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Die Aufgabenstellung der Untersuchung

In einer psychologischen Studie sollten Einstellungen von

Jugendlichen - insbesondere von arbeitenden, also berufs-

schulpflichtigen Jungen und Madchen zum Rauchen unter-

sucht werden.

Schwerpunktm38ig sollte sich die Arbeit auf zwei Haupt-

themenbereiche richten:

1. Motivationsstrukturen, die bei Jugendlichen zum Rauchen

fuhren. Es war z.B. die Frage zu beantworten, aus welchen

Grunden Jugendliche zu Rauchern werden und wie es zu Gewohn-

heitsbildungen kommt.

2. Motivationsstrukturen, die Jugendliche vom Tabakkonsum

abhalten bzw. die Zigarettenfrequenz reduzieren. Hier stand

die Frage im Vordergrund, welche Einstellungen zu Rauchver-

zicht und Entw6hnung fuhren k6nnen. Die Erkundung von 'Gegen-

motiven' lag im besonderen Interesse des Auftraggebers, da

geeignete Argumente zur Aufklarung uber Rauchersch den bzw.

eine wirksame Ansprache der Jugendlichen zur Beeinflussung

ihres Rauchverhaltens gefunden werden sollten. In diesem

Zusammenhang war geplant, schon vorhandene Konzeptionen fur

Antirauchkampagnen bei Jugendlichen zu prufen und die Wirk-

samkeit von zwei Aufklarungsschriften zu untersuchen.

Als Sonderfrage sollte die Wahl des Mediums selbst als Truger

solcher Kampagnen mit einbezogen werden - eine Aufgabe fur

eine Spezialuntersuchung, die im Rahmen der vorliegenden

Studie nur am Rande mitbeachtet werden konnte, obwohl diese

Problematik den Aufgabenbereich der Arbeit niche unbetracht-

lich erweitert hat.

;::;: 1 il,Vi:i\11.iNSCI 1/\1:=1' i UR SOZIAL- UND \4112-1-SCI IAFi-51:0125(-1 Il/NC,
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Da die beiden vorliegenden Aufklarungsschriften die bcab-

sichtigtcn Ziele - Raucher zum Nachdenken und zu einer even-

tuellen Revision ihres Verhaltens zu bringen, und ferner

Nichtraucher in ihrer Haltung zu bestatigen-nicht optimal

verwirklichten, sondern z.T. erhebliche M ngel aufwiesen,

(siehe Teil II) wurden zeitlich parallel zur Untersuchung

neue Konzeptionen fur Plakate (siehe Teil II, S.37 ) ent-

wickelt.

Die ASW Heidelberg prufte nach AbschluB der gesamten Unter-

suchung auch dieses neue Material. Infolge der zugleich sehr

umfassenden Fragestellung, z.T. aber auch sehr spezifischen

Untersuchungsprobleme,haben sich aus der hier vorliegenden

Studie verschiedene Teil-Untersuchungen ergeben, die von-

einander jedoch praktisch nur schwer zu trennen waren. Das

hauptziel, Motivationszusammenhange zu durchschauen und

Grundlagen fur eine wirksame Gegensteuerung zu finden, wurde

auch in den mehr experimentellen Ansatzen nicht vernach-

lassigt.

-8-
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Methoden

Im erstcn Teil der Untersuchung wurde hauptsachlich die

Methode der nicht-direktiven Expioration angewandt, d.h.

das Thema Rauchen wurde in nicht strukturierten Gesprachen

mit den Jugendlichen ausfuhrlich so diskutiert, daB diese

Gelegenheit hatten, sich frei und spontan zu auBern, ohne

in ihrer Meinung durch Vorgaben beeinfluBt zu sein.

Es sollte weitgehend ausgeschlossen werden, daB die Jugend-

lichen den Erwachsenen "zum Munde reden", also Meinungen

auBern, von denen sie annehmen, die Erwachsenen wunschten sie

zu haren. Ebenso war mit der umgekehrten Reaktion zu rechnen:

daB Jugendliche gerade das Gegenteil von dem behaupten, was

nach ihrer Meinung die Erwachsenen erwartent).

Ziel der Gesprache war es also, die Jugendlichen zu freien,

unreflektierten und offenen Schilderungen ihres Erlebens zu

bringen. So war auch der Themenkreis des Interviews nicht

ausschlieBlich und eng nur auf das Rauchen bcschrunkt, sondern

schloB meist neben der Anamnese dieses Verhaltens die Partner-

beziehungen (Verhultnis zu Eltern, Lehrern, Gleichaltrigen

etc.) wie uberhaupt die Einstellung zur Schule und Freizeit

mit ein.

Als zusatzliche diagnostische Methode wurden VerhaZtens-

beobachtungen mit herangezogen. Abgesehen von diesen unsyste-

matisch gewonnenen Beobachtungen (deren Anzahl nicht mit in

1) Die bloBe Erhebung des sogenannten 'Meinungssolls', ein

in der Meinungsforschung bekanntes Phanomen der Anglei-
chung an den Interviewer, an allgemein akzeptierte State-

ments, sollte vermieden werden.

--

-9-

0



die Stichprobe eingegangen ist) wurden Jugendliche mit dem

Material (t'eters Flugblatt Nr. 1"und Broschiire "Was Stimmt

nun eigentlich") konfrontiert und auch dariiber exploriert.

Ferner wurden Gruppendiskussionen sowohl mit als auch ohne

Vorlage des Materials durchgefuhrt.

Ein zweiter Teil der Untersuchung hatte mehr experimentellen

Charakter: Dabei wurden die Reaktionen auf die beiden Schrif-

ten "Peters Flugblatt Nr. l"und "Was stimmt nun eigentlich"

mit projektiven Methoden (abgewandelte Thematic Apperception

Tests mit ausgewahlten Bildern der Broschure) gepruft,

z.T. in Gruppen-, z.T. in Einzelexperimenten.

Um parallel laufende Forschungsans tze zum selben Gegenstand

ZU koordinieren und mit nutzbar zu machen, wurden in diesem

Teil der Untersuchung die von der Universitat Gieaen ent-

wickelten Skalen zur Messung von EinsteZZungsunderungen einge-

setzt (siehe Teil II, Seite 32).

In einem letzten Teil der Studie wurde schlieBlich neu

entwickeltes Aufklarungsmaterial bei einer jugendlichen Ziel-

gruppe gepruft (zur Methodik s. Teil II, S. 37).

,. , ,: .i :- ;-'·17;: Sc)ZI,·\1-- l/;\11) \·\164:-5(.-2 1/,1 1 51=(li:SCI IC/1\!(1
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Dic Stichprobe

Insgesamt wurden in die Untersuchung 235 Jungen und Madchen

einbezogen. Von diesen wurden 31 ausschlieBlich exploriert,

ohne Vorlage des Materials. 92 Versuchspersonen wurden

mit den Aufklarungsschriften konfrontiert und zum Teil ebenso

vor und nach Vorlage des Materials exploriert - zum Teil

in Gruppen- oder Einzelversuchen und unter Einbeziehung ver-

schiedener Methoden (z.B. projektive Bildbeschreibung).

Mit den vom psychologischen Institut der Universit t GieBen

entwickelten Einstellungsskalen wurden 87 Mittelschuler ge-

testet (sieh Teil II, S. 32). Weiterhin sind 25 Schuler zur

Untersuchung der Plakate herangezogen worden

Das Alter der Probanden lag zwischen 12 und 18 Jahren. Schwer-

punktmuBig war die Gruppe der 14-17jjhrigen am starksten ver-

treten.

Die Befunde dieser Untersuchung beziehen sich uberwiegend auf

stadtische Bevalkerung (Berlin, liamburg, Miinchen und Hcidelberg).

Eine kleine Sonderstichprobe wurde in kleinen Landgemeinden

in Sud- und Sudwestdeutschland erhoben. Die Jugendlichen
1)

stammten aus unterschiedlichen sozialen Milieus

1) Weitere Angaben sind in den entsprechenden Kapiteln zu

finden.

, 1 ...,

-11-
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Initialstadium: Die ersten Rauchversuche

Vorbemerkungen

Rauchen ist, wie menschliches Verhalten uberhaupt, in viel-

schichtige Motivationszusammenhange eingebettet. Die vor-

liegende Untersuchung war aber nicht nur eine Analyse be-

stehender Motivationsstrukturen, sondern hatte auch die

Entstehung der Rauchgewohnheiten bei Jugendlichen zu er-

forschen. So wurden Jugendliche in unterschiedlichen Sta-

dien ihres Sozialisierungsprozesses exploriert, wobei der

individuelle Reifegrad als bestimmendes Merkmal entschei-

dender war als das Lebensalter. Wie unterschiedlich die

Motivationen im einzelnen auch sind, in der Entwick ung

der Motivationen, die zum Rauchen fuhren, finden sich Uber-

einstimmungen bei vielen Jugendlichen . Der junge Raucher
1,

durchlauft, von den ersten Zigaretten bis zur etablierten

Sucht bzw. bis zu einer relativ festen Einstellung zum

Rauchen, einen ProzeB, in dem sich Phasen und GesetzmaBig-

keiten nachweisen lieBen.

Die psychische Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen zeigt

eine Fulle von individuellen Auspragungen. Innerhalb spezi-

fischer Kulturen und gesellschaftlicher Bedingungen gibt es In-

varianten, die die Entwicklung jedes Individuums, wenn auch

in jeweils abgewandelter Form, bestimmen. Diesen relativ

1) Es sei hier angemerkt, daB es Charakterisierungen von

typischen Verlaufen sind, die auffallend haufig anzu-

treffen waren.

-12-
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konformen Bedingungen des 'Einlernens' von Verhalten soll,

so weit sie das Rauchen betreffen, zuerst nachgegangen wer-

den: Wie kommt der Jugendliche (bzw. das Kind) uberhaupt

Zum Rauchen, wie entwickeln und verfestigen sich seine Ein-

stellungen dazu.

2. Die Eingangsmotivationen

Die ersten Zigaretten werden - zumeist im Alter von 10 bis

12 Jahren (noch wahrend der Kindheit) aus Neugier und

Erlebnislust geraucht. Die ersten Raucherfahrungen der Pro-
--*-I

banden dieser Studie hatten meist Abenteuercharakter. Neue,

fremde Erfahrungen werden in dieser Zeit uberhaupt begierig

aufgesucht. Nun haben nicht alle Verhaltensgewohnheiten aus

der Welt der Erwachsenen den gleichen Stellenwert; gerade

die Zigarette oder auch die Pfeife erscheinen Jugendlichen

und Kindern als besonderes SymboZ des Erwachsenseins und der
.-I .---

Unabhangigkeit. Durch Werbung kraftig unterstutzt, ist die

Zigarette ein Vehikel zur Selbst-Darstellung; Raucher geben

sich mannlich, forsch, draufgangerisch und erwachsen oder

zumindest uberlegen. DaB Tabak Erwachsenen Lustgewinn bringt,

erfahren Kinder sehr fruh. Sie haben meist Gelegenheit, in

ihrer Umgebung Raucher zu beobachten und festzustellen, daB

der Besitz von Zigaretten manchmal fur die Erwachsenen sehr

wichtig ist und ein Mangel an Zigaretten dann starke Unlust

mit sich bringt.

Die Fixierung der Erwachsenen an die Zigarette, Pfeife usw.

verleiht diesen Objekten das Image eines wichtigen, fast

geheimnisvollen Besitzes. Ein solches Objekt nun erscheint

begehrenswert in einer Phase, in der Heranwachsende sich

von den Erwachsenen distanzieren, ihre Welt selbst entdecken

I . , , I i .k>l:Mi·IN:,(-1 i/\1=i- FC)R Sc)ZIAL- UND \A/l::TS&-1 ;Al i-STOE:SCI iliNC-,
.- -.
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und forman wollen, indem sie Verbote miBachten und sich

"eigenmachtig" fuhlen, aber gerade diese Erwachsenen wieder

nachahmen. Man finder sich in Banden und Horden zusammen

oder auch in kleinen Gruppen von Freunden, die gemeinsam

Streiche begehen, Streifzuge unternehmen und sich absondern.

Das heimliche 'Zundeln' und 'Feuermachen' geh8rt genauso

dazu wie das heimliche Rauchen. Symbolisch erfullen diese

gemeinsamen und gleichzeitig verbotenen liandlungen eine

Demonstration des ZusammenschZusses, des Machtig- und GroB-

seins.

Vom Bedeutungsgehalt her kann eine Zigarette ebenso die

Friedenspfei fe der Indianer wie das unentbehrliche Requisit

moderner Helden (Gangster, Detektive, Agenten etc.) dar-

stellen. Gleichzeitig hat diese Form ersten Rauchens auch

die Funktion der Mutprobe. Man pruft sich gegenseitig,

inwieweit man die Erwachsenen echt nachahmen bzw. auch nur

deren Sitten ausprobieren und aushalten und gleichzeitig

ihre Verbote brechen kann.

Die ersten Rauchversuche haben oft einen ausgesprochenen

'Ritualcharakter' und finden fast immer in einer sozialen

Situation statt - nie jedoch allein - seien es auch nur

zwei oder drei Freunde, die sich so zusammentun. In den

Biografien, die innerhalb dieser Studie analysiert worden

sind, findet sich kein einziges Beispiel fur ein rituelles

Rauchen ohne Partner. Vermutlich gibt es auch 'einsame'

Probierstadien, nur scheinen sie UuBerst selten zu sein -

wenigstens als Initialraucherlebnis,

Eine Wirkung in Form eines physischen Lustgewinnes tritt

in dieser Phase selten ein und wird auch nicht primar ge-

sucht. Nur durch die cmanzipierende und sozial verbindende

ill :; 1 1 5£ 1.1: t .·  I '
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Funktion der Zigarette ist es wohl zu erklaren, daB auch

die Entt uschten, die Rauchversuche mit schwerem gesundheit-

lichen MiBbehagen. bezahlen mussen, sich nicht so rasch

frustrieren lassen. Eher werden sie davon angestachelt,

immer neue Versuche zu unternehmen, quasi zu uben, um sich

nicht vor anderen zu blamieren. Manchmal wird in diesem

Stadium mit dem Mut der Verzweiflung weitergeraucht.

Meist sind es die Radelsfuhrer, auch die schon etwas Alteren

oder Starkeren, die um vor anderen zu protzen - das Rau-

chen einfuhren. Ihr Vorbild laSt die anderen nacheifern, so

daB im sozialen Feld allmahlich ein immer starkerer Anpas-

sungsdruck entsteht, dem sich keiner entziehen kann, der in

der Gruppe 'mitmachen' will.

Hierin zeigt sich ein erster circulus vitiosus. Gerade la-

bile, sozial wenig integrierte Individuen leiden unter

gr8Beren Frustrationen und versuchen intensiver, sich anzu-

gleichen. So kann es dazu kommen, daB sie sich besonders

bemuhen, wenigstens im Rauchen gleichzuziehen bzw-. darin

eine Bestatigung zu erlangen. Sie versuchen es immer wieder

(auch allein) und unter Umstanden uber einen langeren Zeit-

raum hinweg. Ein k6rperlicher Lustgewinn kann dann aber

eintreten und zu Suchterscheinungen filhren, die um so schwerer

zu korrigieren sind, weil diese 'Fruhgewohnheitsraucher' cben

durch bloae Demonstration des Rauchenkannens ihre sozialen

Schwierigkeiten auf die Dauer nicht kaschieren und uber-

winden. Sie sind in einer ahnlichen Versagungssituation

wie vorher. Das Rauchen wird nun wirklich ein k6rperliches

Bedurfnis, es dient dann zur Ersatzbefriedigung und wird

zur Trostpille fur alle auftretenden Schwierigkeiten.

2;11.Vi'.,(>i:i v;: :; :SCI IAE i- FUIT SOZIAL- UND \/\/11:1-SCI i/'\I--1-STORSCI IL/NC)
-- -- --

-15-

t=



Nach den Ergebnissen dieser Studie waren solche sehr jungen

'Suchtraucher' vor allem unter ohnehin 'gefahrdeten' Kindern

und Jugendlichen und unter Kindern sehr niedriger Sozial-

schicht mit auBerdem geringem Intelligenzniveau anzutreffent).

Die eben geschilderten schwierigen und extremen Entwicklungen

einmal ausgeklammert, endet das Stadium der ersten Rauchver-

suche in der Regel rasch.

Eine Abhangigkeit bei der Oberwindung des ersten Rauchver-

haltens von Intelligenz, vom Reflexionsniveau und von der

sozialen Anerkennung zu vermuten, liegt sehr nahe. Diese

Hypothese lieB sich im Rahmen dieser Untersuchung jedoch

nicht absichern.

Bei den spater in projektive Tests einbezogenen Schulern

weiterfuhrender Schulen lf£B sich immerhin ebenfalls bio-

grafisch erheben, daB sie dieses erste Rauchverhalten meist

rasch wieder abgelegt hatten. Es geharte fur sie zu einer

Art Jugendtorheit, die durch andere Interessen und neue

soziale Umfelder wieder verdrangt wurde.

Zum ersten Raucherlebnis geh6rt also fast immer die Roman-

tik der Situation und die spezifische soziale Konstellation.

Bei fast allen beobachteten Jugendlichen lieBen sich ahnlich

strukturierte Entwicklungen nachweisen, die den Charakter

von Durchgangsstadien hatten. Gewicht bekommen die ersten

Raucherlebnisse eben in der Regel erst spater. SchlieBt sich

an die ersten fruhen Versuche mit Zigaretten keine GewBhnungs-
periode an, tritt haufig eine Latenzzeit im Hinblick auf das

Rauchen ein. Die Mechanismen der Ritualphase sind nicht mehr

wirksam, es mussen erst neue Situationen und Motivationen

eintreten, die diese Erlebnisse wieder aktualisieren und

neu aufladen.

1) Bei Hilfsschulern fanden sich schon Jungen, die zwischen

dem 7. bis 9. Lebensjahr angefangen hatten, gewohnheits-
maaig zu rauchen.

1·;11 1 fc)!:Mi INSCI :Al--1- FUR SOZIAL- UND WIR -SCI 1/\F-l-SFORSCI ll/No
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Einstellungs- und Gewohnheitsbildungen

Prooleme des Sekundarstadiums

Mehr oder weniger passagcre Raucherlebnisse unter rituell

sozialen Anpassungszw ngen erfahrt fast jeder Jugendliche

und jedes Kind in der Zeit des Heranwachsens. Wahrend die

ersten Rauchabenteuer - besonders wenn sie in eine fruhe

Phase der Entdeckerlust und Bandenzeit fallen - nur unter

bestimmten Bedingungen zur Verfestigung des Verhaltens fuh-

ren, bewirken spatere erneute Raucherlebnisse viel eher und

oft erstaunlich rasch Gewohnheitsbildungen. Durch fruhe Be-

kanntschaft mit der Zigarette ist der Weg gebahnt. Selbst

wenn das Rauchen vorher unlustvoll besetzt und ein Mit-

rauchen ohne nennenswerte persanliche Motivierung war, bieten

Versuchungisituationen erneut AnlaB zum Rauchen, denen Jugend-

liche leicht unterliegen. Diese 'Versuchungen' zwingen den

Jugendlichen nun oft zu einer persanlichen Auseinandersetzung

mit dem Problem. Bei vielen Jugendlichen geschieht dies

1)
zumeist zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr

In dieser Entwicklungsphase treten erneute Verfuhrungs-

maglichkeiten - als solche werden sie auch von den Jugend-

lichen selbst bezeichnet - vielfaltig auf: Neue Freundschaf-

ten, veranderte Umweltbedingungen, z.B. Eintritt in die

Arbeitswelt, in die intensivere Gemeinschaft mit Alteren

und Erwachsenen, nicht zu vergessen die Auseinandersetzung

1) Je nach individueller Entwicklung auch spdter, eher aber

fruher.
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mit dem anderen Geschlecht. In der Ritualphase war es

noch fast selbstverst3ndlich, daB man 'eben mal mitmachte'.

Jetzt muB man sich grunds tzlicher entscheid6n, man muB

sich auseinandersetzen. Zigaretten werden uberall ange-

boten; Freunde, Arbeitskollegen etc. rauchen.

Das Annehmen einer Zigarette in dieser Situation kann aber

auch in dieser Phase durchaus harmlos und relativ unreflek-

tiert vor sich gehen. Zigaretten werden jedoch immer 6fter

angeboten, die 'Verfuhrung' wiederholt sich. Dies wurde in

vielen Gesprachen mit Jugendlichen deutlich. Es ist in die-

ser Situation nicht primar der jeweils eigene individuelle

EntschluB, die Zigaretten aufzusuchen, sondern die provo-

zierte Antwort auf ein Angebot.

So wurde immer wieder berichtet: "Mir wurden Zigaretten ein-

fach so selbstverstandlich angeboten, vorgehalten". Auch das

'Automatenstechen' (lustvolle demonstrative Geste) und der
Griff in Vaters Vorrate waren in diesem Zusammenhang als

Reaktion auf ein Angebot zu sehen.

Nun erst setzen eigentliche, individuelle Motivationsprozesse

ein, beginnt das persanliche "Rauchschicksal" eines jeden,

ob Raucher oder Nichtraucher.

Anlasse und Einbettung der Angebote sind vielfaltiger und

differenzierter als in der Ritualphase, ebenso die jewei-

lige psychische Situation der Jugendlichen, Die Motivations-

prozesse k6nnen also vielschichtiger strukturiert sein. Ob-

wohl es Ubereinstimmungen mit den Motivationen der Fruhphase

gibt, sind es zumeist nun andere Grunde, die Jugendliche

zum Rauchen bringen. Es gibt in dieser Sekundarphase zwei

M8glichkeiten fur die Jugendlichen, zu einem regelmdBigeren

Rauchkonsum ;:u gelangen: das direkte Anstreben und Bemuhen

zu rauchen sowie das'Hineinschliddern'.

-18-
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2. Das 'Hi cinschZiadorn' in den Zigarettenkonsum

Es kann bei Jugendlichen zu einem relativ unreflektierten

Annehmen des Zigaretten-Angebotes kommen. "Man raucht eben

hier und da eine - warum auch niche?" Diese Art Rauchen 13Bt

Entscheidungsprozesse weitgehend vermissen, man kummert

sich weder um Rechtfertigung noch um Gegenargumente. Auf

diese Weise kann es dazu kommen, daB Jugendliche recht un-

reflcktiert rauchen. Wenn dieser Zustand langer anh lt, ent-

steht zuerst ein Rauchverhalten mit eher sporadischem

Zigarettenkonsum und niedriger Frequenz (dies soll hier

als Gelegenheits- oder Partyrauchen gekennzeichnet werden).

Wenn nicht besondere Umstande diese quasi neutrale, ein-

stellungsarme Haltung verandern, kann dieser Zustand anhalten.

Die Gefahr ist jedoch groB, daB es zu Frequenzsteigerungen

und fruher oder spater zu echten Gewohnheitsbildungen mit

graduell unterschiedlichem Suchtcharakter kommt
. Dem Jugend-

1)

lichen selbst ist iieser Prozct nicht durclischaubar, er hult -jeden-

falls uberwiegend - die erneuten Rauchversuche zuerst fur

ebenso folgenfrei wie harmlos.

Ein Ruckgang der Rauchfrequenz mit schlieBlichem 'Einschlafen'

des Rauchens scheint eher selten vorzukommen. Das unbeab-

sichtigte, erst unreflektierte 'liineingeraten' in den Rauch-

konsum ist kein obligatorischer aber ein besonders typischer

Entwicklungsverlauf jugendlicher Raucher.In der Untersuchungs-

stichprobe fand sich eine Reihe von Gelegenheitsrauchern

und 'Rauchanfangern', auf die eine solche Beschreioung und

Analyse zutrifft. Auch retrospektiv schildern Raucher dieses

'Hineinschliddern' in Verhaltensweisen, die spater nur schwer

wieder korrigierbar sind,mit erstaunlich klarer Selbstein-

sicht.

i) Ein unter den Jugendlichen der Stichprobe besonders haufig
beobachteter Verlauf.

.1,
I
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,, Ich bin da cinfach so reingetappt ..., wuBte gar nicht,

warum ich eigentlich rauchen wollte". Oder: "Wir haben

einfach aus Dummheit oder Langeweile geraucht".

3. Motivierungen des Zigarettenkonsums
1)

3.1 Psychophysesche Funktionen der Zigaretten

Der Konsum an Tabakwaren, insbesondere Zigaretten, ist in

unserer Gesellschaft betrachtlich und beinahe selbstverstand-

lich geworden.' Eine Grundfunktion, die die Zigarette erfullt,

ist beim Jugendlichen  hnlich ·wie beim Erwachsenen: Der Tabak-

'GenuB' kann eine Reihe von Bedurfnissen stillen. Als Konsum-

gut bringt er nicht nur physische Befriedigung, sondern eine

Reihe betrachtlicher 'Zusatznutzen', um einmal den in Bezug

auf die Probleme der Untersuchung recht plastischen terminus

2)
technicus der Markt- und Werbepsychologie hier anzuwenden

So spielt z.B. die oraZe Lust beim Rauchen eine nicht unbe-

trachtliche Rolle, gerade mit beginnender Pubertat, die eine

Beunruhigung in der Triebentwicklung bedeutet. Objektsuche,

erh8hte Spannungen und mannigfache Frustrierungen sind quasi

ideale Bedingungen, daB Jugendliche diese MBglichkeit der

Spannungsabfuhr annehmen (und hier genugt schon bloBes Herum-

kauen auf Zigaretten und Pfeifenstiel). Auch

1) Nicht nur der bewuBt angestrebte Zigarettenkonsum mu 

motiviert sein. Auch anfangs unbeabsichtigtes und unbe-

dachtes Rauchen unterliegt, sobald es regelmalliger und

haufiger wird, einer nachtr glichen Motivierung und Recht-

fertigung.

2) Diese 'Zusatznutzen' gehen uber die Zweckerfullung eines

Produktes hinaus. So ist z.B. ein Mercedes ein Gegenstand,
der zur raschen Fortbewegung dient und Sicherheit und Be-

quemlichkeit bietet, daruberhinaus zusatzZich aber noch
dem Besitzer einen gewissen Status verleiht.

--
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crfullt das Rauchen als bloBes Tun eine Funktion: Es

bietet Fassade, uberdeckt Verlegenheit, Unsicherheit

und Langeweile.

Meist erst bei intensiveren Raucherfahrungen und nach Ge-

w8hnungsprozessen erlebt der junge Raucher die eigentlichen

physiologischen Wirkungen. Rauchen (wie stark auch die

individuellen Erlebnisunterschiede sein magen) lenkt ab,

regt an, beruhigt, andert jedenfalls die nervliche Ausgangs-

lage. Der Einbau in individuelle Bew ltigungsversuche von

1 )
Spannungen wird leicht vollzogen . Diese sind in der kri-

tischen Phase (etwa zwischen dem 13. und 17. Lebensjahr)

besonders zahlreich. Jugendliche sind in dieser Zeit ge-

Zwungen, Triebverzicht zu leisten und Frustrierungen zu

ertragen. Rauchen ist eine Ersatzbefriedigung, die u.U.

leicht oder leichter als andere zu erreichen ist, die,

wenn sie einmal zur Gewohnheit geworden ist, nur schwer

wieder aufgegeben werden kann, Whnlich dem Daumenlutschen

2)
und NagelbeiBen

1) Solche Spannungen treten infolge von Diskrepanzen in

der Triebentwicklung auf, speziell sexuelle Spannungen,
innerpersanliche und Auseinandersetzungen mit der peer

group und den Erwachsenen.

2) Dieser Vergleich mag vielleicht beiremden. Die intensive

Beschaftigung mit dem Verhalten jugendlicher Raucher legt
jedoch eine solche Interpretation nahe. Rauchen hat bei
vielen Jugendlichen den Rang eines inzwischen verselb-

standigten, abgel6sten neurotischen Symptoms, das spater
seine ursprungliche Funktion verloren hat.
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3.2 SoziaZe Funktion der Zzgarette

Zu Beginn des Rauchens steht - ganz gleich, ob schon erste

Versuche rituellen und noch kindlichen Rauchens vorange-

gangen sind oder der Jugendliche zum ersten Mal einer 'Ver-

fuhrungssituation' ausgesetzt ist - der soziaZe Zwang. Es

lien sich auch hier wieder beobachten, daB Rauchen sozial

eingebettet ist und daB Gewahnungsversuche im Alleingang

selten sind, sondern meist unter Druck der Gruppe erfolgen.
1)

Zigaretten werden angeboten und manchmal geradezu aufgenotigt. .

In erster Linie dient die Zigarette ferner in diesem Ent-

wicklungsstadium als EmanzipationsvehikeZ. Sie ist Ausdruck

der Unabhangigkeit und Macht, des Ebenburtigseins mit den

Erwachsenen. Man kann mit der Zigarette sexuelle Potenz

und Finanzkraftigkeit demonstrieren. Trotz gegen bestehende

Verbote verstarkt diesen Mechanismus noch. Der Protest gegen

das eigene Kindsein findet im Rauchen eine gunstige Ausdrucks-

maglichkeit, wobei sich dieser Widerstand nicht nur gegen die

Behandlung durch die Erwachsenen richtet, die ihre eigene

Welt dem Heranwachsenden gegenuber mit Verboten abschlieBen,

sondern er ist auch eine Flucht nach vorn im Kampf gegen

eigenen inneren Zwiespalt und Identifikationskonf likte. Das

Rauchen ist in dieser Phase,noch einmal auf eine Kurzformel

gebracht: Identifikation mit der Autoritat durch Protest und

Nachahmung bestimmter Leitbilder, ferner Abwehr eigener

regressiver Tendenzen ( nur bei sehr differenzierten Ju-

gendlichen nachweisbar), sowie Gruppenzugeh6rigkeits-
abaeichen2).

Diese psychischen Effekte des Rauchens werden bei Jugendlichen

in Abl8sungs- und Oppositionshaltungen eingebaut und konnen in

ihren Ausdrucksgehalten im Einzelfall von verschiedenen Leit-

1) Der eminente Stellenwert des Anbietens sei hier nochmals
betont (siehe auch S. 18).

2) Die Parallelen zum Initialstadium sind mannigfach.

12 i; i l 1 5(11 2.11 11:::IC-1 5/\i i ,u(ln 5(1ZIAL- UND Wl IT-i-SCI IAI ISFORSCI IL/NO
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bildern bestimmt werden.

Zigaretten und Pfeifen sind fur Jugendliche Requisiten

fi;r eine Rolle (die sie noch nicht ausfullen k6nnen); Leit-

bilder und Rollen werden von Werbung, auch von opinion

leaders der Gesellschaft reichlich angeboten. Der'Duft der

groBen weiten Welt'umgibt Filmhelden, Arrivierte, Wirtschafts-

fuhrer, Manager, Rocker etc. bis zum netten Maigret, der sein

Pfeifchen schmaucht in schlimmsten Lebenslagen. Rauchen ist

zum Ausdruck einer ganz bestimmten Lebenshaltung geworden:

Die '13ssige' Geste hilft uber Unsicherheit und soziale

Schwierigkeiten hinweg. Als Kontaktvehike  zwischen zwei oder

mehreren Personen ist eine angebotene Zigarette dienlich. Sie

uberdeckt die Situation der Verlegenheit - Zigaretten werden

angeboten, man hat etwas zu tun, man empfindet die Atmosph re

als leger und gemutlich.

Ubrigens haben auch erwachsene Nichtraucher Schwierigkeiten,
sich in solchen Situationen abstinent zu verhalten.

Der Jugendliche muB schon viel eigene Widerstandskraft auf-

bringen, um sich diesem mehrfachen Lust- und Prestigegewinn

zu entziehen. Meist ist das soziale Anpassungsbedurfnis so

groB, daa immer wieder in solchen Situationen geraucht wird.

Sie streben damit nach einem Zuwachs an Prestige und Renommee.

Dies kann rasch zur Gewohnheitsbildung und zu den dann meist

folgenden leichten bis schweren Suchterscheinungen fuhren. So

schildern die jugendlichen Raucher immer wieder: "Anfangs war

es nur Angabe - Mittunwollen - wir wollten uns gr08 tun -

wollte kein Feigling sein - wer da nicht mitmacht, ist eben

ein Muffel"1

Die Freude am Mittun und GroBtun wird ·oft unreflektiert ge-

nossen und verfuhrt zu Wigierholungen. Gunstigstenfalls bleibt

es beim mehr sporadischen Mitrauchen im sozialen Verband. Es

1:5 1 IS<)1 A';1 iNSC: IA£-F FU!  SOZIAL- UND \VIRi .i(.-1 1/\1 -ISFOILSCI il/NO



sind die Party-Gelegenheitsraucher, die keine Spielverder-

ber sein wollen und nur rauchen, um anzugeben oder sich

auch atmospharisch anzupassen (Stimmung, Gemutlichkeit).

Unsicherheit und Verlegenheit fuhren eben auch dazu, einmal

mehr zur Zigarette zu greifen als man eigentlich Lust hat.

Solche 'Raucher' haben noch kein echtes eigenes Verlangen

und rauchen uberwiegend nur angebotene Zigaretten oder kaufen

sich eigene Schachteln wieder mehr zum Anbieten als zum Selbst-

gebrauch.(Auch der Anbieter hat eine Leitbildfunktion, er

ist der Souverane, der 'was zu bieten hat'.) Sehr leicht nimmt

die Rauchfrequenz zu. Das gelegentliche Zigarettenrauchen

wird zur festen Gewohnheit, die immer dichter ins alltag-

liche Leben eingebaut wird und einen neuen Stellenwert erhalt.

Individuelle Verlaufe sind hier auBerordentlich vielf ltig und

wesentlich von Umweltfaktoren abh ngig. Eine relativ ver-

festigte eigene Einstellung gewinnen Jugendliche meist

erst dann, wenn sie anfangen,ihr Verhalten intensiver zu

1)
reflektieren . Ehe auf Einstellungsverfestigungen naher

eingegangen wird, soll geschildert werden, welches Bild

Jugendliche von Rauchern und Nichtrauchern haben.

1) Solche Reflexionen sind zum Teil durch die Exploration
provoziert oder zumindest gesteigert worden.
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Das Image des Rauchers und Nichtrauchers bei Jugendlichen

Vorbemerkungen

Der Jugendliche mdchte, indem er raucht, auch am Image

eines Rauchers teilhaben. Identifikationsprozesse des

Heranwachsenden wurden schon verschiedentlich angedeutet,

die Nachahmung von Leitbildern und opinion leaders beschrie-

ben. hier soll vom Bild des normalen, alltaglichen Rauchers

- wie ihn Jugendliche sehen und erleben

ausgegangen werden. Auch mit diesen identifiziert sich der

Jugendliche.

2. Das Image des Rauchers

Die Raucher gelten weithin als cie Lassigen, Gemutlichen, die

nicht so starre Prinzirien haben. Ihre moralische Oberlegenheit
wird als nicht so groB erlebt. Sie werden nicht gesehen als

Pantoffelhelden oder als Reform- und Tugendheinis. Raucher

sind in den Augen der Jugendlichen stark und fest
,
weil sie

1)
es sich "leisten kannen" zu rauchen . Wird die Zigarette,

Zigarre oder Pfeife bei starken Pers6nlichkeiten als smart,

forsch und uberlegen bewundert, so macht sie als menschliche

Schwache (denn auch als solche kann sie empfunden werden)

andererseits wieder sympathisch.

Jugendliche erleben sehr deutlich, wie sich rauchende Er-

wachsene dem Verbot des Arztes nicht unterwerfen kannen.

Der Raucher ist eben auch der (moralisch oder 'willensmaBig,

nervenmaBi ) Schwachere. Diese Verhaftetheit und als fast

1) Dan Rauchen auf die Dauer Gesundheit und kerperliche
Verfassung beeintrachtigt, ist bekannt.
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'tragisch' geschilderte Unentrinnbarkeit aus der Sucht erle-

ben Jugendliche oft ebenfalls. (Das zwiespaltige und schil-

lernde Image des Rauchers hat seine Entsprechung in Doppel-

identifikationen, siehe auch sp ter S. 32 ). Ein 'Suchtiger',

ein der Zigarette unausweichlich verfallener Raucher, kann

abschreckend wirken; wenn von solch einem Raucher jedoch

konkret direkte Verbote ausgesprochen werden (Vater, Lehrer,

Lehrherr etc.) wirken sie unglaubhaft und verstarken die

Trotzreaktionen der Jugendlichen. Ein Bedurfnisverzicht darf

nicht von dem gefordert werden, der ihn selbst nicht leisten

kann.

Aber selbst dieses Raucher-Image kann als Leitbild wirken:

Der Nimbus des Suchtigen, Getriebenen, des 'Morbiden' ist

fur Jugendliche dieser Phase nicht ohne Reiz. Tabakabusus

wird nachgeahmt. Diese Rolle 1:ann spater wieder abgelegt

werden, nicht aber die Rauchsucht.

Ober die Ernsthaftigkeit der Gefahren haben Jugendliche

allerdings nur sehr unklare Vorstellungen. Diese werden immer

wieder bezweifelt und man versucht sie zu bagatellisieren.

Abschreckende Beispiele werden zum 'Buhmann', den nur der

Ansgtliche oder karperlich Schwache furchten muB.

Das Image des jugendlichen Rauchers trJgt in der Vorstellung

seiner peer group vor allem die positiven ZUge des erwachsenen

Rauchers: stark, machtig, physische und psychische Potenz,

er ist der, der sich uber Verbote und Autoritaten hinweg-

setzt, der schon selbst ein Stuck unabhangig und erwachsen

ist. Er ist aucl, der 'Verfuhrer' und Miinnliche, meist fru'ner

Entwickelte, Altere.

Nichtrauchende Jugendliche sehen Raucher allerdings manch-

mal als Angeber, Protzer und Undisziplinierte. In der Regel

sind sie jedoch wesentlich toleranter dem Rauchenden gegenuber,

als es diese dem Nichtraucher gegenuber sind.

VI'.;;1 11 5<>1·i\,EE ,;th<-11Al F 1 U)1  Sc)ZI/\1.- l/END \VI:2-1-Si-; 1Al l SI (11:SC I IL/NC 
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3. Das Image des Nichtrauchers

Sein Image ist fur Jugendliche nicht allzu nachahmungswert.

Er wird gesehen als der Brave, Strebsame, auch Geizige,

der nicht nur angstlich um seine Gesundheit besorgt ist,

sondern auch als Huter von Gesetz und Moral andere erziehen

und bekehren will. Es kann der Schw chliche sein, der es

sich nicht leisten kann zu rauchen, oder der Langweilige

und 'Lustfeindliche'. Der Typ des Pantoffelhelden, der die

Gardinen schonen muB, ist in der Vorstellungswelt gerade

einfacherer Bev8lkerungsschichten noch niche ausgestorben.

Jugendliche Nichtraucher sind in der Meinung der Gleich-

altrigen - nur eher in verstarktem MaGe als der erwachsene

Nichtraucher - die Tugendbolde, die Braven, Schw chlinge,

Langweiligen, die nichts mitmachen, die Gebote und Verbote

der Eltern, der Lehrer und der Meister anerkennen und deren

Privilegien achten. Nichtraucher werden zwar nicht direkt

abgelehnt, aber oft bemitleidet, weil ihnen Lebensfreude und

GenuB abgehen. Leicht werden sie zu AuBenseitern abgestempelt

(siehe hierzu Teil II, Seite 25, Absatz 3).

Obwohl insgeheim vielleicht bencidet, weil sie unabhUngig von

Zigaretten sind, mdchte man sich doch niche mit ihrer lialtung

identifizieren. Ihre Abstinenz wird selten honoriert, es sei

denn von anderen Nichtrauchern. Die Argumente gegen das Rauchen

werden of t nicht akzeptiert und erweisen sich als wenig schlag-

kraftig zur Rechtfertigung von Zigarettenabstinenz.

Die Nichtraucher verk8rpern auch manchmal Willensst;irke und Un-

verfuhrbarkeit ebenso wie Zielstrebigkeit. Sie sind die Leistungs-

orientierten, die ihre Zukunft planen, die sparen und lerncn,

d.h. alle ihre Bedurfnisse dem unterordnen. Ahnlich dem Image

des Rauchers ist das des Nichtrauchers auch schillernd (ent-

sprechend der ambivalenten Einstellung dcr Jugendlichen). Einer-

seits muchte man wohl niche rauchen, weil Schuldgefuhle Kon-

flikte bringen, andererseits will man nicht als "Braver" und

"Streber" oder gar "Moralheld" angesehen werden.
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4. Uc::chZechto- und Schichtdifferenzen

Zum Image des Rauchers geharte f€ir die Jugendlichen eindeutig

das "M nnliche". Rauchende Frauen werden zwar akzeptiert,

bleiben in der Vorstellung mannlicher Jugendlicher jedoch

recht blaB, es gibt eben rauchende und nichtrauchende Mut-

ter bzw. Lehrerinnen, etc.

Allerdings haben Jugendliche niederer sozialer Schichten

entschiedene Vorurteile rauchenden Frauen gegenuber. Pro-

filiert und offen geben dies junge Arbeiter und Lehr-

linge zu, wenn sie um Stellungnahme zu gleichaltrigen M3d-

1)
chen gefragt werden

Rauchende Madchen der eigenen Altersgruppe gelten als 'flotte'

Bienen', als sexuell interessant und auch selbst sexuell

interessiert; man hat gerne etwas mit ihnen, tanzt, pous-

siert etc. Eine festere, ernstere Freundschaft mit einem

Madchen wird bei mannlichen Jugendlichen dagegen (wieder

vor allem der sozialen Mittel- bzw. Unterschicht) von

einem wesentlich anderen Frauenleitbild bestimmt, zu dem

Rauchen nicht "paBt"· Eine Fulle von Aussagen belegt das:

"... meiner (Freundin) habe ich das abgew6hnt!" "... finde

ich graalich, die braucht doch nicht zu rauchen, das sieht

doch gar nicht schan aus fur ein solches Madchen!" "Madchen

sollte man in die Fresse schlagen, wo rauchent"

Bei Oberschulern konnte dieses Phanomen doppelter Beur-

teilung allerdings nicht beobachtet werden.

Midchen selbst richten sich nur selten und niche unmittel-

bar nach diesem Leitbild ihrer m nnlichen Altersgenossen.
Bei jungen M dchen hat Rauchen l ngst nicht den gletchen

1) Beobachtungen, die das best tigten, konnten im Laufe
der Untersuchung gemacht werden (z.B. bei Tanzveran-
staltungen von Jugendlichen).
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Stellenwert wie bei den gleichaltrigen Jungen. Allerdings

ist es auch bei ihnen so, daB das Rauchen selbst eine

Emanzipationshilfe oder ein Ausdruck der Unabhangigkeit

und der Attraktivit4t ist. Sie kommen sich mit einer

Zigarette erfahren und ein klein wenig verrucht vor.

Rauchen kann bei Madchen verstarkt und auch in der Gruppe

auftreten als Trotzreaktion ihren autoritaren mannlichen

Altersgenossen gegenuber, die die Zigarette als eigenes

Privileg ansehen.
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Verfestigung von Einstellungen und Verhaltensstrukturen

618:imandersetzung mit dem eigcncn VerhaZten

Es war beschrieben warden, wodurch und in welchen maglichen

Verlaufen Rauchverhalten bet Jugendlichen entsteht und daB

es nur schwer wieder aufzuheben ist. Vielen jugendlichen
Rauchern kommen jedoch Zweifel an der Richtigkeit dieses

1 )
Verhaltens und der Wunsch, zumindest aufhBren zu kannen

Zu Abbruchversuchen oder den Gedanken daran k8nnen eine

Reihe von Anlassen fuhren: Geldmangel, Mangel an Gelegen-

heit und ZusammenstoBe mit den Autoritatspersonen, weil man

noch unter Rauchverbot steht, schlechtes k6rperliches Be-

finden, Krankheiten, erlebtes Nachlassen der sportlichen

Kondition etc. bewirken SchuZdgefuhZe. AuBerordentlich

viele der innerhalb dieser Untersuchung explorierten und

beobachteten Jugendlichen hatten zwar den Willen, sich das

Rauchen abzugewahnen oder jedenfalls schon einmal den Wunsch

danach gehabt oder Bemuhungen unternommen; so leicht es

jedoch fur Jugendliche ist, zum Raucher zu werden, so schwer

ist die Oberwindung dieses Verhaltens. Gerade die Schuld-

gefuhle kannen sogar zum verstarkten Rauchen fuhren.

1) Eine unreflektierte Haltung war insgesamt seltener zu

finden, am haufigsten bei weniger intelligenten Jugend-
lichen, deren emotionaler und Interessenhorizont relativ
beschrankt war, so z.B. bei jungen Fabrikarbeitern. Sie

wuBten keinen Grund zu nennen, weswegen man nicht rau-

chen sollte (siehe auch Teil II).
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2. BewaZtigungsprobZeme

Allein der geforderte Bedurfnisverzicht fallt in dieser

Phase k6rperlich-seelischer Labilit t besonders schwer.

Auigrund von Beobachtungen in seiner Umwelt ist der Jugend-

liche auch geneigt, die Problematik der Rauchentwahnung

uberzubewerten. Er fuhlt sich fast wie ein tragischer Held,

dem ungeheure Opfer auferlegt werden; auch weniger ver-

festigte Gewohnheitsraucher erleben sich als "Rauchsilchtige",
von denen sie ja wissen, daB es fast unmdglich ist (ohne

starken Druck jedenfalls) das Rauchen aufzugeben. "Man muB

unheimlich stark sein"1 "Wer bringt denn das schon fertig?"

Die jugendlichen Raucher identifizieren sich also nicht nur

mit der Oberlegenheit des erwachsenen Rauchers, sondern in

diesem Falle auch mit seiner Abhangigkeit und Schwachheit

damit wird auch dem fast Entwuhningsbereiten ein vollkommenes

Alibi geboten, sich solchen Versuchen von vornherein zu

entziehen.

Oft ist Rauchen aber auch schon eine Art Habitus geworden:

"... fuhlte mich vallig nackt und leer - es fehlte mir ein-

fach etwas, wenn ich keine Zigarette hatte". Raucher kannen

nicht so leicht ihr Renommiergehabe wieder ablegen und auaer-

dem furchten sie, mit den 'braven' Nichtrauchern gleichge-
1 )

stellt zu werden . Nichtrauchen bringt keinen adaquaten

Gewinn - abgesehen von der Dokumentation der Willensstarke,

was aber durchaus von anderen als suspekt angesehen werden

kann (uber diese Problematik wird spater in Teil II, S. 30

ausfuhrlich berichtet).

Verbote nun machen es Jugendlichen besonders schwer aufzu-

haren. Sie verfestigen u.U. ihre Einstellungen betrachtlich,

sie mussen dokumentieren, daB sie tun kannen, was sie wollen.

1) Siehe Seite 27 Der Nichtraucher als "Streber".
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Das ist eine paradoxe Situation: Um sich frei vom Zwang zu

zeigen, vertiefen sie ihre eigene Abhangigkeit vom Tabak

immer mehr.

Selbst Gruppen oder ultere Freunde k6nnen diesen ProzeB in

Gang setzen, wenn sie als Autoritat auftreten. Raucht z.B. im

Internat die jeweils altere Klasse oder der Stubenalteste

und versuchen diese, die Jungeren davon abzuhalten, so wir-

ken sowohl Verbot als auch wohlmeinender Rat eher stimulierend
auf Tabpkkonsum der Jungeren und rufen deren Trotz hervor.

Aus diesem Grunde kann auch das Raucherzimmer zwar einige
Raucher entlasten, andere aber frustrieren. Die privilegierten
Alteren fordern gerade den Protest der noch nicht Rauchenden

heraus.

Sogar die, die dieses Privileg nicht wahrnehmen, fordern das

1)
Rauchen-Durfen . Es wird erlebt als ein Stuck gewonnenes

Territorium der Emanzipation, das man nicht wieder aufgeben

will. Selbst Jugendliche, denen Schadlichkeit und Unsinnig-

keit des Rauchens durchaus bewuBt sind, rauchen aus Trotz

weiter - und sei es auch nur, um den Erwachsenen deren eigene

Schwache zu demonstrieren. In einigen Fallen war direkt

das Bedurfnis vorhanden, die Eltern damit zu bestrafen.

"... die haben mich niche richtig erzogen"!

Einmal zum richtigen, starken Raucher geworden, wunschte

sich fast jeder dieser Jugendlichen, er hatte nicht damit

angefangen oder kanne doch wieder - wenigstens zeitweise -

damit aufh6ren. DaB sie in einen solchen Konflikt hinein-

gekommen sind, lasten die meisten Jugendlichen (besonders

solche, die mit dem Problem intellektuell nicht fertig

werden) den Erwaclisenen an.

Das Weiterrauchen wird dann auch mit verursacht von einer

Trotz- und Vorwurfshaltung den Erwachsenen gegenuber. Para-

doxerweise fordern Jugendliche Befreiung aus ihrem Dilemma

durch die sonst von ihnen so geschmahten Verbote, die solche

1) Siehe Teil II: Die Nichtraucher solidarisierten sich mit

den angegriffenen rauchenden Jugendlichen.
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Konflikte verhindern sollten ("... man muBte das recht-

zeitig verbietenl"). Es wird den Erwachsenen verubelt,

daB sie die Jugendlichen in ein Dilemma gebracht haben.

Bci den meisten Schulern und den Angeh6rigen niederer

sozialer Schichten ist Rauchen (jedenfalls von einer bestimm-

ten Frequenz ab) konfliktgeladen. So nehmen sich viele

Jugendliche vor, ihren eigenen Kindern gegenuber spater

strike autoritar zu sein. Sie fordern allgemeine strenge

Rauchverbote, z.T. sogar bis zum 18. Lebensjahr, sie tyran-

nisieren jungere Arbeitskollegen, Geschwister und Freunde.

Je geringer das Intelligenzniveau der Jugendlichen ist,

desto unausweichlicher scheint ihnen der autoritare Zwang

das einzige Heilmittel zu sein. Diese wenig reflektierten

und weniger differenzierten Jugendlichen erliegen gleich-

zeitig dem Druck der peer group und dem sozialen Klima

ihrer Umwelt rascher.

Eine intellektuelle Einsicht in die komplizierte Problematik
1,

dieses Dauerkonfliktes ist von Jugendlichen niche zu leisten

Im zweiten Teil dieses Berichtes wird noch im einzelnen aus-

gefuhrt, daB gerade die Bemuhungen, bei Jugendlichen Abwehr-

haltungen gegenuber Sucltgefahren zu fardern und zu st rken,

ihre linsichtsmaglichkeiten eher herabsetzen.

Eine Aufklarung uber die Schadlichkeit des Rauchens bei Jugend-

lichen muBte diese deshalb uberzeugen, daB keine autori-

taren Anspruche dahinterstehen. Gerade das ist schwer glaub-

haft zu machen, weil der Jugendliche ja meint, Rauchen sei

nur zu umgehen oder zu uberwinden mit Hilfe von starken Re-

pressionen.

1) Dauerkonflikt deshalb, weil Drucksituationen und Ruck-

fallmaglichkeiten standig gegeben sind,
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Es geht dabei wesentlich darum, einen Weg zu finden, den

Jugendlichen uberhaupt zur Aufnahme von Sach-Informationen

zu bringen. Die Abwehr allen rationalen Argu enten gegenuber

muBte erst muhsam abgebaut werden. Wenn der Jugendliche in

den Stand gesetzt wird, solche Argumentationen vorurteils-

freier und weniger affektiv aufzunehmen, kBnnte eine frucht-

bare Auseinandersetzung uber das Rauchen ermaglicht werden,

die eine Veranderung von eingefahrenen Verhaltensstrukturen

einleitet.

Fehler in der Aufklarung der Jugendlichen - namlich z.8.

die Festigung und Bestatigung von Vorurteilsstrukturen -

wie sie anhand vorhandenen Werbematerials in dieser Unter-

suchung aufgedeckt werden konnten, sollten auf alle Falle
vermieden werden.
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