtigigen Fahrten im Rahmen der betrieblichen Jugend-

bildungsarbeit, wie sie einige GroBbetriebe regelmaBig durch-

fuhren, konsumierten Jugendliche oft ubermiBig Alkohol.

Aus uberbetrieblichen Ausbildungsstatten, in denen die Jugend-

lichen mehrw6chigen Blockunterricht absolvieren und internats-

maBig untergebracht sind, wurde von erheblichen Alkoholpro-

blemen berichtet.
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3.2.4. Alkoholkonsum im Rahmen der gewerkschaftlichen Jugend-

bildungsarbeit

Ober den Alkoholkonsum im Rahmen der gewerkschaftlichen Jugend-

bildungsarbeit liegen keine Untersuchungen vor. Hier fuhrten

wir eigene Befragungen von Jugendlichen, ehrenamtlichen und

hauptamtlichen Jugendfunktionaren, Jugendbildungssekretaren

und Bundesjugendsekrettiren im DGB, in sechs Einzelgewerkschaf-

ten und an zwei Bundesjugendschulen durch. Dabei zeigte sich,

daB der hohe Alkoholkonsum von berufstatigen Jugendlichen sich

auch auf gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit auswirkt. Es

wurde von erheblichen Beeintrachtigungen der Arbeit durch den

hohen Alkoholkonsum am Abend berichtet.

Wie problematisch dieses Verhalten der Jugendlichen von den

Funktion ren eingeschatzt wird, hangt weitgehend von ihrem

eigenen Trinkverhalten und ihrer Einschatzung des Alkoholkon-

sums ab.

3.2.5. Ursachen des hohen Alkoholkonsums der berufstatigen

Jugendlichen

Im Vordergrund der folgenden Darstellung stehen entwicklungs-

psychologische Aspekte, das heiBt Erkldrungen, die sich aus

den allgemeinen Anforderung und Entwicklungsbeindungen in die-

sem Lebensalter sowie aus den besonderen Lebensumstanden wie

Arbeitswelt und Freizeit dieser Gruppe ergeben.

In diesen Bereichen unterscheidet sich diese Gruppe besonders

von anderen Jugendlichen.

3.2.5.1. Entwicklungspsychologische und motivationale Aspekte

Entwicklungspsychologisch bedeutet die beginnende Berufstatig-

keit eine massive Umwalzung der bisherigen Lebensweise der

Jugendlichen. Sie sind in der Verantwortung sehr viel st rker
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auf sich selber gestellt. Ihr Tagesrhythmus verandert sich

und es werden andersartige Anforderungen an sie gestellt. Sie

beginnen sich in die Erwachsenenwelt hineinzuleben. Da in der

Erwachsenenwelt der Alkoholgebrauch eine maBgebliche Rolle spielt,

ist diese Entwicklung notwendig damit verbunden, daB der Jugend-

liche einen ihm adaquaten Umgang mit Alkohol finden muB.

Die Umbruchsituation - Beginn der 6konomischen Selbstandigkeit,

Einstieg in die Arbeitswelt, Abl6sung vom Elternhaus, verander-

te Peer-group, verdndertes Sexualverhhlten, veranderte Frei-

zeitsituation - fuhrt zu Spannungen, bei deren Bewaltigung Alko-

hol als ein m gliches Mittel spannungsreduzierend eingesetzt

werden kann.

Fahrenkrug, Huber und Lehr untersuchten in Schleswig-Holstein

die Trinkmotivation von Jugendlichen. Sie unterschieden

zwischen

1. Konformit tsorientiertem Trinken in geselligem hduslichem

Rahmen und in der Gleichaltrigengruppe.

2. Problemorientiertem Trinken bei Bew8hrungsproben oder

18ngerer Dauer von StreB als Spannungsreduzierung.

3. Imitatorischem und antizipatorischem Trinken um die Erwachse-

nen nachzuahmen bzw. das Erwachsensein vorwegzunehmen.

Dabei nannten die berufstatigen Jugendlichen haufiger das pro-

blemorientierte Trinken (51 %) als die gleichaltrigen Schuler

(ca. 40 %). W&hrend bei den Schulern das konformitatsorientierte

Trinken und das problemorientierte Trinken eine etwa gleich

groBe Rolle spielen, hat das problemorientierte Trinken fur die

berufstatigen Jugendlichen eine greBere Bedeutung. Das Imitations-

16)trinken rangiert bei beiden Gruppen erst an dritter Stelle.

Die BZgA stellte 1983 als Ergebnis ihrer Jugendbefragungen fest,

daB alkoholgefahrdete Jugendliche haufiger als andere ihre

Probleme fur sich behalten und sich haufig unverstanden fuhlen,
17)

wenn sie daruber reden.
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- 20 -

3.2.5.2. Bedeutung des Arbeitsplatzes fur den Alkoholkonsum

In der Literatur wird die Bedeutung des Arbeitsplatzes fur

den Alkoholkonsum der Jugendlichen betont. Kluge und StraBburg

fassen ihre Ergebnisse folgendermaBen zusammen:

"Aufgrund von Untersuchungsergebnissen k6nnen wir feststellen,

daB einerseits Probleme am Arbeitsplatz oder im schulischen Be-

reich zu psychosozialen Spannungen fuhren k6nnen, die Jugend-

liche veranlassen, Alkohol zur Reduktion ihrer Spannungen ein-

zusetzen. Aber auch Faktoren wie ein starker Konkurrenzdruck

sowie steigende Leistungsanforderungen in diesen Bereichen k6nnen

zum verstarkten AlkoholgenuB beitragen, vor allem dann, wenn

Jugendliche Anforderungen, die an sie gestellt werden, sich
18)

nicht gewachsen fuhlen."

Auch die oben zitierte Untersuchung der BZgA ergab, daB die

alkoholgefahrdeten Jugendlichen im Vergleich zu allen anderen

19)
Gruppen die Leistungsanforderungen am extremsten empfinden.

In der oben zitierten bayerischen Reprdsentativerhebung 'Jugend

fragt Jugend' wird berichtet, daB die berufstatigen Jugendli-

chen insgesamt uber mehr Belastungen am Arbeitsplatz klagen als

die Schuler uber solche in der Schule. Bei den alkoholgefdhrde-

ten ist das subjektive Belastungsgefuhl sogar noch stbrker.

Am h ufigsten wurde zu schnelles Arbeitstempo/Gehetze erw hnt.

Dies hat sich zwischen 1976 und 1980 stark gesteigert. Von den

alkoholgefahrdeten Jugendlichen (Alkoholgefahrdungsindex 4 Punkte

und mehr) beklagten 1976 27 % das hohe Arbeitstempo/Gehetze,
20)

1980 waren es sogar 58 %.

Bdrsch nennt die folgenden ausl6senden Faktoren im Betrieb fur

Alkoholkonsum von berufstatigen Jugendlichen:
"- Es besteht ein MiBverhdltnis zur Arbeitsgruppe
- Es besteht ein MiBverh ltnis zu Ausbildern und 'Vorgesetzten'

- Der Berufstatige versagt total oder partiell in seiner

beruflichen Arbeit

- Der Berufstatige hat einen negativen sozialen Status oder

wird von den Mitarbeitern bzw. Vorgesetzten diskriminiert



- Der Berufstatige erlebt den ArbeitsprozeB als monoton

- Der Berufstatige hat in bezug auf seine Eignung und Erwartung

den falschen Beruf gew hlt
- Die Arbeitskollegen verfuhren zum Trinken

- Der Betrieb wird aus pers6nlichen Grunden oder prinzipiell

(ideologisch) als 'kapitalistisches und ausbeutendes System

der herrschenden Klasse' abgelehnt."
21)

Der letzte Punkt der 1975 geschriebenen Aufzihlung von Bdrsch

kann sicher so nicht aufrechterhalten werden und ist wohl mehr

auf die damalige Situation zuruckzufuhren, die durch die Aus-

laufer der Lehrlingsbewegung im Zusammenhang mit der 68er

Studentenbewegung beeinfluBt war. Es gibt aber einen Kern in

dieser Aussage, der in ver nderter Form auch heute von Bedeu-

tung ist.

Die neueren Jugendstudien belegen, daB Jugendliche die Wider-

spruche unserer hochindustrialisierten Gesellschaft besonders

stark erleben und Ldsungswege der sogenannten Alternativbe-

wegung mit viel Sympathie gegeniiberstehen. Sie wenden sich gegen

die Umweltzerst8rung, treten fur die Friedensbewegung ein,

stehen der Wachstums- und Industriegesellschaft skeptisch gegen-

uber, wenden sich gegen ein einseitiges arbeits- und leistungs-

orientiertes Leben, versuchen, dem "Konsumterror" zu entgehen
und das alte Rollenverstandnis zwischen Mann und Frau in Frage

zu stellen.

Sie suchen menschliche Warme, solidarische Gruppenbeziehungen
22)und selbstbestimmtes Handeln.

Die Haltung der Jugendlichen zu Arbeit und Technik faBte Dr.

Heiner GeiBler auf der Grundlage der Ergebnisse der Sinus-

Studie 'Die verunsicherte Generation: Jugend und Wertewandel'

im Auftrag des Bundesministers fur Jugend, Familie und Ge-

sundheit folgendermaBen zusammen:
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"Aber viele Jugendliche haben ein umfassendes Verstandnis von

'Arbeit', und sie erwarten zu Recht, daB die Politik mehr als

bisher darauf eingeht. Es ist eben nicht richtig, daB junge
Menschen sich im Dienste ihrer vermeintlichen Selbstverwirkli-

chung in der Freizeit nur aus dem Arbeitsleben zuruckziehen

und mit sich selbst beschaftigen wollen. Es geht ihnen nicht

nur um den materiellen Ertrag ihrer Arbeit, sondern auch darum,

daB sie sich mit ihr identifizieren k8nnen im Rahmen humaner

Arbeitsbedingungen. ... Der Begriff des technischen Fortschritts

und der mit ihm erhofften L6sbarkeit aller sozialen Probleme

hat fur die meisten Jugendlichen viel von seinem alten Glanz

verloren. Die Entwicklung der Technik verbindet sich mit der

Furcht vor erh6hter Kriegsgefahr und 6kologischen Katastrophen.
.,23}

Die Vertretung dieser Vorstellungen in ihrem Alltag kann die

Jugendlichen in erhebliche Konflikte bringen. Dabei ist fur

die Schuler und Studenten der Widerspruch zwischen ihren Ein-

stellungen und der taglichen Realitat in Schule und Universi-

tEt sehr viel weniger kraB als fur die berufstatigen Jugend-

lichen. Letztere werden mit Beginn ihrer Arbeit direkt mit den

Normen und Werten der industriellen Gesellschaft konfrontiert.

Sie k6nnen nicht mehr daruber "philosophieren", sondern mussen

sich anpassen.

Alkoholkonsum als problemorientiertes Trinken ist eine Mdglich-

keit, um die dabei entstehenden Widerspruche scheinbar zu

16sen.

Als eine weitere Ursache fur den hohen Alkoholkonsum berufs-

tatiger Jugendlicher ist die Einubung in die betrieblichen

Trinkrituale festzustellen. Zwar geschieht dies - wie oben

festgestellt wurde - in unterschiedlicher Weise, und es gibt

Tendenzen in den Betrieben, die Lehrlinge vom Alkohol fern-

zuhalten, aber spatestens wenn die Ausbildung beendet ist,
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wird der Jugendliche vollstindig in die betrieblichen Trink-

runden aufgenommen. Ein Teil begruBt dies, weil es ahnlich

einem Initiationsritus Ausdruck ihrer Zugeh6rigkeit zum Kolle-

genkreis ist, ein anderer Teil versucht sich dagegen zu wehren.

Dies ist allerdings nicht einfach, weil der junge Mitarbeiter

schnell zum AuBenseiter werden kann, wenn er sich den be-

trieblichen Trinknormen zu entziehen versucht.

3.2.5.3 Alkoholkonsum in der 'Freizeit'

Berufstatige Jugendliche weisen gegenuber den anderen Jugend-

lichen ein eher konsumorientiertes Freizeitverhalten auf ,
das

auch eher mit Alkoholkonsum verbunden ist. Dies wird in der

Sinus-Studie "Die Verunsicherte Generation: Jugend und Werte-

wandel" im Vergleich zwischen den Jugendlichen in der Schul-

ausbildung und in der Berufsausbildung deutlich. Zu den funf

wichtigsten Freizeitbeschaftigungen geh6ren bei 29 % der

Auszubildenden 'in Discos gehen/tanzen' Bei den Schulern sind

es nur 14 %. 'Gaststatten, Restaurants, Cafes, Kneipen besu-

chen' nennen 15 % der Auszubildenden gegenuber 11 % der Schuler.

24 % der Schuler geben an, 'kunstlerischen Hobbies' nachzu-

24)
gehen, aber nur 12 % der Auszubildenden.

Von diesen Freizeitbeschaftigungen korrelieren die eher kon-

sumorientierten Beschdftigungen mit Alkoholgefahrdung. In der

Infratest-Untersuchung "Konsum und MiBbrauch von Alkohol und

illegalen Drogen, Medikamenten und Tabakwaren durch junge

Menschen" ist festgestellt warden, daB alkoholgefihrdete junge

Menschen h ufiger als Gleichaltrige in der Freizeit die Disco

besuchen. "Alkoholgefahrdete gehen besonders oft Freizeitakti-

vitaten nach, bei denen der Konsum alkoholischer Getranke fast

wie selbstverstandlich zum erwarteten verhaltensmuster geh6rt.

So beteiligt sich jeder Dritte hhufig in seiner Freizeit am
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'kickert' und unterhalt sich anKartenspiel, oder 'f lippert',

Spielautomaten."
25)

Demgegenuber senkt eigenaktives Freizeitverhalten den Alkohol-

konsum. Zu diesem Ergebnis kam auch eine Untersuchung der

Prognos-Unternehmensberatung im Auftrag der Spirituosenindustrie.

Sie gingen davon aus, daB das zukunftige Freizeitverhalten

sich eher hemmend auf den Alkoholkonsum auswirkt, da das In-

teresse an aktiven Tatigkeiten in der Freizeit (Sport, Hobby,

Reisen) zunimmt. Diese aktiven Tatigkeiten haben eher negative

Auswirkungen auf den Alkoholkonsum, wobei hier unter negativ

im Sinne der Auftraggeber ein Ruckgang des Alkoholkonsums ver-

standen wird. 26)

Auf die Bedeutung des Alkohols fur die Erlebnisqualitat der

Freizeitgestaltung von alkoholgefahrdeten Jugendlichen weist

auch eine Untersuchung von Happel hin. Fur die alkoholgefahr-

deten aus einer Gruppe von 516 Jugendlichen zeigte sich folgen-

des:

"An Wochenendtagen z.B., selbst im Beisein von mehr als 5 Freun-

den,gelingt es diesen Jugenldichen kaum, befriedigende soziale

Aktivit8ten zu entfalten, solange sie weniger als 80 ccm reinen

Alkohol getrunken haben. An diesen Tagen registrieren die

Jugendlichen vorwiegend 'keine besonderen Verhaltensweisen'.

Trinken diese Jugendlichen an Wochenendtagen in den gleichen

Situationen wie oben mehr als 80 acm reinen Alkohol, dann werden

die Geschehnisse abwechslungsreich, differenziert und positiv
„ 27)

beschrieben.

Die Berufstatigen sind sehr viel stdrker als die gleichaltrigen
28)Schuler auf der Suche nach Spannung, Action und Abenteuer.

Auto-, Motorrad- und Mofafahren ist eine h8ufige M6glichkeit,

um dies zu erreichen. Dies wird von 27 % der Auszubildenden,



aber nur 18 % der Schuler als beliebte Freizeitbeschaftigung
29)

genannt. Dabei korreliert nach der oben zitierten Infra-

30)
test-Untersuchung dies hoch mit Alkoholgefahrdung.

Auto-, Motorrad- und Mofafahren sind fur die Jugendlichen

nicht einfach Fortbewegungsformen, sondern eine der wichtigsten

Mdglichkeiten zur Praktizierung von Risikoverhalten (verstarkt

noch durch Alkohol am Steuer), zur Erreichung von Action,

Spannung und Abenteuer.

Eine andere M6glichkeit dies zu erreichen, ist der Alkohol-

rausch. DaB Jugendliche den Wunsch haben, ihre eigenen Kr8fte

und Fahigkeiten bis an die  uBersten Grenzen auszuprobieren,

ist ein Kennzeichen ihrer Lebensaltersstufe.

DaB sie so haufig diesen Weg dazu wahlen, liegt nicht in ihrer

Person begrundet, sondern spiegelt auch die M8glichkeiten wider,

die sie in ihren gesellschaftlichen Lebensumstanden wieder-

finden.

Da B der Alkoholkonsum bei den berufstdtigen Jugendlichen mehr

als bei den Erwachsenen auf die Freizeit konzentriert ist,

hangt - abgesehen von der st rkeren Reglementierung fur die

Jugendlichen wdhrend der Arbeitszeit - auch damit zusammen,

daB sie erst einen kurzeren Zeitraum Alkohol konsumieren und

dadurch besser in der Lage sind, whhrend der Arbeitszeit auf

Alkohol zu verzichten. Der Gew8hnungsprozeB hat in der Regel

noch nicht eingesetzt.

4. Konzeption fur die erste Phase der Projektdurchfuhrung

4.1. Erfahrungen mit Primarpravention in Betrieben und Ge-

werkschaften

Obwohl die Gruppe der berufstatigen Jugendlichen einen besonders

hohen Alkoholkonsum aufweist und bei dieser Gruppe in einem
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fruhen Stadium Primarpravention von AlkoholmiBbrauch im Zusammen-

hang mit dem Arbeitsplatz geleistet werden k6nnte, liegen wenig

Erfahrungen in diesem Bereich vor. In der Regel wird in den Be-

trieben mit den jungen Beschaftigten keine Pravention durchge-

fuhrt. Zwar ergaben die Befragungen in den Betrieben und Ge-

werkschaften, daB dieses Thema in einzelnen Fallen im Zusammen-

hang oder in der Folge von ubermaBigem Alkoholkonsum auf be-

trieblichen Jugendbildungsfahrten und auf Gewerkschaftsschulungen

thematisiert wird, aber es liegen hierzu keine Auswertungen vor.

In der Regel werden durch die betrieblichen Sozialberater oder

durch eingeladene G ste von Drogenberatungsstellen oder von

der Polizei Vortrige gehalten, es werden Filme zum Thema ge-

zeigt und die eigenen Erfahrungen der Jugendlichen diskutiert.

Ein ChemiegroBbetrieb fuhrt speziell mit der Zielgruppe 'unge-
lernte Jungarbeiter' auch alkoholunspezifische PraventionsmaB-

nahmen durch. Mit diesen Jugendlichen werden Seminare durchge-

fuhrt, die dem Abbau von Angsten und Hemmungen und der Veran-

derung des Freizeitverhaltens dienen.

4.2. Arbeitsaufgaben fur die 1. Projektphase

Die Aufgabe der ersten Projektphase war:

- Ein Seminarkonzept fur Prim8rprdvention von ubermaBigem Al-

koholkonsum mit der speziellen Zielgruppe berufstatige Jugend-

liche zu entwickeln.

- Die Durchfuhrung dieses Seminarkonzeptes Betrieben und Ge-

werkschaften anzubieten und dabei zu uberprufen, wieweit In-

teresse und Bereitschaft zur Durchfuhrung solcher Praventions-

maBnahmen besteht.

- Beispielhaft in Betrieben und Gewerkschaften solche Kurse

durchzufiihren.

- Die Erfahrungen mit den Kursen auszuwerten und fur die spate-

re Weitergabe an Multiplikatoren in Betrieben und Gewerk-
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schaft aufzuarbeiten.

4.3. Bestehende Praventionskonzepte

Es gibt verschiedene Ansatze fur pr ventive Arbeit im Bereich

des Alkoholkonsums. Im Mittelpunkt steht dabei heute noch

die Information und Aufkl rung. Information und Aufkl rung wird

auch weiterhin notwendig sein, aber auch die Grenzen dieses

Ansatzes sind deutlich. Loer hat in.einer Zusammenfassung der

Literatur uber primarpraventive Aktivitaten festgestellt, daB

sich die Autoren in der Ablehnung bestimmter prdventiver Vor-

gehensweisen einig sind:

"Fur unwirksam gehalten werden insbesondere Abschreckung und

Warnung, Diskriminations- und Verhaltenstraining sowie bloBe

„ 31)Sachinformationen.

Die Begrundbarkeit dieses Standpunktes zeigte sich auch in die-

sem Projekt. ObermaBiger Alkoholkonsum fand auch bei denjenigen

statt, die uber Wirkungsweise und negative Folgen von Alkohol-

konsum gut informiert waren.

Eine andere M8glichkeit von Pr vention liegt in der Konsum-

reglementierung. In diesem Bereich ist noch viel zu tun. An

vielen Orten sind alkoholische Getranke noch immer gunstiger

verfugbar als nichtalkoholische Getrdnke. Fur einen solchen

Ansatz sind Erfolge nachzuweisen, aber auch Grenzen zu sehen.

Die alleinige MaBnahme der Einschrankung der Verfugbarkeit

fiihrt zur Entwicklung von heimlichem Konsum oder Verlagerungen.

Eine dritte Praventionsm6glichkeit wird in der Veranderung

von Lebens- und Arbeitsbedingungen gesehen, die den Alkohol-

konsum f6rdern. Hierzu gibt es noch wenig Erfahrungen und es

ist schwierig, dies in die Praxis umzusetzen, da hierfur

strukturelle Veranderungen notwendig waren. Der Vorteil dieses



Ansatzes liegt darin, daB er nicht an der Erscheinungsebene
des Alkoholkonsums ansetzt. Gefahren liegen darin, daB die

Lebens- und Arbeitsbedingungen subjektiv erfahren werden

und deswegen Verinderungen von auBen noch lange nicht von der

jeweiligen Person positiv erlebt werden mussen.

4.4. Konzept des Projektes: An der Person orientierte

Pravention

Fur den Jugendlichen sind die Lebensfelder personale Umwelt

(Familie, Peer-group, Freund/Freundin, Arbeitskollegen), Arbeit

und Freizeit von primarer Bedeutung. St8rungen in diesen Feldern

bzw. in der Beziehung zu ihnen k6nnen zu Alkoholkonsum als

scheinbare St6rungsbeseitigung fuhren und damit den Beginn

einer Spirale in die Abhingigkeit bedeuten.

Ziel der Seminare war es, St6rungen in diesen Bereichen fur

jeden einzelnen offensichtlich zu machen und Anst8Be zur L8sung

zu geben. Im Mittelpunkt stand dabei der Jugendliche selbst.

Bei Unzufriedenheit muB er nach Wegen suchen, sich selbst zu

ver ndern und dadurch auch auf seine Lebenswelt einzuwirken.

Feser bezeichnet als wichtigen Teil der angewandten Pravention

kommunikative MaBnahmen. "Kommunikative MaBnahmen sollten von

den Bedurfnissen der Adressaten her begrundbar sein. Sie

setzen in erster Linie bei sogenannten ProzeBvariablen wie per-

s8nliche Einstellungen und Werthaltungen oder Konsumgewohnhei-
ten an. Im Idealfall zielen sie darauf ab, primarpraventiv

den Widerstand der Person gegen kunftige, schadigende Ein-

flusse zu erh6hen und Barrieren gegen die Entwicklung von ge-

sundheitsriskanten Verhaltensweisen aufzubauen." 32)

Dieser ProzeB sollte in den Seminaren auf drei Ebenen statt-

finden:
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1. Vergangenheit - wie bin ich geworden

2. Gegenwart - wo stehe ich jetzt

3. Zukunft - wo will ich hin.

Die Verknupfung der drei Bereiche und der drei Ebenen fuhrte

zu den Seminarschwerpunktthemen

Lebensperspektiven - Arbeitsperspektiven - Beziehungen.

Der Bereich Freizeit ist den Lebensperspektiven zugeordnet.

Die Jugendlichen reflektieren ihre Lebensumst nde und Lebensge-

wohnheiten, ihre Arbeitswelt und ihre Beziehungen und es wird

ihnen ermdglicht, Elemente, die uberhehten Alkoholkonsum zur

Folge haben, herauszufinden. Bei der Entwicklung von Perspekti-

ven geht es nicht darum, die Jugendlichen an die konventionellen

Lebensentwurfe anzupassen, wie sie von den Erwachsenen selbst

gelebt und fur die Jugendlichen vorgeschlagen werden. Sie

sollen ihre eigenen Lebensentwurfe und Lebenskonzepte formu-

lieren.und sich damit auseinandersetzen. Sie sollen Anst6Be

bekommen, wie sie die Diskrepanz zwischen Erwartungen und Rea-

litat, die von vielen von ihnen als unveranderbar erlebt wird,

verringern k6nnen. Es ist wichtig, daB sie Mut bekommen, ihr

Leben starker selbst zu bestimmen, um dadurch auch mehr Ver-

antwortung fur sich selbst und ihre Gesundheit zu ubernehmen.

Dies ist eine Voraussetzung, um selbstschadigendes Verhalten

abzubauen.

4.5. Ziele fur die Seminare

4.5.1. Ziele im Bereich der Pers6nlichkeitsentwicklung

- Entfaltung der Kommunikationsf higkeit,

durch die verhindert werden soll, daB Alkohol als Mittel

zum Abbau vorhandener Kommunikationsangste eingesetzt wird.

29



- Entwicklung der KreativitEt,

mit dem Ziel einer Erweiterung der Verhaltensm8glichkeiten,

besserer pers8nlicher Entfaltung und sinnvoller Freizeit-

nutzung, ohne auf Alkohol zuruckgreifen zu mussen.

- Ich-Starkung,

um stabiler Lebenskrisen zu bewaltigen, ohne zu Scheinl6sungen

wie Alkoholkonsum zu greifen. Das Leben soll starker als be-

einfluBbar erlebt werden, damit man sich gegenuber anderen

besser behaupten kann, z.B. auch in Situationen, wo man sich

unter Druck gesetzt fuhlt, Alkohol mitzutrinken.

- Starkung der Fahigkeit, Konflikte wahrzunehmen, auszutragen

und zu 16sen

Durch die aktive Bew8ltigung von Konflikten soll das

spannungsreduzierende und problemorientierte Alkoholtrinken

verhindert oder zumindest gemindert werden.

- Lernen, eigene Gefuhle wahrnehmen zu k6nnen, dazu zu stehen

und sie zu 8uBern,

um sich den anderen und sich selbst besser affenen zu k6nnen

und Vertrauen aufzubauen, ohne dabei die Hilfe von Alkohol

zu ben6tigen.
- Verbesserung der Beziekungsfahigkeit,

um den Mechanismus der Koppelung von sozialen Beziehungskon-

flikten und deren scheinbarer L6sung durch (ubermaSigen) Al-

koholkonsum zu verandern.

4.5.2. Alkoholspezifische Prhventionsziele

Die alkoholspezifischen Ziele auf den Seminaren waren,

- sich der eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit Alkohol-

konsum bewu Bt zu werden und sie zu auBern,

- Bedingungen, die in der Lebens- und Arbeitswelt der Jugend-

lichen Alkoholkonsum f6rdern, zu erkennen,
- Konsequenzen fur das eigene verhalten zur Veranderung dieser

Bedingungen und zur Reduzierung des Alkoholkonsums zu ent-

wickeln.
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Das fur die Jugendlichen auf den Seminaren formulierte Ziel

war nicht die Abstinenz, sondern das Lernen des kontrollierten

Umgangs mit Alkohol.

Der von uns gewahlte erfahrungsbezogene Ansatz ist padagogisch

schwieriger durchzufuhren, weil bei den Jugendlichen die Be-

reitschaft erreicht werden muB, uber sich selbst und ihre

Grunde fur den Alkoholkonsum zu sprechen. Wenn dies aber ge-

lingt, so ergeben sich fur den Jugendlichen sehr konkrete An-

regungen zum Uberdenken und zur Veranderung des eigenen Ver-

haltens.

4.5.3. Ziele fur den Alkoholkonsum auf den Seminaren

Aus der Voruntersuchung war bekannt, daB auf betrieblichen und

gewerkschaftlichen Jugendbildungsseminaren erhebliche Mengen

von Alkohol getrunken werden, eine gr6Bere Anzahl von Jugend-

lichen bis zum Rauschzustand trinkt und es infolgedessen

6fters zu Ausschreitungen kommt.

Ziel war es einerseits, den Alkoholkonsum (abgesehen von

Schnaps) auf den Seminaren nicht zu verbieten, andererseits

aber unkontrolliertes Trinken, Alkoholrausch und die damit zu-

sammenhingenden Ausschreitungen durch eine entsprechende Se-

minargestaltung zu verhindern.

Alkoholkonsum auf den Seminaren strikt zu verbieten und durch

Kontrolle dieses Verbot durchzusetzen ware "prinzipiell" mag-

lich, aber unter Berucksichtigung der "Beschaffungsm6glichkeiten

und -phantasie" nur zum Schein herstellbar. Es hat auch den

Nachteil, daB die Seminarsituation unrealistisch wird, da die

Jugendlichen ja in der Regel in der Freizeit Alkohol trinken.

AuBerdem kann der konkrete Alkoholkonsum auf dem Seminar An-

knupfungspunkt fur Diskussionen sein. Dies spricht allerdings
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nicht gegen die Durchfiihrung von alkoholfreien Zeiten wie z.B.

Teeabende, Limofeten etc.. Dies muB aber auf der Grundlage

eines eigenstandigen Beschlusses der Jugendlichen erfolgen.

4.6. Seminarschwerpunkt Persanlichkeitsentwicklung

Zielgruppe waren berufstitige Jugendliche, die zwar besonders

gefdhrdet, in ihrer uberwiegenden Mehrzahl aber nicht alkohol-

abhangig sind. Dies bedeutet auch, daB fur sie pers6nlich

der Alkoholkonsum kein drangendes Problem ist. Ein Programm,

das vorrangig auf alkoholspezifischer Pravention beruht, birgt

die Gefahr in sich, bei den Jugendlichen starke Widerstande

zu erzeugen und eine solche Pravention als Eingriff in ihre

persanlichen Rechte und ihre Selbstbestimmung erleben zu

lassen. Happel hat dies fur Jugendliche mit mittlerem Trink-

problemgrad - er unterscheidet zwischen niedrigem, mittlerem

und extremem Trinkproblemgrad - folgendermaBen dargestellt:

"Jugendliche mit einem mittleren Trinkproblemgrad werden dem

Versuch der Veranderung ihrer Trinkverhaltensweisen aller-

dings den gr6Bten Widerstand entgegensetzen. Daher ist zu er-

warten, daB gerade solche Jugendliche in einem Programm ko-

operieren, die ohnehin schon eine Portion 'Verantwortlichkeit'

in ihrem Trinkverhalten realisieren. Man kann jedoch auch ein

derartiges Praventionsangebot so unterbreiten, daB die darin

angesprochenen Elemente nicht direkt auf die Trinkproblematik

abzielen, aber fur Jugendliche mit Alkoholproblemen relevant

sind, wie z.B. Familien-, Schulprobleme, Alleinsein, Selbst-
33)sicherheit etc."

Hammer betont, "daB wirksame Alkoholprophylaxe sowohl allgemeine

padagogische Zielvorstellungen als auch drogenspezifische Vor-

stellung beinhaltet. Zu den nicht drogenspezifischen Zielvor-
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stellungen sind u.a. zu rechnen:

- Entwicklung eines kritischen KonsumbewuBtseins (z.B. Analyse

von Werbung)
- Entwicklung von Ich-Starke

- Vermittlung von positiven Kontakt- und Kommunikationserfahrungen

in der Gruppe Gleichaltriger und beim anderen Geschlecht (vor
„ 34)

allem Aufgabe von Schule und Jugendarbeit).

Die Betonung dieser Zielsetzungen wird unterstutzt durch die

oben zitierte Untersuchung von Fahrenkrug, Huber und Lehr hin-

sichtlich der besonderen Bedeutung des problemorientierten

Trinkens bei berufstdtigen Jugendlichen.

Auch die Untersuchung einer Dusseldorfer Beratungsstelle unter-

stutzt die Notwendigkeit der Primarpravention im Bereich per-

s8nlichkeitsf8rdernder Ziele. Dort wurde bei einer Gruppe von

uberwiegend berufstatigen oder aber arbeitslosen Jugendlichen

festgestellt:

"Die psychische Problematik der Klienten zeigte sich hauptsach-

lich in den Bereichen Angstlichkeit, Kontaktarmut (insbesondere

beim m8nnlichen Geschlecht), Perspektivlosigkeit und Unsicher-

heit. Deutliche Betreuungserfolge lieBen sich insbesondere bei

Klienten mit Angsten und mit fehlender Zukunftsperspektive re-

gistrieren, sofern der SuchtmittelmiBbrauch hauptshchlich im

Bereich der Drogen ohne k6rperliche Abh ngigkeit sowie des

„ 35)AlkoholmiBbrauchs oder der sedierenden Medikamente lag.

Der inhaltliche Schwerpunkt bei der Seminardurchfuhrung lag des-

halb im Bereich der Pers6nlichkeitsentwicklung und nicht in der

Aufklarung uber die Gefahren der Alkoholabhangigkeit oder in

der Betreuung und Therapie von alkoholabhangigen Jugendlichen.

Die obigen Ausfuhrungen belegen auch die Notwendigkeit der Be-

arbeitung von Lebens- und Arbeitsperspektiven.
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Vorgesehen war, zweitagige Seminare mit Ubernachtung durchzu-

fuhren, um den Freizeitbereich miteinzubeziehen. Fur die Be-

triebe war geplant, die Seminare wahrend der Arbeitszeit -

m6glichst auBerhalb des Betriebes - durchzufuhren, um den

Jugendlichen einen Anreiz zur Teilnahme zu geben. Die gewerk-

schaftlichen Seminare sollten in der Regel am Wochenende statt-

finden. Die Teilnahme an den Seminaren war grundsatzlich frei-

willig.

Es wurde das folgende allgemeine Seminarschema erarbeitet:

1. Tag: BegruBung, Kennenlernspiel, Organisatorisches, Vor-

stellung des Seminarprogramms und Abstimmung mit den

Bedurfnissen der Jugendlichen

Mittagessen

Seminareinheit zu einem der Themen

Selbstorganisiertes und selbstgekochtes Abendessen

Gemeinsame Abendgestaltung

2. Tag: Beginn mit einer kurzven nonverbalen Einheit (z.B.

Fruhsport oder Meditation)

Seminareinheit zu einem der Themen

Mittagessen

AbschluBdiskussion

Feed-back-Runde

Die Gesamtgruppengr6Be wurde auf maximal 30 Jugendliche festge-

legt. Die Arbeit sollte schwerpunktmdBig in Kleingruppen mit

nicht mehr als 10 Jugendlichen stattfinden, die die Projekt-

mitarbeiter (eine Sozialpidagogin, eine Lehrerin, ein Psycho-

loge) leiten. Fur die Durchfuhrung spezieller Seminarelemente

war die Hinzuziehung von Gdsten (z.B. Kunstler) vorgesehen.

4.7. Formale Durchfuhrung und Seminarschema
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4.8. Seminarmethoden

Pr vention sollte nach Hammer folgendes berucksichtigen:

"Sie muB einbezogen werden in die Lebenswirklichkeit Jugend-

licher, um ihnen die M6glichkeit zu geben, sich mit Trinkver-

halten ausl8senden Situationen, Druck der Gleichaltrigengruppe

usw. auseinandersetzen zu kannen. Dieser Zielsetzung ent-

sprechend sind besondere Unterrichtsverfahren, d.h. handlungs-

orientierte Arbeits- und Sozialformen (Rollen-, Entscheidungs-
und Planspiele, Collagen, offener Unterricht usw.) den her-

k5mmlichen Vermittlungsverfahren (z.B. Frontalunterricht,

Lehrgesprach) vorzuziehen."
36)

Die Umsetzung der Praventionsziele fuhrte zu den folgenden

methodischen Entscheidungen:

- Der Anteil der reinen Diskussionen wird wahrend des Seminars

gering gehalten.
- Es werden vielfaltige Methoden angeboten, die vor allem auch

die emotionale und nonverbale Ebene aktivieren (Rollenspiel,

Zeichnungen, Pantomime, Bewegungsubungen etc.)

- Zum Thema Alkohol werden nicht fertige Materialien angeboten,

sondern Selbsterfahrungsgruppen gebildet und eine kreative

Auseinandersetzung mit dem Thema gef8rdert (Video, Zeich-

nungen, Rollenspiel etc.).

- Die Kommunikation auf den Seminaren wird intensiv gestaltet,

um Solidarisierungseffekte zu erreichen. Die Jugendlichen

lernen dadurch, auch ohne Alkohol Kontakt miteinander zu

bekommen.

- Die Trennung zwischen Seminar und Seminarfreizeit wird auf-

gehoben, die beiden Teile gehen ineinander uber.

- Die Freizeitgestaltung wird gemeinsam geplant. Es werden

Alternativen angeboten, die den Jugendlichen neue M8glich-

keiten der Freizeitgestaltung zeigen.
- Die Jugendlichen sollen sich selbst und ihre Fahigkeiten

neu entdecken oder wiederentdecken. Dadurch soll das Seminar

fur sie so interessant werden, da B kein unkontrollierter



Alkoholkonsum stattfindet.

- Die Seminargestaltung findet selbstbestimmt statt, der Schwer-

punkt liegt in der selbstdndigen Arbeit der Jugendlichen,
die Seminarleiter helfen den Jugendlichen, eigenstandige

Arbeitsergebnisse zu erzielen.

- Dem Wunsch der Jugendlichen nach Spannung, Action und Aben-

teuer wird durch entsprechende Seminarelemente Rechnung

getragen.

Eine genauere Darstellung der Seminarmethoden und der Seminar-

inhalte ist in der Darstellung der Seminardurchfuhrung zu fin-

den.

4.8. Evaluierung in 3 Phasen

Die Evaluierung der Projektarbeit findet in 3 Phasen statt:

1. Uberprufung der Bereitschaft von Betrieben und Gewerkschaften,

prim rpraventive Seminare mit den Jugendlichen durchzufuhren.

Dazu werden die Gesprache mit Vertretern der Betriebe und

Gewerkschaften protokolliert. Sie werden analysiert nach

der Stellung der Kontaktpersonen, der Haufigkeit von Be-

reitschaft oder Ablehnung und einer qualitativen Bewertung

der Grunde fur Zustimmung oder Ablehnung. Dies muB getrennt

fur Betriebe und Gewerkschaften erfolgen.

2. Auswertung der Erfahrung mit den Seminaren und Uberprufung,
wie die Seminare auf die Jugendlichen gewirkt haben. Dazu

wird am Ende eines jeden Seminars eine Feed-back-Runde mit

den Jugendlichen durchgefuhrt. Wenn dies von ihnen erlaubt

wird, werden ihre AuBerungen auf Tonband aufgenommen und

spater abgetippt. Die Teilnehmer sollen nacheinander in

der Reihenfolge ihrer Sitzordnung zum Seminar Stellung
nehmen.
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Die Gesamtaussage jedes einzelnen wird in die Einzelaussagen

aufgegliedert, die mit positiv, negativ oder neutral be-

wertet werden. Aus der Summe der bewerteten Einzelaussagen
wird fur jeden eine Gesamtaussage in positiv, negativ oder

neutral zum Seminar ermittelt.

Die Einzelaussagen werden in zwei Gruppen aufgegliedert:

(a) Aussagen zu den einzelnen Seminarelementen

(b) Bewertung der Seminarziele

und danach quantitativ und qualitativ ausgewertet.

In der Feed-back-Runde wird von den Mitarbeitern nachgefragt,

warum bestimmte Elemente so erlebt wurden, um eine qualitati-
ve Beurteilung zu erleichtern. Es werden den Jugendlichen

aber keine Schwerpunkte vorgegeben, wie dies in den Frage-

b6gen der Fall ware. Sie bestimmen selbst, was sie hinsicht-

lich des Seminarablaufs positiv oder negativ hervorheben

wollen.

Nach dieser ersten Runde, in der jeder Teilnehmer um seine

Einschatzung gebeten wird, findet eine allgemeine Diskussion

statt, in der von den Seminarleitern spezielle Fragen ange-

schnitten werden k6nnen, ohne daB hierzu jeder befragt wurde.

Die Seminarleiter fuhren wahrend des Seminars eine teil-

nehmende Beobachtung durch. Der Seminarablauf wird proto-

kolliert.

Die Arbeitsergebnisse der Jugendlichen werden dokumentiert

und spater inhaltlich ausgewertet.

Dazu geh6ren:
- Video-Filme

- Zeichnungen
- Tonbandaufnahmen

- schriftliche Dokumente

- Fotografien von Produkten und Ablaufen.

A
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Dabei ist zu beachten, daB die Jugendlichen nicht den Ein-

druck gewinnen, Versuchsobjekte zu sein. Dadurch wurde die

Glaubwurdigkeit hinsichtlich der oben beschriebenen Seminar-

ziele infrage gestellt.

3. Nachuntersuchung durch Interviews mit einzelnen Teilnehmern,

Betreuern, Gewerkschaftsfunktiondren und Meistern nach 1

bis 2 Monaten.

Hierbei soll uberpruft werden, wieweit Veranderungen durch

die Seminare festzustellen sind. Allerdings durfen hier

nicht zu hohe Erwartungen gesteckt werden, da eine Lang-

zeitwirkung durch einmalige Einzelaktionen nicht sehr wahr-

scheinlich und schwer zu uberprufen ist.

5. Gewinnung von Gewerkschaften und Betrieben fur die

Seminardurchfuhrung

5.1. Gewinnung von Betrieben

5.1.1. Auswahlkriterien

Im Gegensatz zur Projektvorlaufphase, in der ein Industrie-

zweig im Mittelpunkt stand, wurden jetzt m6glichst verschiedene

Branchen ausgew8hlt. In die Auswahl wurden GroB- oder Mittel-

betriebe mit einer genugend groBen Zahl von Jugendlichen ein-

bezogen (und zwar Jungen und Madchen, sowie Auszubildende und

Anzulernende), um ein auf den jeweiligen Betrieb bezogenes
Seminar durchfuhren zu k6nnen.

Die angesprochenen Betriebe liegen in Nordrhein-Westfalen,

schwerpunktmaBig im Raum K6ln.

A
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5.1.2. Vorgehensweise

In der Regel wurden die ersten Kontakte uber die Personalleitung,

Ausbildungsleitung oder auch Betriebsleitung geknupft.
Es folgte ein pers6nliches Gesprich, an dem neben den o.a. Per-

sonen in einigen Fallen auch ein Vertreter der Sozialabtei-

lung und des Betriebsrates teilnahm.

Inhalt der Gesprache war die detaillierte Vorstellung des Pro-

jektes, der Seminarkonzeption sowie organisatorische und finan-

zielle Fragen.

Auf der Grundlage dieses Gespriches erbaten die Betriebe eine

schriftliche Erlauterung der Konzeption fur die Entscheidungs-

findung.

Es wurden insgesamt elf verschiedene Betriebe angesprochen. Bei

neun Betrieben kam es zu pers6nlichen Gesprachen. Drei der neun

Betriebe entschlossen sich zu einer Seminardurchfuhrung. Zwei

Betriebe bewerteten die MaBnahme an sich positiv, hatten aber

selbst kein konkretes Interesse an einer Seminardurchfuhrung.

Bei zwei weiteren Betrieben war Bereitschaft fur eine Seminar-

durchfuhrung vorhanden. Die Seminare konnten aber aus zeitli-

chen Grunden im Rahmen der Projektlaufzeit (s.u.) nicht mehr

realisiert werden.

5.1.3. Grunde fur die Zustimmung (Anzahl der Nennungen in

Klammern)

- Aufgrund von Alkoholproblemen mit Erwachsenen im Betrieb

wurden vorbeugende Aktivit ten mit den Jugendlichen unter-

stutzt. (5)

- Die Betriebe hatten Alkoholprobleme der Jugendlichen auBer-

halb der Arbeitszeit auf Betriebsfesten oder bei betrieblichen

Jugendbildungsveranstaltungen festgestellt. (3)

- Die Betriebe hatten gute Erfahrungen mit pers8nlichkeitszen-
trierten FortbildungsmaBnahmen. (3)
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- Die Betriebe hatten Probleme mit den Auszubildenden im

Leistungs- und Kommunikationsbereich. (3)

- Die Betriebe wollten die Jugendlichen uber den Fachunterricht

hinaus f6rdern. (5)

- Die Betriebe hielten pers6nlichkeitsstarkende MaBnahmen fur

sinnvoll, da sie die meisten der Jugendlichen nach der Aus-

bildung nicht ubernehmen. (2)

- Die Betriebe hatten Interesse an neuen Formen der Jugendbil-

dungsarbeit. (3)

Es ist wichtig, hier noch einmal zu betonen, daB kein Betrieb

sich fur die Seminare aussprach, weil unmittelbare Alkoholpro-

bleme mit den Jugendlichen am Arbeitsplatz vorlagen, sondern

weil sie die Notwendigkeit primdrpraventiver Aktivitaten sahen.

5.1.4. Grunde fur die Ablehnung

- Es sollten keine Arbeitstage ausfallen. Die Durchfuhrung der

fachlichen Ausbildung und der Arbeit wurden fur wichtiger

gehalten. (2)

- Die Berufsschule sollte nicht ausfallen. Da die Jugendlichen

die Schule an verschiedenen Tagen besuchen, war ein gemein-

sames Seminar nicht m6glich. (2)

- Der Betrieb hatte keine unmittelbaren Alkoholprobleme mit

Jugendlichen und hielt deswegen Pravention fur nicht so wich-

tig. (1)

- Die Betriebe fanden die MaBnahme gut, wollten sie aber mit

eigenen Kraften durchfuhren. 12)

- In der Betriebshierarchie h6her stehende Personen hatten die

MaBnahme abgelehnt, obwohl die direkt Verantwortlichen der

MaBnahme zugestimmt hatten. (5)

Neben diesen offiziell vermittelten Aussagen schienen aber noch

zwei weitere Grunde eine Rolle zu spielen:
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- Betriebe hatten die Befurchtung, daB durch die betriebsfremden

Seminarleiter betriebsinterne Informationen nach auBen dringen

k6nnten.

- Ausbilder und Sozialbetreuer furchteten einen Eingriff in

ihre eigene Kompetenz.

5.1.5. Zusammenfassung der Erfahrungen bei der Gewinnung der

Betriebe

Die Frage, ob ein primarpraventives Konzept, das den Schwerpunkt

nicht auf die Alkoholaufkldrung legt, von den Betrieben ange-

nommen wird, 18Bt sich positiv beantworten. In keinem Fall

scheiterte die Seminardurchfuhrung an der Ablehnung dieses Kon-

zeptes.
Betriebe mit Erfahrungen aus eigener prdventiver Arbeit unter-

stutzten ausdrucklich das Konzept.

Fur die Gewinnung der Betriebe wirkte es sich positiv aus, daB

nach einem ersten Gesprdch ein speziell auf diesen Betrieb ab-

gestimmtes Konzept erstellt wurde. Dies betraf auch den organi-

satorischen und finanziellen Rahmen.

Um grundlegenden Bedenken des Betriebs gegen ein Seminar vorzu-

beugen, wurde in den Gesprachen Wert darauf gelegt, den Verant-

wortlichen zu vermitteln, daB es nicht darum geht, die Jugend-

lichen vom Betrieb zu entfremden.

Langfristige Planung erforderte die Tatsache, daB der Entschei-

dungsprozeB innerhalb eines Betriebes - vor allem der groBen

Betriebe und Tochtergesellschaften - sich sehr lange hinzog.
Im Extremfall fiel die endgultige Entscheidung erst nach 6

Monaten. Dadurch ergaben sich Schwierigkeiten bei der Projekt-

durchfuhrung (s.0.).
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Die angespannte dkonomische Situation der Betriebe beeinfluBte

die Entscheidung positiv oder negativ. Positiv, weil man auf-

grund der angespannten Auftragslage die Ausbildung der Jugend-

lichen gefahrdet sah und mit dem Seminar einen Ausgleich

schaffen wollte, negativ, weil jegliche zusatzlichen Kosten

zu vermeiden waren.

In 7 der 11 Betriebe gab es betriebliche Sozialberater, die

schwerpunktmaBig mit Aufgaben der Suchtberatung betreut sind.

Nur in einem Fall ist eine Seminardurchfiihrung allein auf

ihren Einsatz zuruckzufuhren.

In 4 Betrieben unterstutzten die Sozialberater die MaBnahme.

Sie hatten aber nicht genugend EinfluB, um sie gegenuber der

Betriebs- und Ausbildungsleitung durchzusetzen.

In zwei Betrieben wurden sie nicht in die Entscheidung einbe-

zogen - aus nicht bekannten Grunden.

Diese Erfahrungen zeigen, da B die Wirkungsmdglichkeiten der be-

trieblichen Sozialberater dadurch eingeschrankt sind, daB sie in

der Betriebshierarchie verhaltnismaBig niedrig eingestuft

sind.

Betriebsrate und Jugendvertreter standen den Seminaren positiv

gegenuber. Es ist kein Fall bekannt, wo die Ablehnung auf die

Intervention dieser Gruppe zuruckzufuhren wdre.

Die unmittelbaren Ausbilder wurden in den meisten Fdllen in

den Entscheidungsproze8 nicht einbezogen.

Zwei Punkte waren fur die positive Entscheidung eines Betriebes

von ausschlaggebender Bedeutung:

1. Es lagen besondere Aktivitaten des Betriebes im Bereich

Alkoholprdvention vor, bzw. es existierte der Wunsch nach

solchen Aktivitdten aufgrund einer innerbetrieblichen Al-

koholproblematik.
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2. Die Betriebe standen externen FortbildungsmaBnahmen positiv

gegenuber.

Diese beiden Punkte trafen auf alle drei Betriebe zu, die sich

fur die Durchfuhrung der Seminare entschlossen.

5.2. Gewinnung von Gewerkschaften

5.2.1. Allgemeine Voruberlegungen

Die gewerkschaftliche Jugendarbeit hat heute die gleichen

Schwierigkeiten, die auch andere traditionelle Jugendorganisa-

tionen vorzuweisen haben, wenn sie Jugendliche ausschlieBlich

zu spezifischen Themen ansprechen und zu einer Mitarbeit moti-

vieren wollen. Deshalb geht ein Teil der in der Gewerkschafts-

jugendarbeit Engagierten dazu uber, starker die Gesamtheit der

Lebensumstande der Jugendlichen in den Mittelpunkt der Arbeit

zu rucken.

In eine derartig verdnderte gewerkschaftliche Jugendarbeit sind

prim rprEventive MaBnahmen, wie sie im Projekt beschrieben wur-

den, leichter zu integrieren.

5.2.2. Auswahlkriterien

Auch bei der Auswahl der Gewerkschaften sollten mdglichst ver-

schiedene Branchen mit dem regionalen Schwerpunkt Nordrhein-

Westfalen einbezogen werden. Es war beabsichtigt, uber die

Gewerkschaften auch Jugendliche aus Kleinbetrieben zu erreichen.
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5.2.3. Vorgehensweise

Der Einstieg erfolgte uber pers6nliche Gespr che auf h6herer

gewerkschaftlicher Ebene, in denen die Ziele und die Konditio-

nen des Projektes bekannt gemacht wurden. Diese Funktionare

stellten dann Kontakte zu bezirklichen oder drtlichen Ebenen

her, und es schlossen sich dann wiederum pers8nliche Gespr che

(Bezirksjugendvertreter, Kreisjugendausschu8, Jugendbezirks-

ausschuB) an. Hier fanden dann auch die Entscheidungen uber

Durchfuhrung oder Nichtdurchfuhrung des Seminars statt. Damit

waren die Jugendlichen weitgehend in den ProzeB der Zustimmung

oder Ablehnung der Seminardurchfuhrung einbezogen.

Insgesamt wurden neben Vertretern des DGB sechs Einzelgewerk-

schaften angesprochen. Gesprache uber eine Seminardurchfuhrung

wurden mit 12 gewerkschaftlichen Gruppierungen bzw. Personen

gefuhrt. Vier Seminare konnten durchgefuhrt werden. Gespriche

mit drei Jugendgruppen fuhrten nicht zum Erfolg.

Zwei Seminare fielen wegen zu geringer Anmeldungen aus. Fur

drei weitere Seminare war die Bereitschaft zur Durchfuhrung von

Seiten der Gewerkschaft vorhanden, diese konnten aber aus

zeitlichen Grunden nicht in das Projekt integriert werden.

5.2.4. Grunde fur die Zustimmung (in Klammern Anzahl der

Nennungen)

Aufgrund von eigenen Erfahrungen mit uberm Bigem Alkoholkonsum

auf Gewerkschaftsseminaren hielten die Gruppen priventive Ar-

beit fur sinnvoll. (9)

Die Gruppen waren an Erfahrungen. mit neuen Seminarformen in-

teressiert. (7)



Die Gruppen waren an einer alternativen Freizeitgestaltung
interessiert. (6)

Die inhaltliche Konzeption wurde fur wichtig gehalten. (6)

5.2.5. Grunde fur die Ablehnung

Hinsichtlich der wenigen zur Verfugung stehenden Seminartermine

sind andere Themen wichtiger. (2)

Es wird zwar auf Gewerkschaftsseminaren viel getrunken, aber

dies ist nicht so besorgniserregend, daB man daruber ein ganzes

Seminar machen muBte. (2)

Wie jeder mit Alkohol umgeht, ist seine Privatsache, da hat ihm

die Gewerkschaft nicht reinzureden. (2)

Die Konzeption wurde abgelehnt. (1)

Die Behandlung eines so heiklen Themas kann auf die Jugendlichen
abstoBend wirken, so daB sie nicht mehr auf Seminare kommen. (1)

Man wollte nicht ein Seminar AuBenstehenden uberlassen, war aber

ZU einer Schulung der Seminarleiter bereit. (1)

5.2.6 Zusammenfassung der Erfahrungen bei der Gewinnung der

Gewerkschaften

Eine langfristige Planung war auch hier erforderlich, weil die

Bildungsarbeit der Gewerkschaften selbst sehr langfristig ge-

plant wird, die Seminartermine begrenzt und thematisch meist

schon durch aktuelle gewerkschaftspolitische Themen besetzt

sind (z.B. 35-Stunden-Woche, Tarifverhandlungsrunden etc.).

Neben erheblichen Alkoholproblemen in der Seminarfreizeit, mit

denen fast alle gewerkschaftlichen Gruppen zu kampfen haben,

war es vor allem die Bereitschaft, neue Seminarformen und In-

halte auszuprobieren, die die Gruppe motivierte, eine Seminar-

durchfuhrung zu befurworten.
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Die Erwartung, uber die gewerkschaftlichen Seminare die Jugend-

lichen aus Kleinbetrieben zu erreichen, hat sich allerdings

nicht erfullt. Dies hangt damit zusammen, daB die gewerkschaft-

liche Jugendarbeit in den Kleinbetrieben weniger entfaltet ist,

als in GroB- und Mittelbetrieben.

Die Gesprache auf den hdheren Ebenen erwiesen sich als hilfreich,

um einen Uberblick uber die gewerkschaftliche Jugendbildungs-

arbeit zu bekommen und erste Kontakte herzustellen. Letztendlich

konnte aber ohne Zustimmung der unteren Ebenen kein Seminar

durchgefuhrt werden.

Die Integration der Seminare in ein laufendes Wochenseminar

der Gewerkschaft erwies sich als problematisch: in der Regel
entstand ein Konkurrenzverhaltnis zu den gewerkschaftlichen Be-

treuern, was die Arbeit wenig fruchtbar machte. Deshalb wurde

auf eine solche Seminardurchfuhrung - auch wenn die Bereit-

schaft von Seiten der Gewerkschaft bestand - sp8ter verzichtet.
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6. Erfahrungen und Ergebnisse bei der Seminardurchfiihrung

6.1. Anzahl der Seminare und Teilnehmer

Insgesamt wurden im Rahmen des Projektes funf Zweitages-Seminare

durchgefiihrt, drei davon mit Jugendlichen aus Betrieben, zwei

mit Jugendlichen aus Gewerkschaften.

Weiterhin zwei Halbtags-Seminare im Rahmen von Gewerkschafts-
-

Seminaren und ein Halbtags-Seminar im Betrieb. Ein Tages- so-

wie ein Halbtags-Seminar wurden als Nachfolgetreffen mit Jugend-
lichen aus Betrieben durchgefuhrt.

An den Seminaren haben insgesamt 103 Jugendliche teilgenommen.
Davon waren 55,3 % (57) Auszubildende aus drei verschiedenen

Lehrjahren,

11,7% (12) Anlernlinge ohne HauptschulabschluB bzw.

mit SonderschulabschluB in der Anlern-

phase,

32,2 % (34) Vollbeschaftigte mit oder ohne Ausbildung

(ausschlieBlich Teilnehmer von Gewerk-

schaftsseminaren).

Die uberwiegende Mehrzahl der Jugendlichen waren mannlich

77,7 % (80), 22,3 % weiblich (23).

Das Alter der Jugendlichen lag zwischen 16 und Ende 20. Keiner

der Jugendlichen war junger als 16, die Lehrlinge bzw. Anlern-

linge waren zwischen 16 und 22 Jahren. Die alteren Teilnehmer

nahmen ausschlieBlich an den Gewerkschaftsseminaren teil.

Die Teilnehmer waren in den folgenden Bereichen beschaftigt:

Chemie, Verkehrsbetriebe, Elektrotechnik, Maschinenbau, Ener-

gieversorgung, Verwaltung, Baubereich, Holzverarbeitung und

Textilverarbeitung.
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6.2. Ankundigung der Seminare

Die Ankundigung der Seminare erfolgte entweder durch eine etwa

einseitige schriftliche Einladung an die Jugendlichen oder ein

gemeinsames Gruppengesprach.

In der Regel standen die Seminare unter dem Thema "Lebensper-

spektiven, Arbeitsperspektiven, Beziehungen", einzelne Seminare

betonten st rker das Thema "Alternative Freizeitgestaltung".

In jedem Fall wurde klargestellt, daB die Behandlung der Thema-

tik im Zusammenhang der Alkoholprdvention steht, jedoch die

direkte Behandlung des Themas Alkohol nicht im Mittelpunkt der
+

Seminare steht. Die Einladung wies zudem immeir darauf hin,

daB das Semin·ar im· Auftrag der Bundeszentrale fur Gesundheit-

liche Aufklarung durchgefuhrt wird.

6.3. Seminarelemente

6.3.1. Seminarelemente zum Thema Alkohol

Ziele: Den Teilnehmern erm8glichen, sich der eigenen Erfahrungen

im Zusammenhang mit Alkohl bewu Bt zu werden und sie zu du Bern

sowie Bedingungen zu erkennen, die in ihrer Lebens- und Arbeits-

welt den Alkoholkonsum fdrdern. Versucht wird damit, AnstdBe zu

vermitteln, die zu Konsequenzen fur das eigene Trinkverhalten

+ Aus Gespr chen mit Jugendlichen ergab sich spater, daB trotz

dieser Ankundigung fur die Teilnehmer das Thema Alkohol in

der Vorerwartung in den Mittelpunkt ruckte und sie die Se-

minare auch vorher entsprechend kennzeichneten (Alki-Seminar).

Dies 18ste bei ihnen eher Angste aus und erwies sich fur

die Seminararbeit als hinderlich. Die Jugendlichen erwarte-

ten moralische Vorhaltungen, 'eine Art Erste-Hilfe-Kurs',

Vortrdge zum Thema Alkohol etc. Mehrere Jugendliche berich-

teten nach dem Seminar, da B sie sich am Morgen noch uberlegt
hatten, ob sie nicht doch der Veranstaltung fern bleiben.



- 49 -

(kontrollierter Alkoholkonsum) fuhren.

Eingesetzte Seminarelemente:

- Selbsterfahrung mit Alkohol (Vortrag und Diskussion)

- Alkohol in der Freizeit (Kleingruppen, Rollenspiel, Plenums-

diskussion)

- Pro und Contra - Diskussion zum Thema "Die heutige Jugend er-

trankt ihre Probleme im Alkohol" (Diskussion)

- Selbstproduzierter Videofilm zum Thema Alkohol

- Alkohol am Arbeitsplatz (Diskussion und Rollenspiel)
- Teilnahme eines 'trockenen Alkoholikers' am Seminar.

Ergebnisse:

1. Die handlungsorientierten Formen der Themengestaltung wie

Rollenspiel, Videofilm-Drehen und die dabei benutzten Ver-

kleidungen fuhrten zu einer intensiven Beteiligung der Ju-

gendlichen (siehe Anhang S. 94f. ) .
Sie brachten Verhaltens-

weisen ein, die sich in einer Diskussion nur schwer thema-

tisieren lassen, da sie zum einen sehr pers8nlich sind und

andererseits von ihnen auch nicht ohne weiteres in Worte ge-

faBt werden k6nnen. Diese Verbalisierung war fur sie nach

dem "Spiel" bzw. der Darstellung sehr viel leichter maglich.

Die Jugendlichen fuhrten ihre persdnlichen Lebensbedinungen

sehr direkt vor. Dabei spielten vor allem zwei Bereiche, in

denen Alkoholkonsum von Bedeutung ist, eine groBe Rolle:

a) Alkoholkonsum in Folge von Gruppendruck

b) Alkoholkonsum in Folge von Beziehungsproblemen mit der

Peer-group, Freund/Freundin und Familie.

2. Im Gesprach mit einem 'trockenen Alkoholiker' beteiligten sich

vor allem diejenigen Jugendlichen intensiv, die selber Pro-

:' bleme mit Alkohol hatten. Dabei wurden vorwiegend Fragen uber

die Phase vor Beginn der Abhangigkeit gestellt. Die Frage-



stellungen zeigten, daB die Jugendlichen vor allem beschaftig-
te, inwieweit fur sie pers8nlich die Gefahr einer zukunftigen
Abhangigkeit besteht bzw. ob diese schon eingetreten ist.

Die Ausfuhrungen des 'trockenen Alkoholikers' besaBen fur

sie eine hohe Glaubwurdigkeit. Die Bereitschaft und Offen-

heit fur diese Diskussion warde durch einen selbsterstellten
Videolfilm gef8rdert.

3. Ein Vortrag.zum Thema 'Alkohol und Arbeitswelt' mit anschlies-

sender Diskussion, in der die eigenen Erfahrungen im Vorder-

grund standen, wurde von den Teilnehmern eines Halbtags-Se-

minars unmittelbar im AnschluB sehr·positiv beurteilt. Nach-

befragungen der Betreuer ergaben allerdings, daB an diesem

Abend besonders viel Alkohol getrunken wurde. Die Diskussion

hatte die Jugendlichen zwar sehr betroffen gemacht, aber es

ware eine 'Jetzt gerade' Stimmung aufgekommen. Einzelne hatten

die Diskussion als Eingriff in ihre Pers6nlichkeitsrechte

erlebt, namlich selbst zu bestimmen, wann und wieviel man

Alkohol trinkt.

Dies zeigt, daB eine direkte Alkoholaufklarung, auch wenn

sie sehr uberzeugend wirkt, die Gefahr in sich birgt, daB es

zu Gegenreaktionen kommt, wenn die Jugendlichen keine fur

sie praktizierbaren Verhaltensalternativen erkennen.

6.3.2. Seminarelemente zum Thema Lebensperspektiven und Frei-

zeitgestaltung

Ziele:

Auseinandersetzung mit der Vielfaltigkeit der Lebensformen und

Lebensvorstellungen und Entwicklung eigener Ideen zur Gestaltung

der pers8nlichen M6glichkeiten und Ziele. Reflexion und Dis-

kussion realistischer Lebensperspektiven und von Schritten,

die eigenen Vorstellungen umzusetzen.

50



Lebensperspektiven, (veranderte) Lebensvorstellungen und -formen

werden primar im Freizeitbereich spielerisch ausprobiert ,

eingeubt und uberpruft. Insofern ist die Art der individuellen

Freizeitgestaltung fur die Entwicklung und Motivation zu be-

wuBter Lebensfuhrung von Bedeutung.

Den Teilnehmern wird deshalb die M6glichkeit geboten, sich mit

verschiedenen Freizeitaktivit ten auseinanderzusetzen, um An-

regungen fur die eigenen Freizeitgestaltung zu bekommen.

Eingesetzte Seminarelemente:

- Wie m6chte ich in 10 Jahren nicht sein (verschiedene Dar-

stellungsformen wie Zeichnung, Knetarbeiten, Pantomime und

Rollenspiel sowie anschlieBende Auswertung und Diskussion).

- Nachtliches Abenteuer- und Erkundungsspiel mit verschiedenen

ungew6hnlichen Aufgaben.
- Imaginationsubung "Wie k6nnte ein selbstgestaltetes Wochen-

ende mit Freunden aussehen?".

- Diskussion uber Freizeitverhalten

- Sport, Entspannungs- und Meditationsubungen
- Gruppenspiele.

Ergebnisse:

1. Besonders intensiv war die Mitarbeit in der Ubung "Wie will

ich in 10 Jahren nicht sein". Die bewuBte Auseinandersetzung

mit ihren Zukunftsangsten erm6glichte es den Teilnehmern im

zweiten Schritt, fur sich Handlungsformen fur die Gegenwart

zu entwickeln.

Dabei nutzten sie sehr kreative Darstellungsweisen (siehe

Anhang S. 99 f), die sie in die Lage versetzten, ihre Gefuhle

zu auBern und ihre Konflikte aufzuzeigen.

Die Mddchen formulierten in der Mehrzahl Angste, zukunftig
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wieder die traditionelle Frauenrolle zugewiesen zu bekommen

und nur noch Mutter und/oder Versorgerin des Ehemannes zu

sein. Auch die Jungen auBerten als Befurchtung, in die

herkemmliche Familienrolle eingezwangt zu werden und zu

"verspieBern". Diese Perspektiven brachten sie in Zusammen-

hang mit Alkoholkonsum: Ausweg aus dem taglichen Familien-

trott ist dann der Griff zur Flasche. (siehe Anhang, S. 99).

Auf der individuellen Ebene wurden noch angesprochen:

Angst, allein zu sein, Unzufriedenheit mit dem Berufsalltag,

Stagnation in der pers6nlichen Entwicklung und die Befurch-

tung, aufgrund von Arbeitslosigkeit kriminell zu werden. Auf

der gesellschaftlichen Ebene wurden die Kriegsangst, weitere

Zerst6rung der Natur und der 'Orwell-Staat' thematisiert.

(siehe Anhang, S. 100 f).

Im Vordergrund standen bei den Teilnehmern Angste, die auf ihre

je persenliche Lebenssituation bezogen waren. In der Aus-

wertung formulierten sie Schritte, was sie selbst tun wollen,

um das Eintreten der von ihnen befurchteten Situation zu ver-

hindern.

2. Die Diskussion uber das Freizeitverhalten erbrachte zwar Ein-

blicke in die starke Konsumorientierung der Teilnehmer,

leste aber bei ihnen wenig emotionale Betroffenheit aus und

fuhrte zu keinen weiteren Vorstellungen uber m6gliche Alter-

nativen.

3. Die Erprobung alternativer Freizeitm6glichkeiten bewerteten

die Teilnehmer besonders positiv. Sie fuhlten sich dadurch

fur ihre eigene Freizeitgestaltung angeregt. Besonders das

nachtliche Abenteuerspiel nahmen sie begeistert auf, da es

hier gelang, ihr Bedurfnis nach Spannung, Action und Aben-

teuer zu befriedigen. Beispielhaft dafiir ist die Aussage
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eines Teilnehmers, dem dadurch deutlich wurde, "wie man

mit ganz einfachen Mitteln seine Freizeit unheimlich toll ge-

stalten kann." Die Jugendlichen uberlegten sich auch, ob sie

solche Spiele nicht auch zu Hause mit ihren Freunden durch-

fuhren k6nnten.

4. Sportliche Ubungen wurden vor allem von den Jungen aufge-

nommen, Meditation und X6rperubungen vor allem von den Mad-

chen. Dies war von uns auch erwartet worden. Es zeigte sich

aber, daB die Jungen, wenn sie sich bereiterkldrten, solche

Obungen auch mitzumachen, sie diese dann auch positiv beur-

teilten. Es kommt hier also fur die Gruppenleiter darauf an,

den anfinglichen Bann zu brechen.

5. Die Imaginationsubung uber ein selbstgestaltetes Wochenende

mit Freunden fand ebenfalls eine positive Beurteilung. In

der Auswertung berichteten die Jugendlichen, daB ihnen klarer

geworden ist, daB die Grenzen fur eine befriedigende Frei-

zeitgestaltung weniger in den auBeren Bedingungen liegen als

vielmehr in der eigenen Passivitit.

6.3.3. Seminarelemente zum Thema Arbeitsperspektiven

Ziele:

Einschdtzung der realen Arbeitsbedingungen und Erkennen von

Handlungsmaglichkeiten.

Fragestellungen waren:

Ist die Wahl des Arbeitsplatzes zuruckblickend zufrieden-

stellend, und wenn nein - was ist noch m6glich an veranderung?

Wie k6nnen Konflikte am Arbeitsplatz aktiv und gemeinschaft-

lich ge16st werden?

Was ist.in bezug auf die eigenen Bedurfnisse im betrieblichen

Rahmen veranderbar?
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In welcher Form k8nnen und durfen Probleme am Arbeitsplatz

artikuliert werden?

Welche M6glichkeiten gibt es, sich fur eine gute Ausbildung

einzusetzen?

Es ging folglich um den Widerspruch von Erwartungen und Reali-

tat sowie M5glichkeiten und Grenzen aktiver EinfluBnahme.

Eingesetzte Seminarelemente:

- Wie sieht mein Traumarbeitsplatz aus (verschiedene Dar-

stellungsformen, Auswertung)?
- Diskussion: "Wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit"?

- Diskussion: "Was st6rt mich an meinem Arbeitsplatz"?

Ergebnisse:

1. Die Aussagen der Jugendlichen machten deutlich, daB es ihnen

in ihrer Arbeit nicht in erster Linie darum geht, Geld zu

verdienen. Entsprechend den Annahmen in Kapitel 3.2.4.2.

zeigte es sich, daB die Arbeitszufriedenheit fur die Ju-

gendlichen die gr68te Bedeutung besitzt.

Sowohl bei mannlichen wie weiblichen Jugendlichen existier-

te die Angst vor Sinnentleerung und Routine am Arbeits-

platz. Der Wunsch nach abwechslungsreicher, selbstandiger

Arbeit, die SpaB macht, war der wichtigste Punkt der Dis-

kussion.

Die weiblichen Jugendlichen wollten alle trotz eventueller

Familiengrundung weiterhin arbeiten, d.h. der Beruf spiel-

te fur sie eine zentrale Rolle.

2. Nur ein geringer Prozentsatz der berufstatigen Jugendli-

chen war mit seiner Arbeit zufrieden und ca. 1/3 der Aus-

zubildenden gab an, eigentlich einen anderen Beruf ausuben

zu wollen.
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3. Obwohl fur die Mehrheit der Auszubildenden feststand, daB sie

nach der Ausbildung von ihrem Betrieb nicht ubernommen werden,

sprachen sie dieses Problem sowohl beim Thema Arbeitsperspek-

tiven als auch beim Thema Lebensperspektiven selten an. Sie

haben zur Zeit "Arbeit", die meisten M8nner gehen nach der

Ausbildung erst einmal zur Bundeswehr, dadurch kann diese Be-

drohung gut verdrdngt werden.

Fur diese Jugendlichen sind die aktuellen Probleme am Arbeits-

platz, mit ihren gleichaltrigen Kollegen im Betrieb, mit

Freunden/Freundin und den Eltern brennender. Die Auswirkungen

der drohenden Arbeitslosigkeit zeigten sich vor allem in

zwei Punkten:

a) Die Notwendigkeit, sich gegen die anderen Jugendlichen
einen Arbeitsplatz zu erkampfen, verstarkt die Konkurrenz

im Betrieb.

b) Aus allen Betrieben wurde von der starken Vereinzelung der

Jugendlichen aufgrund dieser Konkurrenzsituation berichtet.

Um in dieser Situation einen Arbeitsplatz zu erhalten, muB man

sich anpassen, darf nicht "aufmucken". Dieses zeigte die Ar-

beitsergebnisse der Seminareinheit "Lebensperspektiven".

Nur einzelne Jugendliche erwarteten, spater keine Arbeit zu

finden und dadurch sozial abzugleiten, die meisten Jugend-

lichen glaubten zwar, eine Arbeit zu bekommen, befurchteten

aber, sich in einen vollstdndig angepaBten Menschen zu ver-

wandeln. (siehe Anhang, S. 105 f).

4. Die Bedingungen am Arbeitsplatz erlebten die Teilnehmer weit-

gehend als unveranderbar. Bis auf wenige Ausnahmen wurden noch

nicht einmal kleinste EinfluBm glichkeiten auf die Mitge-

staltung der Arbeitsbedingungen oder auf Veranderungen in

den Beziehungen unter den Kollegen gesehen. So wunschten sich

beispielsweise die Auszubildenden eines Metallbetriebes

Blumen in die Werkstatt. Dies wurde noch nicht einmal an den
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Vorgesetzten scheitern, schien fur sie aber trotzdem nicht

durchfuhrbar, da sie erwarteten, daB die Blumen von anderen

Jugendlichen zerst6rt, nicht regelm Big gepflegt und auBerdem

durch die Schadstoffbelastung in der Werkstatt eingehen wiirden.

5. Das Thema Arbeitsperspektiven war zu komplex, um im Rahmen

der zweitagigen Seminare mehr als Denkanst6Be zu erm6glichen.

Konkrete praktisch durchfuhrbare Handlungsschritte konnten

sich die Jugendlichen - anders als in den Bereichen Lebensper-

spektiven und Beziehungen - hier in der Regel nicht erarbei-

ten. Hierfur muBte sehr viel mehr Zeit zdr Verfugung stehen.

Dies sollte fur die Planung der Multiplikatorenarbeit be-

rucksichtigt werden.

6.3.4. Seminarelemente zum Thema Beziehungen

Ziele:

Die Verhaltensmuster Jugendlicher in Hinsicht auf Partner,

Freunde, in Organisationen und in der Familie kritisch und

aktivierend zu hinterfragen.

Im Mittelpunkt standen dabei die Fragen:

Wie nehmen Einzelne ihr soziales Umfeld wahr, wie entstehen

entsprechende Rollenstereotype und wie kdnnen kommunikative

Einengungen uberwunden werden?

Den Teilnehmern erm8glicht dieser Seminarteil, sich besser

kennenzulernen, neue Kommunikationsformen zu uben und zu

prufen, wieweit das Erlebte auf den Alltag ubertragen werden

kann.

56



Eingesetzte Seminarelemente:

- Beziehungen im Betrieb (verschiedene Darstellungsformen und

Auswertung)
- Beziehungen in der Gewerkschaft (verschiedene Darstellungs-

formen und Auswertung)
- Kennenlernspiel 'Heiratsanzeige'
- Partnerinterview

- Interaktionsspiele (z.B. nonverbale BegruBung)

(Beispiele im Anhang, S. 107 fl

Ergebnisse:

1. Die Thematisierung von Beziehungs- und Kommunikationsproblemen

war fur die Jugendlichen so wichtig, daB sie auch in die

ubrigen (s.0.) Seminarteile hineinwirkten.

2. Alle Seminarteile, die der Kommunikation unter den Teilnehmern

dienten, waren fur die gesamte Seminargestaltung von gr6Bter

Bedeutung, weil nur auf der Grundlage eines sich langsam ent-

wickelnden Vertrauens ein Klima hergestellt wurde, das auch

die Behandlung des Themas 'Alkoholkonsum' erm6glichte.

Es war oft nicht leicht, die Beziehungen der Jugendlichen

untereinander zu thematisieren. Die Seminarleiter hatten dabei

die anfanglichen Blockaden und Ablehnungen durchzustehen und

die Gruppen kontinuierlich zu motivieren. Danach entwickelte

sich aber auch durchghngig eine sehr intensive Arbeit.

Als Beispiel fur einsetzende Reflexionsprozesse sei der Be-

richt einer Gewerkschaftlerin angefuhrt, die nach der Ubung

"Persanliche Beziehungen in der Gewerkschaft" berichtete,

daB "wie halt im letzten halben Jahr Gewerkschaftsarbeit ge-

laufen ist mit dem standigen Druck und Auseinandersetzungen,

da sicherlich die Probeme mit Alkohol ganz klar da hervorge-
kommen sind, denn da habe ich auch 8fter mal in der Kneipe
mit Freunden gesessen und mir einen angesoffen, weil ich
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einfach nicht mir der Situation an verschiedenen Punkten

nicht mehr klargekommen bin". (Aus der Tonbandaufzeichnung

der SeminarabschluBbesprechung.)

4. Diskussionsblockaden zu diesem Thema konnten besser uber non-

verbale Darstellungsformen abgebaut werden. Diese Seminar-

form fuhrte auch schneller zu Vertrauen zwischen den Teil-

nehmern als reine Gespr8che.

5. In den Ruckmeldungen der Jugendlichen direkt nach dem Seminar

(aber auch einige Wochen spater) hoben sie hervor, daB dieses

Seminar ihre Kommunikation untereinander verbessert hat.

6.4. Seminarformen

Die Teilnehmer  uBerten zu Beginn der Veranstaltung oft die

Befurchtung, zwei Tage diskutieren zu mussen. Fur die Er-

reichung der Seminarziele war es generell wichtig, die Ebene

einer prim8r verbalen Auseinandersetzung mit der Thematik

zu verlassen. Im Laufe der Seminardurchfuhrung reduzierten

wir die reinen Diskussionsteile immer weiter, da deutlich

wurde, daB die Jugendlichen damit nicht nur groBe Schwierig-
keiten hatten, sondern sich dadurch auch nur einseitig ent-

falten konnten. Wir boten den Jugendlichen mehrere - insbeson-

dere auch gestalterische - M8glichkeiten der Darstellung und

des Handelns an:

Zeichnen und Malen

Kneten

Basteln

Pantomime

Rollenspiel

Schminken und Verkleiden

Videofilm erstellen, Videoaufnahmen von eigenen Aktivitaten
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Fotografieren

Diskussionen in Kleingruppen/im Plenum.

6.5. Erfahrungen mit den verschiedenen Seminarformen

Die Jugendlichen entfalteten bei ihren Werken einen groBen Ideen-

reichtum, sowohl inhaltlicher als auch formaler Art.

Die Palette reichte von der gegenstandlichen Form in der Art

eines Comics uber Collagen bis hin zur v6llig abstrakten Dar-

stellung eines Themas.

In der Phase der Interpretation der Arbeiten zeigte sich, daB

sie sich durch die Darstellungsform intensiv mit dem Thema aus-

einandergesetzt hatten und bereit waren, ungewdhnliches von

sich preiszugeben , was im Rahmen von Diskussionen so nicht

m6glich gewesen w8re.

Gleiches gilt fur die Darstellungsform Pantomime. Sie erforderte

ein hohes MaB an Intensitat und auch Mut, der zunachst durch

die Betreuer "gef8rdert" werden muBte.

Die pantomimische Darstellung eines Auseinandersetzungsprozesses

zeigte immer besondere Ergebnisse in der anschlieBenden Be-

sprechung des Dargestellten:
- Sie uberlieB dem Betrachter einen groBen Raum fur Interpre-

tationsm6glichkeiten, da sie seine Phantasie in besonderem

MaBe anregte.

- Durch die teilweise sehr unterschiedlichen Interpretationen

ergaben sich rege Diskussionen im AnschluB an die Darstellung.

Auch bei den Rollenspielen kam es zunhchst auf die aktive Unter-

stutzung des Betreuers an, um die Spiellaune der Jugendlichen

zu wecken. Gelang dies, hatten sie dann groBen SpaB am Spiel

und entfalteten schauspielerisches Talent, viel Witz und Phan-

tasie.
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Die durch das Rollenspiel erzielbare Distanz erm8glichte es den

Jugendlichen, neben ihren Erfahrungen auch ihre Angste in die

Rolle mit einzubringen, ohne daB sie selbst direkt damit iden-

tifiziert wurden. War dies doch einmal der Fall, so konnten sie

sich darauf berufen, daB sie doch nur eine Rolle gespielt hatten.

Konkret: Im Rahmen ausschlieBlich verbaler Seminarteile w8re es

z.B. nicht m6glich gewesen, daB ein 18jahriger Jugendlicher zu-

gibt - ohne sein Gesicht zu verlieren -,noch von seinem Vater ge-

schlagen zu werden. Im Rollenspiel, das eine Szene aus seinem

Leben wiedergibt, und in dem er die Rolle des Vaters ubernommen

hatte, war das m6glich.

Die im Plenum vorgetragenen Spiele erregten neben Betroffenheit

auch Heiterkeit und viel Beifall.Eine direkt im AnschluB daran

gefuhrte Diskussion uber die jeweilige Problematik war - neben

zeitlichen Grunden - vor allem nicht wegen der aufgeregten

Stimmung der Jugendlichen maglich.

Deshalb wurden die Rollenspiele auf Video aufgezeichnet, so daB

diese Diskussion nach einer l ngeren Mittagspause oder auch am

n chsten Morgen nachgeholt werden konnte.

Die Produktion eines Videofilms erwies sich als besonders geeig-

net in der Gruppe der Anlernlinge, weil sie ebenfalls die M8g-

lichkeit einer handlungsbezogenen Erarbeitung des Themas bot.

Mit diesem Medium konnten die spontanen Einfalle der Jugendlichen

und die gerade in dieser Gruppe reichlichen Erfahrungen mit

Alkohol direkt in einzelne Szenen umgesetzt werden.

Zur Erstellung von Fotos wurde auf den Seminaren (aus techni-

schen und zeitlichen Grunden) eine Sofortbildkamera benutzt. Mit

den Produkten waren die Jugend'lichen selbst nicht zufrieden:

- das Bildformat ist sehr klein, die gestalterischen M6glich-

keiten einer solchen Kamera sind erheblich eingeschr nkt.
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Dies spricht jedoch nicht grundsatzlich gegen das Medium Foto-

grafie. Unter Anleitung eines sachkundigen Betreuers k6nnte es

auf einem langeren Seminar (bei entsprechenden technischen

Vorrichtungen im Haus) sinnvoll eingesetzt werden, um die Mdg-

lichkeiten, die dieses Medium bietet, wie z.B. Schulung der

Wahrnehmungsfahigkeit, auszunutzen.

6.6. 812endsesta1tunS

Die Abendgestaltung war nicht unproblematisch. Es ergab sich

ein Spannungsverhaltnis zwischen dem Verlangen der Ju gendlichen,
den Abend gerne frei zur verfugung zu haben und ihren Schwierig-

keiten, eine befriedigende Abendgestaltung selbst zu planen und

durchzufuhren. Wir boten deshalb den Jugendlichen eine Abend-

gestaltung an und besprachen mit ihnen zusammen dann deren

Durchfiihrung. Folgende Elemente der Abendgestaltung wurden rea-

lisiert:

- gemeinsam geplantes, organisiertes und zubereitetes Abendessen

- Tanzabend

- gemeinsame Spiele (Gesellschaftsspiele, "new Games", etc.)

- Nachtwanderung
- Abenteuerspiel in der Umgebung
- Musikh8ren

- Gaststattenbesuch

- Unterhaltungen

Diejenigen, die an den vorgeschlagenen Angeboten teilnahmen

(ca. 50 % des gesamten Seminars) beurteilten sie durchweg po-

Sitiv:
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"Ich fand das gut, wie wir abends in den Wald gegangen sind."

"Ich fand gut, abends wegzugehen, nicht hier im Haus rumzu-

hangen."

Begeistert aufgenommen wurde insbesondere das "Abenteuerspiel

in der Umgebung." (Zitate aus den Tonbandaufzeichnungen der

AbschluBbesprechungen)

Immer dann, wenn die Jugendlichen darauf bestanden, ihre Abend-

gestaltung frei zu planen und zu organisieren, was meist auf

einen Tanzabend, Kartenspiele oder Musikh6ren hinauslief, wurde

spater kritisiert:

"daB im Prinzip nichts los war, war ja nichts richtig geplant",

"hatte besser sein k8nnen, irgendwie besser gestaltet",

"daB das doch ziemlich auseinanderging, 3 bis 4 verschenkte

Stunden",

"daB die einen jetzt zocken, die anderen sitzen auf ihren Zimmern,

daB wir nicht mal zusammen rausgegangen waren in die Stadt".

Von allen positiv bewertet wurde die gemeinsam geplanten organi-

sierten und zubereiteten Abendessen.

6.7. Trinkverhalten auf den Seminaren

Wir hatten den Alkoholkonsum auf den Seminaren nicht strikt

verboten und haben den Jugendlichen gesagt und auch gezeigt,

daB wir selber auch - und zwar kontrolliert - Alkohol trinken.

Es wurde dafur gesorgt, daB auf den Seminaren ein ausreichendes

und schmackhaftes Angebot an nichtalkoholischen Getranken vor-

handen war. Das Ziel, durch eine interessante und spannende

Seminargehtaltung ubermaBigen Alkoholkonsum bei allen
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Jugendlichen zu verhindern, wurde nicht durchgangig erreicht.

Allerdings ist es bei den Seminaren zu keinerlei Ausschreitungen
in Folge ubermaBigen Alkoholkonsums gekommen; es gab keine

Schlagereien, Zerst rungen oder Teilnehmer, die die Kontrolle

uber sich verloren. In der Regel gelang den Jugendlichen ein

kontrollierter Umgang mit Alkohol. In fast jeder Gruppe waren

aber 2-3 vorwiegend m8nnliche Jugendliche, die dies nicht

schafften (im Einzelfall wurden auch heimlich Spirituosen kon-

sumiert). In den Gesprdchen mit diesen Jugendlichen stellte sich

heraus, da B fur sie Freizeit unzertrennbar mit Alkohol ver-

bunden ist. Bei einigen von ihnen bestand bereits ein erhebli-

cher Problemdruck durch ihr Trinken, was sich in dem Wunsch

nach einem intensiven Gespr ch uber ihren Umgang mit Alkohol

auBerte. Die Jugendlichen regten selber an, das Thema Alkohol

am zweiten Tag stdrker zu problematisieren. Nach den ersten

Seminaren uberlegten wir, ob wir durch zusatzliche Interven-

tionen versuchen sollten, den Alkoholkonsum auf den Seminaren

stdrker zu reglementieren. Dies h tte durch Verbote, Einschran-

kung der Trinkzeiten, Einschrankung der Vorrate, durch morali-

schen Druck und direktes Ansprechen geschehen kdnnen. Wir gingen

jedoch davon aus, daB dies eine unrealistische Situation ge-

schaffen hatte. Durch auBere Interventionen der Seminarleiter

h tte der Konsum an den Seminartagen zwar reduziert werden

k6nnen, bei den Jugendlichen ware dadurch aber kein Lerneffekt

fur ihren zukunftigen Alkoholkonsum zu erreichen gewesen.

FAllt diese Intervention wieder weg, so tritt das alte Konsum-

verhalten wieder ein. Da bewuBt auBerer Druck zur Einschrankung

des. Alkoholkonsums vermieden wurde, war den Jugendlichen auch

der Vorwand genommen, die Ursache fur ihren hohen Alkoholkonsum

bei anderen zu suchen ("Weil die mir das verbieten wollten,

habe ich erst recht gesoffent").

63



- 64 -

7.1. Einschatzung durch die Jugendlichen direkt nach den

Seminaren
- -- ---

Insgesamt haben an den Seminaren 103 Jugendliche teilgenommen.
Im AnschluB an die Seminare wurden Feed-back-Runden durchge-

fiihrt. AuBer 12 Jugendlichen eines Halbtagsseminars auBerten

sich 57 Teilnehmer positiv zum Seminar, 7 negativ und 19 Teil-

nehmer indifferent. 8 Teilnehmer gaben keine Meinung ab.

70,6 % (72) der 102 qualitativen Aussagen zum Seminar waren

positiv, hiervon gaben 58 eine nahere Begrundung ab; 14 meinten

pauschal: "Ich wurde auch jederzeit wiederkommen", "Ich bin

begeistert" ,
"Es war eigentlich ganz gut".

Negative Kritikpunkte waren:

- ein zu volles Programm und zu wenig freie Zeit fur sich selbst

(6x)

- Kritik an der Umsetzung des Themas 'Alkohol": Der Bezug zu

diesem Thema des Seminars sei nicht immer klar gewesen (5x)

- es war zu langweilig (2x)

- zu viel "Psychotrickserei" (lx)

Die positiven Bewertungen im einzelnen:

Als Begrundung fur die positive Bewertung wurde zu 27,5 % ge-

nannt, daB das Seminar nicht auf einen vorgefertigten Ablauf-

plan festgelegt war und sie das Programm mitbestimmen konnten:

"Wir konnten quasi selbst entscheiden, wie das ablaufen sollte",

"Es wurde einem nicht so ein fertiges Programm vorgesetzt",

"Alles war nicht nach Konzept, sonder frei heraus",
"
... der Ablauf , an dem jeder mitbestimmen konnte",

"..., daB wir uns das Beste immer aussuchen konnten, immer

7. Gesamteinschatzung der Seminararbeit
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zusammen geplant worden ist".

Zu 20,7 % wurde positiv hervorgehoben, daB auf dem Seminar

Probleme besprochen wurden, die man im Umgang mit Alkohol hat

und die zur Freizeit oder zum Betrieb geh6ren:

"Gut, daB die Probleme besprochen wurden, die wir mit Alkohol

haben",

"Also man kann auf einem solchen Seminar besprechen, was man

sonst macht in seiner Freizeit, auBer in die Kneipe zu gehen",

"Wenn ich z.B. montags erzahle, was wir am Wochenende gemacht

haben, kann ich z.B. auf der Arbeit nicht, hab ich keine Ge-

legenheit dazu".

Wichtig war den Jugendlichen auch dabei, "daB wir auch mal ge-

h6rt haben, was die anderen Auszubildenden fur Probleme haben"

und "daB man mit seinen Problemen nicht allein dasteht".

Zu 17,2 % wurde genannt, daB sich ein Gemeinschaftsgefuhl ein-

gestellt hatte:

"Was ich gut fand, war, daB doch ziemlich viel von uns selb-

standig organisiert wurde, weil ich vorher eigentlich den Ein-

druck hatte, das ist ein ziemlich destruktiver Haufen - von

den Versammlungen her - die wir hatten, weil da haben es immer

so die gleichen gemacht und hier hat jeder mit angefaBt und

auch mitorganisiert. Das ist, glaube ich, auch so ein Erfolg

des Seminars".

"Die Gemeinschaftsaktion an sich war gut".

"Weil alle mitgemacht haben, sich bemuht haben, das Beste zu

bringen".

"DaB wir zum ersten Mal alle an einem Strang gezogen haben,

meistens sind unter uns nur Zankereien gewesen".

"DaB hier drei oder vier Lehrjahre zusammen waren".



Untereinander sich kennenlernen wurde in 13,8 % der Aussagen

hervorgehoben:

"Ich hatte nicht gedacht, daB man sich so schnell in so einer

Weise kennenlernen kann".

"Da lernt man sich besser kennen in so einem Seminar".

"Ich kam hier rein, ich kannte die meisten nicht, h6chstens

vom Sehen und die zwei von meiner Abteilung. Ich kann jetzt

behaupten, daB ich einige hier schon ziemlich gut kenne".

"DaB man sich mal untereinander kennengelernt hat, die Azubis,

die sich sonst selten sehen".

Von den Gewerkschaftsjugendlichen wurden diese Punkte nicht

genannt, weil sie sich von anderen Gewerkschaftsseminaren uber

mehrere Jahre gut kannten und nur vereinzelt jemand neu in

die festgefugten Gruppen hineingekommen war.

Auch verschafft ihnen die gemeinsame gewerkschaftliche Arbeit

ein Solidarithtsgefuhl, so daB der Abbau von Konkurrenz nicht

so wichtig war.

3,9 % der Aussagen heben noch einmal den Aspekt der Kreativi-

tat und Selbsterfahrung hervor:

"Man macht Sachen, die man sonst nicht mehr machen wurde".

"Hat eine ganze Menge gebracht, daB man mit anderen Sachen

mal was was gemacht hat".

"Ich hatte gedacht, ich bin jetzt aus dem Alter raus, wo ich

was male oder was mit Knetgummi mache. Es uberrascht einen

dann doch die Kreativit8t".

"Ich kam mir hier nicht als Lernende vor, sondern mehr als

ich selbst".

".. ziemlich starke pers6nliche Erfahrung".
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"DaB man sich mal so ein biBchen selbst erfahren konnte".

7.2. Langerfristige Auswirkungen der Seminare

Ca. vier bis acht Wochen nach der Seminardurchfuhrung wurden

mit Jugendlichen, Betreuern, Gewerkschaftssekretaren und Aus-

bildern Nachinterviews durchgefuhrt.

In allen Betrieben, besonders aber in den Gewerkschaften fanden

in den Wochen nach dem Seminar intensive Gesprache der Jugend-

lichen untereinander uber Alkoholkonsum statt. Ein Gewerkschafts-

funktionar berichtete: "ich hatte nicht gedacht, daB man das

Thema so behandeln kann, ohne gleich den Unmut der Jugendlichen

auf sich zu ziehen. Wir konnten nach dem Seminar sehr viel

offener uber Alkohol diskutieren".

Die Seminare haben zur Enttabuisierung der Diskussion uber Alko-

hol beigetragen. Dies ist die wichtigste Voraussetzung, um pra-

ventive Erfolge zu erzielen. In den Gewerkschaften wurde nach

den Seminaren diskutiert, wie die Erfahrungen von dem Seminar

auf die eigene Jugendbildungsarbeit ubertragen werden k6nnen,

um den hohen Alkoholkonsum zu reduzieren.

In einem Betrieb, aus dem ein Mitarbeiter der Suchtberatung am

Seminar teilgenommen hatte, intensivierten sich die Kontakte

zwischen der Suchtberatung und den Jugendlichen.

Durch die Seminare hat sich die Kommunikation unter den Auszu-

bildenden verbessert. In einem Betrieb nahmen nach der gemein-

samen Erfahrung die verschiedenen Lehrjahre, die vorher ihre

Pausen getrennt verbracht hatten, ihr Fruhstuck jetzt im glei-

che n Pausenraum gemeinsam ein.



In einem anderen Betrieb organisierten die Auszubildenden da-

nach eigenstandig weitere Treffen in der Freizeit.

AuBerdem fanden intensive Diskussionen uber Freizeitaktivitaten

statt. Einige trafen sich,angeregt durch das Seminar, zur ge-

meinsamen Freizeitgestaltung und planten zusammen nichtkonsum-

orientierte Aktivitaten.

In einem weiteren Betrieb, der nur einen Teil der Lehrlinge

zum Seminar geschickt hatte, bat die Ausbildungsleitung da-

rum, Seminare mit allen Lehrlingen durchzufuhren.

Jugendliche, die an einem unserer Gewerkschaftsseminare teilge-

nommen hatten, waren so begeistert, daB sie versuchten, Semina-

re im Rahmen des Projektes auch mit den Auszubildenden ihres

Betriebes zu organisieren. Dies scheiterte allerdings an der

Ausbildungsleitung.

7.3. Verwirklichung der Ziele des Projektes

7.3.1. Persanlichkeitsentwicklung

Die Seminarziele im Bereich der Persdnlichkeitsentwicklung

sind formuliert als groBer Rahmen fur Prdventionsarbeit. Es

ware utopisch anzunehmen, daB durch zweit gige Seminare diese

Ziele zu erreichen waren.

Ich-Starke, Kommunikationsfahigkeit oder Kreativitat sind

keine absoluten Ziele, die man erreichen und dann abhaken kann.

Man kann sich diesen Zielen ndhern, mehr oder weniger weit da-

von entfernt sein, aber wieweit man auch gekommen ist, man kann

sich trotzdem noch weiterentwickeln.
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In der Bewertung dieser Seminarziele ist deswegen zu fragen,
inwieweit den Jugendlichen Anst6Be zur Entfaltung der Per-

sdnlichkeit in der in den Zielen formulierten Richtung gege-

ben worden sind.

- Entfaltung der Kommunikationsfihigkeit

Wie die Jugendlichen selbst betonen, haben sie sich auf den

Seminaren untereinander besser kennengelernt. Hervorgerufen
durch ihre Situation im Betrieb, die von ihnen selbst oft als

Vereinzelung und als unsolidarisch empfunden wird, bestand bei

den Jugendlichen selbst ein Bedurfnis, aus ddr Isolation heraus-

zukommen.

Auch wurde von Meistern, Ausbildern und anderen Betreuern be-

richtet, daB sich der Kontakt unter den Jugendlichen ver-

bessert hat.

Dies bedeutet, daB sich durch die Seminare die Kommunikation

unter den Teilnehmern verbessert hat.

- Entwicklung der Kreativitat

Wie gut dieses Ziel erreicht wurde, zeigen am besten die Ar-

beiten der Jugendlichen selber (siehe Anhang).
Die Jugendlichen be6tigten anfangs die Ermutigung durch die

Seminarmitarbeiter, es war aber dann erstaunlich, wie viel-

faltig und sch6pferisch sie neue Darstellungsformen erprobt

haben.

Von den Teilnehmern wurde spater betont, da B sie durch das

Seminar viele Anregungen fur ihre Freizeitgestaltung bekommen

haben. Die Herstellung kunstlerischer Produkte schien zu den

intensivsten Seminarerlebnissen zu zahlen.

Die auf den Seminaren vorgefuhrten kunstlerischen Produkte

und Darstellungen zeigen, daB das in der Voruntersuchung

festgestellte starkere konsum- als kreativitatsorientierte
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Freizeitverhalten von Berufstatigen im Vergleich zu Schulern

bei entsprechender Anleitung verandert werden kann.

- Ich-Starkung

Die Jugendlichen hatten durch die Vielfalt der Seminarformen

auf den Seminaren die M8glichkeit, sich selbst zu reflektieren,

eigene Verhaltensmuster zu sehen und sich in der Gruppe zu

erleben.

Eine Ich-St rkung wurde auch im engen Zusammenhang mit der

Kreativitat erfahren. Alle Jugendlichen wurden mit ihren Pro-

dukten in der Gruppe akzeptiert, auch wenn diese Produkte von

sehr unterschiedlicher Qualitat waren.

Bei der Bewertung der Seminare durch die Teilnehmer wurde am

haufigsten positiv hervorgehoben, daB die Seminare selbstbe-

stimmt und selbstgestaltet abgelaufen sind. Dies sahen die

Jugendlichen im Gegensatz zu ihrem Alltag, den sie eher

fremdbestimmt erleben. EinTeil der starken Alkoholkonsumenten

fiihlte sich allerdings auf den Seminaren fremdbestimrnt, weil

sie fortwdhrend befurchteten, in ihrem Trinkverhalten einge-

schrdnkt zu werden.

- Starkung der F higkeit, Konflikte wahrzunehmen, auszutragen

und zu 16sen

Es ist gelungen, Konflikte im Erfahrungsbereich der Jugendli-

chen auBerhalb des Seminars - besonders auch am Arbeitsplatz -

herauszuarbeiten und nach L6sungsmdglichkeiten zu suchen. Wie

sehr wir hiermit den Bedurfnissen der Teilnehmer entgegenge-

kommen sind, zeigt, daB dies in der Haufigkeit der positiven

Seminarbewertungen an zweiter Stelle steht.

Allerdings hatten starker die Konflikte auf dem Seminar selbst

zwischen einzelnen Teilnehmern bzw. Teilnehmern und den Se-

minarleitern erkennbar werden mussen, um dadurch beispiel-
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hafte Lernprozesse auszul8sen. Die hierdurch gemachten Er-

fahrungen hatten den Jugendlichen helfen k6nnen, Konflikte

auBerhalb des Seminares mutiger auszutragen.

Die von uns gewiinschte positive Bewertung der Seminare wurde

zu sehr abhangig gemacht von einem harmonischen Seminarab-

lauf. Eine offene Konfliktaustragung exemplarisch zu prakti-

zieren, erfordert von der Leitung eine hohe Risikobereitschaft.

Aber man kann nicht als Seminarleiter allgemein eine offene

Konfliktwahrnehmung, -austragung und -ldsung fur notwendig

erklaren, wenn dies nicht gleichzeitig auch auf dem Seminar

selber praktiziert wird.

- Lernen, die eingenen Gefuhle wahrnehmen zu k6nnen, dazu zu

stehen und sie zu duBern

Die handlungsbetonten und nonverbalen Seminarformen trugen

zur Anndherung an diese Ziele bei.

Die Jugendlichen konnten Gefuhle offenlegen, die sie im Ge-

sprach und in der Diskussion vorher nicht geauBert hatten. Aus

den Erfahrungen in der Arbeit mit berufst tigen Jugendlichen

wird oft betont, daB sie nicht in der Lage sind, uber ihre

Gefuhle zu sprechen. Nach unseren Erfahrungen hdngt dies davon

ab, welche Darstellungsm6glichkeiten ihnen angeboten werden.

Bei einem vielf ltigen Angebot sind auch diese Jugendlichen

in der Lage, ihre Gefuhle wahrzunehmen und zu zeigen.

Es gab allerdings auch Probleme :

einige Teilnehmer waren zwar bereit, Gefuhle wahrzunehmen und

zu auBern, hatten aber dann Schwierigkeiten, offen zu ihnen

zu stehen. Die eigenen Wertvorstellungen und die Wertvor-

stellungen der Gruppe (H rte zeigen, starker Mann sein etc.)

standen ihnen im Wege. Besonders.die mannITchen Jugendlichen

entzogen sich der Bearbeitung von Gefuhlswahrnehmungen, die

den eigenen K6rper betreffen.
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- Verbesserung der Beziehungsfahigkeit

Die Beziehungen der Jugendlichen untereinander haben sich durch

die Seminare erheblich verbessert. In der Seminarkritik wurde

haufig betont, daB ein Gemeinschaftsgefuhl unter ihnen ent-

standen ist. Dies hat sich auch nach den Seminaren fest tigt.

Aus einem Betrieb wurde berichtet, daB die Jugendlichen sich

in der Freizeit treffen und dies auch regelmaBig fortsetzen

wollen.

Die Beziehungen der Jugendlichen zu Eltern und/oder Freund oder

Freundin wurden hdufig thematisiert, standen aber nicht im

Mittelpunkt der Seminare. Sie hatten starker berucksichtigt

werden sollen, da in den Rollenspielen und Zeichnungen diese

Beziehungen oft im Zusammenhang mit ubermti Bigem Alkoholkonsum

erw hnt wurden.

7.3.2. Bewertung der Seminarkonzeption

In diesem Teil soll beurteilt werden, inwieweit nach den Er-

fhhrungen mit den Seminaren die in Kapitel 4 dargestellte Kon-

zeption fur Alkoholpravention aufrechterhalten werden kann.

Dazu wird zuerst anhand einer Seminargruppe exemplarisch eine

qualitative Analyse durchgefuhrt; anschlie Bend werden die Er-

gebnisse aus der gesamten Arbeit dargestellt.

7.3.2.1. Fallstudie einer Seminargruppe

Es handelt sich bei dieser Fallstudie um die Seminare mit 23

mannlichen Auszubildenden aus einem Mittelbetrieb im Bereich

des Maschinenbaus. Es fanden drei Seminare statt, ein halb-

tagiges Vorseminar, das zweitagige Hauptseminar und ein ein-

t giges Nachfolgeseminar. Die Analyse basiert auf der Aus-
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wertung von Tonbdndern von den Seminaren und auf Einzelinter-

views mit Jugendlichen, Ausbildern und der Betriebsleitung.

7.3.2.1.1. Vorankundigung und Vorerwartung

Der Betriebsleiter und die Ausbilder hatten mitgeteilt, bei

den Jugendlichen gahe es keine Alkoholprobleme. Sie unterstutzten

die Seminardurchfiihrung wegen bestehender Alkoh61probleme bei

den Erwachsenen.

Den Jugendlichen war, entgegen der ublichen Ankundigungsart,

ohne Wissen der Seminarleitung durch einen Aushang der Jugend-

vertretung angekundigt worden, daB demnachst ein Seminar zu

Alkohol- und Drogenfragen stattfinden wurde. Dies pr8gte sehr

stark die Erwartung der Teilnehmer.

Ein Halbtagesseminar wurde durchgefuhrt, in dem die Seminarlei-

tung sich vorstellte, die Zielsetzung der Arbeit bekannt gemacht

und gemeinsam eine Planung fur das zweitagige Seminar gewonnen

wurde. Die Jugendlichen erfuhren, daB auf dem Seminar zwar

Spirituosen, aber nicht Bier oder Wein verboten sind.

Beispielhaft fur die Vorerwartung einiger Teilnehmer kann die

folgende Aussage gelten:

"Ich hatte erst gar keine Lust mitzufahren ...

Ich hatte einfach gedacht, das ist wie so ein Erste-Hilfe-Kurs

... habe gedacht, daB das viel strenger ablauft, nach einem ge-

wissen Schema... ".
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7.3.2.1.2. Ablauf des Seminars

Die Jugendlichen hatten sich zum Seminar mit Bier eingedeckt,

einige hatten heimlich Schnaps mitgebracht. Dafur waren mehrere

Grunde ausschlaggebend.

- Das Seminar wurde als Erholung von der Arbeit angesehen, was

durch Alkohol angenehm gemacht werden sollte.

- Sie wuBten, daB Alkohol nicht verboten ist.

- Man wollte es den 'Alkoholmoralisten' zeigen, daB man sich

nicht beeinflussen laBt.

- Alle bisherigen gemeinsamen Aktivithten der Auszubildenden

auBerhalb der Arbeitszeit (Weihnachtsfeier, Parisfahrt) hatten

ihren 'Reiz' darin, daB Unmengen von Alkohol konsumiert wor-

den waren.

Einige hatten schon am Nachmittag des ersten Tages mehrere Fla-

schen Bier getrunken und waren nicht mehr voll aufnahmefahig.

Dieses Verhalten bestimmte zu diesem Zeitpunkt das Seminar, bei

der Mehrheit herrschte Betroffenheit vor. Es wurde das Thema

Alkohol direkt thematisiert und Kleingruppen zu 'Alkohol und

Freizeit' gebildet. Die Jugendlichen sollten ihre eigenen Er-

fahrungen diskutieren und dann im Rollenspiel vortragen. An

diesem Punkt konnten auch diejenigen, die dem Seminar negativ

gegenubergestanden und viel getrunken hatten, mit einbezogen

werden. Einer von ihnen machte seine Alkoholprobleme zum Thema

des Rollenspiels in der Gruppe:

Die Eltern hatten ihm ein Auto versprochen, schoben die Rea-

lisierung dieses Versprechens aber immer· weiter auf. Als schlieB-

lich zu Hause Geld aus dem Portemonnai der Mutter verschwunden

war, wurde der Sohn dafur verantwortlich gemacht, obwohl er be-

teuerte, es nicht gestohlen zu haben. Der Kauf des Autos wurde

nun endgultig von den an sich wohlhabenden Eltern abgelehnt.

Dies wurde von dem Sohn als Vertrauensbruch angesehen; er ver-

sucht seine Frustration mit seinen Kameraden in der Kneipe

beim Alkohol zu vergessen. Wahrend er sich zu Hause gegenuber

seinen Eltern nicht durchsetzen kann, gilt er dort als der
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starke Mann.

In der zweiten Gruppe fuhrte die Rivalitdt um ein Madchen da-

zu, daB man sich 'Mut antrinkt', um den Kampf mit dem Rivalen

zu bestehen.

Die dritte Gruppe schilderte, wie Altersgenossen einen Kamera-

den zu einer Kneipentour zu uberreden versuchen. Der machte

zwar eigentlich den Abend mit seiner Freundin verbringen, an-

dererseits m6chte er vor seinen Freunden auch nicht als Pantof-

felheld dastehen. Er geht dann doch in die Kneipe, zur 'Beloh-

nung' machen ihn die Kameraden dort mit einem anderen Madchen

bekannt. Er ist wieder in die Trinkrunde integriert.

Durch die Behandlung des Themas und durch die Abendgestaltung

(Spiele, selbst zubereitetes Essen) wurde dann am Abend weniger

getrunken als von dem Anfang her zu erwarten war.

Zwar wurde weiter Bier getrunken, und es muBten zwei Flaschen

Schnaps beschlagnahmt werden, die heimlich im Umlauf waren,

aber keiner der Jugendlichen verlor die Kontrolle, wie dies

auf einer Parisfahrt der Gruppe und auf der betrieblichen Weih-

nachtsfeier bei mehreren der Fall gewesen war.

Der zweite Tag begann mit einer Fruhsporteinheit, danach stand

die Arbeitsplatzsituation im Mittelpunkt.

An diesem Tag wurde kein Alkohol mehr getrunken. Zwei Jugendli-

che baten darum, wegen ihres 'dicken Kopfes' das Seminar vor-

zeitig verlassen zu durfen, das wurde aber von der Leitung
nicht zugelassen.
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7.3.2.1.3.Beurteilung im AnschluB an das Seminar

In der abschlieBenden Feed-back-Runde duBerten sich die Jugend-

lichen begeistert uber das Seminar.

Die Behandlung des Themas "Alkohol" wurde allerdings von den

Teilnehmern nicht immer positiv bewertet. Sieben Jugendliche

schatzten die Behandlung des Themas positiv ein:

- Das Thema wurde passiv angesprochen, notwendige Schritte muBte

man sich selbst erarbeiten, das ist gut so.

- Es war gut, weil das Thema mit dem Rollenspiel aufgearbeitet

wurde, sonst wdre es zu trocken gewesen.

- Jeder hat jetzt daruber nachgedacht.

- Das Thema ist in den Gruppenspielen gut zur Geltung gekommen.
- Durch die Probleme, die man hat, greift man zu Alkohol , das

wurde angesprochen.
- Gut war, daB frei getrunken werden konnte und keine Moral-

predigten gehalten wurden.

Acht Teilnehmer auBerten sich negativ:

- Das Thema ist zu kurz gekommen.
- Es hdtte mehr und tiefere Diskussionen daruber geben sollen.

- Mehr Informationen waren n6tig.

Ein Jugendlicher meinte:

- Nicht alle haben verstanden, daB alles etwas mit Alkohol zu

tun hatte. Es war allerdings gut, daB es keine einseitigen

Informationen gab.

Vier Jugendliche kritisierten,die Gruppe hatte auf dem Seminar

den Alkoholkonsum ubertrieben.



- 77 -

7.3.2.1.4. Alkoholverbot auf dem Seminar?

Der Alkoho]konsum schon am Nachmittag des ersten Seminartages
stellte die Frage, ob es nicht doch sinnvoller gewesen ware,

Alkohol grunds tzlich zu verbieten. Doch gerade die Konfronta-

tion der thematischen Behandlung des Alkoholproblems mit dem

eigenen aktuellen Konsum fuhrte zu einem intensiven emotionalen

Erlebnis bei den Teilnehmern.

Einer berichtete bei der spateren Nachbefragung:

"Ich hatte damals ein biBchen Alkohol getrunken (auf dem Se-

minar), aber nach einer gewissen Zeit hatte ich wirklich keinen

Bock mehr auf Alkohol, weil ich von selbst gemerkt hatte, daB

es eine ScheiBsache ist. Nur noch wenn ich in die Kneipe gehe

(trinke ich) ein Glas Bier oder zweil"

Ein anderer erklarte, wie das Seminar auf ihn gewirkt hat:

"nicht direkt, kam drauf an, wenn ich ein K8lschglas in der

Hand hatte, dann ist mir das wieder eingefallen, darauf kommt

es ja an. Ich hab mich da ein biBchen beschrankt ..."

Einige Jugendliche hatten sich fest vorgenommen, auf dem Se-

minar zu trinken. Ware der Alkohol verboten gewesen, so h&tten

sie heimlich getrunken und die Seminarleiter h tten eine Kon-

trollfunktion bekommen, die mit dem Charakter des Seminars

nicht vereinbar gewesen ware.

Die Analyse des Seminargeschehens und der Interviews bestatigen

die Annahme, daB langfristig die Jugendlichen mehr zum Nach-

denken gebracht werden k6nnen, wenn Alkohol nicht verboten ist

und die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Trinkverhalten auf

dem Seminar in den Ablauf miteinbezogen wird. Allerdings muB

dies sehr vorsichtig geschehen. Verhindert werden sollte der



Eindruck, die Jugendlichen durften trinken, damit die Seminar-

leiter dies spater als negatives Beispiel kritisieren k6nnen.

7.3.2.1.5,Mehr Informationen zum Thema Alkohol?

Aus den AuBerungen der Jugendlichen in der Seminarkritik muBte

man eigentlich den SchluB ziehen, daB es besser gewesen wdre,

mehr Informationen uber Alkohol zu geben. Die Forderung nach

mehr Informationen kam uberwiegend von denjenigen, die viel

Alkohol getrunken hatten und sie kam am SchluB des Seminares.

Gerade diese Jugendlichen hatten auf dem Seminar selber aber,

wenn sie pers6nlich auf ihr Trinkverhalten angesprochen wurden,

abwehrend und zum Teil sehr aggressiv reagiert. Dies wurde an-

fangs so interpretiert, daB diese Seminarkritik eine Provo-

kation der Seminarleiter sein sollte. Sie hatten Arger wegen

ihres hohen Alkaholkonsums, in der Seminarkritik kdnnen sie

den Seminarleitern eins auswischen, indem sie kritisieren, daB

sie zu wenig liber Alkohol informiert worden sind. SchlieBlich

ist das Seminar ·ja zuende,und es besteht nicht mehr die Gefahr,

mehr uber Alkohol h8ren zu mussen.

Auch auf anderen Seminaren reagierten Teilnehmer, die Alkohol-

probleme hatten, auf die direkte Behandlung des Themas aggressiv,

kritisierten spater aber, daB das Thema zu wenig behandelt

worden ist.

Die Auswertung von Einzelinterviews ergab aber, daB diese Kritik

auf etwas anderes zuruckzufuhren ist. Die stark trinkenden Ju-

gendlichen sind innerlich mit ihrem hohen Alkoholkonsum unzu-

frieden, sie geben es aber nach auBen nicht zu. Von daher sind

sie nicht in der Lage, uber ihr eigenes Konsumverhalten zu

sprechen und dies zu problematisieren, wie es Ziel des Seminars

war. Aus der inneren Unzufriedenheit resultiert der Wunsch,

Informationen zu bekommen, wie man seinen Alkoholkonsum redu-
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zieren kann. Dies ist aber ein Anspruch, den der Seminarleiter

nie erfullen kann, namlich Hilfen zu geben, um das eigene ver-

halten zu andern, ohne es in Frage zu stellen.

Ein anderer Grund, warum mehr Informationen gewunscht wurden,

liegt darin, daB dies dem herk6mmlichen Bild von Alkoholpraven-
tion entspricht. Man erwartet dies von einem Alkoholseminar,

sogar wenn man pers8nlich eine andere Vorgehensweise fur sinn-

voller halt. Dies soll ausfiihrlicher an der Aussage eines

Jugendlichen verdeutlicht werden.

(Tonbandaufzeichnung eines Nachinterviews)

Frage: Hat das Seminar einen EinfluB auf das Trinken gehabt?

"Nein, bei mir nicht. Bei uns durch die Gaststatte habe ich

noch viel schlimmere Sachen gesehen. Wie welche abhangig waren

durch Alkohol. Das hat mir in dem Zusammenhang gar nichts ge-

bracht, das Seminar. Wir h tten die Sache echt mehr vertiefen

k6nnen, wie das nachher noch ausarten kann, wenn man wirklich

alkoholabhdngig ist, was das fur Folgen hat. Ich glaube, die

meisten, die kennen das all gar nicht. Ich habe sowas schon

oft gesehen, miterlebt".

Frage: Was empfindest Du, wenn Du einen Betrunkenen siehst?

"Gut ist es nicht. Die meisten machen das, wenn sie Depressionen

haben, Krach zuhause, auf der Arbeit. Dann mach ich das auch,

aber ist seltener geworden in letzter Zeit. Mir geht es echt

gut. Hab kein Krach. Bin mit meiner Freundin zusammen, jetzt
schon vier Monate. Mir geht es echt gut. Jetzt brauch ich das

nicht mehr. Wenn es mal der Fall sein sollte, geh ich abends

in die Kneipe. Vollaufen lassen tu ich mich nicht mehr.Das ist

mir zu teuer ... wenn ich richtig Wut habe, sauer bin, dann laB

ich die auf andere Art und Weise raus. Nicht, daB ich mich voll-

laufen lasse, sondern Kampfsport mache. Dann tob ich mich an

irgendwelchen Gegenstanden aus. Ich habe zuhause auch einen
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Punchingball, dann haue ich dagegen, dann ist es gut. Dann leg

ich mich ins Bett, Fernsehen an, dann ist wieder alles o.k..

Besser, als wenn man in die Kneipe geht. Man sitzt da allein

"
vor sich hin ...

Die Aussage des Jugendlichen kann folgendermaBen analysiert

werden:

Er kritisiert, daB auf dem Seminar nicht genugend abschreckende

Informationen uber Alkoh6lmiBbrauch gegeben worden sind. "Das

hat mir nichts gebracht". Sp ter sagt er aber, daB er diese

Informationen nicht braucht: "Ich habe so etwas schon oft ge-

sehen", fur die anderen waren sie aber wichtig. Das heiBt,

seine Forderung nach mehr abschreckenden Informationen geht

nicht von ihm aus, sondern davon, was fur die anderen notwendig

ware.

Er sagt, daB das Seminar keinen EinfluB auf sein Trinkverhalten

gehabt hat. Immerhin erwahnt er aber, daB er in der letzten Zeit

(das Gesprach ist mehrere Wochen nach dem Seminar durchgefuhrt

worden) weniger getrunken hat. Das heiBt, das sich nach dem

Seminar sein Trinkverhalten ge ndert hat, er fuhrt es allerdings

nicht auf das Seminar zuruck.

Was verfolgt er selber fur ein praventives Konzept? Genau das

gleiche, das auch wir in den alkoholunspezifischen Teilen des

Seminars verfolgen= Probleme auf der Arbeit, zuhause und mit

der Freundin minimieren, die Wut nicht im Alkohol ertranken,

sondern einen anderen Ausgleich suchen. Die Aussage des Jugend-

lichen ist vordergrundig eine Kritik an der Seminarkonzeption,

analysiert man sie aber genauer, so best tigt sie deren Ziele.

Er glaubt nicht, daB weitere abschreckende Informationen uber

die Gefahren der Alkoholabh8ngigkeit ihm weiterhelfen. Fur

sich selber halt er andere Methoden fur wirksamer, um weniger
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zu trinken, wie sie vergleichbar in den alkoholunspezifischen

Teilen der Seminarkonzeption festgelegt sind. Deswegen wurde

trotz der Kritik der Schwerpunkt in den Seminaren weiterhin

nicht auf die direkte Aufkldrung zum Thema Alkohol gelegt.

7.3.2.1.6 Uberprufung des Gesamtkonzeptes

Drei Monate nach dem Seminar wurde eine Pro- und Contra-Dis-

kussion mit einem Teil der Jugendlichen durchgefiihrt. Das Thema

lautete, inwieweit ein solches Seminar der BZgA, wie sie es

mitgemacht haben, sinnvoll ist und inwieweit es der Alkohol-

pravention dient.

Die Diskussionsbeitrage wurden aufgezeichnet und analysiert. Die

Jugendlichen formulierten die folgenden Erwartungen an eine

PrEventionsmaBnahme:

- Sie soll Verhaltensalternativen zum Alkoholttinken aufzeigen.
- Sie soll Denkanst6Be zum Alkoholkonsum geben.
- Keine "piBnormale" Aufkldrung uber die Folgen des Alkoholkon-

sums.

- Den Jugendlichen in seinem Trinkverhalten gegen Vereinzelung
und Schwache stutzen (dem Gruppendruck zum Mittrinken stand-

halten).

- Dazu anregen, uber die Grunde des Alkoholkonsums nachzudenken.

- Sie soll nicht zur Abstinenz,sondern zum kontrollierten Trinken

auffordern.

Die folgenden Punkte, die von den Jugendlichen kritisch ange-

merkt wurden, sind zu beachten:
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- Zwei Tage sind zu kurz.

- "Bleibt das denn alles im Kopf drin?" (Eine Alternative dazu

ist, weniger Lernm8glichkeiten mit dem 'Kopf' und mehr mit

dem 'Bauch' anzubieten.)

- "Du weiBt das vielleicht, aber Folgen hat es trotzdem nicht".

(Skepsis gegenuber.. einer AufklErung durch Informationsver-

mittlung)
- Vorschriften soll sich jeder alleine uberlegen.
- "Wir wollen keine Ratschl ge von Erwachsenen. "

Fur die alkoholunspezifischen Teile wurde als wichtig hervor-

gehoben:

- Das besser Kennenlernen; im Betrieb ist keine Zeit.

- Die M6glichkeiten, alternative Freizeitm6glichkeiten zu be-

sprechen.
- DaB etwas mit den Kollegen zusammen unternommen werden konnte,

mit denen man auch taglich arbeitet.

Die Seminarkonzeption wurde also weitgehend von den Jugendlichen

unterstutzt. Interessant ist, wie sich die inhaltliche Wertung

nach drei Monaten verschoben hat. W hrend direkt nach dem Se-

minar mehr Informationen gefordert wurden, fehlt dies jetzt

v6llig. Es wird im Gegenteil davor gewarnt, zu sehr zu morali-

sieren, jeder soll selbst entscheiden, wie er mit dem Problem

umgeht. Auf Vorschriften reagieren sie belustigt oder abweisend.

Anst6Be sollen gegeben werden und Verhaltensalternativen auf-

gezeigt werden. Wichtig ist, daB der Kontakt zu den Arbeits-

kollegen verbessert wird und sie Anregungen fur die Freizeit-

gestaltung bekommen.

Diese Auswertung zeigt, da£ die Themenfestlegung auf 'Lebens-

perspektiven, Arbeitsperspektiven, Beziehungen und Freizeit'

und die Mischung von alkoholspezifischen und alkoholunspezifi-

82



schen Inhalten den speziellen Bedurfnissen dieser Zielgruppe

entspricht.

7.3.2.2. Bewertung der alkoholspezifischen Seminarziele

Die Erfahrungen auf den Seminaren und die Auswertung der Nachbe-

fragung haben ergeben, daB praventive MaBnahmen fur die Ziel-

gruppe berufstatige Jugendliche eine Mischung aus alkoholspe-

zifischen und alkoholunspezifischen Themen mit dem Schwerpunkt
auf der alkoholunspezifischen Pravention beinhalten sollten.

Die Jugendlichen haben viele Informationen und eigene Erfahrung
hinsichtlich der Gefahren von ubermaBigem Alkoholkonsum. Es

ist notwendig, ihnen Verhaltensalternativen aufzuzeigen, die

ubermaBigen Alkoholkonsum uberflussig machen.

Es war richtig, in den Ankundigungen der Seminare den Schwer-

punkt auf die alkoholunspezifischen Elemente zu legen, gleich-

zeitig aber die Verbindung zur Alkoholpravention zu ziehen.

Dies legt die Seminarziele offen, es knupft aber auch an dem

Interesse der Mehrheit an, fur die Alkoholkonsum kein dringendes
Problem ist.

Fur die Minderheit der alkoholgef hrdeten Jugendlichen ware

eine starkere alkoholspezifische Orientierung notwendig, aller-

dings durfte es schwierig sein, diese Zielgruppe freiwillig
fur solche MaBnahmen zu gewinnen. Im Rahmen des Projektes wurde

dazu ein Versuch durchgefuhrt.

An jedem Seminar nahmen Jugendliche teil, die aufgrund ihres

Trinkverhaltens und aufgrund von Gesprachen mit ihnen, den

anderen Jugendlichen und den Betreuern als alkoholgefahrdet

einzustufen waren. In der letzten Projektphase wurden noch
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einmal alle Seminarteilnehmer zu einer weiteren Veranstaltung

eingeladen. Die Einladung galt besonders denjenigen Jugendli-

chen, die meinten, Probleme mit Alkohol zu haben.

Themen sollten sein:

- das eigene Trinkverhalten,
- Diskussion mit einem 'trockenen' Alkoholiker,

- 'Was kann man tun, wenn man abhdngig ist?'

- Information uber Beratungsstellen und Therapiem6glichkeiten.

Das Seminar konnte nicht durchgefuhrt werden, da sich nur ein

Interessent anmeldete.

Die direkte Alkoholaufklarung ist also fur die Jugendlichen

nicht attraktiv und sie reagieren mit Ablehnung.

Die Mischung von alkoholgefdhrdeten und nicht alkoholgefihrdeten

Seminarteilnehmern brachte Schwierigkeiten, da verschiedene Pra-

ventionsstrategien und Schwerpunkte notwendig sind. Es wurde

versucht, das Dilemma dadurch zu ldsen, daB das Seminarprogramm

flexibel gehandhabt und auch wahrend eines Seminars noch ver-

 ndert werden konnte.

Eine wirkliche Hilfe konnte den alkoholgefhhrdeten Jugendlichen

auf den Seminaren aber nicht gegeben werden, da hierfur der

18ngerfristige Aufbau eines Vertrauensverhhltnisses notwendig

ist.

Die alkoholgefdhrdeten Jugendlichen k6nnen in zwei Gruppen ein-

geteilt werden. Eine Gruppe trinkt viel und hat dies fur sich

nicht problematisiert. Eine zweite Gruppe trinkt viel, ist da-

mit unzufrieden und duBert dies auch. Es w re zu uberlegen,

wieweit man die zweite Gruppe erreichen kann.
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Die Arbeit mit Multiplikatoren bietet hier Chancen. Fur diese

Jugendlichen ist ein Ansprechpartner notwendig, der sie uber

einen langeren Zeitraum im Auge behalt und kontinuierlich Ge-

· sprache mit ihnen fiihren kann. Er kann sie dann auch - falls

notwendig - mit einer Beratungsstelle oder Selbsthilfegruppe

bekannt machen.

Fur diese Aufgabe mussen die Multiplikatoren allerdings ausge-

bildet werden.

Die Erfahrungen im Projekt haben gezeigt, daB es richtig ist,

bei den alkoholspezifischen Elementen den Schwerpunkt auf die

Selbsterfahrung und die eigene sch6pferische Auseinandersetzung

mit dem Thema zu legen, auch wenn ein groBer Teil der Jugendli-
chen in bestimmten Situationen mehr Information fordert. In-

formationen durch die Seminarleitung entheben einen von der

Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten. Der Seminarleiter

kann auch schnell in eine Falle tappen: egal welche Informatio-

nen er bringt, es sind immer die falschen gewesen; eigentlich
hat der Jugendliche andere Informationen erhofft, um sein Trink-

verhalten zu verandern. Ein sehr sensibles Vorgehen ist not-

wendig. Es sollten Denkanst6Be gegeben werden, letztendlich

liegt die Entscheidung uber das AusmaB des Alkoholkonsums bei

dem Einzelnen. Wenn Jugendliche das Gefuhl haben, daB ihnen

Vorschriften gemacht werden, blocken sie schnell ab.

Es ist in der Regel gelungen, ein solches Abblocken zu verhindern.

Eine kleine Gruppe von Seminarteilnehmern, die viel trinken,

reagierte aggressiv. Dies ist aber wahrscheinlich nicht zu ver-

hindern, es sei denn, man entschlieBt sich, eine rein alkoholun-

spezifische Prdvention durchzufuhren.

Die aggressive Reaktion kann auch langfristig positive Wirkung

haben. Sie bedeutet eine intensive emotionale Auseinandersetzung

mit diesem Problem.
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8.1. Konsequenzen fur die Gewinnung von Betrieben, Gewerkschaften

und Jugendlichen

Pr vention von AlkoholmiBbrauch allein ist fur Betriebe und Ge-

werkschaften in der Regel nicht ausreichend als Motivation fur

die Durchfuhrung von MaBnahmen, es sei denn, es liegen sehr

gravierende und schwerwiegende Fhlle vor. Das ist aber nur

selten der Fall. Es mussen andere Motivationen hinzukommen

(z.B. bei den Betrieben psychosoziale Betreuung, bei den Ge-

werkschaften neue Seminarformen).

Solche Bereiche in die MaBnahme miteinzubeziehen ist deswegen
nicht opportunistisch, weil hierdurch primarpraventive Arbeit

im eigentlichen Sinne geleistet werden kann.

- Bei den Jugendlichen ist die Bereitschaft, sich an Veranstal-

tungen zum Thema Alkohol zu beteiligen,nicht besonders groB.
Die in der Konzeption genannten alkoholunspezifischen Elemente

werden aber mit groBem Interesse aufgenommen.
- In Betrieben und Gewerkschaften treten bei Interventionen

von AuBenstehenden Konkurrenzprobleme zu den Ausbildern, So-

zialberatern und Gewerkschaftsjugendsekretaren auf. Dies

unterstutzt die in der Projektkonzeption geforderte Ausbil-

dung dieser Multiplikatoren, die dann selber diese Inhalte

den Jugendlichen vermitteln k6nnen, so daB sie bei ihrer Arbeit

nicht in Konkurrenz zu Fremden stehen.

- Abgesehen von finanziell gut gestellten GroBbetrieben war wenig

Bereitschaft vorhanden, fur prdventive MaBnahmen eigene be-

triebliche Ressourcen bereitzustellen. Diese sollten deswegen

m6glichst so geplant werden, daB sie ohne zusatzliche Mittel

durchgefuhrt werden k6nnen oder von auBen finanziell unter-

stutzt werden.

8. Konsequenzen fur die Weiterarbeit



- Uber betriebliche Seminare ist eine gr6Bere Breitenwirkung

zu erzielen, die Jugendlichen kdnnen vollstandiger einbezogen

werden.

- Uber gewerkschaftliche Seminare wird ein kleinerer Kreis er-

reicht, ihre Einstellungsverinderung kann aber multiplikato-

risch wirken, da die Teilnehmer oft Schlusselfunktionen im

Betrieb innehaben (z.B. Jugendvertreter).
- Entgegen der Absicht in der Konzeption sind uber die gewerk-

schaftlichen Seminare Jugendliche aus Kleinbetrieben nur in

geringem MaBe erreicht worden, obwohl die Betreuung dieser

Gruppe besonders notwendig wdre, da sie direkter als in an-

deren Betrieben mit dem Alkoholkonsum der Erwachsenen konfron-

tiert sind. M6glich ware hier die Zusammenarbeit mit Handwerks-

kammern, mit Berufsschulen oder MaBnahmen von freien Tragern

im Rahmen der Bildungsurlaubsgesetze in einzelnen Bundes-

landern.

- Bei betrieblichen MaBnahmen muB darauf geachtet werden, die

verschiedenen Gruppen im Betrieb einzubeziehen (Personal-

leitung, Ausbildungsleitung, Betriebsrat, Jugendvertretung,

Sozialberatung). Ohne die Unterstutzung der Betriebsleitung

kann eine Intervention nicht durchgefuhrt werden.

- Fur die Durchfuhrung von pr8ventiven MaBnahmen ist ein langer

Atem notwendig. Fur Entscheidungsprozesse mussen oft mehrere

Monate eingeplant werden.

8.2. Konsequenzen fur die Arbeit mit Multiplikatoren

Nach den Erfahrungen aus der ersten Projektphase kann weiterhin

daran festgehalten werden, daB pr ventive MaBnahmen zur Vor-

beugung von AlkoholmiBbrauch bei berufst8tigen Jugendlichen

besonders notwendig sind. In der zweiten Phase sollte der
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Schwerpunkt auf die Weiterbildung von Multiplikatoren - betrieb-

lichen Ausbildern und Gewerkschaftsfunktionaren - gelegt wer-

den. Im Folgenden wird uberpruft, wieweit die bisherigen Ergeb-

nisse fur die Multiplikatoren anwendbar sind.

8.2.1. Ubertragbarkeit der Ergebnisse fur die Weiterbildung

von Multiplikatoren

- In der ersten Projektphase sind in der Regel zweitagige Seminare

durchgefuhrt worden. Ziel dieser Projektphase war es aber

nicht, einen perfekten Seminarplan zu entwickeln, der dann

uherall angewendet werden kann. Vielmehr ging es darum, zu

uberprufen, ob in der vorgeschlagenen Art und Weise mit dieser

Zielgruppe gearbeitet werden kann und einzelne Seminarelemente

und Seminarmethoden auf ihre Brauchbarkeit hin zu uberprufen.

Die Multiplikatoren werden vielfaltige M8glichkeiten zur Um-

setzung dieser Arbeit haben. Die Bedingungen sind bei einem

Gewerkschaftsfunktionar anders als bei einem betrieblichen

Ausbilder.

- Die Prinzipien dieser prdventiven Arbeit sind vermittelbar.

Dies erfordert allerdings, daB die Multiplikatoren auch bereit

sind, ihre eigene Person miteinzubeziehen und in Frage zu

stellen. Wenn sie es nicht sind, k6nnen sie den Jugendlichen

auch keine AnstaBe zur Persanlichkeitsentwicklung geben.

- Das Konzept mit dem Schwerpunkt auf alkoholunspezifischen

Themen ist von Betrieben und Gewerkschaften in der ersten Pro-

jektphase akzeptiert worden, weil sie dies aus ihrer eigenen

Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen fur richtig gehal-

ten haben. Daraus kann abgeleitet werden, daB auch bei den

Multiplikatoren eine Bereitschaft zur Arbeit im Sinne dieser
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Konzeption gefunden werden kann.

- In der Projektplanung war vorgesehen, Kunstler in die Seminar-

durchfuhrung einzubeziehen, um die kreativen Fahigkeiten der

Jugendlichen zu entwickeln. In der Umsetzung zeigte es sich,

daB der Seminarleiter kein perfekter Kunstler zu sein braucht.

Es kommt darauf an, die Teilnehmer zu ermutigen, die in ihnen

ruhenden kreativen Fahigkeiten zu aktivieren. Dies sollte

den Multiplikatoren vermittelt werden.

- Die in den Seminaren angewandten Methoden sind nicht nur fur

die Pravention von AlkoholmiBbrauch wichtig. Weite Teile

k6nnen auch auf allgemeine Jugendbildungsarbeit ubertragen
werden und sind deswegen fur die t gliche Jugendbildungsar-

beit in Betrieb und Gewerkschaft relevant.

- In der ersten Projektphase konnten im Rahmen der zweitagigen
Seminare den Jugendlichen lediglich Anst6Be zur Veranderung

gegeben werden. Fur die Multiplikatoren ist die Arbeit leich-

ter, weil sie kontinuierlicher mit den Jugendlichen arbeiten

k6nnen. Sie kann allerdings auch erschwert sein durch be-

stimmte Aufgaben, die sie gegenuber den Jugendlichen wahr-

zunehmen haben (z.B. Leistungsbewertung durch den Ausbilder).

8.2.2. Vorldufige Einschdtzung verschiedener Multiplikatoren-

gruppen

Aus den Untersuchungen der ersten Projektphase ergibt sich eine

vorl ufige Einschatzung fur verschiedene Multiplikatorengruppen

und deren Motivation fur die Teilnahme an einer Fortbildung.

Daraus leiten sich auch verschiedene Anwendungsformen fur die

Ergebnisse aus der ersten Projektphase her.



1. Ausbilder in GroB- und Mittelbetrieben, die ausschlieBlich

mit Ausbildung besch ftigt sind.

Diese Gruppe kann dadurch motiviert sein, daB sie bei be-

trieblichen JugendbildungsmaBnahmen, die den Freizeitbereich

einbeziehen, mit dem hohen Alkoholkonsum der Auszubildenden

nicht zurecht gekommen ist.

Fur sie steht die berufliche Ausbildung der Jugendlichen im

Mittelpunkt. Sie merken oft, daB sie in padagogischen und

psychologischen Fragen nicht genugend ausgebildet sind.

Ein Teil von ihnen sieht, daB sich pers6nliche Probleme der

Jugendlichen in ihrem Verhalten am Arbeitsplatz niederschlagen

oder daB Probleme am Arbeitsplatz so massiv werden k6nnen,

daB sie zu uberhdhtem Alkoholkonsum fuhren.

Sie k8nnen in einzelnen Fallen vollstandige Seminare mit

Jugendlichen durchfuhren. Aufbauend auf den Erfahrungen aus

der ersten Projektphase mussen fur sie spezielle Formen

entwickelt werden, wie die Ziele der prdventiven Arbeit im

betrieblichen Alltag realisiert werden k6nnen.

2. Ausbilder aus Klein-, Mittel- und GroBbetrieben, deren

Hauptaufgabe nicht die Lehrlingsausbildung ist.

Diese Ausbilder betreuen Lehrlinge, die starker in den Be-

triebsalltag integriert sind. Dadurch ist die Konfrontation

mit dem Alkoholkonsum der Erwachsenen fur sie sch rfer.

Diese Gruppe von Ausbildern ist wahrscheinlich nicht fur

eine intensive Fortbildung zu gewinnen, da andere Aufgaben

fur sie wichtiger sind.

Auch hier mussen spezielle Formen der pr ventiven Arbeit im

Betriebsalltag entwickelt werden. Kurzere Einheiten der

Weiterbildung, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der

Industrie- und Handelskammer k6nnten fur sie entwickelt

werden.
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3. Gewerkschaftsjugendfunktionare

Auf Jugendbildungsseminaren der Gewerkschaften entstehen oft

Probleme wegen des hohen Alkoholkonsums der Teilnehmer.

Die Jugendfunktionare fuhlen sich fur ihre Aufgabe im p -

dagogischen Bereich oft nicht genugend ausgebildet. Einige

von ihnen m6chten sich weiterbilden in Fragen der Gestaltung

der Seminarfreizeit. Sie wollen neue Seminarformen anwenden,

um Jugendliche zu gewinnen.

Ein Teil sieht die Notwendigkeit, dafur die Gesamtheit der

Lebensumstande der Jugendlichen in die Seminararbeit einzu-

beziehen. Fur diese Gruppe sind die Erfahrungen der ersten

Projektphase am direktesten zu ubertragen.

4. Andere Multiplikatoren

Es muB untersucht werden, inwieweit der Kreis der Multiplika-

toren noch weiter ausgedehnt werden kann und wer dazu sinn-

vollerweise angesprochen werden k8nnte. M6gliche Gruppen

sind Berufsschullehrer, Sozialberater in Betrieben, Mitar-

beiter von Jugendorganisationen, die vor allem berufstatige

Jugendliche organisieren. Eine andere Zielgruppe waren Mit-

arbeiter von freien Trhgern, die im Rahmen von Weiterbildungs-

gesetzen, wie sie in einzelnen Bundesldndern bestehen,

Veranstaltungen mit berufstatigen Jugendlichen durchfuhren.

8.2.3. Aufgaben fur die nachste Projektphase

Aufgabe der n8chsten Projektphase ist es

- genauer zu untersuchen, welche Multiplikatoren fur MaBnahmen

zur Pravention von AlkoholmiBbrauch bei berufsthtigen Jugend-

lichen infrage kommen.



- genauer die Motivation der Multiplikatoren zu untersuch&n und

daraus MaBnahmen abzuleiten.

- Seminare mit den Multiplikatoren durchzufuhren und mit der

jeweiligen Gruppe abzustimmen, welche Pr8ventionsmaBnahmen

in ihre Praxis ubertragen werden k6nnen.

Prhventive MaBnahmen, wie sie in dieser Projektphase durchgefuhrt

wurden, stellten hohe Anforderungen an die Multiplikatoren.

In der n chsten Phase kann es nicht darum gehen, mit einem

reprdsentativen Ausschnitt dieser Gruppe zusammenzuarbeiten,

sondern die besonders engagierten Vertreter anzusprechen.
Aus den Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ihnen und aus

ihren praktischen Erprobungen k8nnen dann erst SchluBfolgerungen

gezogen werden, die in der dritten Projektphase an die ge-

samte Zielgruppe der Multiplikatoren weitergegeben werden

kannen.
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Anhang:

Im Anhang sind beispielhaft einzelne Ergebnisse der Arbeiten

der Jugendlichen dokumentiert, um einen besseren Einblick

in die Arbeitsweise auf den Seminaren zu geben. Die Arbeiten

zeigen auch, was die Jugendlichen bewegt.
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Seminarbereich "Alkohol":

Videofilm zum Thema Alkohol

Mit einer Gruppe von mannlichen Anlernlingen (Sonderschulbesuch/

ohne HauptschulabschluB) aus einem Chemiebetrieb wurde in zwei

Tagen ein Videofilm zum Thema Alkohol produziert. Zuerst wurde

in Kleingruppen ein Konzept erarbeitet. Beide Gruppen kamen

unabhangig voneinander zu den gleichen Ergebnissen: Es sollte

weder ein Lustspiel noch ein Horrorfilm oder ahnliches sein;

sie wollten einen ernsten abschreckenden Film drehen, ahnlich

dem Film 'Christiane F.'. Die Jugendlichen setzten sich dann

mit den technischen M6glichkeiten der Videoanlage auseinander;

dabei wurden sie von der Seminarleitung angeleitet.
Danach wurden die Aufgaben verteilt. Der eine malte das Bild

zum Vorspann, einer war Kameramann, einer Tontechniker; die

Hauptrollen wurden festgelegt. Alle Jugendlichen wirkten aktiv

mit ihren jeweiligen Fahigkeiten mit. Fur die Hauptrolle melde-

te sich ein Jugendlicher, der die starksten Probleme mit Alko-

hol hatte.

Szenenabfolge des Videofilms

1. Vorspann - Titel

"Komm doch mal ruber" - Die Geschichte eines Jugendlichen

Zeichnung: der verschlungene Weg eines Jugendlichen mit

Symbolen seines Alltages und seines Lebensweges
am Wegesrand, wie: Auto, Chef, Eltern, Musikge-

rate, die EinfluB auf seinen Alkoholkonsum/-ab-

hangigkeit haben k6nnen.

"Komm doch mal ruber" als Lockruf des Alkoholteufels in An-

lehnung an eine Szene des Films (s.unten)



2. Schneeballschlacht am Waldesrand

Jugendliche toben sich aus, zeigen Lebensfreude,

bewegen sich auf das Haus zu.

3. Kneipen-Spielhallenszene

Jugendliche kommen durch Eingang des Hauses.

Jugendliche in Spielraum am Billardtisch; ein Jugendlicher

wird angemacht, weil er nur Cola trinkt; es wird versucht,

ihn zu Bier zu uberreden. Jugendlicher weigert sich, Bier zu

trinken; die anderen Jugendlichen versuchen, ihm gewaltsam

Bier einzufl6Ben.

Jugendlicher gibt auf, trinkt nun endlich "freiwillig" Bier,

torkelt aus dem Raum nach Hause.

4. Hausliche Szene

Elterngespr ch vor dem Fernseher; Mutter strickt, Vater

trinkt Bier. Streiten sich uber das Programm und daruber,

wer Schuld daran sei, daB der Sohn in letzter Zeit immer

h ufiger sehr spat und dann meist auch betrunken nach hause

komme.

Sohn betritt torkelnd die Szene.

Streitgesprach uber sein spdtes Nachhausekommen und haufiges

Betrunkensein, Fortsetzung des Streitgesprachs uber das Pro-

gramm.

Vater und Sohn solidarisieren. sich gegen die Mutter.

Mutter verlaBt unter Protest die Szene.

Vater und Sohn trinken gemeinsam weiter.

5. Teufelsszene

Jugendlicher torkelt durch Schneelandschaft auf Waldesrand zu.

Aus dem Wald treten vier Teufel hervor, die den Jugendlichen

bedrohlich umtanzen und auffordern: "Komm doch mal ruber"...
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Jugendlicher fdllt in Schnee, Teufel verlassen kichernd ihr

"O fer" und verschwinden wieder im Wald.

6. SchluBszene

Jugendlicher liegt wie tot im Schnee; GroBaufnahme des er-

starrten Gesichtes.

7. Vorstellung der Mitwirkenden

Alle Mitwirkenden defilieren an der Kamera vorbei und nennen

ihren Namen.



Die Teufel aus der

SchluBszene des

Films:
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Vorspann fur den Film:
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trinke ich Alkohol?':
--

- Hemmschwelle (iberwinden (Man redet leichter. )

- will nicht als "Milchbubi" dastehen

- will in der Gruppe einbezogen sein

- nicht auBen stehen, weil man so verkrampft ist

- man will den Spender einer Runde nicht verletzen

- Angst vor dem Alleinsein auf der Fete

- Trinken, um was in der Hand zu halten, man weiB nicht,

was man sonst mit den Hhnden anfangen soll

A*
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"Ich habe Angst, in 10 Jahren arbeitslos zu sein und dann

ein krummes Ding zu drehen".



Bild eines Jugendlichen zu dem Thema. Die Figuren sind mit

einem Gitter aus Tesa-Film-Streifen bedeckt.

c (31 *•

7,

6* .......

Assoziationen der Teilnehmer zu diesem Bild:

Die Leute werden ferngesteuert; das Auge beobachtet sie;

kaputte Beziehung; das Band ist durchgeschnitten. Die Fi-

guren kommen durch das Gitter aus Tesa nicht durch; drum-

herum ziemliche Leere; Faden vielleicht auch lange Leine;

die Menschen leben steril, k6nnen sich nichts mehr vor-

stellen; durch unsichtbares Gitter festgehalten, kannen

nicht heraus, keine Kraft, herauszubrechen; 2 Farben =

2 Rassen, obwohl ein Gedanke: Freiheit. Faden: lange Leine =

Uberwachung.

- 101 -

F

i
i



0. 4.3rLdtbil -5-494
.. 2.ci2 01.5

;..j:... 57:EE.:-: i. ,1.0 :. .· ieT-4.----
. 4 ----- ·· · .9: ,LL ·,-ilit.1 4 -1 -

..f-.C.:. 3 1
-.. ·· a..

-

#4, Pi ._I.-
'  -s--.:- 1--M:,·.'·- 1 .: .EM  p....·:-
,--:....,2.-A'.....i ..il. - h. : 32
.- ....'., - ......i' "ir.. -- w-09

--

f.fi'3%- 1- -%:.,-J .G-9.5
'

-

· -- -7--4 ..='. -' i.  -

.

3 ··'·

Th. L..
'.7., 4:-4. '1.

.

 .....,43:
31 - I

I. il--

-

4 : : 1 . . I ...

f E-- 7-i:'· -:'  42 ..:I.·.-
7..1-2-L:-pti 

s.(32:flt,Lf' .3.T

-, •
1- --t Gar

:-- ,
I

-- 24 ...

4 gr->r-4 qi- f

.

- : 254*1 9,3 44
- i/2.1 '.- Z1-:

%94:./li ·..fs ,

. -,Si / #i€:. -.--
7

'c r-.  _. .f / 1- 7- .i .-1'.. g=-. -.: :- 47- 7$ f LAJO-61756/Z . ->.- _·
- - 1- -. ..4- ..--

-'
.re -.-- '. '-7.--· =r

''  *'i' At .6,···7  .  -
· -·-

..1-9,-1:.€0. ..r --'
-

. --: -··.:-1·Z·f-...':X:;. .
.

46 Med:ihi ·- ·;'T :22.3=,7-ri--' -...'.; M:
. /9--4 1--£,3-----2 -I-A    5/-3.-: 1 '

- -

#11:i'£. .
I..·

...ill, 1.'..... ...1.%
.E/,

....:*.-, 2 '...'.=../..l....
-

-IJ

-

A :,...:-·.: 3  '- ·-' F/·2: Fr.-fr:.-C:- 7-· ··

·..*.=-£M.. ..

:4> -i... -

t..'--Z:
. :-- .-

- --'6 . '1.4.9. ,-Z..
;
-

-r,y-- ·: 3 2-- - %.*-/'. -3-215 :-f,-::E -.1 • A-: ·

- T·.1 .Se,<' .- 1 -- =-
.

-;. .-

f 7'·<.e:r=vi f.-- - --· - -f:: -i-' -2,-- -4':, -4 --- 99+- - -1- 4- 
==.'...... 4 ---

, *Pf='.-:¢322:r.KE ..'-  ..-E7%  ..5  N...F:I:·:.:. g...4-
5.:.·-4:4, '42'--62- /:-=:r B:#7.-'.--· -

B ,·-,.. ·"I   4,·f.. .· . -
.. :

4

. 2 ··C......1. ,7/. flaT. T.C..i':*..1.-.32.5,=..El. 92&....  ..i-.. i·....i;..'.

:
-

..::... h.- :f.T.t· *_- -i :.3 ..:F*.:1,-,j>. -E.:_.'. .i .:Z ..... ..Pj:...:'. .._ _

i. 2'.
I.

2 : ..r .ill''I.-ill....4.... .......,I...j..j.It t..
'j ./.'.-:

.; ./.
'  ET.E.3 .-2./3..,12./4.j-,24--1-f ...e..... --:3..: k- 7

.-,
..

: ji:.7.,4':. I I. ·:., 0 .

r, ,
-

., 7-75.32.:f' ' 6 .2, 362-= i.·.'='    ..333.6 ' '4 :5,..:3*fe·4 .:.. 4,#.·i.  : i A. 1..  ,-6.  2- 4.-
4 =2144··#' 2>r' 4 L

-

'r- *C,P-·:X•'--,T-:S.,-./3" 71-1
... 3**, f' r.lt.4:(:.. -fi.·l .'.41917 1..1 - :49, // 1' tr 4.

·,=, ..I,·g.A:;4,13 L . .,-1·,  'A.'3'1 t;. t.  '----:'.
3 LZ.-· F..:P·,f·  :lic" 4 31, · ' · ,+I, -s.B,.„ 5· //  - 6·'

'. 4#  -ffE-1l 1,3:2:&- -. -,-.f,=  ."S.......'.'.
U.  .LWE*jEAL:Lati:.-:,-·2.*.SS:L·, *4  i· --6.=12,2 ·-1 ---·;S:

1 e/,

I ,--
i ... .. /

. .. . ./
.

.... U\

: -I
-- ..- /.- ... -: 5%

'- -  :I ;

.j
.

.-:7.:T.---<

42' .- .

-2 1- 3- -g

% 4. -.....r,/'.  .A\
'.-- ---... 4<141
pe,  4:.-.,:-- f.

2%5277.-4
AYE 2·K..h/· //

*#'-* -4 .% 1" 4
- -76't.· : .-9/. 1/l ,

s-.9 2%1 A. 117
2 1.7 . 3e.- .,-16/[. ··
: j.-Le.2-BA.3

T - - .¥1=--4-.-<.
.:..1....; ..1·:/'191:· :.
I ,. 72:.1722<.
.·. 4*.,ISLE' r

..

.'*:-*/·:-.1:,€..2.... i.

45*-. --:,

 ..........  J
·:' r.<i : .....=-'7 5 7-·,·.-,

-I

3-;:--/
.

6·.·..2 /¥-/<..t f:= I.

/4. :r:P:9< : -31.
,-.... A

. .. -. I

...''' *#Sr/\ -ky=-.---  ---

-,--. - /., , 222- .Il.- ·1

4·-·/· .-r 1 ---4- 7 ·3'  -2 ·.

102

-'- r-*.7,::-:'ET.ri. E42- •: '' -

1 ., ".
-'.- - ....'-

.t· : ------2 .2:AE,Vgmlilri-= 3'1*5   '*4¢4f4': · 2· ,i--2 -'---*----·- #- -

-

.'.''t.'.:*3...:.7.864£ t- 1...Atjast<V:JAVE/%,l,9:0(12(* : r.'...." .'...'.--
.- ...41'2..... :-'.52.I:.;:; - 3'.-. I

r -i :.' .3 -*A.DER. .'3*. &(2,4491; LieRAL)6 ·64/XE-Li: .../'r

5&-,j..i- t'·*-#5: ---t :-<1  <:'...t*'*:.'...'....7, .'.. .f '.... ------
1'd

424- 74 ·.:irrf
-*

9



54 '<i
/ 4: 4
/ 4.

.b.......3"
I

:--,2 +

1/3 E.i.
..'.....1.

/. i. : 9 1.
9

& 61
4.

rij* 2

4 92/8*'.  .
„.. -:1 .,.1 :.**:t.·i„·.6::·...,;·,·a

=r-

C .\C
"a.t.1
.:.-- 3j

4
..

'.

,

5
T.'' ./''--*. ..

.\...f..,/
/4 ./\

./' B ./ rt

>
\ .....1.

./ .:..
2--h

.'.77Y.ft*.L...;.. 4/

+1JPERNA#
. N '' '11'i

r N Jiiil,<

7*-, 4.
:-. 2..,

3 1
1'*<.W'.,I:,11.
le,

I

, j
/1 i ''

#ir / 1\-
t. ./ ....1 \1

.f- 54 ··*tr Ic ' t

. 1 A 1  h  '.:':-' 4
'420.... 4...

5-Tqi. '...
....-A

i l.--: /
\2

i4

'2 1 H:...
-

pt
;

-St,L--r
C

it

 t'*
.-.

.. .1

iteigimal,M 1£593/, Pire£L19 1
2 1 31      

1

4 : 4.:.A, . . 92
I

 
: 9:

CE-..· I.W.•--1. i -In-

--: -.,• •.:5'-: ti '::.112 it::'., · ':ii,r. 1 EAttl,F

0

C

...3
.5 F

<

T'
/
4

<
<

,

1 2 ---

2
*

,



::g..

1
!

-..../.....-Ill.-'I.-....
....4%

\ E-
...-.a",4'  

1%

,

,,

.,4...AN:
··5; 'hop

i 2 1.1 ./. 1 1%,ir....1 9$ ....3,41 P
f ·:··*../.*,p-, _1 75 4' 4'

6
:-4. E

.

-¢/f,4 i
7
&
IN .......4.-1.,A.,<*1*- ritt= t.4-**10,4,-

6'..... -
I , .

,
....e'.. .-.,-1.' I

..

*

  412. 3

9:;  -21#)...t A UU .

I -4,4 #t.BE i
.

-
, 1,1

.
&4 ,

.5

5* .:3: 13*.42'r'trt' Le ..t'.*u..rip :,r#C... -

.. ..'4.'.''F 4.'*:t.f--7 7>*t:%*6*  ...%:h... :
.

.2..:,
r'. . ... f..l.tv <*1¢3461-, ..rt...S. ...

M .4

7 3

24 1.Jkirr, i. /
= i  2

--1:-

, 1:, '11,. .,„„,-.„,':,Ir.1.,1/4:L,;.4.,0'Ki.,itul,1,6*1110...:...44:*ti,kattittlIlLI•1.111;li,•,4'6,4,-M,f j;1;.h i:kti::U;inucii-„ttt,1,1,3
' GS=Z·· 'Ff ,<,1/ p,:t:/-: '. AQU-1 .4'. " 1.. .,1 i'42,P. .,

· -4,5
,

i.* :,1.,."*F .
--

.,
4 -..

.E i p  '.i ./-.6. 44: 4 --.-· .-·

(6 f -7 r.7
f:. 4 ':

rn: . 1 li
/ 11 4*13. ·

··
.

1 6 rii /-Jt
I H.

r 1.

/. ft 1:..1 t. ....

- ...-f.6.6.42
I

1 -r.Al I

.

. -'.
- 9:1.---.;. *

.

1
'r . .

7

44, . r

'. f I

.

. .......:::) LG  '  :,464"--' ..17+42--\,r-----

A6 --=t
-

I

C...,45.:*i'*r

.4
I. 9

'97 Qi J
-I

.

-.

./............"ll. .0'-=-

2,* ., 92 17'   6 A
£7,24 z.,Ar ,--.  

2/14.'. ......

A X -*-9' 
4..---. 6

6 .,

,/>rf::*- 4,6 ..

=.:

./7-rkr.'.,*'*, r'-7.7•;7.r"C. Z7 .....

/ *r*4416<1¢  4'

\.

1

4,54*S:$89

a
* 1

'./.:.....1 - rd'- ·,4,"Cf· -j.·, I .*.
-4-*:A_--1&4 &UM A Xe.,-V,

• 2... 0
.

40-,
2 48

4 "

4.5.
*43%&--*

.'.

,4·
.'.

·· -=r *•· ,•

f. I
i



- 105 -

Fiktiver Brief eines Teilnehmers zu diesem Thema:

Brief an einen Schulfreund

Hallo X,

Es ist detzt schon eine ganze Weile her, daB:.ich Dir geschrie-

ben habe. Aber Du weiBt ja - die Familie!

Erst hatte unsere "GroBe" die Masern und jetzt bekommt der

Junste seine ersten Zahne. Den ganzen Tag habe ich Geschrei um

mich herum, aber dafur ist dann alles wieder vergessen, wenn

ich den Kinderwagen durch den Park schieben darf und sehe, wie

gut sich meine Kleinen im schicken Sonntagsanzug machen.

AuBerdem ist ja bald auch wieder Urlaub. Dieses Jahr fahren wir

in den Bayrischen Wald. Das wird bestimmt ganz toll. Meine

Frau freut sich auch schon darauf. Letzte Woche hatte sie

ubrigens Geburtstag. Die ganze Verwandschaft war da. Leider

auch ihre dicke Freundin. Du weiBt schon, die, die ich nicht

leiden kann. Standig stecken sie zusammen und unterhalten sich

daruber, wie gut diese oder jene Torte war und wie man das

eine oder andere Kleid so auslassen kann, daB es die Fettpol-

ster verdeckt.

Zum Gluck bekomme ich davon rhicht allzuviel mit. Ich hab ja

meine Arbeit. Hier fuhl ich mich wohl. Diese verantwortungs-

bewuBte Arbeit im Lager fullt mich voll aus. Nachdem ich mich

eingearbeitet hatte und genau wuBte, was wann zu tun ist, habe

ich mich zur Spitzenkraft hochgearbeitet. Nie passiert es mir,

daB ich die wichtigen blauen Papiere in die Ablage fur die

unwichtigen gelben stecke, oder, was wohl noch viel schlimmer

fur die Existenz meiner Firma ware, die roten fur Herrn General-

direktor Ausbeuter in die Ablage fur die violetten Papiere von

Herrn Generaldirektor Profitgier stecke. AuBer mir arbeiten in

meiner Abteilung noch 2 Leute. Beide sind mir unterstellt. D.h.

nicht direkt. Aber immerhin verdiene ich 10 Pf. mehr die Stunde

als sie. Aber das liegt nur daran, daB der Herr Personalleiter

Kundigeschnell sehr viel von mir halt. Ist ja auch kein Wunder;

immerhin bin ich seine rechte Hand hier. Wenn irgendetwas nicht

richtig klappt, sorge ich schon dafur, daB der richtige Mann

bestraft wird.



Neulich hat der Muller doch glatt einen ganzen Karton Schreib-

maschinenblatter mitgehen lassen. Ich habe es gesehen und sofort

dem Herrn Personaldirektor Kundigeschnell Bescheid gegeben. Am

nachsten Tag ist der Muller gekundigt worden und zu mir hat

der Herr Personaldirektor Kundigeschnell gesagt, ich wurde

es noch einmal weit bringen. Ich frage Dich, ist das nichts?

Aber es gibt auch noch ganz andere Seiten in meiner Firma. Die

Abteilung uber mir hat vor einem Monat eine neue Schreibkraft

eingestellt und in letzter Zeit kam sie 6fter mal runter, um

irgendetwas abheften zu lassen. Dabei. hat sie mich dann immer

so komisch angeschaut, daB ich gar nicht mehr richtig arbeiten

konnte. Irgendwann habe ich mich dann uberwunden und sie zum

Essen eingeladen. Zu hause habe ich erzahlt, ich wurde zum

Kegeln gehen und das Geld habe ich von dem StraBenbahngeld ge-

nommen, das ich jeden Tag bekomme, obwohl. ich doch zu FuB gehe.

Der Abend wurde noch ganz toll. Sphter hat sie mich auch noch

auf einen Kaffee zu sich eingeladen. Nach der dritten Tasse

muBte ich dann aber nach Hause, weil das Kegeln doch nie bis

nach 12.00 Uhr geht.

Vielleicht kann ich mich demnachst noch mal von zu Hause los-

machen. Meine Frau und die Kinder fahren ja ndchste Woche zu

meiner Schwiegermutter und ich habe dann ein ganzes Wochen-

ende fur mich. Aber das bleibt doch unter uns, jal?

Naja, eigentlich habe ich ja schon ein schlechtes Gewissen. Aber

Du wei8t ja, daB zwischen mir und meiner Frau "da" nicht mehr

viel lauft. Und nur einmal im Leben m8chte ich ausprobieren,

wie das ist mit einer anderen Frau. Naja Du weiBt schon.

Manchmal denke ich auch an unsere Zeit in der Clique. War schon

toll diese vielen Feten und Treffen. Aber irgendwie bin ich

unheimlich froh, jetzt ruhig leben zu k6nnen. Zwar sind wir

nicht mehr mit den vielen Freunden zusammen, aber.meine Frau und

ich haben ja uns.

Schreib Du auch mal wieder.
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Wandzeitung einer Gruppe:

TRAUM

im sonnigen Suden

selbst8ndig arbeiten (eigene Firma)

kollektiv arbeiten

Abwechslung

leben und arbeiten gemeinsam verbinden

arbeiten zur Selbstverwirklichung

Ausbildung positiv

Saisonarbeiten

Beruf mit Reisen verbinden

stimmungsvoll arbeiten

WIRKLICHKEIT

Alltagstrott

eingeschrankter Arbeitsplatz

zuviel Tratsch (L sterei)

Konkurrenz

arbeiten, um Geld zu verdienen

Probleme mit Meister

Unterdruckung der Persdnlichkeit

alleingelassen

abhangig vom Meister

keine Offenheit

Ausbildungssituation (Inseldasein)

Ausbildung: positiv

Beruf: negativ

keine Berufschancen

Langeweile, Lustlosigkeit

Untefforderung

keine Energie mehr fur andere Sachen (Null-Bock)

Seminareinheit "Traumarbeitsplatz und Realitat":
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Seminareinheit "Beziehungen im Betrieb und in der Gewerkschaft"
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Wandbild uber die Bezi hungen in der Gewerkschaft:

"Unser Gewerkschaftshaus"
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Die Jugendlichen fiihrten Partnerinterviews durch und formu-

lierten dann fur ihren jeweiligen Gespr chspartner eine Hei-

ratsanzeige.

Jugendlicher undogmatisch,

stark linkslastiger Proleta-

rier, der in seiner Freizeit

gern Motorrad fEhrt, siuft, Un-

mengen raucht und Bukowski liest

sowie laute Musik h6rt und jeder

Form von Cliquenwirtschaft nach

Maglichkeit aus dem Weg geht,

hat durch sein st ndiges Herum-

reisen leider keine M8glich-

keiten zu einer festen Be-

ziehung.

Er sucht hubsche, unkonven-

tionelle, freidenkende Frau,

auch mit Kind.

Gr6Be 1,80 m

Gewicht 70 kg

jung, dynamisch, offen,aktiv

Handwerker

politisch engagiert

Raucher

21 Jahre alt

Hobby's: Politik und Sport

Ware begeisterter Motorradfahrer,

wenn er eins hatte.

Erwartet von seiner Frau Liebe,

kritisch, keine Schweizerin.

Hat ein unkompliziertes Verhdlt-

nis zu Geld,

l Bt sich gerade einen Bart

wachsen

fahrt zur Beerdigung von Juri

sucht keine Frau, hat aber auch

nichts dagegen, wenn sich etwas

ergibtl
Demnachst bei der Marine

will kein Staatsburger, nur

Mensch sein

Beispiele aus dem Kennenlernspiel "Heiratsannonce":
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Jugendliche beim Tauziehen
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Seminarbericht von Teilnehmern:

1 25 Azubis trafen sich in finer Erzgrube

Wie sollte mein-Traum
arbeitsplatz aussehen?i
Auf Eintadung des WDR-Ausba- 'giube, *arideal Br unscr Tre reii
dungsausschusses trafen sich vor · -geeignet. Es stand eid riesiger (39- 
kurzem 25 Auszubildende des WDR meinschaftsraum. zur Verfugung. ·m·

zu einem Seminar. Beruf und Frei- dem wir.in angenehmer Atmosphare
zeit hieB die Veranstaltung, die den an: der genannten, Themenstelluhg
jungen Menschen. im WDR ·die : arbeiten konnwn. Die Themenerar€
Chance bot, sichgegeoseitig kennea-· ·· beitung-erfolf · in' Kleiagruppeni
zulemen, sich Ober ihr6 Bertifisitua- :d e jeweils verschied€ne Aspekte un:
tion auszurauschen und - dena hier tersuchted, -

Anschheeend,; wurden,
handeke es sich um eio Pilotprojeke di6. Erfahrungen. ddr· Kleingruppdn,
der Bundeszentrak /Or gesundheitl id Form Von Voaragin, Bildem,1
liche AuR-Mrung - uber die.Gefah- - Rollenspieten;:Videofilm.der Get·
ren des Drogenkonsums zu reden, samtgruppe·· Vorgestelt.' ..'· ;.-
die oft aus dem Spannungsverhaknis ..

U.a. wurde veducht damustellin,
von Zukunitsangst und mangelhote<r wie der Traumarbeitsplatz·aussehen
Freizeir envachsen. Das Seminar solte, und was der cinzeine· <f*zu
wurde geteiret von drei Referenten beitragen kann, in seinem realen Ar·
der Bundesanstait; betreut wurden beitsplatz, diescm Wunschbild'naher
die Jugendlichen von Hey Zistak, die za kommen> Die zwel Tage waren

im WDR ihr Praktikum als Sozialar-
. vollgespickt mit Programm; doch

beiterin absolvie . Die 25 jugendli- kam das gegerseitige Kennenlemen
chen Teilnehmer schrieben,den fo - auch nicht. zu kurz. Als besonders
genden Bericht: amusant wurden die gemeinsamen
Das Gelande, eine stillgelegte En-

. Mahiz iten Emptunden, den -dapn

'-hieB cs in Selbstversorgung far 25
Personen zu kochen. Dies locker·le
die gesamte Atmosphare gut auf und

- korgre auch wieder fur ein angeneh-
..

mes Klima ii, den Arbeitsgruppen.
.,

Als. Resumee kann man testial-
' -ten; daB in einer abschlieBenden

,Diskussionsrunde alle ihren positi-
ven Eindruck des Seminars bekun-

.
deten. Besonders gut hatte es uns ge-
fallen, daB wir kein starres Pro-

gramm vorgesetzt bekamen, sondern
-9 der ;Gestaltung des Programms
mit*irken konnten. Weiterhin hat
das Seminar dazu beigetragen, da B

,
die'Azubis sich Ober ihre Abteilun-

gen hinaus kenneniernten, dena lei-
'der istdid VerbuodenheitderAzubis
durchkif riumliche Tr noung Stadt/

,
Bocklemand nicht alizu groB.

r'-·So wurde von allen der Wunsch
geludert, . ·die frischgewonnenen

.Kontakre oiche alizu· schnell.wieder
abbrechen zu lassen. Bedauert *ur-

de jedoch, daB die 2 Tage zu kurz

waren, die gegebene Themenstel-

,
lung ausreichend diskutieren zu kan-
nex Wir.warden uns wunschen, daB
cin.: Nachfolge·Seminar staitfinden
katinte.. Es warde uns auch freuen,
wenn den Azubis afters die Maglich-
keit geboten.warde, an Seminaren
teilnehmen zu k6nnen.

,1

Aus: WDR Print, Nr. 100, August 1984, S. 13
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