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Aufgabe der vorliegenden Untersuchung war es, den Erfolg der nament-

lich in den Jahren 1969 - 1971 im Auftrage der BUNDESZENTRALE FUR

GESUNDHEITLICHE AUFKIARUNG Uber die YEAH-Gruppe, MUnchen, gestreuten

Anti-Raucher-Kampagne "Der neue Trend - No smoking, please" zu Uber-

prUfen und die in Zusammenhang damit erfahrbaren psychologischen und

sozialpsychologischen Merkmale zur Charakteristik der Zielgruppe

dieser Kampagne zu extrahieren. Die nachstehenden Ergebnisse resul-

tieren auf der Durchfuhrung einer Reihe von Gruppendiskussionen und

auf 1000 Befragungen mit 14- big 17-j#hrigen Jugendlichen.

84 % aller 14- bis 17-Jahrigen sind sich vieler, wie auch immer ge-

arteter Maanahmen gegen das Rauchen und fur das Nichtrauchen bewuBt.

30 % der Jugendlichen nehmen dabei Bezug auf das zentrale Medium

der Anti-Raucher-Kampagne, namlich die Zeitschrift BRAVO. Dieser

Prozentsatz setat sich zusammen aus etwa So % Kernlesern dieser Zeit-

schrift und etwa 10 % solcher Jugendlicher, die die Zeitschrift BRAVO

entweder nie oder nur gelegent lich lesen. Der Aufmerksamkeitswert der

Uber die BRAVO gestreuten Kampagne muS somit als hinreichend bis gut

bezeichnet werden.

Gemessen daran, ist der Erfolg anderer Medien, sofern sich aus den

Angaben der Jugendlichen Uberhaupt speziell die Anti-Raucher-Kampagne

betreffende MaBnahmen heraussondern lassen, gering. Die Erinnerungen

an Uber das Fernsehen, den Rundfunk, Zeitungen und Zeitschriften,

Wandzeitungen, Scholerzeitschriften uew. auffindbare Nichtraucher-

Argumente bleiben weitgehend allgemein.

A. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
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25 % jener Jugendlichen, die sich Uberhaupt an WerbemaBnahmen fur

das Nichtrauchen erinnern, nehmen dabei auch Bezug auf Posters und

Plakate. Der Anteil derer, die sich jedoch genau an das Poster "Asche

zu Asche" erinnern, macht nur insgesamt etwa 10 % aus; und das Struw-

welpeter=Poster "Katzen" wird hier lediglich von weniger als 3 % der

Jugendlichen genannt. Man hat diese und andere Posters bei Freunden

gesehen ( 4 % ), in der Schule ( 2 % ) oder " irgendwo". 3 % der Ju-

gendlichen, die Posters irgendwelcher Art erinnern, beziehen sich

dabei auf das Hdrensagen, sind dieser Art Werbemittel also nicht

einmal real begegnet.

Der die Kampagne Ubergreifende Slogan "Der neue Trend - No smoking,

please" ist insgesamt nur 13 % der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen

bekanntgeworden,

Lediglich die Action-Treff-Kampagne, fur die unmittelbar in den Wo-

chen vor der Befragung Uber BRAVO geworben wurde, war zum Zeitpunkt

der Befragung 54 % aller Jugendlichen und namentlich den regelmaBigen

BRAVO-Lesern bewuBt.

Es ist also damit zu rechnen, daB die meisten der Werbemannahmen der

Anti-Raucher-Kampagne - sofern sie Uberhaupt realisiert werden - sehr

schnell im BowuBtseins-Reservoire genereller MaBnahmen gegen das Rau-

chen und fur das Nichtrauchen versickern, sel es, well sie im Umfeld

allgemeiner Argumentationen nur wenig Pragung besitzen, sei es auf-

grund ihres geringen Aufforderungscharakters. FUr letzteres spricht

die Tatsache, daB nur etwa 3 % der Jugendlichen angaben, daB die Be-

gegnung mit MaBnahmen dieser Kampagne positiven EinfluB auf thr, Ver-

halten im Berelch Rauchen/Nichtrauchen hatte und lediglich 7 der 1000

14- bis 17-Jahrigen schlossen in ihre Aktivitaten den Kontakt mit der

YEAH-Gruppe in MUnchen ein.
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Konfrontiert mit Gestaltungen der Anti-Raucher-Kampagne werden diese

von den Jugendlichen zwar als gut bis durchschnittlich gut bezeichnet,

ihre Wirksawkeit muB jedoch aufgrund psychologischer, fur den 14- bis

17-jahrigen Jugendlichen charakteristischer Dispositionen angezweifelt

werden. Wenn es der Kampagne auch zum Teil gelungen ist, auf ihr zen-

trales Thema aufmerksam zu machen, eine im Sinne der Kampagne emotio-

nale, intellektuelle oder praktische Auseinandersetzung mit dem Thema

fand offensichtlich nicht statt.

Es paet in dieses Bild die Tatsache, daB die meisten 14- bis 17-Jahri-

gen die Idee eines Nichtraucher-Clubs als gut oder zumindes als "nicht

schlecht" bezeichnen, dafur gute Grunde finden und auBerordentlich

positive Vorstellungen haben von dem hinter allem stehenden YEAH-Club,

aber selbst weit davon entfernt sind, sich persanlich fur Nichtraucher-

Clubs stark zu machen.

Unabhangig davon hat die Idee der Nichtraucher-Clubs offensichtlich

auch deshalb wenig Durchschlagskraft, weil eine Vielzahl bedeutsamer,

aus der Gruppendynamik erklarbarer Sachverhalte gegen den Bestand

solcher Clubs sprechen. Sofern sich nicht formelle oder formell-deter-

minierte Gruppen mit diesem Thema befassen, dient die Grundung von

Nichtraucher-Clubs in erster Linie als Vehikulum zur Bildung wohlinte-

grierter Gruppen oder zur Rollenspezifikation von Jugendlichen in

wohlintegrierten Gruppen. Sie wird somit degradiert als ein Mittel

fur die Erretchung von sozialen Zielsetzungen, die fur Jugendliche

wesentlich bedeutsamer sind als das Problem Rauchen/Nichtrauchen. Hier

wie auch anderswo kommt dem gemeinsamen Nicht- oder Nichtmehrrauchen

keinesfalls die Funktion einer verbindenden Idee zu.

III.
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Erschwerend fUr alle Anti-Raucher-MaBnahmen wirkt sich aus, daB sich

der jugendliche Nichtraucher als eine Art Minusvariante des jugend-

lichen Rauchers erlebt. Ihm fehlt ein eigenes diesbezUgliches Selbst-

verstandnis, er miBt sich am jugendlichen Raucher und ist deshalb

weit davon entfernt, auf den Raucher EinfluB zu nehmen. Den jugend-

lichen Nichtraucher als Vermittler von Argumenten gegen das Rauchen

einsetzen, das hieBe, ihn Uberfordern.

Nicht zuletzt ist dafUr auch die Tatsache verantwortlich zu machen,

daB Anti-Raucher-MaGnahmen,gleich welcher Art, vom jugendlichen Rau-

cher als eine Fremdsteuerung zur Verschiebung bestehender Normen er-

lebt werden, und zwar solcher Normen, deren Internalisation beim

14- bis 17-Jahrigen bereits abgeschlossen ist. Die "Werte" des Rau-

chens werden sehr wahrscheinlich schon dem Kind uber den Weg einer

selbsttatigen "Erziehung ohne Erzieher" vermittelt,

Somit trifft jede Anti-Raucher-Werbung auf in der Pers6nlichkeit der

Jugendlichen stark verankerte Dispositionen, die, einmal gesetzt und

unbewuat als Lustgewinn versprechend erkannt, Prioritat besitzen. Die

Folge davon: der jugendliche Raucher vermag eine Vielzahl von psycho-

logischen Abwehrmechanismen zu aktualisieren, die ihn nahezu unangreif-

bar machen und damit generell am Erfolg von Anti-Raucher-MaGnahmen

zweifeln lassen, sofern slch diese an 14- bis 17-Jahrige richten.

Wenn es also Uberhaupt eine Maglichkeit gibt, auf die Entscheidung

Rauchen oder Nichtrauchen Einflua zu nehmen, dann muaten sich die da-

fur notwendigen Maanahmen vermutlich an Kinder unter 12 Jahren wenden

oder an jugendliche Nichtraucher, die es bleiben sollen. Letztgenannte

Zielgruppe wirksam zu orreichen, setzt jedoch genauere Kenntnisse

ihrer psychologischen Situation voraus, und diese liegen unseres Wis-

sens bis houte noch nicht in ausreichendem MaBe vor.
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In Anbetracht dessen darf es nicht verwundern, wenn der durch vor-

liegende Untersuchung gepruften Anti-Raucher-Kampagne kein ausrei-

cbender Erfolg bescheinigt werden kann.

Sofern man sich dazu entschlieBt, auch weiterhin WerbemaBnahmen fur

das Nichtrauchen an die 14- bis 17-Jahrigen zu richten, ist davon

auszugehen, daB das Gesundheitsministerium eine fur diese Zielgruppe

vordergrundig zwar kompetente, aber in gleicher Weise anonyme Ein-

richtung reprasentiert. Der Jugendliche betrachtet die Sorge zum

Thema Rauchen/Nichtrauchen nahezu als eine Pflichtubung der Gesund-

heitsbeharden. Gerade deshalb erlebt er diese Instanzen eher auch

als Maglichkeit, seine eigene gesundheitliche Verantwortung ins Allge-

meine zu transponieren und sich gleichzeitig offiziell zu entlasten.

Die Stellung des Gesundheitsministeriums ist somit umstritten.

Andererseits aber ist die Alternative zur Gesundheitsbeh8rde als

Empfehler nicht der gleichaltrige Jugendliche. Nur 6 % der 14- bis

17-Jahrigen betrachten Gleichaltrigkeit als Voraussetzung fur die

optimale Akzeptanz eines Gesprlichspartners fur das anstehende Problem.

Vielmehr ist man bereit, die hier relevanten Themen mit Erwachsenen

zu diskutieren, vorausgesetzt, den von den Jugendlichen geforderten

Kommunikationsstilen - Sachlichkeit, Vernunft, Toleranz, Berucksich-

tigung des personlichen moralischen Urteilsvermogens und Verzicht auf

autoritare Haltungen wird dabei Rechnung getragen.

000
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Mit Schreiben vom 7. Juli und 6. Oktober 1971 wurden wir von der

BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLARUNG, X6ln, beauft ragt, auf

der Basis unseres Angebotes Nr. 1019 vom 6. Mai 1971, seiner Modifi-

kation 1019/B vom 11. Juni 1971 sowie einer weiteren Erganzung vom

1. September 1971 eine umfassende Untersuchung durchzufUhren. Ihre

Projektbezeichnung: 60.2/1971; "Erfolgskontrolle der Anti-Raucher-

Kampagne 'Der neue Trend - No smoking, please' ".

Die Untersuchung stand unter der Xgide von Herrn Dipl.Soz. M. Lehmann

von der BUNDESZENTRALE, dem wir hiermit fur seine beratende Mitarbeit

unseren Dank aussprechen wollen.

I. Aufgabenstellung der Untgrsuchung

Dem von der BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLKRUNG gestell-

ten Thema subsumierten sich in erster Linie folgende Fragen:

0 Wie hoch ist der prozentuierbare, also auf die Gesamtziel-

gruppe hochrechenbare Aufmerksamkeitswert der Anti-Raucher-

Kampagne im allgemeinen und der ihrer einzelnen, Uber unter-

schiedliche Medien gestreuten Aktionen im besonderen?

0 In welchem MaBe und auf welche Weise ist der durch die Anti-

Raucher-Kampagne angezielte Personenkreis von den einzelnen

MaSnahmen erreicht warden?

0 Welche Rolle spielten dabei auaer den klassischen Medien

speziell die personellen und institutionellen Mittler wie

Freunde und Bekannte, Eltern, Lehrer, Schulen, Jugendorga-
nisationen, Vereine, Xmter und Beharden fur die Kenntnis-
nahme und/oder die Penetration der MaBnahmen der Kampagne?

B. VORBEMERKUNGEN ZUM AUFBAU DER UNTERSUCHUNG

1.



0 Wie wurden welche der den Zielpersonen bekanntgewordenen
Aktionen der Anti-Raucher-Kampagne aufgenommen, d.h. wie

sind die den Aufmerksamkeitswerten gegenuberzustellenden
Beachtungswerte fUr die von den Jugendlichen realisierten

MaBnahmen, gemessen beispielsweise an der Art und Auspra-
gung der Erinnerung an Details der einzelnen Aktionen?

0 Wie reagierten die von welchen MaBnahmen erreichten Ziel-

personen auf die verschiedenartigen Argumentationen,
Stimuli, Vorschldge, Material-Offerten usw.?

0 Inwieweit ist es gelungen, die Zielgruppe durch die Anti-

Raucher-Kampagne nicht nur auf ihr zentrales Thema auf-

merksam zu machen, sondern auch zur emotionalen, intellek-

tuellen und praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema
zu stimulieren?

0 Welche Rolle spielte innerhalb aller m6glichen Aktivitaten

die besondere, sei es nun persenlich ubernommene, sei es

initiierte oder akzeptierte Kontaktaufnahme mit dem YEAH-

Club zwecks Anforderung von Material?

0 Was ist nach Meinung der Zielpersonen eigentlich der YEAH-
Club bzw. was verbirgt sich hinter dieser Institution? Was
denkt man Uber YEAH? Wie wird YEAH beschrieben?

0 Und wer steht nach Meinung der Zielpersonen hinter der

Anti-Raucher-Kampagne? Inwieweit ist es der YEAH-Club und
inwieweit sind es Institutionen mit gr5Berem und groBem
Offentlichkeitscharakter wie beispielsweise Jugendschutz-
verbande, Gesundheitsamter oder das Gesundheitsministerium?

0 Wie wird - daruber aufgeklart - die Tatsache aufgenommen
und beurteilt, daB die Anti-Raucher-Aktionen von einer da-

fUr vorgesehenen Bundeszentrale gesteuert und vom Gesund-
heitsministerium finanziert werden? Welche Auswirkungen
hat die Kenntnis dieser Tatsache auf die Einstellungen und

das Verhalten der Zielpersonen?

0 Inwieweit ist es den Jugendlichen bekanntgeworden, daB das

Material der Anti-Raucher-Kampagne auch uber Gesundheits-

und Schulbeharden, nicht jugendgemaGe Vereinigungen usw.

gestreut wurde und welchen EinfluB hatte und hat diese Er-

fahrung auf die Beurteilung und Akzeptanz der Aktionen

durch die Zielpersonen?

0 Inwieweit und in welcher Weise werden ausgewahlte, fur die

Kampagne prototypische Akt ionen in threr Gestaltung und Dik-

tion den Vorstellungen der Jugendlichen gerecht? Welche Rol-

le spielen in diesem Zusammenhang die Personen, die durch

die Kampagne als Mitglieder des YEAH-Cluba und im Rahmen der

Kampagne als prominente Leitbilder, sei es nun indirekt oder

direkt, vorgestellt wurden?

Ram
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o Welche psychologischen und sozialpsychologischen Tatbe-

stande und Strukturen sind durch die Analyse der durch die

Anti-Raucher-Kampagne inittierten No-smoking-Clubs aufzu-

decken?

o Wie sind die No-smoking-Clubs entstanden, wie haben sie sich

gebildet und entwickelt und von wem ging bei der Grundung

derartiger Clubs die Initiative aus?

0 Inwieweit kommt in solchen No-smoking-Clubs dem Nicht- oder

Nicht-mehr-rauchen die Funktion einer verbindenden Idee zu?

0 Wie sind die No-smoking-Clubs charakterologisch zu beschrei-

ben in Abhebung zu anderen Clubs, Cliquen und Freundes-

Gruppen?

0 Welche Rolle spielen die GruppenfUhrer der No-smoking-Clubs,
namentlich im Hinblick auf ihre magliche Bedeutung als Mei-

nungsbildner und ihre Eignung als maBgebliche Kontaktperso-
nen fur die Durchsetzung von Anti-Raucher-Aktionen?

0 Welches sind die Grunde fur die sehr unterschiedliche Be-

reitschaft der No-smoking-Club-Mitglieder, sich an der Durch-

setzung der MaBnahmen der Anti-Raucher-Kampagne aktiv Eu be-

teiligen? Und welches sind namentlich die Grunde dafur, daB

die Clubs bis heute nur wenig eigene Ideen entwickelt und

ausgefuhrt haben?

0 Welche Ursachen sind dafur verantwortlich zu machen, wenn

anfangs einigermamen aktive No-smoking-Clubs wieder "ein-

schlafen" oder gar nicht erst die wUnschenswerte Aktivitat

entwickeln?

AuBer ihrer direkten Beantwortung lieB die Vielzahl dieser Frage-

stellungen die M6glichkeit weitergehender psychologischer Analysen

erwarten, so daB neben der zentralen Aufgabenstellung der Erfolgs-

kontrolle der Anti-Raucher-Kampagne die Klarung folgender Themen

in die Untersuchung einbezogen werden konnte:

0 Wie ist der 14- bis 17-jahrige Jugendliche von heute unter sozial·

psychologischen Gesichtspunkten zu beschreiben?

0 Welches ist das Selbstbild des jugendlichen Rauchers und

welcher Art sind seine bewuBten Reflektionen und unbewuBten

Einstellungs- und Verhaltensmechanismen, die sein Selbstver-

standnis und seine Stellungnahmen gegenuber dem fur das

Rauchen bedeutsamen Umfeld maBgeblich determinieren?

3.



0 Welches ist das Selbstbild des jugendlichen Nichtrauchers

und wie erscheint er sich selbst und anderen in der Kon-

frontation mit dem jugendlichen Raucher?

0 Welche SchluBfolgerungen lassen sich in Zusammenfassung
aller Ergebnisse ziehen hinsichtlich der M5glichkeiten und

Grenzen von Anti-Raucher-MaGnahmen? Welche Beitrage verm6-

gen die Ergebnisse der Untersuchung beizusteuern zur weite-

ren Diskussion anstehender Probleme?

It. Anlage der Untersuchung

Um der Komplexitat der Aufgabenstellung zu genugen, wurde in Zu-

sammenarbeit mit der BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLKRUNG

ein dreistufiges Untersuchungsprogramm entwickelt, welches folgende

Teiluntersuchungen vorsah:

1. Teiluntersuchung A

DurchfUhrung von drei Gruppendiskussionen zur Sammlung des

thematischen Materials fur die darauf aufbauenden Untersuchungs-

schritte sowie zur Gewinnung von Interpretationshilfen fur die

Analyse der durch die Teiluntersuchungen B und C zu erhebenden

Daten. Die drei Gruppendiskussionen setzen sich wie folgt zu-

sammen:

0 8 - 10 mannliche und weibliche Jugendliche, die entweder

mindestens jeden Tag eine Zigarette oder innerhalb einer

Woche eine Schachtel mit 12 Zigaretten rauchen, definiert

als "regelmaSige Raucher"

0 8 - 10 mannliche und weibliche Jugendliche, die weniger
als oben genannt rauchen und sich selbst als "gelegent-
liche Raucher" bezeichneten

0 8 - 10 mannliche und weibliche Jugendliche, die htjchstens

weiter zuruckliegende Raucherfahrungen hatton, aber zum

Zeitpunkt der Durchfuhrung der Diskussion nicht mehr

rauchten.
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Diese Gruppendiskussionen wurden unter der Leitung eines

Psychologen in Frankfurt durchgefUhrt.

2. Teiluntersuchung B

Im Mittelpunkt dieser Teiluntersuchung stand die Durch flthrung

und Analyge von 8 Gruppendiskussionen mit Jugendlichen, die von

der Anti-Raucher-Kampagne wuaten und mit dem YEAH-Club Kontakt

aufgenommen hatten. Diese Gruppendiskussionen gliederten sich

wie folgt:

0 vier Gruppendiskussionen mit Mitgliedern schon seit

langerer Zeit bestehender ("alterer") No-smoking-Clubs
in Bonn, Furth, Camberg und Helmbrechts

0 drei Gruppendiskussionen mit No-smoking-Clubs, die erst
in jUngerer Zeit gegrUndet worden sind in Aschaffenburg,
Sinsheim und Sehnde

0 eine Gruppendiskussion mit solchen Jugendlichen, die

zwar vom YEAH=Club Material angefordert hatten (soge-
nannte Einzelanforderer), jedoch keinem No-smoking-Club
angeh6rten in Bremen.

Hierzu noch zwei Anmerkungen. Ursprunglich waren zwei Gruppen-

diskussionen mit Einzelanforderern vorgesehen. Diese sollten in

Frankfurt durchgeflthrt werden. Es zeigte sich jedoch, daB das

von YEAH, Munchen, zur Verfugung gestellte Adressen-Material

nicht ausreichte und die Bereitwilligkeit der in Frankfurt leben-

den Einzelanforderer, an einer Gruppendiskussion teilzunehmen,

stark reduziert ware Deshalb wurde nur eine Diskussion dieser

Art - in Bremen - durchgefuhrt. Ersatzweige wurden die ursprung-

lich vorgesehenen drei Gruppendiskussionen mit sogenannten

"alteren" No-smoking=Clubs um eine auf vier aufgestockt.

Die zweite Anmerkung bezieht sich auf die Protokollierung der

Gruppendiskussionen. Diese sollte ursprunglich nur bei den Frank-

furter Diskussionen durch einen amtlich anerkannten Stenographen
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erfolgen. Es zeigte sich jedoch, daB eine derartige Protokol-

lierung fur die Analyse der Diskussionen auBerordentlich be-

deutsam ist. Deshalb wurden bis auf die Diskussionen in Bremen

und Sehnde, fur die die Beschaffung eines Stenographen nicht

m6glich war, alle Diskussionen vollinhaltlich protokolliert.

3. Teiluntersuchung C

Der Sinn dieser Teiluntersuchung war die Messung jener Werbe-

erfolge der Anti-Raucher-Kampagne, die mit Methoden der quanti-

tativen Befragungstechnik muglich ist. Fur diese Untersuchung

Wurden herangezogen:

0 1000 Jugendliche, quotiert nach Geschlecht (3/4 munnliche,
1/4 weibliche Jugendliche), Alter (je 1/4 im Alter von

14, 15, 16 und 17 Jahren), Personen im Haushalt (etwa je
1/3 aus Haushalten mit 3, 4 oder 3 und mehr Personen),
besuchte Schule (je 1/3 aus Volksschulen, Mittel- bzw.
oberschulen und Berufsschulen) und BRAVO-Lesertyp (je
zur Halfte Kernleser und gelegentliche bzw. Nicht-Leser).

Wie die Ubersicht auf der nachsten Seite zeigt, weicht die

soziodemographische Struktur der tatsachlich befragten Personen

in nur auaerordentlich geringem MaBe von den Quotierungs-Zielen

ab. (Weitere Anmerkungen dozu sind im Kapitel D, I zu finden.)

Die Erhebungen fur diese Teiluntersuchung folgten einem Frage-

bogen, der von Herrn M. Lehmann von der BUNDESZENTRALE FUR GE-

SUNDHEITLICHE AUFKLARUNG und uns gemeingam entwickelt wurde.

Die Befragungen wurden durchgefuhrt von 13- bis 17-jahrigen

Jugendlichen, die zu diesem Zweck besonders auszuwghlen und zu

schulen waren.
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Angaben zur Person

N = 1000

Geschlecht

mannlich

weiblich

Alter

14 Jahre

15 "

16 "

17 "

Geschwister

nein

BRAVO bekannt

keine Angabe

nein

ja

74,5

25,3

100 %

25,1

24,9

25,0

25,0

100 %

26,5

73,5

100 %

1,6

1,3

97,1

100 %

davon

davon

besuchte Schulen

Volksschule

Mittel-/Oberschule

Berufsschule

Personen im Haushalt

3 Personen

4 "

5 und mehr Personen

Schwestern

6

13

17

17

26

Bruder

3

9

17

18

29

Lesertyp

Kernleser

gelegentlicher Leser

Nichtleser

33,1

33,5

33,4

100 %

29,6

33,0

37,4

100 %

Alter

bis 5 Jahre

6- 9 Jahre

10-13 "

14-17 "

17 Jahre

und Mlter

%

49,3

33,2

17,3

100 %

7.

% %

1

% %

%
t

% %

ja

%
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Dazu ebenfalls eine Anmerkung. In Anbetracht der gerade heute

auSerordentlich erschwerten Kommunikation zwischen Erwachsenen

und Jugendlichen und aufgrund der Tatsache, daB das Thema Rau-

chen/Nichtrauchen sich sehr maBgeblich im Feld zwischen Jugend-

lichen und Erwachsenen realisiert, muate die Maglichkeit, die

Befragungen von routinierten erwachsenen freien Mitarbeitern

durchfuhren zu lassen, ausgeklammert werden zugunsten der rea-

listischeren Befragung von Jugendlichen durch Jugendliche.

Als ein weiterer Schritt zur Optimierung der Befragungen wurde

dafur gesorgt, daa die sozialen und bildungsmaBigen Distanzen

zwischen den jugendlichen Interviewern und den Interviewten

maglichst gering waren. Dies, weil sich in den Gruppendiskus-

sionen gezeigt hatte, welche Kommunikationshurden zwischen

zwar gleichaltrigen, jedoch unterschiedlichen sozialen Schich-

ten angeherenden Jugendlichen bestehen.

III. Zeitdauer der Untersuchung

Die Gruppendiskussionen der Teiluntersuchungen A und B wurden in

der Zeit vom 9.7. bis 8.9.1971 durchgefuhrt. Die Feldarbeit for

die Teiluntersuchung C lag in der Zeit zwischen dem 6.9. und 4.11.71.

Am 16.12.71 wurden die Ergebnisse der Untersuchung den Mitarbeitern

der BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLARUNG in Kaln mundlich

vorgetragen.
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Die auaerordentlich retchhaltigen, im Rahmen der Erfolgskontrolle

der Anti-Raucher-Kampagne gewonnenen und uber die damit verbundene

zentrale Aufgabenstellung hinausgehenden qualitativen Ergebnisse

der Untersuchung rechtfertigen eine Unterteilung des Berichtes in

die Abschnitte "Ergebnisse der Untersuchung aus psychologischer

und soziologischer Sicht" und "Ergebnisse der Erfolgskontrolle der

YEAH-Nichtraucher-Kampagne". Diese beiden Teile sind insofern im

Zusammenhang zu sehen, als die Ergebnisse des ersten Abschnittes

die der Werbeerfolgskontrolle weitgehend erklaren.,

Andererseits jedoch sind die Berichts-Partiale isoliert zu

betrachten, da der zweite, der quantitativen Beschreibung

des Erfolges der Nichtracher-Kampagne gewidmete Teil

durchaus Eigenstandigkeit besitzt, wahrend die psychologisch

und soziologisch relevanten Ergebnisse der Untersuchung, wie

sie im ersten Teil des Berichtes dargestellt werden sollen,

als zusatzlich gewonnene Informationen lediglich auf jene

Aspekte Bezug nehmen, die sozusagen beilaufig anfielen und

aus diesem Grunde erganzt werden mussen durch die Ergebnisse

anderer Untersuchungen, die explizite der qualitativen Be-

schreibung von Phanomenen aus dem Problemkreis Rauchen/Nichtrauchen

gewidmet waren.

Die Tabellen zur Werbaerfolgskontrolle Bind dem Bericht als Anlage

beigefugt. Dabei handelt es sich um Auszuge aus den EDV-Listen,

die neben den Lochkarten der BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE

AUFKLXRUNG unabhangig vom hier vorliegenden Bericht zur Verfugung

gestellt worden sind.

000

IV. Hinweise zur schriftlichen Darstellung der Ergebnisse
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SICHT

Da es nicht nur Aufgabe der Untersuchung war festzustellen, inwieweit

sich die Ziele, die man sich bei der Konzipierung der Anti-Raucher-

Kampagne gesetzt hat, erretcht worden sind, sondern auBerdem Hinweise

daruber gefunden werden sollten, wie die vorliegende - oder eine andere -

Kampagne effekt iv weitergefuhrt werden kann, ist die psychologische

und soziologische Analyse und Interpretation der im Rahmen der Werbe-

erfolgskontrolle gefundenen Ergebnisse durchaus als Bestandteil der

Untersuchung zu betrachten.

Was allerdings Uberraschte, ist die Tatsache, daB die im Zusammenhang

mit der Werbeerfolgskontrolle gewonnenen qualitativen Ergebnisse weit-

aus umfangreicher und vielschichtiger sind, um nur als erganzende Mar-

ginalien fur die Erhellung der quantitativen Daten zu dienen. Sie

rechtfertigen vielmehr - wie bereits erwahnt - ihre gesonderte Bericht-

erstattung.

I. Anmerkungen zum Bild der 14- big 17-jahrigen Jugendlichen von heute

1. Generelle Aspekte

Der 14- bis 17-jahrige Jugendliche von heute beschreibt sich -

geschlechtsspezifische Abweichungen einmal unberucksichtigt -

als modern, interessiert, lebensfroh, frei, kontaktfreudig,

kritisch, offen, selbstbewuBt, aktiv und unbekummert. Und aller

Wahrscheinlichkeit nach zeichnet or damit ein Bild von sich,

das der Wahrheit sehr nahe kommt.

C. DIE ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG AUS PSYCHOLOGISCHER UND SOZIOLOGISCHER
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1)
Was LEWIN zur Beschreibung dieser Altersgruppe noch "Inzwi-

2)
schen-Phase" nannte und SPRANGER gleichbedeutend als ein

Stadium zwischen der Aufhebung der unmittelbaren Einheit des

Kindes mit der Welt und der Wiederfindung der Einheit auf

3)
"h6herer Ebene" deklarierte, was THOMAE noch einen "extrem

unscharfen" Ubergang zum Erwachsensein apostrophierte, stellt

sich nun dar als, wenn auch differenzierte, so doch klar zu

beschreibende Nebenkultur der Erwachsenen.

Der Jugendliche ist heute weniger denn je gesellschaftliches

Niemandsland. Er ist kein Noch-nicht-Erwachsener, sondern nimmt

mit groaem Selbstverstandnis eine eigenstandige genetische
4)

Position ein. Die von SCHELSKY beschriebene skeptische

Generation, gekennzeichnet durch ihre Protesthaltung gegenUber

der Wohlstandsgesellschaft, war offensichtlich das Ubergangs-
stadium zu einem Subjektivismus im Denken, der zur Relativierung

der Erwachsenen und damit zur Entabsolutierung der Wertgeltung

der Erwachsenen fUhrte.

Dieser Schritt zur sozialen Emanzipation des Jugendlichen und

seiner damit verbundenen klaren Abgrenzung gegenuber dem Erwach-

senen wurde zweifellos beganstigt durch das Verhalten der be-

stehenden Gesellschaft selbst. Die Tatsache, daB die Mltere

Generation zunehmend jenen Idealvorstellungen nachgibt, die

der Jugendlichkeit mehr und mehr Gewicht beimessen, starkt den

Jugendlichen in seiner Selbstsicherheit genauso wie die pani-

sche Reaktion der Erwachsenen auf den Verlust ihrer Autoritat.

1)
K. LEWIN: Die Luoung sozialer Konflikte, ab 1953

2) 24
E. SPRANGER: Psychologie des Jugendalters, 1955

3)
H. THOMAE: Beobachtung und Beurtei ung von Kindern

und Jugendlichen, 1957

4)
H SCHELSKY: Die akeptische Generation, eine Soziologie

der deutschen Jugend, 1958
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Der Aufbau der Selbstidentifikation des Jugendlichen erfolgt

somit nicht nur Ober die Auflehnung gegen die zeit- und geld-

abhangige, recht lieblose Mittelklasse, sondern wird auch be-

gunstigt durch das Schwinden eines stabilen Selbstgeflthls beim

Erwachsenen.

Wie aber stellt sich nun der Jugendliche in seiner jetzt gewon-

nenen Selbstsicherheit dar? Es sprechen alle Anzeichen dafor,

daB er die bestehenden Wertkonzepte einer Revision unterzieht

und begreift, daB sich Sollensforderungen in der sozialen Rea-

litat radikal nicht verwirklichen lassen. Er verfugt Uber rea-

listischere und liberalere Werthaltungen, relativiert diese

fur bestimmte Lebensbereiche, und zwar nicht zuletzt, um sich

in das Gefuge der pluralistischen Gesellschaftsform einzupassen.

Er gibt - so scheint es, jedweden ethischen Rigorismus auf; er

lehnt starre moralische Verhaltensvorschriften ab zugunsten

flexibler, informeller Regeln, die es ihm eher erlauben, sich

in den verwickelten, realen Let>enssituationen zurechtzufinden.

Und diese fur 14- bis 17-jahrige Jugendliche heute recht charak-

teristischen Haltungen sind gewiB weniger als ein "Sich-durch-

Wursteln", als ein "Ich-werde-schon-zurechtkommen" zu verstehen,

sondern eher als eine durchaus autonome Form sozialen Seins,

die ernst zu nehmen ist.

Im Hinblick auf spatere Ausfuhrungen sei jedoch erglinzend hin-

zugefUgt, daB aus der Situation der Jugendlichen von heute

keinesfalls das generelle Schwinden der Achtung vor der Autori-

t:it zu interpretieren ist. Man relativiert ebon nur die Wert-

geltung fur bestimmte Lebensberelche und betrachtet deshalb

ganz gewiB eine Ableitung von Autoritat aus dem Status mit

0
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groBer Skepsis. Andererseits aber begegnet der Jugendliche dem

einzelnen Erwachsenen durchaus mit Fairness und Respekt. Denn

mit zunehmender Emanzipation gewinnt er jenes SelbstbewuBtsein,

das es ihm erlaubt, den Erwachsenen nicht mehr als fUr seine,

des Jugendlichen, Selbstwerdung gefahrlich zu halten. Daruber

wird im Kapitel zum optimalen Kommunikationspartner fur die

Diskussion der Raucher/Nichtraucher-Problematik noch mehr die

Rede sein.

2. Aspekte der groBstadtischen und kleinstadtischen Jugend

Das oben gezeichnete Bild vom 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen

kann natUrlich nur als eine Schema-Zeichnung verstanden werden,

der ganz maagebliche Schattierungen fehlen. Deshalb sei ergan-

zend auf die Unterscheidung kleinstadtischer und groBstUdti-

scher Jugendlicher eingegangen. DaB es sich hierbei selbstver-

standlich auch nur um Typisierungen handeln kann, also um Ver-

allgemeinerungen, sei unterstrichen.

Die Jugendlichen in Kleinstadten - gemeint sind Orte unter

20.000 Einwohnern - sind in erster Linie und am ehesten zu

charakterisieren durch ihre grundsatzliche Anerkennung von be-

stehenden Normen, innerhalb derer sie sich ihre eigenen sub-

jektiven Variationen suchen. Sie bejahen eher das GefUhl von

Abhangigkeiten, beispielsweise auch von solchen der fur sie in

ihrer Rolle fest umschriebenen Eltern, ala da& sie sich gegen

sie wehren. Ihr normatives Zielverhalten richtet sich namlich

nicht in erster Linie an Personen aus, sondern ist eher insti-

tutionell determiniert. Auflehnung gegen die Erwachsenen - das

spuren die Jugendlichen wohl - wurde Auflehnung gegen die klein-

st adtische Ordnung und damit in haherem MaBe Gefahrdung der

sozialen Existenz bedeuten.

Ram
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Aber es liegt dem 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen in der

Kleinstadt wohl auch weniger, seine Affektivitat in Aggressio-

nen umzusetzen. Erstens namlich ist er in seinen Strebungen

nicht so stark nach auSen, sondern gleichermaSen nach innen

gerichtet und zweitens absorbiert die Gemeinschaft und Struk-

tur der Kleinstadt in haherem MaGe die Gesamtheit seines Ge-

fuhls-, GemUts- und Stimmungslebens. Die engennachbarschaft-

liche Beziehungen, der Sportverein, Tanzveranstaltungen und

Gemeinde-Ereignisse garantieren den dosierten AbfluB jugend-

licher Affektivitat; seine starkeren Bindungen an die Familie,

die Schule, wohl auch die Kirche und informelle Gruppen geben

ihm jene Geborgenheit, die fur ihn doch recht wichtig ist.

Da objektiv feststellbare soziale Kontakte und subjektiv emp-

fundene Sympathie zwei im Verhaltnis der Interdependenz ste-

1)
hende Faktoren sind

,
hat der Jugendliche in der Kleinstadt

aufgrund der dort gegebenen heheren sozialen Dichte und Homo-

genitat naturgemaB mehr Freunde. Der kleinstadtische Rahmen

fardert somit die Bildung von Gruppen, die sich - als Folge

eines eher normativen Denkens - nach Prinzipien der ijberein-

stimmung hinsichtlich Alter der Jugendlichen und sozialer so-

wie wirtschaftlicher Stellung ihrer Familien konfigurieren.

Begunstigt wird diese Gruppenbildung zudem durch die Tatsache,

daB hier das Konkurrenzverhalten der Jugendlichen in erster

Linie lediglich der angemessenen Profilierung zu dienen hat,

nicht aber Unterscheidungs- und Behauptungskampfen.

In ihrer Werthaltung sind die Jugendlichen der Kleinstadt eher

als naiv-konservativ-retardierend zu bezeichnen, wobei gleich

angemerkt werden 8011, daB diese Kennzeichnung ihrerseits keine

Wertung ist, sondern ala Deskription verstanden werden muB.

1)
P. HOFSTATTER: Einfuhrung in die Sozialpsychologie, 1959
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Hinzuzufugen ware dem lediglich noch, daB wir mit unseren Uber-

legungen zur kleinstadtischen Jugend anknupfen k6nnen an jene
1)

Feststellung von JAIDE , welche besagt, daa inmitten der Mobi-

litat und dem Relativismus unserer Zeit eine nicht geringe An-

zahl von Jugendlichen durch konservative Grundhaltungen zu de-

finieren ist. Am ehesten werden wir diese Jugendlichen in klei-

neren Orten finden.

Verglichen mit den 14- bis 17-Jahrigen in Orten unter 20.000

Einwohnern steht der groBstadtische Jugendliche in einem doch

recht anderen Licht. Er wehrt sich eher gegen bestehende Nor-

men, distanziert sich zumindest subjektiv von ihnen und sucht

nach Neuem. Er orientiert sich mehr nach auBen ala nach innen,

wobei das Probieren und Experimentieren fUr sein Zielverhalten

charakteristisch sind.

Verantwortlich dafur ist nicht zuletzt seine Richtungslosigkeit.

Es muS vermutet werden, daB sich zumindest der extrem groB-

stadtische Jugendliche durch die namentlich wahrend der Puber-

tat in starkerem MaGe einsetzende Distanzierung von der Familie

den Ast, auf dem er sitzt, absagt, noch bevor er so richtig

weia, wo und was das ist, was ihm schlieSlich Halt geben kann.

Auf alle Falle kann gesagt werden, daB ein GroBteil seiner durch

sein Auftreten, seine Kenntnisse, seine verbale Gewandtheit usw.

zum Ausdruck kommenden auBeren Sicherheit als die Uberkompensa-

tion innerer Unsicherheit verstanden werden muG; er wird dem

Status einer verfrithten Selbstandigkeit nicht immer gerecht,

1)
W. JAIDE: Jugend und Demokratie, 1970
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Aus diesem Grunde ist es wohl auch nicht so verwunderlich, wenn

der Jugendliche der GroBstadt Gefithle der Abhangigkeit eher

aggressiv beantwortet, sofern er nicht kraft seiner hbheren

geistigen Beweglichkeit bestehende Abhangigkeiten intellektuell

durchschaut und dadurch in die Lage kommt, gezielte Abwehrme-

chanismen einzusetzen. Und dies ist nicht selten der Fall, da

er uber die Einsicht seiner Manipulation von auSen inzwischen

durchaus gelernt hat, selbst zu manipulieren.

Was nun die Gruppenbildung der 14- bis 17-Jahrigen der GroB-

stadt anbelangt, so gestaltet sie sich weniger nach herkamm-

lichen, normat iven Ubereinst immungsprinzipien als vielmehr durch

die gemeinsame ijbernahme von Merkmalen attrakt iver jugendlicher,

personeller, kultureller und ideologischer Lettbilder, wie sie

beispielsweise in Musikgruppen und musikalischen Stilformen,

in Modestramungen oder in gesellschaftskritischen Prozessen zu

finden sind. Und in diesem Zusammenhang liegt dann auch der Ver-

dacht recht nahe, daB solche Merkmale nicht selten nur deshalb

adoptiert werden, um durch luBerliche GleichhBiten pers6nlich-

keitsrelevante Ubereinstimmungen vorzutauschen. Echte informelle

Gruppen durften zumindest bei den groBstadtischen Jugendlichen

seltener sein als in der Kleinstadt.

Eher noch ist hier von einer Form des Zusammenschlusses Jugend-

licher zu reden, deren Bezeichnung nicht etwa nur ein moderne-

rer Ausdruck fur das Wort Gruppe ist, sondern tatsachlich auch

anderes meint: die Clique. Es handelt sich dabei um soziale Ge-

bilde mit geringeren, weniger persOnlichen Binnenkontakten, die

die Autonomie des einzelnen weitgehend gewahrleisten und eher

determiniert sind von der recht pragmatischen Zielsetzung einer

zur Schule und zum Beruf kompensatorischen Freizeitgestaltung.
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Zu den obigen AusfUhrungen scheinen zwei wesentliche Hinweise

angebracht. Der erste nimmt Bezug auf die Tatsache, daB die

Differenzierung der kleinstadtischen und groBstadtischen Jugend

den Eindruck erwecken kbnnte, ste stehe inhaltlich im Wider-

spruch zu der vorangegangenen Beschreibung der generellen

Charakteristika der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen von heute.

Sofern dies der Fall ist, mege man uns zugute halten, daB hier

nicht der Ort sein kann fUr feine, nuancenreiche Differenzie-

rungen; es mUBte zu Typisierungen gegriffen werden, die zwangs-

laufig Schwarz-WeiB-Zeichnungen sind und somit lediglich Kon-

traste in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen kennen.

Der zweite Hinweis soll sich gegen den Vorwurf der Vernachlas-

sigung geschlechtsspezifischer Unterscheidungen innerhalb der

14- bis 17-jahrigen Jugendlichen richten. Dazu ist zu sagen, daB

das weder das durch die vorliegende Untersuchung gewonnene

Material erlaubt und auch nicht das Studium der fUr dieses

Thema einschlagigen und ohnehin nur sehr sparlichen Literatur.

Zugegebenermamen liegt der Schwerpunkt unserer bisherigen Aus-

fuhrungen ganz eindeutig auf der Charakterisierung des mann-

lichen Jugendlichen.

II. Anmerkungen zur Charakteristik des jugendlichen Rauchers und des

jugendlichen Nichtrauchers

1. Der optimale Kommunikationspartner fur die Diskussion der

Raucher/Nichtraucher-Problematik im Blickfeld der Jugendlichen

Das Problem Nichtrauchen kommt als Thema fUr Jugendliche nach

den Beretchen Musik fur junge Leute, Berufswunsche und Berufs-

vorstellungen, Rauschmittel und Drogen, Politik, das Verhaltnis

zwischen den Geschlechtern und das Verhaltnis zwischen Jugend-

-
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lichen und Erwachsenen an 7. Stelle und steht damit in der

Hierarchie interessanter Themen recht weit unten. Nur 20 % der

Jugendlichen geben an, sich in "letzter Zeit
" Ober das Thema

Nichtrauchen unterhalten zu haben.

Dies jedoch darf nicht verwundern, da es fUr Jugendliche zwei-

fellos interessantere Themen gibt, wie eben z.B. das Problem

Rauschmittel und Drogen, Uber welches immerhin 43 % der Jugend-

lichen in jungster Zeit diskutiert haben. Gemessen an der

Attraktivitat dieses und anderer Bereiche kann das Problem

Nichtrauchen durchaus als fUr Jugendliche aktuell oder aktuali-

sierbar bezeichnet werden.

Auf alle Falle berechtigt es zu der Frage, mit wem sich nun die

Jugendlichen ausfuhrlich uber das Problem Nichtrauchen unterhal-

ten. Hier steht an erster Stelle und nahezu unabhangig von

soziodemographischen Merkmalen: der "beste Freund". Dies gilt

immerhin fur 50 % der Jugendlichen, und das Uberrascht auch

nicht.

Als ungewahnlich ist hingegen die Tatsache zu bezeichnen, daB

fur 41 % der Jugendlichen die Eltern und andere Erwachsene aus

der Familie Gesprachspartner sind, wenn es um das Nichtrauchen

geht. Inwieweit dabel diese Gesprache recht einseitig sind und

bestimmt werden von Vorhaltungen und Ermahnungen seitens der Er-

wachsenen, kann hier nicht gesagt werden. Es gibt jedoch Anzet-

chen dafor, daB es sich bei diesen Diskussionen nicht ausschlieB-

lich um solche handelt, die maegeblich determiniert sind durch

erzieherische Maanahmen. Immerhin werden Eltern und andere Er-

wachsene aus der Familie sogar etwas haufiger von nichtrauchen-

den und gelegentlich rauchenden Jugendlichen als tatsachliche

Kommunikationspartner zum Thema Nichtrauchen genannt als von

starken Rauchern.

0
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An dritter Stelle rangieren hinsichtlich tatsachlich gefithrter

Gesprache zum Problemkreis Nichtrauchen die Lehrer in der Schule

oder in der Berufsschule, und auch diese Diskussionen dilrfen

nicht einseitig interpretiert werden als solche, die sich in

erzieherischen Monologen der Padagogen erschapfen.

Stellen wir nun bei der Betrachtung jener Personen bzw. Personen-

gruppen, die fur die Jugendlichen reale Kommunikationspartner

im Bereich Nichtrauchen sind, die Erwachsenen den in etwa Gleich-

altrigen gegenuber, dann zeigt sich ein ausgewogenes Bild. Es

ist also keinesfalls so, daB der Jugendliche haufiger den Ju-

gendlichen sucht, um sich mit ihm Ober die anstehende Problema-

tik zu unterhalten. Der Erwachsene ist ebenfalls ein bedeutsamer

Gesprachspartner, wenn es um das Nichtrauchen geht,

Derartige Unterhaltungen und Diskussionen spielen sich vorwie-

gend im privaten oder im vertrauten Lebensbereich ab. Personen

offiziellen Charakters wie z.B. Xrzte, Pfarrer, Vorgesetzte im

Beruf usw. haben hingegen so gut wie keine Bedeutung, was un-

mittelbar verstUndlich wird, wenn man bedenkt, daB Jugendliche

mit Personen dieser Art weniger Kontakte haben. Andererseits

aber sei dies besonders hervorgehoben, denn - wie gezeigt wer-

den soll - die tatsachlich fur Jugendliche erreichbaren Kommu-

nikationspartner entsprechen nicht jenen, die man fur den Be-

reich Nichtrauchen als besonders kompetent erachtet.

Das namlich sind nun ganz und gar nicht die gleichaltrigen

Freunde und Bekannten, sondern es ist (nach den namentlich fur

14-jahrige Grundscholer diesbezuglich interessanten Eltern) die

Gesundheitsbeharde, der man die graBte Kompetenz fur das Problem

Nichtrauchen konzediert. Oder es sind nach Meinung der Jugend-

lichen die Wissenschaftler und ganz besonders die Xrzte, denen

das Recht zusteht, hier mitzureden.

0
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In auBerordentlich hohem MaBe zeigt sich dies, wenn man Jugend-

liche nicht nach den Personen und Institutionen mit hachster,

sondern nach denen mit der generellen Kompetenz fur das Problem

Nichtrauchen fragt. Immerhin werden dann von 72 % der Jugend-

lichen die Gesundheitsbeharde, von 55 % die Arzte und von 35 %

das Jugendamt genannt. Mag auch die Nennung der Xrzte nicht

verwundern; daB so viele der Gesundheitsbeh5rde und/oder dem

Jugendamt unterstellen, das Nichtrauchen sei deren Problem, muB

als eine erstaunliche Tatsache bezeichnet werden.

Eine weitere nennenswerte, als Kommunikationspartner im Bereich

Nichtrauchen kompetente Gruppe ist nach Meinung der Jugendlichen

die Zahl jener Personen, die das Rauchen aufgegeben haben. Auch

diesen gesteht man offensichtlich das Wissen und die Erfahrungen

zu, die fur die Diskussion der anstehenden Problematik grade-

stinieren,

Demgegenuber nehmen jugendgemaBe Instanzen wie z.B. Sportvereine

oder "eine best immte Gruppe von jungen Leuten" einen geringen

Raum ein. Nur jeweils 14 % der Jugendlichen nehmen auf sie als

kompetente Kommunikationspartner Bezug. Und noch geringer aus-

gepragt ist diesbezuglich der Goodwill gegenuber Medien wie Zei-

tungen und das Fernsehen. Auch diese sind offensichtlich fur das

Thema Nichtrauchen zu anonym, um als Autoren, nicht als Medien

kompetent zu sein.

Die Erklarung fur die doch sehr unterschiedlichen praferenzen

von zur Diskussion stehenden kompetenten Kommunikationspartnern

fUr das Thema Rauchen/Nichtrauchen finden wir in den Vorstel-

lungen der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen hinsichtlich der

Voraussetzungen fur die optimale Akzeptanz personeller oder

33-m
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institutioneller Gesprachspartner. Eine Zuordnung dieser Vor-

stellungen zu den wesentlichen Kommunikationspartnern ist dabei

unschwer m6glich.

An erster Stelle steht mit 30 % aller Nennungen die Forderung

nach guten Ratschlagen aufgrund von Erfahrung und Wissen, maB-

geblich erhoben von alteren Mittel-, Ober- und Berufsschalern.

Das ist offensichtlich ein fUr den Jugendlichen von heute ge-

radezu charakteristisches Postulat, denn es impliziert den

Wunsch nach sachlicher, in ihrem Wahrheitsgehalt unangreifbarer

Information auf der Basis emplrischer Erkenntnisse.

"Guter Rat" bedeutet also nicht ein vaterliches "Auf-die-Schul-

ter-klopfen" mit dem Hinweis auf die Stichhaltigkeit von Lebens-

erfahrungen, sondern der 14- bis 17-Jahrige sucht den guten,

weil objektiven Grund fur die Schadlichkeit des Rauchens, wobei

gleich hinzuzufugen ist, daB der jugendliche Raucher den empi-

rischen Wahrheitsgehalt solcher "Ratschlage" auaerordentlich

kritisch zu prufen geneigt ist.

Fassen wir die Forderungen nach Verstandnis fur den Jugendlichen,

der M6glichkeit, sich frei aussprechen zu kdnnen und dem Ver-

trauen zum Gesprachspartner zusammen, so steht das Bedeutungsum-

feld dieser Kategorien mit insgesamt 48 % aller Nennungen an

erster Stelle der Voraussetzungen fur die optimale Akzeptanz

eines Gesprachspartners zum Theme Rauchen/Nichtrauchen. Nament-

lich jurgere und weibliche Jugendliche messen diesem Komplex

generelle Wichtigkeit bei.

Andererseits aber sind Begriffe wie "Verstindnis" oder "Ver-

trauen", gebraucht von 14- bis 17-Jahrigen, eben im Sinne der

heutigen Jugend zu interpretieren, und das bedeutet gleichzeitig

0
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eine Einschrankung. Genau genommen handelt es sich namlich

hierbei um die Forderung nach Kommunikationsstilen, die von

der vernunft igen, toleranten, demokratischen Annaherung ge-

pragt sind, das eigene moralische Urteilsvermagen der Jugend-

lichen berUcksichtigen und frei sind von dem Verdacht der Sub-

stitution autoritarer Haltungen durch das Mittel der Manipula-

tion. Es bedeutet schlichtweg die Forderung nach einer Kommu-

nikation, die durch echte Partnerschaft determiniert ist.

Im Zusammenhang mit dem Thema Rauchen/Nichtrauchen heiet Part-

nerschaft jedoch nicht: die Kommunikation mit Gleichaltrigen.

Das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Nur 6 % der Jugend-

lichen betrachten Gleichaltrigkeit ala Voraussetzung fur die

optimale Akzeptanz eines Gesprachspartners zum anstehenden

Thema. Es sind also ganz eindeutig die Erwachsenen, mit denen

die Jugendlichen Uber die hier relevanten Probleme diskutieren

machten und auf die sie wohl auch am ehesten heren wurden, vor-

ausgesetzt, daB die von den Jugendlichen geforderten Kommunika-

tions-Spielregeln eingehalten werden.

Den gleichaltrigen Jugendlichen, wie ste beispielsweise durch

die letzte Anti-Raucher-Kampagne vorgestellt wurden, kommt hin-

gegen auch dann nur eine untergeordnete Bedeutung als Gesprachs-

partner im Sinne von "Empfehlern fur das Nichtrauchen" zu, wenn

sie ganz generell als jugendliche Leitbilder fungieren, wie sie

in Beat -Gruppen, Sangern oder Sport lern zu finden sind. Rauchen

oder nichtrauchen, das wird erst in der Konfrontation mit dem

Erwachsenen zum ernstzunehmenden Theme; wobei hinzuzufugen ist,

daB der Erwachsene nicht einzig und allein personell verstanden

werden muB, sondern eher als ein Synonym fur die Normen und

Werthaltungen, mit denen sich der 14- bis 17-jahrige Jugendliche

in Abhebung zu der Welt der Erwachsenen konfrontiert sieht.

(siehe dazu auch Tabellen Nr. 9 bis 15)
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Von den Ergebnissen der vorliegenden Studie sind selbstverstand-

lich nur Teilaspekte der Charakteristik des 14- bis 17-jahrigen

Rauchers zu erwarten, da andere Themen im Mittelpunkt der Unter-

suchung standen. Dessen ungeachtet sollen ste hier dargestellt

warden, wenngleich mit dem Hinweis, daB die Befunde zu erganzen

sind durch die Ergebnisse anderer Untersuchungen. Die nachste-

henden Ausfuhrungen beleuchten somit lediglich jene Detailas-

pekte des jugendlichen Rauchers, die zum Verstandnis der Ergeb-

nisse der Werbeerfolgskontrolle notwendig und als Grundlage fur

weiterfuhrende liberlegungen zur Konzipierung anderer Ant i-Rau-

cher-Kampagnen wichtig sind.

a) Ein "moderner Hamlet", der weiB und analysiert, aber nicht

handelt
-------

Maglicherweise initilert, auf jeden Fall aber unterstutzt

durch die Laienpresse, ist in den vergangenen Jahren das

Psychologisieren in Mode gekommen. Eine Vielzahl von in der

Regel sehr fragwurdigen psychologischen Tests, wie sie in

zunehmendem MaBe dem Leser von Zeitungen und Zeitschriften

angeboten werden sowie entsprechende Artikel, die liber das

hinausgehen, was frUher Sache der "Ratgeber-Redakt ionen"

war, haben ebenso zur Popularisierung der Psychologie beige-

tragen wie - auf der anderen Seite - die moderne Belletri-

stik, die ihre Helden nicht mehr vorwiegend oder einzig und

allein durch ihre Taten sprechen laBt, sondern auch durch

das Medium der Selbstreflektionen charakterisiert.

Der Grunde fur das Aufbllthen eines derartigen Trends sind

gewiS viele; thre Aufdeckung zweifellos interessant fur die

Beschreibung epochaler Veranderungen. An dieser Stelle kann

auf sie jedoch nur insoweit eingegangen werden, ala sie zur

Charakterisierung des 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen,

namentlich des jugendlichen Rauchers beitragen.

2. Der jugendliche Raucher
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Die zwar laienhafte, aber im Erleben durchaus als nuchtern

und wissenschaftlich empfundene BewuBtmachung von etwas

oder seiner selbst, ist namlich keinesfalls allein ein Merk-

mal der Erwachsenen, sondern auch - und vielleicht in noch

starkerem MaGe - fur den Jugendlichen von heute kennzeich-

nend. Und der jugendliche Raucher setzt diese seine Fahig-

keiten zur Aufdeckung seiner Rauch-Motive in einer Weise

ein, die uberraschend ist.

Er nimmt nicht nur jene Motivationen fur das Rauchen in

sein Gedankengut auf, die er mehr oder weniger beilaufig

von der Zigarettenwerbung angeboten bekommt. Er blickt so-

gar tiefer in sich hinein und gesteht in Offenheit Grunde,

welche ganz und gar nicht schmeichelhaft fur ihn sind, da

sie vorwiegend in das Bezugssystem "Kompensation von Minder-

wertigkeitsgefuhlen" in allen denkbaren Schattierungen

geheren.

Dieser Uberraschende Befund verlangt nach einer Erklarung,

die nicht zufrledenstellend gefunden werden kann allein in

der Tatsache, daB das Psychologisieren ein Zug unserer heu-

tigen Zeit ist; denn im vorliegenden Falle geretcht die Auf-

deckung von Motiven den jugendlichen Rauchern ja insofern

zum Schaden, als sie sich mit solcher Art Prakt iken in ge-

wisser Weise bloBstellen. Sie mUssen somit Grlinde dafUr

haben, die gewichtiger sind als der Wunsch, individuelle

und/oder soziale Mangel zu kaschieren.

Diese liegen vermutlich in der unbewuSten Inanspruchnahme

eines neuartigen, aus unserer Zeit geborenen Abwehrmechanis-

musses. Es sei dahingestellt, ob der Hang zum Psychologi-

sieren dadurch grundsatzlich eine Erkldrung findet; fur den
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jugendlichen Raucher, der seine Motivationen zum Rauchen

nicht nur recht genau zu analysieren weia, sondern diese

seine Erkenntnis se auch nahezu unverhohlen zugibt, gilt

das bestimmt: der Akt der Erkenntnis eigener Rauch-Motive

steht im Dienste der Abwehr von bewuSt und unbewuBt erleb-

ten "Vorhaltungen", die seinen Lustgewinn durch das Rauchen

bedrohen.

Mit der Einsicht in seine Motivation entschuldigt er sich

gleichsam. Er versachlicht sozusagen durch sein retrospek-

t iv-kognit ives Verhalten das Thema "Rauchen" und verschlieSt

sich damit fur Gegenmotivationen, die ihn in Konflikte brin-

gen k6nnten. Er bricht gewissermaaen mit seinem "naturlich

weiB ich, warum ich rauche" und der Demonstration von Man-

geln in seiner Persenlichkeitsstruktur die Spitze jener Vor-

wurfe ab, die sein Uber-Ich - als Kontrollinstanz der mora-

lischen und anderer Noreen der Gesellschaft - gegenuber sei-

nem Ich in die Diskussion werfen kenntel).

Ahnlich also wie die Psychoanalyse weiB, daB die bloae Be-

wuBtmachung allein keinen Erfolg bringt, sondern es eines

emotionalen Ubertragungserlebnisses bedarf, "weiu' der

jugendliche Raucher, daB der von ihm selbst initiierte kog-

nitive analytische Akt ihm die Maglichkeit gibt, den ProzeS

etwaiger, seinen Lustgewinn bedrohender Auseinandersetzungen

im Keime zu ersticken. Er leitet - bildlich gesprochen -

selbst die (Psycho-)Analyse ein, um sicher zu gehen, daa

weder eine interindividuelle noch eine intraindividuelle In-

stanz seiner Persdnlichkeit ihm zuvorkommt.

1)
Vergletche die Inanspruchnahme charakterlicher Mangel
wie Faulheit zur Abwehr des Vorwurfs mangelhafter
Intelligenz.
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All dies muS jedoch selbstverstandlich im Sinne eines un-

bewuaten Abwehrmechanismusses verstanden verden, also als

eine Art "psychischer Trick" zur Sicherung dessen, was sich

der jugendliche Raucher vom Rauchen verspricht. Und daraus

ergibt sich eine SchluBfolgerung von erheblicher Bedeutung.

Man wird namlich davon ausgehen mUssen, da8 Vernunftsargu-

mente gegen das Rauchen den jugendlichen Raucher so gut wie

nicht. berUhren werden.

Ebenso, wie es nahezu unmaglich ist, Perversionen auf ana-

lytischem Wege zu heilen, weil der emotionale Lustgewinn

in den meisten Fallen mehr Gewicht hat als kognitive Er-

kenntnisse, genauso ist dem jugendlichen Raucher weder durch

sachliche Hinweise auf die Geftthrlichkeit des Rauchens noch

durch seine Diskriminierung beizukommen. Denn er kann ja fur

sich in Anspruch nehmen, sich selbst zu kennen und dies

alles schon im Detail zu wissen.

b) Die ZiEarettenwerbunE als Sundenbock
-----/0 ------------- ---------------

Nicht nur Jugendliche, die nicht oder nur gelegentlich rau-

chen, sondern auch solche, die wir als starke Raucher be-

zeichnen, schlagen als eine der affentlichen MaBnahmen gegen

das Rauchen vor, die Zigarettenwerbung zu verbieten; ein

eigentumlicher Sachverhalt, der jedoch durch den Ruckgriff

auf obige Ausfithrungen seine Erklarung findet.

Offensichtlich Ubernimmt die Zigarettenwerbung fur den ju-

gendlichen Raucher die Funktion eines Sundenbocks, und auf

den ersten Blick machto man melnen, dieser sei genau mit

jenem vergleichbar, den seinerzeit die Hebraer, beladen mit

den Missetaten der Kinder Israels, in die Wuste schickten.

Was liegt auch naher, als sich ala Verflthrte zu bezeichnen

und sich durch die Projektion von Schuldgefithlen auf weit-

gehend anonyme Instanzen zu entlastenl Dies aber - so muB
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hinzugefilgt werden - ist lediglich die klassische Silnden-

bockmethode, die den Ruf der jugendlichen Raucher nach

einem Verbot der Zigarettenwerbung nur zum Teil erklaren

kann.

Seit der Zeit namlich, da Moses in seinem dritten Buche das

berllhmte Beispiel beschrieb, haben sich die Strukturen

menschlichen Erlebens und Verhaltens in einer Weise verfei-

nert, die uns nun dazu zwingt, die Grunde fur die Wahl ei-

nes Sundenbockes differenzierter zu betrachten. Bezogen auf

das hier anstehende Problem bedeutet dies: vermutlich steht

fur den jugendlichen Raucher die Sundenbockfunktion der

Zigarettenwerbung auch im Dienste anderer als nur der klas-

sischen Erwartungen.

Ein Verbot der Zigarettenwerbung warde ihm namlich das Ge-

fUhl von Eigenwert und Starke verleihen und damit jene Mot i-

vationen beruhren, die ja zum Teil fur sein Rauchen bestim-

mend sind: die Kompensation von Minderwertigkeitserlebnissen.

Ein Verbot der Zigarettenwerbung kame dem jugendlichen Rau-

cher gerade recht. Soviel Aufhebens wUrde ihn - pointiert

ausgedrUckt - zum Helden machen, der er ja schon immer sein

wollte. Und daruber hinaus kennte diese Uber einen solchen

Mechanismus erfolgende positive Verstarkung noch insofern

das Eigenwertsgefuhl des jugendlichen Rauchers anheben, als

er sich dann - als Raucher ohne Werbung - in einer Position

sieht, die ihm das Gefuhl gibt, sich fur das Rauchen frei

und unbeeinfluBt entschieden zu haben.

Ein dritter und letzter, die AttraktivitMt des Verbots der

Zigarettenwerbung erhehender Punkt kennte fur den jugend-

lichen Raucher die Tatsache sein, daB er dadurch in den Ge-

nuB der verstarkenden Gruppenbildung kommt. Wenn wir schon

davon ausgehen mussen, daB das Rauchen die Funktion eines
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sozialen Katalysators hat, um wieviel geeigneter ist es,

das Rauchen, dann fur diesen Zweck, wenn ein Verbot der

Zigarettenwerbung dem die sozialen Distanzen verringernden

Gefuhl des gemeinsamen Schicksals zugute kommt und damit dem

von Rauchern angestrebten Wir-BewuBtsein.

Daa der jugendliche Raucher in einem Verbot der Zigaretten-

werbung, dem er ja selbst zustimmt, die Gefahr sieht, er

kenne dadurch zum Nichtrau cher manipuliert werden, ist hin-

gegen auBerordentlich unwahrscheinlich. Er geht ja aufgrund

der Vorzuge, die ihm derartige Maanahmen bieten wlirden, mit

Recht davon aus, daB die einmal von ihm getroffene Entschei-

dung, Raucher zu sein, davon unberahrt bliebe. Und so lebt

er auch ganz bewuat in der liberzeugung, ein Verbot der Ziga-

rettenwerbung k6nne hachstens ala die Maglichkeit betrachtet

werden, den Raucher nach und nach aussterben zu lassen, nicht

aber ihn selbst dazu veranlassen, seine ihm Lustgewinn ver-

sprechende Gewohnheit aufzugeben.

Wie man es also auch drehen und wenden mag: der SUndenbock

ist fur den jugendlichen Raucher in jedem Falle attraktiv.

Verbietet man die Zigarettenwerbung nicht, dann findet er

in ihr permanent eine Instanz, die ihn entlastet. Wurde man

ste aber in Vollendung des klassischen Rituals "in die WUste

schicken", dann kannte er, der jugendliche Raucher, aus dem

endgultigen Verlust des Objekts zur Obertragung von Schuld-

gefUhlen zumindest fur langere Zeit noch seinen Nutzen zie-

hen. Denn er warde den Stindenbock nicht, wie einst die

Hebraer, seinem Schicksal Uberlassen, sondern noch Uber

Jahre hinweg mit Genugtuung an ihn denken.

ETTl
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c) Das Gesundheitsministerium als wil kommene Entlastung
der Selbstverantwortung

Nicht nur von Nichtrauchern und solchen Jugendlichen, die

nur gelegentlich rauchen, sondern auch von starken jugend-

lichen Rauchern wird das Gesundheitsministerium sehr haufig

als kompetente Instanz fur das Problem Rauchen/Nichtrauchen

genannt. Also ist anzunehmen, daB der jugendliche Raucher

in MaBnahmen des Gesundheitsministeriums keine Bedrohung

seiner Raucher-Existenz sieht. Abgesehen davon, daB er die

Macht des Gesundheitsministeriums relativiert durch die Ein-

beziehung von Uberlegungen hinsichtlich der finanziellen

Vorteile, die eine Tabaksteuer dem Staate bringt und ein

valliges Verbot der Zigaretten unwahrscheinlich macht, kann

man sich wirksame MaBnahmen des Gesundheitsministeriums

ohnehin nur schwer vorstellen.

Aber nicht nur, weil er sie nicht zu furchten braucht, nennt

der jugendliche Raucher diese Instanz als besonders kompe-

tent fur Unternehmungen zur Eindammung des Rauchens. Schliee-

lich set das Gesundheitsministerium ja auch nicht nur fur

die Gesundheit der Bevalkerung, sondern auch fur Gesundheits-

schaden verantwortlich, und damit - so schlieSt man messer-

scharf - ist die Arbeit des Gesundheitsministeriums zu ver-

stehen in einer Art Rechenexempel: was der Staat heute in-

vestiert, um gesundheitliche Schaden zu verhaten, braucht

er morgen nicht auszugeben, um die Heilung Kranker zu unter-

stutzen. Es sei also - und das ist die Meinung nicht nur der

jugendlichen Raucher, - das Selbstverstandlichste von der

Welt, wenn sich das Gesundheitsministerium nicht nur kraft

seiner Funktion, sondern auch aus 6konomischen Uberlegungen

heraus fur Aktionen gegen das Rauchen und fur das Nichtrau-

chen engagiert.
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Hinsichtlich des diese Meinung ebenfalls vertretenden

jugendlichen Rauchers erscheinen solche Argumentationen je-

doch in einem ganz anderen Licht. Offensichtlich kommt ihm

die Vorstellung, das Gesundheitsministerium kanne sich um

den anstehenden Problemkreis kummern, gerade recht. Diese

Instanz namlich ist fur ihn gleichermaBen kompetent und

anonym. Sie erlaubt es ihm, seine eigene gesundheitliche

Verantwortung ins Allgemeine zu transponieren und sich

gleichzeitig offiziell zu rechtfertigen.

So also muB die Einwilligung des jugendlichen Rauchers zu

Maanahmen des Gesundheitsministeriums, ja, seine Forderung

an diese affentliche Instanz verstanden werden. Er sagt:

"die sollen etwas tun" und meint damit: "ich brauche nichts

zu tun". Er konzediert dem Ministerium: "nur die kannen etwas

bewirken" und sichert sich damit die Rechtfertigung: "ich

kann gar nichts bewirken, brauche mich also diesbezilglich

auch gar nicht erst anzustrengen".

Argumentationen gegen das Rauchen aus diesem Lager werden

somit vom jugendlichen Raucher entweder zu einer Pflicht-

Ubung des Gesundheitsministeriums degradiert oder in den

Dienst der unbewuBten Rechtfertigung des eigenen Zigaretten-

konsums gestellt. Ahnlich wie im vorangegangenen Kapitel be-

schrieben: das Selbst des jugendlichen Rauchers polarisiert

jedwede Bedrohung seines Lustgewinns in einer Weise, die ihn

nahezu unangreifbar macht.

Hinzu kommt schlieBlich noch ein weiterer Punkt, der - da

genereller Natur - ans Ende dieses Kapitels gestellt sei,

wenngleich er gewiB ahnliche Relevanz besitzt wie die be-

reits genannten Uberlegungen. Die 14- bis 17-jahrigen Jugend-

0
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lichen wissen um die Macht der Manipulation in unserer Zeit,

und sie wissen auch, daB die Jugend - wohlgemerkt: die Ju-

gend ganz allgemein - in der verschiedensten Weise manipu-

liert wird. Der einzelne Jugendliche jedoch, als Individuum,

flihlt sich selbst nicht so manipulierbar und versteht sich

eher als ein Zuschauer, denn als Betroffener.

M6ge also das Gesundheitsministerium ruhig seine Pflicht tun

und sich dafur auch der Mittel der Werbung bedienen! Man

selbst - so glaubt man - werde davon wohl weniger berlthrt !

Und was den jugendlichen Raucher anbelangt, so mussen wir

ihm in Zusammenfassung der vorliegenden Ergebnisse diesbe-

zilglich Recht geben; nicht, weil er die Wahrheit weiS, son-

dern weil die psychologische Interpretation seiner rationa-

lisierenden Stellungnahmen zum Problem Rauchen/Nichtrauchen

diesen SchluB nahelegen.

(siehe dazu auch Tabellen Nr. 11, 12, 13 und 15)

d) gie Missionierung der Nichtraucher

Ein letzter Punkt zur Kategorisierung des 14- bis 17-jahri-

gen jugendlichen Rauchers, so wie er sich in der Analyse der

Ergebnisse vorliegender Untersuchung zeigt, unterstreicht

eigentlich nur noch unsere fritheren AusfUhrungen. Gemeint

sind seine Versuche, nichtrauchende Jugendliche zum Rauchen

zu verfuhren. Unter dem Vorwand der Freundschaft oder der

sozialen Hil festellung bemitht er sich nicht selten, andere

mit dieser seiner Angewohnheit zu infizieren.

Einmal abgesehen davon, daB der Mensch grundsatzlich dazu

disponiert ist, "echten" GenuB erst im gemeinsamen Genieaen

zu finden und ebenfalls abgesehen von der Tatsache, daB es

durchaus verstandlich ist, wenn jemand einem anderen Erl, b-

nisweisen anbietet, die er selbst unter dem Aspekt der Be-

friedigung sieht; es gibt auch noch andere GrUnde, die den
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jugendlichen Raucher veranlassen, seine nichtrauchenden

Freunde oder Bekannten diesbezliglich zu missionieren. Zwei

dieser Grunde lassen sich klar voneinander abgrenzen und

seien deshalb genannt.

Zum einen findet hier seinen Niederschlag, was bei der Be-

trachtung der Vielzahl vom jugendlichen Raucher eingesetzter

Abwehrmechanismen bereits Uberdeutlich wurde: das Unbehagen

gegenuber den vom Raucher selbst ja weitgehend erkannten,

fur sein Verhalten verantwortlichen Motivationsstrukturen

einerseits und sein Unbehagen gegenuber stichhaltiger Argu-

mentationen fur das Nichtrauchen andererseits. In dem si-

cherlich fur ihn nicht bewuBten Bemithen um die Dezimierung

jener, die ihm entweder in praxi Vorhaltungen machen kann-

ten oder ihm - durch ihren Status als Nichtraucher - sein

Rauchen indirekt anlasten, sucht er sich Bundesgenossen,

sprich Hehler.

Naturlich spielt dabei dann auch - namentlich bet jungeren

Jugendlichen - das verbindende, der "kleinen Sunde" e ine

Rolle sowie der bloBe Einsatz von Zigaretten als Katalysa-

toren zur Schaffung sozialer Kontakte. Aber dies ist ja nun

auch schon hinreichend bekannt. In der Missionierung des

Nichtrauchers durch jugendliche Raucher hingegen scheint

uns ein neuer, der weiteren Beobachtung wlirdiger Aspekt zu

liegen.

Der zweite Grund ist ganz anderer Natur und dient, obwohl

er letzten Endes auch im Bereich der Ver fithrung zu sehen ist,

dem besonders bei neuen Sozialkontakten relevanten jugend-

lichen Kraftemessen. Durch das Angebot einer Zigarette schafft

der jugendliche Raucher sozusagen eine Testsituation, die um

so mehr Bedeutung gewinnt, wenn sie mit einem Nichtraucher

durchgespielt wird.
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Und in die gleiche Richtung laufen auch die Versuche des

jugendlichen Rauchers gegenUber demjenigen Freund oder Be-

kannten, der - maglicherweise nicht ohne Stolz - erklart,

nicht mehr zu rauchen oder nicht mehr rauchen zu wollen.

AuBer dem Bemuhen, einen Abtrunnigen wieder auf den "Pfad

des Rauchens" zu bringen, spielt also bei derartigen Situa-

tionen die Vornahme eine Rolle, jemanden in Versuchung zu

fUhren, um am Erfolg der Versuchung die Kraft des eigenen

EinfluBes zu uberprufen.

3. Der jugendliche Nichtraucher

Uber den jugendlichen Nichtraucher gibt es nun wohl nicht nur

speziell durch die Betrachtung der vorliegenden, sozusagen am

Rande der Untersuchung zur Werbeerfolgskontrolle der Anti-Rau-

cher-Kampagne gefundenen Ergebnisse, sondern auch generell

weniger zu sagen als Uber den jugendlichen Raucher. Die Grunde

dafur liegen in der naturlichen Prioritat des Rauchers als Be-

trachtungsobjekt von Anti-Raucher-Uberlegungen einerseits und

in der Tatsache, daB der jugendliche Nichtraucher bisher weni-

ger noch als der jugendliche Raucher Gegenstand zielgerichteter

Motivationsstudien gewesen ist. Mit dem also, was hier Uber ihn

zu sagen ist, erheben wir keinesfalls den Anspruch auf Vollstan-

1)
digkeit

1)
Wir empfehlen den jugendlichen Nichtraucher, und namentlich

den jungen bis sehr jungen, exklusiv in den Mittelpunkt
psychologischer Untersuchungen zu stellen.
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1)

Nach Schatzungen der 14- bis 17-Jahrigen rauchen etwa 80 %

der mannlichen und 45 % der weiblichen Bundesburger. Der

Jugendliche lebt also in der Vorstellung, da-8 die Mehrzahl

der mannlichen und viele weiblichen Personen rauchen, und

es ist deshalb nur allzu verstandlich, wenn sich die jugend-

lichen Nichtraucher als minoritare Gruppe erleben.

Dies jedoch besagt noch gar nichts, denn zur genaueren Defi-

nition einer Minoritat bedarf es ihrer Kennzeichnung durch

den Grad der Priviligiertheit, der z.B. daruber AufschluB

gibt, in welchem Maae im Minoritatsstatus die Chance zur

Ubernahme von FUhrerrollen liegt oder benachteiligte Mino-

ritaten zumindest als verhinderte Eliten zu bezeichnen sind.

So erfreulich eine wie letztgenannte Feststellung hinsicht-

lich des jugendlichen Nichtrauchers fUr die Entwicklung von

Anti-Raucher-Konzeptionen ware, tatsachlich sind die Merk-

male "unter- und tiberpriviligiert" im Ek·letrlis -Unfeld des , k,gerxili-

chen Rauchers und Nichtraucher s keineswegs relevant. Die

Tatsache namlich, ob ein Jugendlicher raucht oder nicht,

nimmt in der Hierarchie jugendlicher Werthaltungen, Urteile

und Vorurteile ganz gewiB einen nur geringen Rangplatz ein

und genugt keinesfalls fur eine soziale Gruppierung, deren

Bewertung nach der Auspragung offenkundlicher Privilegien

erfolgt.

1)
Die Ergebnisse dieses und des nachsten Kapitels beruck-

sichtigen eine von uns vorgenommene psychologische Analyse
der in der CONTEST-Studie von 1969/1970 gefundenen
Daten.

Ita-n

a) Eine Minus-Variante des Rauchers
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Obwchl also der jugendliche Nichtraucher sich falschlicher-

weise sehr wahrscheinlich als Angeheriger einer minoritaren

Gruppe erlebt, ist er per Definitionen nicht minoritar. Und

wenngleich - wie gezeigt wurde - der jugendliche Raucher

einen gewissen Druck auf den nichtrauchenden Jugendlichen

ausubt, so ist dieser Druck doch nicht stark genug, um ihn,

den jugendlichen Nichtraucher, in eine Minderheitsgruppe

zu zwingen. Das Minoritatserleben des nichtrauchenden Jugend-

lichen ist somit einseitig durch seine eigenen, unbewuBten

und bewuBten Reflektionen in Abhebung zum jugendlichen Rau-

cher determiniert und rechtfertigt somit nicht den bisher

gewahlten Sprachgebrauch.

Wir schlagen deshalb, den Vorstellungen der 14- bis 17-

Jahrigen uber die zahlenmaBige Verteilung von Rauchern und

Nichtrauchern Rechnung tragend, vor, den jugendlichen Nicht-

raucher als eine Variante des jugendlichen Rauchers zu be-

zeichnen und unter BerUcksichtigung im folgenden zu be-

schreibender Merkmale des jugendlichen Nichtrauchers von

ihm als einer Minus-Variante seiner rauchenden Altergenos-

sen zu sprechen.

Wahrend namlich der jugendliche Raucher sich - auf habitua-

lisierten Leitbahnen der Kompensation bewegend - mit seiner

Bezugsperson, dem typischen Raucher, voll und ganz zu iden-

tifizieren vermag, fehlt es dem jugendlichen Nichtraucher

am Verstandnis seiner selbst. Sein Bild vom typischen Nicht-

raucher weicht ganz erheblich von seiner Selbsteinschatzung

ab und bietet ihm keinerlei Identifikationsraum. Er be-

schreibt den typischen Nichtraucher, ebenso wie es der ju-

gendliche Raucher tut, als weniger mannlich, weniger kon-

taktfreudig und modern, eher angstlich, einsam, bescheiden

und fleiBig und stellt sich damit sogar auf die Stufe derer,

die aus Grunden der Abwehr den typischen Nichtraucher mit

fur Jugendliche eher negativen Merkmalen belasten.

Ram
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Aber nicht nur, daB den 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen,

die nicht rauchen, ein stabiles Nichtraucher-Selbstbewuet-

sein fehlt, sie nehmen diesen ihren indifferenten Status

nicht als gegeben hin, sondern bedienen sich in Konfronta-

tion mit dem jugendlichen Raucher psychologisch erklarbarer

Abwehrmechanismen, die ihr Bild als Minus-Variante des

jugendlichen Rauchers nur noch klarer zeichnen. Davon soll

im ndchsten Kapitel die Rede sein.

b) Der Versuch zur Bewaltigung von Minderwertigkeitsgeflthlen
gegenuber dem jugendlichen Raucher

Wir sagten, der jugendliche Nichtraucher erlebt sich als

Minoritat gegenuber dem jugendlichen Raucher; er ist seine

Minus-Variante. Unterstrichen wird diese Feststellung durch

die Tatsache, daB er sich in seiner Selbsteinschatzung

offensichtlich am Leitbild des jugendlichen Rauchers orien-

tiert und zwar unter Ausklammerung des einzigen negativen

Aspektes des Rauchers, namlich dem seiner "Ungesundheit".

Dabei verdrangt der 14- bis 17-jahrige Nichtraucher nicht

nur seine Zugeherigkeit zur Gruppe der Nichtraucher, sondern

Uberkompensiert aus dem Gefuhl von Minderwertigkeit die

Merkmale Mannlichkeit, Kontaktfreude und Modernitat. Er

nimmt also diese Eigenschaften noch mehr fur sich in An-

spruch, als er sie dem jugendlichen Raucher zubilligt.

Und es paBt sehr genau in dieses Bild, wenn der jugendliche

Nichtraucher den Raucher als sehr unsicher, Mngstlich,

frustrations-intolerant und zur Nachahmung neigend beschreibt.

Mag er damit auch tatsachlich recht haben: hier liegt zwei-

fellos gleichermamen die Projektion von Fehlern und Negativ-

affekten vor, denn diese Eigenschaften sind mit jenen iden-

tisch, die dem jugendlichen Nichtraucher vom jugendlichen

Raucher zugeschrieben werden.

-
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Wie es auch sei - und es wurde ja bereits nachdrUcklich

darauf hingewiesen, daB das ausfithrliche Erforschen des

jugendlichen Nichtrauchers noch ansteht - eines ist jetzt

schon gewiB: dem jugendlichen Nichtraucher fehlt jene

Stabilitat, die aus dem Verstandnis seiner selbst erwachst,

ihm fehlt eine ihm adhquate Bezugsgruppe, mit der er sich

ZU identifizieren bereit ist. Seine Position als Nichtrau-

cher ist maBgeblich determiniert durch Reflektionen Uber

den jugendlichen Raucher, er erlebt sich als dessen Minus-

variante.

4. Der Jugendliche im Kra€tefeld der selbsttatigen "Erziehung
zum Rauchen" und der padagogischen Situation der "Anti-

„i) -

Raucher-Proeaganda
----------- - -------

Zur Einflthrung in diesen auBerordentlich wichtigen Problemkreis

.. 2)
seien zunachst mit Bezug auf HOFSTATTER die Begriffe Erzie-

hung und Propaganda definiert. Erziehung meint, eine Betrach-

tungsweise zu vermitteln oder vermittelt bekommen, deren An-

schauungen hinsichtlich dieses Punktes noch nicht in bestimm-

ter Weise gepragt wurden, wobei gleich hinzugefugt sein soll,

daa es sich bei dem zu Vermittelnden keinesfalls nur um die be-

wuate Weitergabe von Lernstoffen handelt, sondern generell um

die "Bildung des Menschen". Der Begriff Erziehung schlieBt so-

mit auch jene Lernprozesse ein, die fur die Habitualisierung

von Selbstverstandlichkeiten und damit normativen Strukturen

verantwortlich sind.

1)
siehe dazu auch Darstellung B auf Seite 40

2)
P, HOFSTATTER: Einfuhrung in die Sozialpsychologie, 1959

-
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Propaganda hingegen ist zu definieren als die Konfrontation

des Menschen mit Betrachtungsweisen, deren Anschauungen be-

reits durch die Erziehung in anderer Weise geformt wurden.

Propaganda meint somit (den Versuch), entweder ein bereits er-

ziehungsmaBig vorfindbares und m6glicherweise fixiertes norma-

tives Equilibrium zu verschieben oder bereits vorhandene norma-

tive Strukturen durch andere zu ersetzen.

Auf das einfachste reduziert liegt somit der prinzipielle Unter-

schied zwischen Erziehung und Propaganda in den situativen Ge-

gebenheiten, die vor dem Beginn der einen oder anderen Unterneh-

mung bestehen. Erziehung setzt gewissermaaen eine "tabula rasa"

voraus, wahrend wir von Propaganda sprechen, wenn EinfluB ge-

nommen wird auf das, was bereits auf der Tafel geschrieben ist.

a) Die naturliche Dispositionsbildung fur das Rauchen

Mit dem Blick auf die oben genannten Definitionen ist das

"Raucher-werden" im Bereich der Erziehung zu plazieren. Aus-

gangspunkt fur diese Behauptung ist die Tatsache, daB be-

reits ab dem zweiten Lebensjahr der SozialisierungsprozeS

des Menschen beginnt und in diesem Zusammenhang die Aufnahme

jener Normen und Werthaltungen, die wir als Selbstverstand-

lichkeiten bezeichnen, d.h. als Sachverhalte, die auBer Frage

stehen, obwohl deren rationale BegrUndung weitgehend proble-

matisch ist.

Berucksichtigen wir nun andererseits, daB das BewuBtsein

des Kleinkindes sich eigentlich nur auf das Haben von Inhal-

ten beschrankt und fruhkindliches Denken in hohem MaGe be-

stimmt wird von der Ganzheitlichkeit des Erlebens
,

in wel-

chem Subjekt und Objekt noch weithin ungeschieden sind, dann

gewinnt die Annahme an Gewicht, die das "Raucher-werden" im

Zusammenhang mit einem natUrlichen, geschehens-immanenten

und selbstandigen LernprozeB sieht.
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Da wir namlich wissen, daB das Kind - noch bevor es zu

selbstandigen Urteilsbildungen und selbstverantwortlichen

Stellungnahmen fahig ist - die es ungebende Werte und Un-

werte der Kultur in einer Weise aufnimmt, so daB diese be-

reits im Alter von 11 Jahren internalisiert sind, gibt es

keinerlei Grund fur die Annahme, die Dispositionsbildung

fur das Rauchen werde davon ausgeschlossen. Dann es begeg-

net ja schon auSerordentlich fruh einer Welt, in der, ver-

treten durch indirekte "Zigarettenwerbung" (Leitbilder der

personalen Mitwelt) und direkte Zigarettenwerbung (Marken-

werbung) von der ubiquitaren Prasent des Rauchens ausgegan-

gen werden muB.

Spatestens im vierten Lebensjahr wendet sich das Kind in

zunehmendem Maae dem Geschehen seiner Umwelt zu; es ent-

stehen im naivkausalen Danken wie in allen fruhkindlichen

LebensauBerungen geflihlsstarke Bilder, Gestalt- und Sinn-

bildungen; und spatestens dort liegt der Zeitpunkt des Be-

ginns einer gleickermaGen anonymen wie permanenten und im

Vorschulalter weitgehend barrierelosen Erziehung zum Raucher.

In dem Zeitpunkt also, den man als Initialstadium fur das

1)
jugendliche Rauchen angibt (erste Rauchversuche im Alter

von 10 big 12 Jahren) sind sehr wahrscheinlich bereits jene

Dispositionen erworben worden, die im fur das Rauchen ver-

antwortlichen Motivationsgefuge eine auBerordentliche Rolle

spielen. Die Neugier und die Erlebnislust mdgen zwar vorder-

grundige Eingangsmotivationen fur das jugendliche Rauchen

sein, doch diese grunden mit groBer Sicherheit auf Bereit-

schaften und Strebungen, die wesentlich frither angelegt

worden sind.

1)
Vergleiche die Studie "Jugendliche und Rauchen", Ari,eits-

gemeinschaft fur Sozial- und Wirtschaftsforschung,
Heidelberg 1969
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Der jugendliche Raucher und Nichtraucher im Kraftefeld von

Erziehung und Propaganda

7-4, 3, ..ri

1/ 111
- ,- 1_LJ

I.

Erziehung ohne Erzieher

Permanenter, anonymer, naturlicher, ge-

schehensimmanenter, selbstandiger und nahezu

barriereloser Lernprozea durch das quantitative u.

qualitative Perzeptionsprimat direkter und indirekter,
alterer und jungerer Leitbilder und der Cigarettenwerbung.

Die dadurch vermittelten Werte sind mit 11 Jahren internalisiert

 57

Der Jugendliche

erlebt sich oder den

Nichtraucher gewissermamen
als Minusvariante vom Raucher

und hat zudem nur diffuse, ich-

ferne und ungegenwartige Kennt-

nisse und Vorstellungen von den

groaen Gefahren des Rauchens.

t ? 9

1 1

1 1

1 1

1
1

Propaganda

Die Anti-Raucher-Werbung entspricht einer padagogischen,
fremdsteuernden Situation zur Verschiebung eines erzie-

hungsmaBig fixierten, normativen Equilibriums oder zur

Ersetzung solcher normativen Strukturen durch anders.
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b) Die Anti-Raucher-Werbung als Kewaltsame Verschiebung
bestehender Normen

In Anbetracht der Determinations-Prioritat hinsichtlich des

Rauchens muB jede Anti-Raucher-Werbung, die sich an Jugend-

liche richtet, als Propaganda, d.h. als padagogische, fremd-

gesteuerte Aktion zur Verschiebung erzieherisch fixierter

Dispositionen bezeichnet werden oder als der Versuch, ein

bestehendes Equilibrium durch andere normative Strukturen

zu ersetzen.

Das Primat der Erzlehung gegenuber der Propaganda und das

Erlebnis eines Primats des Rauchens im Vergleich zum Nicht-

rauchen macht Unternehmungen gegen das Rauchen und fur das

Nichtrauchen auaerordentlich schwierig, lassen die Erzie-

hung zum Rauchen und die Anti-Raucher-Propaganda als anta-

gonistische Krafte erscheinen. Wenngleich es aufgrund dieser

Gegebenheiten immer noch leichter sein durfte, auf den ju-

gendlichen Nichtraucher propagandistisch Einflum zu nehmen

zum Zwecke der Beibehaltung seiner "Nicht-Gewohnheit", als

den jugendlichen Raucher zum Nichtraucher zu manipulierek.

muB jedoch Anti-Raucher-Werbung als augerst problematisch

bezeichnet werden,

Und die Schwierigkelt derartiger Bemuhungen wird zudem maB-

geblich erhaht durch die psychologisch relevanten Tatbestande,

von denen im nachsten Kapitel die Rede sein soll.
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Aktionen, die der Steuerung des Erlebens und Verhaltens jugend-

licher Raucher und Nichtraucher zum Zwecke der Eindammung des

Rauchens dienen, haben - wie immer sie auch argumentieren -

ihren letzten Grund ganz eindeutig in der gesundheitsschadigen-

den Wirkung des Tabaks. Deshalb ist es von graBter Wichtigkeit

zu wissen, wie Maanahmen, die die Gefahrlichkeit des Rauchens

unterstreichen, von Jugendllchen aufgenommen und verarbeitet

werden.

Wenngleich es nicht die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung

war, den diesbezuglichen Problemkreis zu durchleuchten, sind

sozusagen am Rande auch hierfer einige Ergebnisse angefallen,

deren Darstellung uns wichtig erscheint. Denn sie vermagen

einige im Rahmen der Werbeerfolgskontrolle gewonnenen Daten

hinreichend zu erkliren.

1. Die Vorstellungen der Jugendlichen

Etwa zwei Drittel aller Jugendlichen bezeichnen - unabhangig

von ihrem Rauch-Verhalten - die Hervorhebung der Gesundheits-

schadlichkeit des Rauchens durch Werbemaanahmen und Publika-

tionen der letzten Zeit als die interessantesten Punkte der

anstehenden Problematik, und etwa die Halfte eller Jugend-

lichen zwischen 14 und 17 Jahren vertreten die Meinung, sol-

cher Art Argumentationen seien am ehesten geeignet, das

Thema Nichtrauchen beim Jugendlichen zu aktualisieren. Sofern

wir dann schlieBlich den Begriff der Gesundheit weiter fas-

sen und auch Merkmale der sozialen Gesundheit (Gefahrdung

)
siehe dazu auch Darstellung C auf Seite 43

III. Anmerkungen zur Diskussion von Anti-Raucher-Maanahmen

1)

1
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uarstellung C

Vorschlage zur Aktualisierung des Nichtraucher-Bewu3tseins,
Argumente fur das Nichtrauchen aus der Sicht der Jugendlichen

Bedrohung der persbnlichen Gesundheit

(qualvolle Krankheiten, Todesfolgen)

EinbuBe der personlichen Leistung
(Atemnot beim Sport, beim Tanzen usw„)

Einbuae der karperlichen Attraktivitit

(gelbe Zahne, Pickel, schlechter Atem)

Gefahrdung gegengeschlechtl. Kontakte

("Raucherkusse schmecken nicht", Impotenz)

Aktualisierung ubergeordneter sozialer

Gefuhle

(Luftverpestung, Umieltverschmutzung,
Gefahrdung der Nichtraucher)

Aktualisierung von Gesellschaftskritik

und Konsumentenkritik

(gegen Kapitalisten und Konsumidioten)

finanzielle Vorteile durch Rauchverzicht

(Vorrechnung der Clgaretten-Kosten 1.J.)

I-.----I. i
Vorschlage zu Substituierbarkeit von

Zigaretten
(Cola, Kaugummi, Bonbons, Schokolade)

I I
Aktualisierung von Dominanzgefuhlen
(des ehemaligen Rauchers gegenuber

Rauchern)
\

Aktualisierung den Unabhangigkeits-
gefuhlg

(nicht natig haben, davon frei sein)

l
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gegengeschlechtlicher Kontakte) und Merkmale der Einbume

der karperlichen Attraktivitat durch das Rauchen mit ein-

beziehen, dann ist der Prozentsatz jener Jugendlichen, die

dem Rauchen Gefahrlichkeit unterstellen und daraus die For-

derung ableiten, damit gegen das Rauchen zu argumentieren,

auBerordentlich hoch,

Andererseits jedoch darf das nicht verwundern, denn hier

spielen die Jugendlichen Ja eigentlich nur das zuruck, was

an Argumenten ubrig bleibt, wenn man die Dinge so sieht,

wie sie wirklich sind. Mit Uberraschung muB hingegen ver-

zeichnet werden, daB sich die 14- bis 17-jahrigen Jugendli-

chen bei der Schilderung der gesundheitlichen Gefahren des

Rauchens und diesem Tatbestand entsprechender WerbemaSnah-

men vorwiegend dem Mittel der Ubertreibung bedienen. Sie

zeichnen mit meist unverhohlener rreude geradezu apokalyp-

tische Bilder, sie fordern als Anti-Raucher-Maanahmen die

Demonstration qualvoller Krankheiten olt Todesfolgen, sie

delektieren sich nicht selten an detaillierten Ausfithrungen

uber Schrecknisse aller Art, die den Raucher eines Tages

zwangslaufig ereilen mussen„

Dies alles nun ware gewiB verstandlich, wezm es lediglich

aus dem Lager der jugendlichen Nichtraucher kame, die ja

wohl auch allen Grund dazu hatten, aggressive Abwehrhal-

tungen gegen den Raucher aufzubauen, Was jedoch zu weiteren

Uberlegungen AnlaB geben sollte, ist die Tatsache, daB die

ach so groas Gefahrlichkeit des Rauchens und das Postulat

abschreckendster MaBnahmen nicht minder haufig von jugend-

lichen Rauchern geauaert warden. Auf diesen Punkt mussen wir

also noch zuruckkommen.

1
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Gemessen an der Pragnanz der beschriebenen Vorschlage zur

Aktualisierung des Nichtraucher-Bewuatseins nehmen andere

Argumente fur das Nichtrauchen in der Vorstellung der Jugend-

lichen einen relativ bescheidenen Platz ein. Diese konzen-

trieren sich auf Vorschlage zur Substituierbarkeit von Ziga-

retten durch beispielsweise Cola, Kaugummi, Bonbons, Scho-

kolade usw., die Aktualisierung von Dominanzgefithlen des

ehemaligen Rauchers gegenuber Rauchern und von Unabhangig-

keitsgefuhlen im Sinne des Nicht-natig-habens. Zudem sollte

man nach Meinung der Jugendlichen auf die finanziellen Vor-

teile durch den Rauchverzicht hinweisen, maglichst durch die

Vorrechnung der Zigarettenkosten pro Jahr und - was uns

recht bedeutsam erscheint - auf die Aktualisierung von

Kritiken an der Gesellschaft und ihren Konsumenten.

Obwohl aufgrund der Uberragenden Praferenz gesundheitsscha-

digender Argumente auch letzterer Ansatz in der BewuBtseins-

wirklichkeit der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen einen ge-

ringen Raum einnimmt, scheint er uns neben der Argumentation

mit der EinbuSe persanlicher Leistungsfahigkeit und der Ein-

buBe karperlicher Attraktivitat diskussionswurdig. Wir stel-

len anheim, in Vorbereitung auf weitere Anti-Raucher-Aktio-

nen solcher Art Uberlegungen einzubeziehen.

(siehe dazu auch Tabellen Nr. 16 und 18 bis 28)

2. Die Proportion zwischen der Attraktivitat des Rauchens

und ihrer gesundheitsschad genden Konsequenz

Wir kommen nun zuruck auf ein vorhin bereits angeschnittenes

Thema, namlich die Ererterung der Tatsache, dan nicht nur

die jugendlichen Nichtraucher oder gelegentlichen Raucher,

sondern auch die starken Raucher stch der gesundheitsschadi-

genden Wirkung von Zigaretten nicht nur bewuat sind, son-

dern grauenerregende MaBnahmen der Abschreckung am ehesten
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als optimal wirksam erachten. Dies namlich verlangt nach

einer Erklarung, denn man muB doch davon ausgehen, daB

die jugendlichen Raucher eigentlich allen Grund hatten,

die Gefahrlichkeit des Rauchens zu bagatellisieren oder

zumindest nicht in so aunerordentlicher Weise zu ubertreiben.

a) Dle_Elnschatzung der Gefahr durch Jugendliche

Einer der Schlussel zur Explikation des oben genannten

Sachverhaltes ist ganz gewiB der Umstand, daB eine

echte Einsicht in Gefahren, wie es Krankheit und Tod

sind, der gesamten Propulsivitat des Jugendlichen wider-

spricht. Er kann sich namentlich sukzessiv eskalierende

Gefahren nicht in konkreto vorstellen, zumindest bezieht

er sie nicht auf sich oder lebt in der Meinung, irgend-

ein Wunder wUrde ihn davor bewahren.

Bezuglich des jugendlichen Rauchers kommt dann noch

hinzu, daB das Intervall zwischen der (maglichen) Ur-

sache fur Krankheit und Gebrechen und der tatsachlichon,

ernst zu nehmenden Wirkung viel zu groB ist, als daB der

Jugendliche tatsachlich die Konsequenzen zu antipizie-

ren in der Lage ware. Somit werden abschreckende MaBnah-

men gegen das Rauchen vermutlich immer weitgehend ich-

fern bleiben, auch wenn der Jugendliche rational die

ZweckmaBigkeit derartiger Argumentationen unterstreicht.

b) Die Bedeutung abschreckender MaBnahmen fur speziell

den_J Eend-11(haB-Reu-c-Qe-E

Wenden wir uns nun speziell dem jugendlichen Raucher zu,

dann erscheint die von ihm ebenfalls als nutzlich be-

trachtete Nichtraucher-Werbung mit den Stilmitteln der

gesundheitlichen Bedrohung in einem ganz besonderen,

L-
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zwei verschiedene Seiten beleuchtendem Licht. Abschrek-

kende Argumente gegen das Rauchen kannen namlich nicht

nur einfach wirkungslos sein, sie k6nnen sogar vom ju-

gendlichen Raucher vor den Wagen seiner ihm liebgewor-

denen und far ihn vielleicht notwendigen Gewohnheit ge-

spannt werden.

Zur Erkldrung der erstgenannten M6glichkeit genugt es,

sich zu vergegenwartigen, daB, reduzieren wir einmal

alle denkbaren Motivationen fur das Rauchen auf das

Allereinfachste, von einer Sucht zu reden ist. SUchte

jedoch sind teilweise definiert durch die Tendenz, sich

der Unertraglichkeit einer Lage zu entziehen und exi-

stenziell auszuweichen in eine ziel- und sinnbetont er-

scheinende Welt. Insofern mussen dann aber stark fixier-

te Rauchgewohnheiten als Ziel- und Sinngebung verstanden

werden.

Dieser Denkansatz: Rauchen als eine ganz langsam aus

dem gelegentlichen Zigarettenkonsum entstandene Sucht

gewinnt an Bedeutung durch die Tatsache, daB SUchte in

hohem Maae in Krisenzeiten und Perioden allgemeiner Rat-

losigkeit ihren Anfang haben. Ein Vergleich mit der durch

IsolationsgefUhle und Mutlosigkeit gekennzeichneten Vor-

pubertat und der Pubertat, deren Grunderlebnis die man-

gelnde seelische Zufriedenheit ist, drangt sich hier auf.

Es spricht somit einiges dafUr, den jugendlichen Raucher

als einen wie auch immer motivierten Suchtigen zu be-

zeichnen. Stimmt jedoch diese Annahme, dann gilt auch

fur ihn elnes der wesentlichen Axiome zur Kennzeichnung

der Sucht: die Attraktivitat des Suchtmittels ist graBer

als die Drohung seiner Schadlichkeit. Fur den regelmaBi-

gen Raucher wird damit die Wirksamkeit abschreckender

MaBnahmen auBerordentlich fragwurdig.

0
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Die GUltigkeit dieser Annahme gewinnt nun noch an Ge-

wicht, wenn wir eine psychologische Interpretation

der Tatsache wagen, daB namentlich auch die jugendli-

chen Raucher zur Beschreibung optimal wirksamer mit

der gesundheitlichen Bedrohung argumentierender Unter-

nehmungen nicht ohne Freude zu Ubertreibungen greifen.

Darin finden wir namlich das Vorhandensein offensicht-

lich recht gut funktionierender psychologischer Mecha-

nismen zur Abwehr abschreckender Argumente. Diese Ab-

wehrmechanismen lassen sich unter den Begriffen der

Distanzierung und Verdrting·ung zusammenfassen.

Der Jugendliche nimmt, indem er durch Obertreibung der

Gefahren eben diese Gefahren ins Irreale transmittiert,

Abstand von der Bedrohung. Oder er verarbeitet und be-

zwingt seine Affekte durch Ironisterungen. Oder er ver-

objektiviert seine Grundangste durch thre Konkretisa-

tion in Uberschaubare Furchterlebnisse und distanziert

sich insofern von den seinen Lustgewinnen durch das

Rauchen bedrohenden Vorhaltungen.

Von dem Begriff der Verdrangung k6nnen wir hingegen

sprechen, wenn wir dem jugendlichen Raucher unterstel-

len, daB er seine Bilder zur Abschreckung gegen das

Rauchen deshalb in auf den ersten Blick unverstandlicher

Weise ausschmuckt, um, statt selbst Angst zu erleiden,

Angst zu machen; oder wenn er sich gefUhllos und sar-

kastisch zeigt, und damit unbewuat den Mechanismus kom-

pensatorischer Reaktionsbildungen einsetzt, um sich

selbst vom bedrohenden Affekt zu isolieren.

Weitere, die Wirksamkeit abschreckender Maanahmen er-

heblich einschrankende Abwehrmechanismen waren gewiS
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zu finden, wenn dieses Thema in den Mittelpunkt einer

fUr diesen Zweck extra zu konzipierenden Studie ge-

1)
stellt werden wurde . Soviel kann jedoch jetzt schon

gesagt werden, die Chancen fur gezielte Aktionen gegen

das Rauchen mit der Argumentation der gesundheitsscha-

digenden Wirkung von Zigaretten durften recht gering

sein. Zumindest jener Jugendliche, der bereits auf das

Rauchen fixiert ist, wird mit solcher Art MaBnahmen

wohl kaum wirksam erreicht werden.

Kommen wir nun noch kurz zurUck auf die Behauptung, daB

sich der jugendliche Raucher durch eine Anti-Raucher-

Aktion, die mit der Gefahr wirbt, durchaus motiviert

fuhlen kennte, genau das zu tun, wogegen sich die Aktion

wendet. Lust namlich kann durch die Beimischung von

Angst durchaus gesteigert werden, das Auskosten von

Appetenz-Aversions-Konflikten fur den jugendlichen Rau-

cher attraktiv sein.

Hinzu kommt, daB ein effentlich und nachhaltig als ge-

fahrlich bezeichnetes Verhalten der Befriedigung von

Mut-, Kraft- und Geltungsdrangen dienen kann. In der

lautstarken Proklamation der gesundheitsschadigenden

Wirkung des Rauchens kennte der Jugendliche die Chance

zur Heroisierung sehen, sozusagen als Xquivalent nicht

erlebter Wagnisse der Angst.

1)
Hier ware zu denken an: Distanzierung durch Ver-

objektivierung von Grundangsten in Uberschaubare

Furchterlebnisse, Anonymisierung durch Verlagerung
des Persenlichen in die Statistik, Befriedigung
sadistischer WUnsche durch Identifikation mit dem

Aggressor usw.

0
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Ganz abgesehen davon also, daa es auBerordentlich

Schwierig, wenn nicht gar unmaglich sein durfte, den

jugendlichen Raucher zum Nichtraucher zu manipulieren,

kann dem Weg der Abschreckung ein Erfolg nicht pro-

gnostiziert werden.

IV. Die Entstehung und das Schicksal von Nichtraucher-Clubs

Eines der werbestrategischen Ziele der Anti-Raucher-Kampagne

war es, ihre Zielpersonen Uber jugendliche Meinungs- und Grup-

penflhrer anzusprechen, also "Schlusselpersonen" fur die Aktion

zu gewinnen Uber die koordinierende PR-Stelle, die YEAH-Gruppe

in Munchen. Zu diesem Zweck wurde die Grundung von Nichtraucher-

Clubs angeregt, deren Aufgabe es sein sollte, die Nichtraucher-

Idee affentlich zu reprasentieren und inhaltlich zu penetrieren.

Wahrend von dem gemessenen Erfolg dieser Aktionen an anderer

Stelle die Rede sein wird, soll durch die folgenden Ausfuhrungen

die grundsatzliche Basis gelegt werden zum Verstandnis derarti-

ger ClubgrUndungen durch Jugendliche.

1. Allgemeine, die Clubgrundung durch nichtrauchende

Jugendliche bestimmende Faktoren

Der Mensch lebt in Gruppenbildungen. Namentlich fUr den Ju-

gendlichen ist die Zugeharigkeit zu informellen Kleingruppen

typisch; und sie ist notwendig fUr die Emanzipation des Ju-

gendlichen von seiner Familie und fur das Hineinwachsen in

die Gesellschaft.

Voraussetzung fur die Bildung von derartigen Gruppen ist die

Entwicklung eines Gefuhls der Nahe, der erlebten Xhnlichkeit.

7
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Diese ergibt sich bei den Jugendlichen durch ihren geringen

Altersunterschied sowie - als weiteres Gruppierungsmerkmal -

durch die soziale und wirtschaftliche Stellung ihrer Fami-

lien. Xhnliche Interessen spielen zwar auch eine Rolle, sind

jedoch fur den Jugendlichen nicht so ausschlaggebend, es sei

denn, er schlieBt sich offiziellen Vereinen und Vereinigun-

gen an, die die Gemeinsamkeit konkreter Zielsetzungen der

Gruppenmitglieder als Minimalforderungen fUr das Funktio-

nieren solcher formellen Gemeinschaften voraussetzen mUssen.

Der Jugendliche gehart zwar nicht selten zu Vereinen, er

lebt jedoch in informellen, mehr oder weniger gutintegrier-

ten Gruppen. Diese haben fur ihn Prioritat, so daa davon

ausgegangen werden muS, daB die Nichtraucher-Idee am ehesten

dort ihren Einzug finden kann und somit wenig Chance hat,

als Zielsetzung eines zur Erreichung dieses Zieles extra zu

grandenden Vereins deklariert zu werden. Der Jugendliche

geht in Vereine, baut sie jedoch nicht selbst auf. Eine

Nichtraucher-Clubgrundung ist deshalb immer zu verstehen

als der Versuch, die Nichtraucher-Idee in das Gedankengut

informeller Gruppen von Jugendlichen zu integrieren.

Neben dieser ersten Voraussetzung zur Ubernahme der Nicht-

raucher-Konzeption steht eine zweite. Es muB namlich davon

ausgegangen werden, daB wohl kaum der starke Raucher, selten

nur der gelegentliche Raucher und am ehesten der jugendliche

Nichtraucher derjenige sein kbnnte, der das Gedankengut der

Nichtraucher-Idee in eine wohlintegrierte Gruppe hineinzu-

tragen bereit ist. Die Chance einer Nichtraucher-Clubgrundung

hangt somit sehr wahrscheinlich davon ab, daB ein jugendli-

cher Nichtraucher die Idee Ubernimmt und sich innerhalb sei-

ner Gruppe ftir diese Idee stark macht. Betrachten wir nun

0
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aber das Erlebnisfeld des jugendlichen Nichtrauchers, so

wie es sich in seiner Konfrontation mit dem jugendlichen

Raucher realisiert, dann muB auch die Effizienz einer auf

dem wie noch zu beschreibenden Weg erfolgenden ClubgrUndung

als recht gering bezeichnet werden.

Der jugendliche Nichtraucher fithlt sich ja nicht als typi-

Scher Nichtraucher und vermag deshalb dem Raucher keinen

stabilen Eigenwert entgegenzusetzen. Es fehlt ihm an echten,

persenlichkeitspragenden ijberzeugungen, seine Argumente blei-

ben rational, es fehlt ihm die emotionale, fur informelle

Jugendgruppen attraktive Kraft. Was der jugendliche Nicht-

raucher den Freunden und Bekannten seiner Clique, seiner

informellen Gruppe, als Rechtfertigung der Nichtraucher-Idee

anzubieten hat, ist in erster Linie ja nur der fUr Jugend-

liche sehr rationale Gesundheitsaspekt, welcher einer beste-

henden Gruppe keine sichtbaren Vorteile bringen warde. Aber

nur das allein kannte auf die Dauer zahlen.

Die GrUndung eines Bestand versprechenden Nichtraucher-Clubs

durch einen jugendlichen Nichtraucher hat somit generell nur

sehr geringe Chancen. Gedacht als Zweckverband, fehlt einer-

seits die Bereitschaft der Jugendlichen zur formellen Grup-

penbildung, andererseits mangelt es dazu an der ideologischen

Untermauerung der Konzeption. Gedacht als erganzender Be-

standteil einer wohlintegrierten informellen Gruppe, kann

die Nichtraucher-Idee in der Hierarchie bewuBter und unbe-

wuBter Zielsetzungen ohnehin nur einen geringen Rangplatz

einnehmen; und zum anderen haftet ihr der Makel ihrer nicht

vorstellbaren Vorteile fur die informelle Gruppe an.

Wenn es dennoch aufgrund einer spontanen, weitgehend unre-

flektierten Bejahung der Idee durch einen einzelnen oder

durch einzelne Jugendliche zu einer Nichtraucher-Clubgrun-
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dung kommt, dann ist somit kaum anzunehmen, daB dieser Club

dann auch fur langere Zeit formal besteht. Es mag zwar sein,

daB der optimistische Stimmungsgehalt von Jugendlichen im

Zusammenhang mit ihrer Funktionslust zu Zukunftsphantasien

fithrt, die - Ubertrieben ausgedrUckt - eine Missionierung

der Raucher realisierbar erscheinen lassen. Es ist jedoch

gleichermaGen zu erwarten, daB ein in dieser Weise faszi-

nierter Jugendlicher sehr bald wieder auf den Boden seiner

fur ihn viel wichtigeren Realitat zuruckfindet oder zuruck-

finden muB.

2. Drei Modelle der Nichtraucher-Clubgrundung

Die obigen Ausfuhrungen sollen im folgenden anhand von drei

verschiedenen Modellen der GrUndung von Nichtraucher-Clubs

1)
und ihres Fortbestands prazisiert werden . Um die Vielzahl

der dabei zu berucksichtigenden Aspekte einigermaGen Ober-

schaubar zu machen, wurden diese Modelle in Form von Schema-

zeichnungenchrgestellt, wie sie auf den folgenden Seiten zu

finden sind.

a) pie_glubgrundung im Dienste der Bildung einer gut-
----- ---I.----------i-------- ------- ---

integrierten informellen Gruppe

Wir sagten, daB die Zugeherigkeit zu einer wohlinte-

grierten Gruppe typisch ist fur den Jugendlichen. Wenn-

gleich auch seltener zu erwarten, so kann es doch sein,

daB ein Jugendlicher keiner solchen Gruppe angehart. Dies

ist der Ausgangspunkt fur das nachstehend beschriebene

2)
Modell . Der Hintergrund dazu: der Wunsch eines Jugend-

1)
Selbstverstandlich ist realiter mit einer Reihe von

Variationen dieser Modelle zu rechnen.

2)
Siehe dazu auch Darstellung D auf Seite 54
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MODELL EINER NRC-BILDUNG (VERSION I)

.,5 , ,
, i r -11

./1 1. 1 -1

YEAH informiert

uber NRC

.

YEAH reagiert positiv
Ein Jugendlicher A, der

und schickt etwas . keiner gutintegrierten
Gruppe angeh6rt,schreibt
an YEAH

Der Versuch der Bildung -- -- --- --

und sucht gleichzeitigeiner quasi-formellen
Zweckgemeinschaft als 4

unter seinen Bekannten

Ersatz fUr eine infor- K, R, Q, M, S, L, V usw.

NRC-Interessenten.
melle gutintegrierte
Gruppe findet statt.
A beansprucht die Rol-

le eines bUrokratischen

Fuhrers und entwickelt
- ein Programm mit Hilfe

der Vorschlage v. YEAH.
-

-

--
-
-

.-/ -
-

1- 0=-*-
-FDie Gruppenbildung wird begunstigf' ri)i -GruppenEildung wird Trachwert--1

|durch: | Idurch: 1
| o die Namensgebung    o den Wunsch nach einer informellen I
10 die Adoption gruppenspezifischer gutintegrierten Gruppe 1
i Zeichen | |

0 die Behauptungskampfe zwischen dem
 

Lo die gemeinsame Zielsetzung | burokratischen und einem charisma-

T -J 1
1

t ischen Flihrer

\ o die aufgabenbedingt geringe Kontakt 

\
| frequenz der Mitglieder ; dadurch I

\ I erschwertes Aufkommen von Sympathie 
 o das MiBverhaltnis zwischen aufgabe-

\
bedingt greaeren Aueenkontakten und |

\ geringeren Binnenkontakten der Mit-  
\ glieder und damit zusammenhangend  
\ die Unmaglichkeit der Gruppe, sich

 
\ zum Zwecke der Integrationsverstar-
\ kung zeitweilig von AuBenkontakten 1

\ ZU isolieren 1
\  o die Monothematik und Invarianz der  
\ Aufgabenstellung der Gruppe

\
lo die Angriffe auf die Gruppe von aus-|

\ L .Sen_
1--

-

J
; --

,, 4--
Der primare Wunsch des Initiators A und seiner Bekann-

ten nach einer informellen gutintegrierten Gruppe er-

fullt sich nicht. Die Schuld wird rationalisiert als

mangelnde Hil fe von YEAH, der unbewuSt die Vehiculum-

funktion zur Erreichung sozialrelevanter Ziele ubernahm.

1
D Nach einigen durch YEAH provozierten Versuchen fallt

t die Gruppe wieder auseinander.
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einer solchen gutintegrier-lichen -nennen wir ihn A -

ten Gruppe anzugeharen.

A wird also auf welchem Wege auch immer von YEAH Uber

die Maglichkeit informiert, einen Nichtraucher-Club zu

grunden, sieht darin die Chance, sich sozial zu profi-

lieren und schreibt deshalb an YEAH mit der Bitte um

Material der Nichtraucher-Aktion. Gleichzeitig sucht er

unter seinen Bekannten solche, die sich fUr einen Nicht-

raucher-Club interessieren kannten.

Damit macht A den Versuch, sich - unter dem Deckmantel

einer quasi-formellen Zweckgemeinschaft - mit gleich-

altrigen Jugendlichen zu umgeben und in der so geschaf-

fenen Gruppe die Rolle des FUhrers, der weitere Aktionen

einleitet und Uberwacht, zu Ubernehmen. Man entwickelt

unter Einbeziehung der inzwischen von YEAH gegebenen

Starthilfen ein Programm, man gibt sich einen Namen und

adoptiert maglicherweise gruppenspezifische Zeichen. Ein

Nichtraucher-Club besteht - oder steht wenigstens auf

dem Papier.

Da es nun aber einerseits das unbewuBte Ziel von A und

seinen Bekannten war, sich zu einer Clique, also einer

wohl integrierten informellen Gruppe zusammenzufinden

und andererseits aber soziale Strukturierungen dieser Art

fur den Jugendlichen, da typisch jugendgemaa, Prioritat

besitzen, kommt es innerhalb sehr kurzer Zeit zu ganz

bestimmten Verhaltensweisen, die dem Aufbau einer infor-

mellen Gruppe zwar nutzlich sind, der Durchsetzung der

Nichtraucher-Idee doch widersprechen.

So ubernahm A z.B. anfangs die Rolle eines sogenannten

burokratischen Fuhrers, also eines Fuhrers kraft seiner
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Funktion, ohne zu wissen, daB der charismatische FUh-

rer, der beliebte Flthrer, fur Jugendliche wesent lich

wicht iger ist. Behauptungskampfe in der Gruppe begin-

nen, weil andere Jugendliche die Rolle des charismati-

schen Fithrers zugesprochen bekommen oder in Anspruch

nehmen. Derartige soziale Auseinandersetzungen jedoch

erschweren das Zustandekommen eines engen Binnenkontakts,

wie er fur den Bestand einer Gruppe von Jugendlichen,

also eher einer informellen Gruppe, lebensnotwendig ist.

Hinzu kommt, daB die Intention der kunstlich geschaffenen

Gruppe, namlich das Weitertragen der Nichtraucher-Idee,

der Entstehung einer wohlintegrierten Gruppe widerspricht.

Denn es ist die Voraussetzung fur das Entstehen einer

solchen GruPpe, daB sie zunachst einmal durch eine Phase

der Isolierung von der AuGenwelt geht, damit sie eine

Rollenstruktur gewinnen kann, um ihre besonderen Ziele

Uberhaupt in Angriff nehmen zu kannen. Dafur jedoch ha-

ben A und seine Kameraden - uberzeugt vom Erfolg ihrer

Absicht - sozusagen keine Zeit. Die Folge davon: die

Integrationsstarke der Gruppe bleibt aufgrund der durch

die Aufgabenstellung der Gruppe bedingten hohen Zahl von

AuBenkontakten gering; und wenn der Binnenkontakt auf

das Dichteniveau des AuBenkontakts herabsinkt, splittert

sich die Gruppe auf.

Des weiteren gefahrdet die Gruppe und damit den Nicht-

raucher-Club die Tatsache, daB A und seine Bekannten

sehr bald nicht nur die Monothematik und Invarianz der

Aufgabenstellung des Nichtraucher-Clubs erkennen, sondern

auch einsehen mussen, wie schwer es doch ist, das einmal

gewahlte Programm durchzufuhren. Eine Schwachung der Uber-

zeugung vom Erfolg der Gruppe reduziert namlich nicht nur

deren Leistungs- und Durchhaltefahigkeit, sondern geht
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zweifellos auch auf Kosten der fur die Existenz der

Gruppe notwendigen Integrationsstarke.

Und schliealich kammen noch die Angriffe auf die Gruppe

von auSen hinzu. Sei es nun, daB andere Jugendliche in

den Mitgliedern des Nichtraucher-Clubs eine Art Sektie-

rer sehen, sei es, dan man sie pharisaischer Verhaltens-

weisen verdachtigt, der Effekt ist der gleiche und kei-

nesfalls dem Bestand der Gruppe zutraglich.

Damit aber erfullt sich der primare Wunsch des Gruppen-

initiators A und seiner Bekannten nach einer informel-

len gutintegrierten Gruppe nicht. Die Krafte lassen

nach, und die Zeit ist abzusehen, da die Gemeinschaft

dieser Jugendlichen, zumindest aber der Nichtraucher-

Club, wieder auseinanderfallt.

Was bleibt, ist die Grundung des Nichtraucher-Clubs, die

ja Ersatzfunktion zur Erreichung sozial relevanter Ziele

Ubernommen hatte, ein Gefilhl sozialen Versagens, also

ein SchuldgefUhl, welches rationalisiert wird als man-

gelnde Hilfe von YEAH. Die YEAH-Gruppe wlrd als agent

provokateur entlarvt, die Nichtraucher-Idee ad acta

gelegt.

b) Die ClubgrUndung im Dienste des Rollengewinns eines

Mitglieds einer gutintegrierten informellen Gruppe

1)
Ein zweites typisches Modell fur die Grundung und Genese

eines Nichtraucher-Clubs nimmt seinen Anfang bei einem

Mitglied einer bereits bestehenden wohl - integrierten

siehe dazu auch Darstellung E auf Seite 58
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Darstellung E

| YEAH informiert

L uber NRC

Diskussion mit den

Gruppenmitgliedern
A, B, C und D

 ein Mitglied mit

Fuhrerrolle (A oder B)
Ubernimmt die Aktivitat

Y

ein Mitglied F ohne

spez. Rolle in einer

bestehenden Gruppe

9.

Diskussion mit einem  
Mitglied reziproker  
|Wahl E Uber d. Thema  

9. ''

Die Dynamik der Vornahme, positiv verstarkt durch die |
Reaktion von YEAH, drangt nach Realisation des Zieles.

Anfangserfolge entspr. nicht d.Uberzeugungsintensitat.

Die Gruppe verzichtet zu Gunsten ihres Fortbestandes

auf eine Intensivierung ihrer Bemlhungen und rationa-

lisiert ihr Versagen als mangelnde Hilfe von YEAH.

1
-1

Ektm

MODELL EINER NRC-BILDUNG (VERSION II)

1

i
YEAH reagiert positiv  

F oder E oder Spezia-  

und schickt etwas
listen ubernehmen den |
Kontakt zu YEAH

. 1
Entwicklung d.Vornahme
und der ijberzeugung v.

Erfolg der Absichten
-- -- --

die Gruppe erlebt die

positive Verstarkung
ihrer Vornahme

Die Gruppe erlebt (unbewuBt) ihre Existenzgefahrdung:
o weil die Zielsetzung starkere AuGenkontakte notwen-

dig macht, die die Dichte des Binnenkontakts (Inte-
grationsstarke) bedrohen und

0 weil das Ausbleiben des erwarteten Erfolges die

Selbstuberzeugung der Gruppe schwacht, was ebenfalls

die Integrationsstarke bedroht und gleichzeitig die

Leistungs- und Durchhaltefahigkeit reduziert.

o Hinzu kommen die Angriffe auf die Gruppe von auBen,
die aufgrund der Zielsetzung nicht durch eine star-

kere Binnenstrukturierung bewaltigt werden kennen.

  Nach einigen durch YEAH provozierten Versuchen wird

  die Zielsetzung aus dem "Programm" gestrichen.
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Gruppe, und zwar einem Mitglied - nennen wir es F -

welches bei der Rollenspezialiserung dieser Gruppe noch

keinen Platz gefunden hat. F ist also ein Jugendlicher,

dem in der Gruppe nicht viel zu sagen zusteht, in der

"Hackordnung" der Gruppe eine untere Posit ion einnimmt

und - im Soziogramm der Gruppe - evtl. nur Uber einen

Partner reziproker Wahl verfugt.

F hert nun Ober YEAH von der Maglichkeit, einen Nicht-

raucher-Club zu grunden und betrachtet dies als seine

soziale Chance. Nach der vertraulichen Diskussion mit

einem Freund tragt er den Gedanken einer Clubgrundung -

wohlgemerkt: innerhalb der bereits bestehenden infor-

mellen Gruppe - den Mitgliedern dieser Gruppe vor. An-

genommen nun, die Idee wird nicht sofort mit was auch

immer fur Begrundungen verworfen: die Aktivitat fur

alle weiteren Unternehmungen bleibt nicht bei F, sondern

wird diesem von einem Fuhrer der Gruppe aus der Hand ge-

nommen. Dem Initiator des Nichtraucher-Clubs bleibt es

bestenfalls Uberlassen, den Kontakt zu YEAH herzustel-

len und aufrecht zu erhalten, aber alle anderen Verant-

wortungen werden von jenen Mitgliedern in Anspruch ge-

nommen, die dafur aufgrund bereits zu frilheren Zeiten

erfolgter Rollenspezifizierungen pradestiniert sind.

Immerhin, die gut integrierte Gruppe ist somit vom

Nichtraucher-Gedanken infiziert und entwickelt im Be-

wuatsein ihrer Leistungsstarke und in der Uberzeugung

vom Erfolg der Absichten ein Programm. Sie nimmt sich

etwas vor und findet sich in dem Moment in ihrer Vor-

nahme bestarkt,in dem das von YEAH angeforderte Material

eintrifft. Sie nimmt das neugesteckte Ziel in Angriff -

und das ist der Beginn ihrer Krise.
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Auch hier muB namlich davon ausgegangen werden, daS

Gruppen, die auf ihren Fortbestand bedacht sind, sich

anbahnende AuBenkontakte als gefahrlich empfinden.

Diese AuSenkontakte sind jedoch notwendig zur Verwirk-

lichung der Idee des Nichtraucher-Clubs. Man sieht sich

nicht nur gezwungen, zum Zwecke der Missionierung von

gelegentlichen und starken jugendlichen Rauchern inten-

sive Kontakte auBerhalb der Gruppe zu pflegen, sondern

sogar "fremden" Jugendlichen die Turen der eigenen Grup-

pe zu affnen. Eine Schwachung der ehemals hohen Dichte

des Binnenkontakts der Gruppe zeichnet sich ab; und da

es informellen Gruppen von Jugendlichen nicht gegeben

ist, das Differential zwischen Binnen - und AuSenkontakt

kUnstlich groB zu halten, bahnt sich damit die Gefahr

des Gruppenverfalls an.

Verstarkt wird die Krise der ehemals wohlintegrierten

Gruppe durch das Ausbleiben des mit hohen Erwartungen

antizipierten Erfolges der Nichtraucher-Aktionen. Die

Selbstuberzeugung der Gruppe wird dadurch geschwacht,

-- , und im Zusammenhang mit den wie bereits beschriebenen

Angriffen auf die Gruppe von auBen kommt es zu einem

Interessenskonflikt, der nur in einer Weise gelast wer-

den kann: die Gruppe verzichtet zugunsten ihres Fortbe-

standes auf eine Intensivierung ihrer Bemuhungen in Sa-

chen "Nichtrauchen" und rationalisiert ihr Versagen als

mangelnde Hilfe von YEAH. Die Zielsetzung der Nichtrau-

cher-Idee wird aus dem Programm gestrichen, der Nicht-

raucher-Club hart auf zu sein.
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c) Die Clubgrundung als Programmerweiterung einer

formellen oder formell-determinierten Gruppe

Der Ausgangspunkt fur die Grundung eines Nichtraucher-

1)
Clubs, wie er durch das dritte typische Modell be-

schrieben werden soll, ist nun ganz anderer Art, und

zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen namlich ist der

Initiator der bUrokratische und/oder charismatische

Fuhrer einer formellen oder formell-determinierten Grup-

pe, wie wir sie beispielsweise in jugendlichen, in kon-

fessionellen Vereinigungen usw. finden, und zum anderen

hat ein insofern speziell determinierter Nichtraucher-

Club am ehesten Uberlebenschancen.

Formelle oder quasi-formelle Mitgliedergruppen massen

namlich nicht zwangslaufig auch Bezugsgruppen sein, mit

denen sich ihre Mitglieder weitgehend identifizieren.

Anders ausgedrUckt: die Gefahr gruppenbedrohender Kon-

flikte ist bei bloBen Mitgliedergruppen wesentlich ge-

ringer als bei Bezugsgruppen, wie sie informelle wohl-

integrierte Gruppen darstellen. Eine formelle Mitglie-

dergruppe kann es sich eher leisten, neue Zielsetzungen

in ihr Programm aufzunehmen und m6glicherweise daran zu

scheitern.

So einfach, wie nun in diesem Modell die Dinge liegen,

so einfach vollzieht sich hier auch die Grundung eines

Nichtraucher-Clubs. Der FUhrer einer Jugendgruppe dis-

kutiert das Angebot von YEAH mit Mitgliedern seiner Grup-

pe und fordert, sofern die Diskussion im Sinne der Idee

siehe dazu auch Darstellung F auf Seite 62
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1,2,1-3 Lt,11 Ul,16 r

H 4---- oder charismatischen

MODELL EINER NRC-BILDUNG (VERSION III)

YEAH informiert

Uber NRC

1 I

Der Fuhrer diskutiert den burokratischen und/
die Offerte von YEA

mit (ausgewahlten)Mit- Fithrer einer formellen

gliedern der Gruppe und oder formell-determinier-

schreibt nach Uberpru- ten Gruppe (Jugendgruppe)
YEAH reagiert positiv

4und schickt etwas
fung der Interessensla-

ge an YEAH.

Einige Mitglieder der

Gruppe nehmen nach Pru-

fung der von YEAH Uber-

lassenen Unterlagen die

r Zielsetzung auf und ord-

nen sie in die Hierar-

chie der bestehenden

Aufgaben der Gruppe ein.

II

 
Die Gruppe reagiert von Fall zu Fall und auf AnstoB

von YEAH durch Aktualisierung dispositiv angelegter
* Bereitschaften, Maglicherweise Ubernimmt dabei YEAH

* die Vehiculum-Funktion zur Bildung von Methastasen

der bestehenden Jugendgruppe.
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positiv verlauft, erst einmal Material an. Die YEAH-

Gruppe schickt etwas, und anhand der nun vorliegenden

Unterlagen wird das Thema Nichtraucher-Club erneut dis-

kutiert. Man entscheidet sich eventuell dafur, einen

solchen Club zu grunden und ordnet die damit verbunde-

nen Aufgaben in die Hierarchie bestehender Aufgaben der

formellen Gruppe ein.

Maglicherweise entwickeln sich im Zuge spezifischer Rol-

lenverteilungen nun Untergruppen innerhalb der von der

Mitgliedergruppe gesetzten Grenzen oder die gesamte Grup-

pe stellt sich - zeitweilig - als Nichtraucher-Club dar.

Wie aber auch immer, die Bewaltigung der nun folgenden

Aufgaben bleibt eine Zielsetzung unter anderen, wird mit

Vernunft und weniger mit emotionalem Engagement geregelt,

bletbt weitgehend ichfern.

Die Idee findet man zwar gut - und vielleicht geh5rt es

auch zum generellen Programm der Gruppe, Gutes zu tun -

aber im Grunde genommen versteht sich der so entstandene

Nichtraucher-Club lediglich als ausfUhrendes Organ der

YEAH-Gruppe. Das bedeutet, man steht mit seiner Bereit-

schaft, fur das Nichtrauchen etwas zu tun, sozusagen

Gewehr bei FuB und reagiert von Fall zu Fall auf AnstoB

von YEAH, die eigene Initiative bleibt jedoch stark re-

duziert. Man versteht sich als AuBenstelle von YEAH,

stellt die Leistungsmaglichkeiten der eigenen Gruppe zur

Verfugung und nimmt Anregungen der YEAH-Gruppe gleicher-

maSen lassig wie willig auf.

39-m
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3. Anmerkungen

Sofern man also den Gedanken der Grandung von Nichtrau-

cher-Clubs weiter verfolgt, ist davon auszugehen, dae

die Chancen dafur am ehesten in der Kommunikation mit

formellen und formell-determinierten Gruppen liegen.

Voraussetzung dafur ist jedoch der Einsatz von maBgeb-

lichen Aktivitaten seitens der YEAH-Gruppe. Nichtraucher-

Clubs hingegen, die aus informellen wohlintegrierten

Gruppen entstehen, werden weder die Funktion einer missio-

narischen Tatigkeit fur 1Mngere Zeit zu ubernehmen geeig-

net sein, noch als generelle Reprasentanten der Aktuali -

tat des Themas Nichtrauchen fur Jugendliche. Denn, sofern

sich auch nichtrauchende Mitglieder informeller Gruppen

maglicherweiss recht leicht an diesem Thema entzlinden,

der Bestand von ihnen initiierter Nichtraucher-Clubs kann

nach allen Erkenntnissen der Gruppendynamik immer nur von

kurzer Dauer sein.

000
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D. DIE ERGEBNISSE DER ERFOLGSKONTROLLE DER YEAH-NICHTRAUCHER-KAMPAGNE

Bei den nun folgenden Ausfithrungen handelt es sich um die Beschrei-

bung jener Daten, die zur Kontrolle des Erfolges der Nichtraucher-

Kampagne erhoben worden sind. Aus Grunden der besseren Uberschaubar-

keit der Ergebnisse werden wir uns dabei auf die Darstellung generell

wichtiger Punkte und wesentlicher Einzelheiten beschranken. Kleinere

Details bitten wir aus den Tabellen im Anhang zu entnehmen.

I. Vorbemerkungen zur Statistik

Die Ergebnisse der Werbeerfolgskontrolle mussen auf dem Boden der

demographischen Daten der Befragten sowie ihren fur den Bereich

Rauchen/Nichtrauchen relevanten Merkmalen gesehen werden. Eine

kurze Schilderung diesbezliglicher Ermittlungen sei deshalb voran-

gestellt.

1. Die soziodemographischen Daten der Befragten

Obwohl bereits in den Vorbemerkungen zum Aufbau der Untersu-

chung beschrieben, werden die soziodemographischen Daten der

im Rahmen der Untersuchung zur Werbeerfolgskontrolle befrag-

ten Personen hler noch einmal skizziert. Geschlecht, Alter,

Schulbildung und im Haushalt wohnende Personen sowie der

BRAVO-Lesertyp wurden durch Quotenvorgaben bestimmt. Sie spie-

geln somit keine reprasentative Verteilung wider.

3/4 der insgesamt 1000 befragten Jugendlichen waren mannlich,

1/4 war weiblich. Die Altersgruppen von 14, 15, 16 und 17 Jah-

ren waren zu je 1/4 auf die Gesamtmasse verteilt. Etwa je 1/3

T-n
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der Jugendlichen geharte zu Haushalten mit 3, 4 oder 5 und

mehr Personen.

Der Besuch von Volksschulen, Mittel- bzw. Oberschulen und

Berufsschulen wurde im gleichen Verhaltnis berucksichtigt.
1)

Die Gesamtstichprobe bestand zur Halfte aus Kernlesern von

BRAVO, zur Halfte aus solchen Jugendlichen, die BRAVO entwe-

der nur gelegentlich oder gar nicht lesen.

Die Art und Anzahl der Geschwister der zu Befragenden war

nicht als Quotierungsmerkmal vorgegeben. Der Anteil von Ju-

gendlichen mit Geschwistern lag bei nahezu 75 %. Hinsichtlich

der Unterscheidung von Schwestern und Brudern fanden wir an-

nahernd gleiche Verhaltnisse. Der Anteil jener Befragten,

deren Geschwister altersmaBig ebenfalls zur Stichprobe hatten

gehdren kennen (14 bis 17 Jahre), lag bei etwa 25 %.

Eine Quotierung nach der Zugehbrigkeit der Befragten zu sozia-

len Schichten war nicht vorgesehen. Gemessen am Beruf threr

Vater kannen wir doch hier von einer Verteilung ausgehen, die

der eines reprasentativen Querschnitts nahe kommt.

43 % der Befragten waren Mitglieder von Vereinen und/oder

organisierten Jugend- und Freizeitgruppen. Die Uberwiegende

Mehrzahl geharte zu Sportvereinen.

(siehe dazu Darstellung A auf Seite 7 und Tabellen 1 und 2)

1)
Jugendliche, die 9 bis 12 Ausgaben der letzten

3 Monate gelesen haben.
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2. Merkmale der Befragten, relevant fur den Bereich

Rauchen/Nichtrauchen

65 % der Befragten waren starke Raucher (uber 20 Zigaretten

pro Woche) oder gelegentliche Raucher (bis 20 Zigaretten
1)

pro Woche) . Die starken Raucher rekrutierten sich vorwie-

gend aus den 16- bis 17-jahrigen, die gelegentlichen Raucher

wurden eher bei den jungeren Jahrgdngen aufgefunden.

Generell handelte es sich bei den sehr starken Rauchern

(uber 60 Zigaretten pro Woche) um Berufsschuler, wahrend die

"Selten-Raucher" (bis 7 Zigaretten pro Woche) vorwiegend

Grundscholer und Mittel- und Oberschaler waren. Die Hehe der

Frequenz des Zigarettenkonsums kann als den mannlichen Jugend-

lichen direkt und den weiblichen Jugendlichen umgekehrt propor-

tional bezeichnet werden. 96% aller Raucher bevorzugten Zigarettsn.

Bemerkenswert ist schlieelich ein Blick auf die Rauchgewohn-

heiten der Eltern der befragten Jugendlichen. Von 59 % der

Jugendlichen rauchten die Vater, von 29 % der Jugendlichen

die Mutter. Die Chance, einen nichtrauchenden Jugendlichen

anzutreffen, war dann heher, wenn mindestens ein Elternteil,

namentlich die Mutter, nicht rauchte. Jugendliche Nichtrau-

cher wurden zu 80 % aufgefunden in Familien, in denen die

Mutter nicht rauchte, und in 44 % dieser Falle rauchte auch

der Vater nicht.

1)
Diese Kategorisierung wurde nachtraglich anhand der
erhobenen Daten festgelegt.

mam
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Anders ausgedrUckt: sofern die Mutter raucht, ist die Wahr-

scheinlichkeit heher, daa auch der Sohn oder die Tochter

rauchen, wobei gleich anzumerken ist, daB in diesen Fallen

die Jugendlichen auch fruher zu Rauchern werden. Die Tat-

sache, daB die Mutter raucht, ist somit fur die diesbezug-

liche Konditionierung der Kinder ausschlaggebender als die

Rauchgewohnheit des Vaters. Einen groben liberblick gibt

nachstehende Tabelle:

14- bis 17-jahrige
Jugendliche

Vater raucht

Vater raucht nicht

Mutter raucht

Mutter raucht nicht

(siehe dazu Tabellen 3 bis 8)

starke

Raucher

%

63

29

36

57

Nicht-

raucher

%

56

44

22

79

II. Die Bekanntheit von WerbemaBnahmen fur das Nichtrauchen

1. Die Erinnerung an WerbemaBnahmen und Argumentationen fur

das Nichtrauchen mit Bezug auf unterschiedliche Medien

Nahezu unabhangig von den soziodemographischen Merkmalen der

14- bis 17-Jahrigen kannen sich 84 % daran erinnern, irgend-
1)

wann und irgendwo MaBnahmen gegen das Rauchen und fur das

1)
Wenn im folgenden von MaGnahmen oder Werbemaanahmen fur

das Nichtrauchen oder gegen das Rauchen die Rede ist, sind

damit diesbezilgliche Unternehmungen im weitesten Sinne ge-
meint einschlieBlich Publikationen in Zeitungen und Zeit-

schriften, Vortrage, Filme usw.

1

1
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Nichtrauchen begegnet zu sein. Bezogen auf die unterschied-

lichen Medlen steht an erster Stelle mit 48 % das Fernsehen,

gefolgt von Jugend-Zeitschriften wie z.B. die BRAVO, die

von 30 % der Jugendlichen ala Medium fur Nichtraucher-Werbung

erinnert werden.

Es ist jedoch hierbei zu berucksichtigen, daB dieser hohe

Prozentsatz ganz gewia von der Quotierung zur Auswahl der Be-

fragten bestimmt wurde. Wir erinnern daran: 50 % der zu be-

fragenden Jugendlichen waren regelmaBige Leser von BRAVO.

Wiederum bedeutsam ist hingegen die Tatsache, daB sich die

Halfte der regelmaaigen BRAVO-Leser, und zwar namentlich die

alteren, daran erinnert, in Jugend-Zeitschriften Werbung fUr

das Nichtrauchen gesehen zu haben.

An dritter Stelle - und dies ist wieder realistisch zu betrach-

ten - stehen mit 27 % aller Falle erinnerte Artikel in Zei-

tungen oder Illustrierten. Der Rundfunk als hier relevantes

Medium spielt hingegen keine so bedeutende Rolle, er wird

von 12 % der Jugendlichen in diesem Zusammenhang genannt.

Als ganz wesentlich ist zu bemerken, daS sich immerhin 25 %

der Jugendlichen an Posters erinnern, mit denen gegen das

Rauchen geworben wurde. Und dabei handelt es sich eher noch

um starke und gelegentliche Raucher, die darauf zu sprechen

kommen.

Fassen wir alle erinnerten Medien einschlieBlich der Wandzei-

tungen am schwarzen Brett (11%), der Vortrage (8%), der

Broschuren und Heftchen (7%), der Schalerzeitschriften

(6%), der Flugblatter oder Handzettel (6%) usw. zusam-

men, dann ist davon auszugehen, daa jene Jugendlichen, die

sich an WerbemaBnahmen fUr das Nichtrauchen erinnern, im Durch-

schnitt auf etwas mehr als zwei unterschiedliche Medien Bezug

nehmen.

33111
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Die Erinnerungen an WerbemaGnahmen und ihre Argumentationen

fur das Nichtrauchen sind insgesamt gesehen unglaublich

reichhaltig. Zwar geben nahezu 20 % aller Jugendlichen, die

sich an solche Werbemaanahmen gleich welcher Art erinnern

kannen, an, keine Details daruber zu wissen, aber diejenigen

80 % der Jugendlichen, die hier Einzelheiten zu erinnern ver-

magen, gehen in den meisten Fallen auf viele Details ein.

Und nicht nur, daB dabei nahezu alle auf die gesundheitsscha-

digende Wirkung des Rauchens (generelle Gesundheitsschadlich-

keit, Entstehung von Krebs, schlimme Folgen, verringerte

Lebenserwartung usw.) ganz allgemein eingehen, sie greifen

bei ihren diesbezUglichen Erinnerungen auch auf eine unwahr-

scheinlich hohe Vielzahl von unm6glich kategorisierbarer

Einzelheiten zuruck.

Deshalb wollen wir uns im nachsten Kapitel lediglich auf die

Nennung solcher Einzelheiten beschranken, die mit Sicherheit

oder mutmaBlich Aktionen der Anti-Raucher-Kampagne wider-

spiegeln.

(siehe dazu Tabellen 17 bis 20)

2. Die Erinnerung an Argumentationen fUr das Nichtrauchen

unter besonderer BerUcksichtigung spezifischer Argumente
der Anti-Raucher-Kampagne

Die graate Kategorie der Erinnerungen an spezifische Details

der Anti-Raucher-Kampagne wird bestimmt durch die Nennungen,

die sich auf den Slogan "Der neue Trend - No smoking, please"

beziehen. 13 % aller Jugendlichen (also 16 % derjenigen, die

sich an WerbemaBnahmen fUr das Nichtrauchen erinnern), wissen

diesen Slogan zu nennen. Er wurde vorwiegend gefunden in Ju-

gendzeitschriften wie z.B. der BRAVO, man kennt ihn aber auch

aus dem Fernsehen, und 3 % der Jugendlichen beziehen sich bei

r(&,p
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ihrer Erinnerung an diesen Slogan auf Posters. Zeitungen,

Wandzeitungen, Schalerzeitschriften, Flugblatter usw. spie-

len hingegen als erinnerte Medien dieses Slogans eine nur

untergeordnete Rolle.

Weitere Details finden wir, wenn wir speziell auf die ein-

zelnen Medien Bezug nehmen. Von jenen Jugendlichen, die sich

daran erinnern, im Fernsehen Nichtraucher-Werbung gesehen zu

haben (421 = 100 %), nehmen etwa 6 % auf jenen Film Bezug, in

dem gezeigt wurde, wie Kinder alles, also auch das Rauchen,

von Erwachsenen lernen, und 4 % geben an, hier etwas gesehen

zu haben zum Thema "Zigaretten - Sarg", also in etwa ver-

gletchbar dem Poster "Asche zu Asche".

12 % jener Jugendlichen, die sich an Nichtraucher-Werbung im

Radio erinnern (107 = 100 %), beschreiben Argumente, die

ebenfalls aus der zur Diskussion stehenden Anti-Raucher-Kam-

pagne herruhren kennten, numlich Antworten auf das Angebot

einer Zigarette wie beispielsweise "Nein, danke, ich werfe

mich lieber vor den Zug". Nahezu 5 % dieser Jugendlichen

dieser Gruppe geben daruber hinaus an, im Radio etwas uber

Nichtraucher=Clubs gehart zu haben.

24 % aller Jugendlichen, die sich an Nichtraucher-WerbemaB-

nahmen erinnern konnten, nehmen dabei Bezug auf Zeitungen

und Zeitschriften. Von diesen aber gehen nur wenige auf ver-

mutlich spezifische Argumentationen der Nichtraucher-Kampagne

ein. In absoluten Zahlen: 13 Jugendliche nennen hier Anzei-

gen, in denen vom Anti-Raucher-Schnuller die Rede war, 6 Ju-

gendliche sprechen vom Nichtraucher-Club. Hinzu kommen einige

wenige, die sich z.B. an den Slogan "Wenn sie raucht, kann

sie nicht klissen" erinnern wollen oder an eine Anzeige, in

0
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der unter dem Slogan "Das ist alles, was Ubrig bleibt" ein

Zigaretten-Stummel gezeigt wird.

Der Vermittlung von Argumenten der Nichtraucher-Kampagne

Uber die oben genannten Medien ist nun der Erfolg eher ju-

gendgemMBer Medien gegenuberzustellen. Dabei zeigt sich ein

etwas besseres Bild. Etwa die Halfte jener Jugendlichen, die

die Zeitschrift BRAVO regelmaBig lesen, erinnern sich daran,

darin WerbemaBnahmen fur das Nichtrauchen gefunden zu haben.

Etwa 25 % dieser Jugendlichen (263 = 100 %) wissen hier den

Slogan "Der neue Trend - No smoking, please" zu nennen, etwa

ebenso viele erinnern sich an Anzeigen zur Aktion "TREFF" und

1)
etwa 1/5 erinnert sich spontan, daB in BRAVO Uber Nicht-

raucher-Clubs oder Nichtraucher-Treffen berichtet wurde.

Insgesamt ist die Zahl der Angaben, die sich auf diesbezug-

liche WerbemaGnahmen in der Zeitschrift BRAVO beziehen,

recht hoch und strukturell sehr vielseitig. Abzliglich jener

etwa 10 % der Jugendlichen, die ihre Erinnerungen an Nicht-

raucher-Maanahmen in BRAVO nicht spezifizieren kannen, ver-

mag jeder Jugendliche, der auf BRAVO Bezug nimmt, im Durch-

schnitt 1 oder 2 spezielle Angaben Uber darin gefundene

Informationen zu machen.

1)
also 10 % der BRAVO-Kernleser

Rgm
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0
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Die Jugendlichen, die Uber Wandzeitungen am schwarzen Brett,

Schulorzeitschriften und Flugblatter oder Handzettel Infor-

mationen gefunden haben, machen etwa 1/5 der Gesamtstich-

probe aus. Ebenso wie jene, die sich auf die Zeitschrift

BRAVO beziehen, kennen diese Jugendlichen dabei recht genaue

Angaben uber Argumentationen gegen das Rauchen und fur das

Nichtrauchen machen, die sie durch diese Medien aufgenommen

haben.' Aber auch deren spezifische Erinnerungen sind glei-

chermaGen differenziert wie weitgehend losgelest von der zur

Diskussion stehenden Anti-Raucher-Kampagne.

(siehe dazu Tabellen Nr. 21 bis 26)

3. Die Erinnerung speziell an die Posters "Asche zu Asche"

und "Katzen"

Ganz eindeutige Angaben werden diesbezuglich nur dann gege-

ben, wenn sich die Jugendlichen an Werbemittel erinnern, die

speziell im Rahmen der Anti-Raucher-Kampagne prasentiert

worden sind, wie z.B. die Posters, auf die etwa 1/4 all jener

Jugendlicher Bezug nehmen, die s ich Uberhaupt an WerbemaGnah-

men fur das Nichtrauchen erinnern kannen (222 von 837). Set-

zen wir die 222 Jugendlichen = 100 %, dann ist von etwa 50 %

dieser Jugendlichen zu sagen, daS sie sich an das Poster

"Asche zu Asche" erinnern und etwa 10 % an das Struwwelpeter-

Poster "Katzen". Solche Poster hat man namentlich bei Freun-

den gesehen oder in der Schule

(siehe dazu Tabellen Nr. 28 und 29)
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4. Die Erinnerung speziell an die Anzeigen der Action-

Treff-Kampagne

Unmittelbar in den Wochen vor der Befragung waren in der

BRAVO drei Anzeigen fur die Action-Treff-Kampagne geschaltet.

Wenn man diesen Befragungs-Zeitpunkt berucksichtigt sowie

die Tatsache, daa die Halfte der Befragten Kernleser der

Zeitschrift BRAVO waren, dann kann dieser Kampagne nur wenig

Prasenz attestiert werden. Anzeigen dieser Art wurden nam-

lich nachweislich nur von 64 Jugendlichen spontan erinnert,

das sind etwa 25 % jener, die in ihren Erinnerungen an Nicht-

raucher-Werbung auf BRAVO Bezug nehmen. Und es muB hinzuge-

fligt werden, daB man - die Bekanntheit dieser Anzeigen vor-

ausgesetzt - der Aktion nur wenig Interesse entgegengebracht

hat. Lediglich sieben der regelmaBigen BRAVO-Leser bezeich-

neten die Action-Treff-Kampagne als besonders interessant im

Rahmen der Problematik des Nichtrauchens.

Hinzuzufugen ware noch folgendes: Wenn diese Anzeigen den

Jugendlichen vorgelegt werden, geben immerhin 54 % von ihnen

an, die eine oder andere davon gesehen zu haben. Das ist -

gemessen am generellen Wiedererkennungswert einmal geschal-

teter Anzeigen - ein sehr guter Wert, es darf jedoch hier

nicht vergessen werden, daB 50 % der befragten Jugendlichen

Kernleser der BRAVO waren, also "regelmaBige" Leser des Werbe-

tragers fur diese Anzeigen. Ein haherer Bekanntheitsgrad der

Anzeigen laSt sich bei jungeren, bei Grundschalern und bei

gelegentlichen Rauchern finden.

(siehe dazu Tabellen Nr. 17, 28 und 30 bis 32)
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5. Zusammenfassung

Es kann davon ausgegangen werden, daB die uberwiegende Mehr-

heit der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen, Uber was ·fUr

Medien auch immer, mit Argumentationen gegen das Rauchen und

fUr das Nichtrauchen konfrontiert worden sind. Man kann des

weiteren davon ausgehen, daB nahezu alle Jugendlichen auch

auf diese Weise vieles und zum Teil auch sehr Anschauliches

Uber die Schadlichkeit des Rauchens erfahren haben.

Generell gilt fur die Erinnerung derartiger Werbemaanahmen:

die gedankliche Speicherung von Argumenten und Gegenargumen-

ten ist um so weniger allgemein und um so differenzierter,

je zielgruppenspezifischer die Medien sind, uber die argu-

mentiert wird. Die Auswahl jugendgemaBer Medien ist ganz

eindeutig die beste der Maglichkeiten, um dem Jugendlichen

mehr zu vermitteln als nur die ohnehin bekannte Tatsache,

da8 das Rauchen schadlich ist.

SchlieBlich ist anzumerken, daB Jugendliche, die wir als

starke Raucher bezeichneten, nicht nur Uber ebenso viel Wis-

sen zum Thema Rauchen/Nichtrauchen verfugen wie die nicht -

rauchenden Jugendlichen, sondern - das zeigt sich als Ten-

denz - mehr Detailwissen gegenwartig haben. Eine Interpreta-

tion dieser Tatsache ist mit dem Ruckgriff auf unsere frithe-

ren Ausfuhrungen maglich. Fur die jugendlichen Raucher ist

die Aufmerksamkeitsspannung gegenuber MaBnahmen, die ihren

Lustgewinn bedrohen, haher; aber damit ist keinesfalls ge-

sagt, daB mit der BewuBtmachung von Argumenten gegen das

Rauchen die Diskussion des Themas einsetzt.

0
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Insgesamt kann - gemessen an der Prasenz von Anti-Raucher-

MaBnahmen - der spezifischen Anti-Raucher-Kampagne der

BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLKRUNG kein nachhal-

tiger Erfolg bescheinigt werden. Unabhangig von den aus an

fritherer Stelle beschriebenen Grunden ist zu vermuten, daB

die spezifischen Aktionen der Anti-Raucher-Kampagne im Umfeld

allgemein bewuBter, publikatorischer und werblicher Maanahmen

keine Pragnanz gewinnen konnten. Das Verhaltnis zwischen

generellen Argumentationen dieser Art und den speziellen

Unternehmungen der Anti-Raucher-Aktion ist zu groB, als daa

letztgenannte MaBnahmen die Chance haben, im Erlebnisfeld

der Jugendlichen als etwas Besonderes, Aufmerksamkeit ver-

dienendes realisiert zu werden. Als einer der Grunde dafur

mun wohl auch das bezeichnet werden, was im nachsten Kapitel

zu beschreiben ist: die mangelnde Pragnanz des besonderen

Adressaten der Anti-Raucher-Kampagne.

III. Vorstellungen und Wissen Uber YEAH und seine Aktivitaten

1. Die Bedeutung des Wortes YEAH

71 % der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen glauben zu wissen,

was das Wort YEAH bedeutet und 25 % k6nnen sich unter diesem

Begriff zumindest etwas vorstellen. In erster Linie verbindet

man damit jedoch Bedeutungsgehalte aus dem Bereich "Beat,

Musik, Lieder, Songs" oder man denkt an die Beat les, deren

einer Film wohl einen Titel trug, in dem das Wort YEAH vor-

kam. DarUber hinaus erinnert der Begriff stark an ein ameri-

kanisches oder englisches "Ja" oder an einen Ausruf, ein Pop-

oder Modewort.
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Die Angaben uber das Wissen oder die Vorstellungen daruber,

daB das Wort YEAH der Name fur einen Nichtraucher-Club, spe-

ziell den YEAH-Club ist, ist demgegenuber gering. Obwohl je-

der Jugendliche im Durchschnitt zwei Angaben zum Bedeutungs-

gehalt des Wortes YEAH macht, beziehen sich lediglich nur

15 % aller Angaben darauf, daB es sich hierbei um die Bezeich-

nung fur einen Nichtraucher-Club handelt. Es muS also rein

rechnerisch davon ausgegangen werden, daB nur etwa 7 % aller

Jugendlichen wissen, was sich hinter dem Begriff YEAH ver-

birgt. Und tatsachlich geben auch - Ober die Existenz eines

Nichtraucher-Clubs dieses Namens informiert - lediglich 9 %

der Jugendlichen an, davon gewuBt zu haben.

(siehe dazu Tabellen Nr. 33 und 34)

2. Die Kommunikation mit dem YEAH-Club

Die nachstehenden Ausflthrungen beziehen sich also auf jene

9 % aller Jugendlichen (n = 86), die von YEAH, dem YEAH-Club,

bereits gehart hatten. Wie nun haben diese Jugendlichen rea-

giert auf die Information, daB es einen YEAH-Club gibt, der fur

die Nichtraucher eintritt und versucht, die Raucher von ihrer

Gewohnheit abzubringen? Die nachstehende ijbersicht gibt dar-

Uber AufschluS.

Es wurde nichts unternommen

0 da man sowieso Nichtraucher war

0 da man sich damit zufrieden gab, sich als

Nichtraucher bestatigt zu fuhlen

0 da man - als Raucher - kein Interesse

daran finden konnte

n = 86

abs.

32

16

flgm
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0 weniger zu rauchen

0 andere vom Rauchen abzubringen

Man hat daraufhin mit Erfolg versucht,

0 weniger zu rauchen

0 das Rauchen aufzugehen

n = 86

abs.

13

11

3

Die erste "Begegnung" mit dem YEAH-Club liber Posters, Flug-

blatter oder uber das Herensagen hatte also - einmal davon

abgesehen, daa es ohnehin nur sehr wenige waren, die daraus

irgendwelche Konsequenzen zogen - wenig Erfolg gehabt. Und

dieser zeigt sich in noch geringerem MaBe, wenn wir uns ver-

gegenwartigen, daa nur sieben aller Befragten 14- bis 17-

jahrigen Jugendlichen mit der YEAH-Gruppe in Munchen direkt

Kontakt aufgenommen haben, um selbst in irgendeiner Weise

aktiv zu werden.

Erganzend ware lediglich noch hinzuzufllgen: 4 % der Jugend-

lichen wuBten von der Aufforderung des YEAH-Clubs an die

Jugendlichen, selbst Nichtraucher-Clubs zu grunden. Zwei da-

von haben das ohne Erfolg versucht, ein Jugendlicher war bei

einem solchen Club, der jedoch wieder "eingegangen" ist und

ein weiterer hat selbst so einen Club aufgebaut und gab an,

daB dieser Club immer noch existiere.

(siehe dazu Tabellen 34 bis 39)

3. Anmerkungen zu den von YEAH initiierten Nichtraucher-Clubs

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden eine Reihe von

Gruppendiskussionen mit Nichtraucher-Clubs durchgefithrt. Die

maBgeblichen Ergebnisse dieser Diskussionen wurden bereits an

Man hat daraufhin ohne Erfolg versucht,
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anderer Stelle interpretiert. Es gilt lediglich noch - mit

dem Akzent auf der Erfolgskontrolle - folgendes nachzutragen.

Es war zunachst auBerordentlich schwierig, mit Ruckgriff auf

das uns von YEAH zur VerfUgung gestellte Adressenmaterial

Nichtraucher-Clubs zu finden, die sich bereiterklarten, mit

uns uber sie zu diskutieren.

Zum Teil muaten wir den Eindruck gewinnen, daB manche dieser

Clubs faktisch gar nicht mehr bestanden haben, sich ihre Mit-

glieder also nur unter dem "Druck" unserer Aufforderung be-

reiterklarten, sich zum Zwecke der Durchfithrung einer Diskus-

sion zusammenzufinden. Lediglich jene Clubs, die erst in jUn-

gerer Zeit gegrundet worden sind, zeigten sich einigermaaen

engagiert.

So fruchtbar die Gruppendiskussionen mit den Nichtraucher-

Clubs auch als Interpretationsbasis fUr allgemeine Tatbe-

stande gewesen sind, sie lieSen nicht erkennen, daB es sich

hier um eine Idee handelt, die weiter verfolgt warden sollte.

Die Mehrzahl der Clubmitglieder waren tatsachlich Raucher,

und sie machten wahrend der Diskussionen auch gar kein Hehl

daraus. Sie verstanden sich eher als ein Gremium, das "jen-

seits von Gut und B6se" steht, und "von oben herab" uber Pro-

bleme spricht, aus denen selbst die Konsequenzen zu ziehen

man nicht geneigt ist. Man engagierte sich zwar noch am Thema,

zog jedoch nicht einmal fur sich selbst die zwingenden Schlue-

folgerungen daraus.

Erganzend nachstehend noch einige Zitate aus jenen Briefen,

mit denen uns Mitglieder bestehender oder angeblich bestehen-

der Nichtraucher-Clubs dartlber informieren, daB eine Diskus-

sion mit ihnen nicht maglich sei:
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"Leider kam Ihr Brief fur uns etwas zu spat. Unsere

Clique bestand am Anfang aus 4 Mann, die sehr inter-

essiert an der Sache waren. Doch mit der Zeit flaute
das ab, und ich fand es am besten, die Sache aufzu16sen."

"Ich glaube, daB Sle jetzt enttauscht oder sauer auf una

oder auf mich sind, da unser Club nicht mehr existiert.
Aber ich glaube, daB mit einem, der Interesse zeigt, man

mehr machen kann wie mit vielen, die kein Interesse haben."

"Ich habe mich sehr Uber Ihren Brief gefreut, doch leider
ist es mir nicht muglich, auch nur ein Mitglied unseres

noch bestehenden Clubs aufzutreiben."

"Leider fallt unsere Antwort negativ aus. Bei uns im

Club ist ntimlich eine gewisse Stagnation eingetreten.
Aus 7 Clubmitgliedern wurden durch Ausfalle 3. Von uns

aus kennen wir also so etwas nicht organisieren."

"Zudem, und das ist der Hauptgrund, wurde der Vorschlag
dafur leider von unseren Mitgliedern mit 7:5 Stimmen

abgelehnt."

"MuB Sie leider Uber den Club NSC enttauschen. Hat sich

schon seit langerer Zeit aufgelOst. Mitglieder keinen

Kontakt mehr. Ich selbst habe auch keine Zeit mehr far

aktive Arbeit."

Angesichts der oben beschriebenen Sachverhalte mUBte es Uber-

raschen, daB die Mehriahl aller Jugendlichen die Idee eines

Nichtraucher-Clubs entweder als "gut" oder zumindest als

"nicht schlecht" bezeichnen, wenn wir nicht bereits soviel

Ober die Psychologie des Jugendlichen und namentlich des ju-

gendlichen Rauchers wuaten. Unter Berucksichtigung dieser an

anderer Stelle erarterter Sachverhalte mussen auch die Begrun-

dungen der Jugendlichen fUr die Zustimmung zu einem Nichtrau-

cher-Club gesehen werden. Sie seien nachstehend genannt:

0 Es ist eine Maglichkeit, auf die Gefahren

des Rauchens aufmerksam zu machen

0 man kann sich dadurch das Rauchen abge-
w6hnen oder gar nicht erst damit anfangen

n = 874

%
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n = 874

%

0 bietet Mitarbeit an etwas Nutzlichem 22

130 man soll ruhig zeigen, daB Nichtrauchen

chic ist

0 endlich etwas, das nicht nur dem

VergnUgen dient

0 man kann dort nette Leute treffen

0 bietet Maglichkeit, etwas zu tun, wo

einem die Erwachsenen nicht reinreden

0 es ist eine Unterstatzung gegen die

Raucher

Und in analoger Weise stellt man sich die Mitglieder von

Nichtraucher-Clubs vor. Ganz allgemein beschreibt man sie

positiv und die Tatsache, daB gelegentliche Raucher und Nicht-

raucher diesbezuglich noch eine etwas bessere Meinung haben,

ist nicht verwunderlich. Es seien, so meint man, Leute, die

auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam machen wollen ( 51 %)

es seien kleinere Gruppen von Jugendlichen, die sich ohne je-

den Zwang mit dem Problem Rauchen oder Nichtrauchen beschafti-

gen ( 43 % ), Jugendliche, die gemerkt haben, daB sie es allein

nicht schaffen, mit dem Rauchen aufzuhuren ( 41 % ), verant-

wortungsvolle junge Leute, die ein echtes Interesse daran ha-

ben, daB nicht soviel geraucht wird ( 39 % ), Jugendliche,

die sich das Rauchen abgewahnen wollen oder gar nicht erst

damit anfangen wollen ( 32 % ), Leute, die sich sowieso schon

kennen und meinen, das ware etwas fur sie (4%) oder Nicht-

raucher, die sich zusammengetan haben, um gegen die Raucher

aufkommen zu kannen (3%).

In Anbetracht dieser so positiven Vorstellungen uber die Mit-

glieder von Nichtraucher-Clubs, die Ubrigens weitgehend den

Motiven entsprechen, die man den tatigen Mitgliedern des YEAH-

Clubs unterstellt, nehmen sich die negativen Charakteristika

von Nichtraucher-Clubs und ihren Mitgliedern sehr bescheiden

1o
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aus. Sie konzentrieren sich auf die Punkte Freizeitbeschafti-

gung, sich beliebt machen wollen, sich interessant machen

wollen.

(siehe dazu Tabellen Nr. 40 bis 42)

4. Image und Akzeptanz der YEAH-Gruppe

Daruber informiert, daB es in Munchen einen Club von jungen

Leuten gibt, genannt YEAH, der sich darum kummert, daB weni-

ger geraucht wird, kommen die Jugendlichen zu folgenden Vor-

stellungen: es seien, so meint man, Leute zwischen 20 und 30

1)
Jahren (60 % der Nennungen) oder Leute unter 20 Jahren

(25 % der Nennungen), hinter denen entweder offizielle Insti-

tutionen stehen wie die Gesundheitsbeherde ( 55 % ), eine

Gruppe von Arzten ( 38 % ), Leute vom Jugendamt ( 28 % ), die

Regierung (12%), oder die Kirche (5%). Insgesamt also

leben die Jugendlichen in der Meinung, ein wie beschriebener

YEAH-Club werde entweder amtlich oder zumindest institutio-

nell gesteuert.

Damit ist jedoch nicht gesagt, daS man sich die Mitarbeiter

der YEAH-Gruppe in MUnchen als solche denkt, die lediglich

ihren Job tun und dafur bezahlt werden. Das Gegenteil ist der

Fall. Man unterstellt den Mitarbeitern des YEAH-Clubs - und

namentlich die gelegentlichen Raucher und die jugendlichen

Nichtraucher tun dies - echtes Engagement im Bereich Gesund-

heit und hohes VerantwortungsbewuBtsein. Und nicht zuletzt -

so meint man - seien es gewiB Leute, die "dagegen sind, daB

an Zigaretten soviel verdient wird" ( 23 % ) oder sich zumin-

dest "uber die Zigaretten-Werbung argern" ( 13 % ). Man unter-

stellt ihnen hingegen nur selten, sie hatten nichts Besseres

zu tun, wollten sich nur wichtig machen.

(siehe dazu Tabellen Nr. 43 bis 45)

1)
Das ist - gesehen zumindest aus dem Blickwinkel 14- bis

15-jahriger Jugendlicher - gar nicht so jung.
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Die 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen kannen sich unter dem

Begriff YEAH vieles vorstellen, aber daB es sich dabei um

den Namen einer Nichtraucher-Gruppe handelt, wissen nur sehr

wenige. Und jene, die davon erfahren haben, fuhlten sich in

nur ganz seltenen Fallen aufgefordert, SchluBfolgerungen dar-

aus zu. ziehen und selbst aktiv zu werden.

Ungeachtet der Tatsache, daB nur wenige Jugendliche die Chance

hatten, Uber die YEAH-Gruppe und ihr Anliegen Ausreichendes

zu erfahren, ist davon auszugehen, daB trotz des hohen Good-

wills gegenaber der YEAH-Gruppe, welcher sich in den Vorstel-

lungen der Jugendlichen zeigt, die engagierte Akzeptanz dieser

Institution gering ist. Man findet so etwas gut und hat Ober-

haupt nichts dagegen, daB offizielle Institutionen, wie bei-

spielsweise das Gesundheitsamt, hinter der Idee stehen.

Aber etwas gut zu finden oder als gut und interessant zu er-

klaren, ist gewiB - und nicht nur fur Jugendliche - noch keine

Garantie fur persenliches, aktives Engagement. Unter Einbe-

ziehung der anderenorts beschriebenen Interpretationsbasen

mussen wir uns die Jugendlichen hier als Zuschauer eines Films

denken, der von moralischen Selbstversttindlichkeiten handelt,

die zu akzeptieren in keiner Weise schwer fallt, die zu unter-

stutzen man sich aber schon deshalb nicht aufgefordert flihlt,

weil man, wie bei so vielen anderen Selbstverstandlichkeiten,

davon ausgeht, daB "alles schon geregelt ist".

Das Thema Nichtrauchen muB insofern als lediglich eine Variante

vieler anderer ethischer Selbstverstandlichkeiten betrachtet

werden; man beurteilt positiv, daB (endlich) etwas getan wird,

aber man selbst versteht sich weder als einer, der selbst da-

von betroffen werden kennte, noch als jemand, der zur Mitarbeit

an der Problemlesung aufgefordert ist.

mam

5. Zusammenfassung
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So befUrwortet man sowohl die Einrichtung von Nichtraucher-

Clubs als auch die Instanz, die als Koordinationsstelle fUr

Anti-Raucher-Kampagnen in der YEAH-Gruppe gegeben ist, aber

mitzumachen dabei, davon ist der 14- bis 17-jahrige Jugend-

liche weit entfernt. Man betrachtet es als nur natarlich,

daB hinter all dem eine Gesundheitsbeharde steht - denn sol-

cher Art Unternehmungen geharen ja wohl auch zu den affentli-

chen Pflichten - aber daB sich der Jugendliche aufgrund die-

ser Tatgache ganz persanlich fur Anti-Raucher-Aktionen inter-

essiert, darf nicht angenommen werden.

IV. Die Beurteilung der 3 Anzeigen der Action-Treff-Kampagne und

die Beurteilung der Posters "Asche zu Asche" und "Katzen"

Sozusagen am Rande der Untersuchung wurden zwei der auffalligsten

und zentralsten Werbemittel der Anti-Raucher-Kampagne Uberpruft,

n*mlich die Posters "Asche zu Asche" und das in Anlehnung an den

Struwwelpeter konzipierte "Katzen-Poster", sowie die drei jungsten

Anzeigen, die zur Teilnahme am Action-Treff auffordern sollten.

Im Mittelpunkt der von uns mit G bezeichneten Anzeige standen die

Darstellung eines jungen Madchens und die Hinweise auf Freizeit-

spiele, bei der Anzeige B war die Hauptperson ein Junge, die An-

zeige M - im Gegensatz zu den beiden anderen eine schwarz-weiBe

Anzeige - zeigte als pragnantestes Merkmal ein Madchen auf einem

Mofa. Das Poster mit der Schlagzeile "Asche zu Asche" zeigte einen

poppig gestalteten Sarg, aus dem die Hand eines Rauchers heraus-

ragt, das andere Poster stellte zwei sich gegenubersitzende Katzen

dar, wie wir sie aus jener Geschichte des Struwwelpeters kennen,

in der das mit dem Feuer spielende Madchen verbrannte; die ver-

bale Aussage dieser Anzeige lautete: "Ich will mir das Rauchen

abgewahnen".
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1. Die Beurteilung der Posters

-:*.
€'

Das Poster "Asche zu Asche" wurde insgesamt wesent lich bes-

ser beurteilt als das Poster "Katzen". Die Symbolik

"Zigarette - Rauchen - Asche - Tod - Sarg - Asche" wurde

recht gut erkannt und als "schan makaber" bezeichnet. Das

Poster erklart etwas, es schreckt ab und Uberzeugt insofern

auch.

Andererseits ist zu erwahnen, daB die hohe Zustimmung zu die-

sem Poster durch solcher Art rationaler BegrUndungen nicht

hinreichend zu erklaren ist. Es wurde namlich in den Gruppen-

diskussionen sehr deutlich, welches ganz andere Merkmal die-

ses Poster hat. Es besitzt in hohem MaBe einen Eigenwert, der,

losgel6st von der spezifischen Ansprache fur Jugendliche, von

Bedeutung ist. Das Poster "Asche zu Asche" wird eher als ein

gutes, denn als ein flir den Problemkreis "Rauchen/Nichtrauchen"

spezifisches erlebt. Man hangt es sich gerne in das Zimmer,

wie man das auch mit anderen Posters tut, nicht aber, um das

hiermit zum Ausdruck kommende Thema sttindig vor Augen zu

haben. Das Poster ist schan, aber in einer Weise, wie auch

andere Posters, die nichts mit dem Thema zu tun haben, gefal-

len kennen.

Gruppenspezifische Unterschiede zeigen sich vor allem darin,

was jeweils besonders als positiv hervorgehoben wird. Die

Symbolik betrachten vor allem die JUngeren als gelungen, die

Abschreckungswirkung gefallt ihnen ebenfalls besonders, da-

neben aber auch Jungen starker als Madchen, Oberschulern star-

ker als Berufsschulern und Nichtrauchern starker als starken

Rauchern. Die graphische Gestaltung sagt wiederum eher Klte-

ren, Ober- und BerufsschUlern und starken Rauchern zu.
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Das Poster "Katzen" wird am ehesten noch von den 14-jahrigen

und den gelegentlichen oder Nichtrauchern positiv beurteilt,

aber insgesamt vorelegend abgelehnt. Im Zentrum der Begrun-

dungen daftir stehen Aussagen wie "Marchen sind doof", "wirkt

nur auf kleine Kinder", "kein eindeutiger Zusammenhang mit

dem Rauchen". Hinter diesen GrUnden fUr die Ablehnung des

Posters "Katzen" steht jedoch themat isch und nur in imiekehr-

ter Welse das, was zur Praferenz des Posters "Asche zu Asche"

fUhrt: ein Poster lebt von seiner Akzeptanz als Zimmerschmuck;

und dafur ist das Poster "Katzen" offensichtlich nicht geeig-

net. Man vergleicht es mit anderen, kauflich zu erwerbenden

Posters, und einem solchen Vergleich ist dieses eben nicht

gewachsen. Wie es sich auch bei dem Poster "Asche zu Asche"

zeigte: die Akzeptanz eines Posters ist weitaus eher deter-

miniert durch seine bildhafte Ausstrahlung, wogegen einem

so spezifischen Thema, wie es das Problem Rauchen/Nichtrauchen

ist, nur wenig Bedeutung zukommt.

(siehe auch Tabellen 46 bis 48)

2. Die Beurteilung der Action-Treff-Anzeigen

Die 3 Anzeigen insgesamt findet man eher gut als daB man sie

ablehnt, Etwa die Halfte aller Jugendlichen sprechen sich

fur sie aus, etwa ein Viertel lobt und kritisiert sie glei-

chermaSen und nur ein Viertel lehnt sie ab.

Am besten gefallt die Anzeige G, fur die zum einen die Dar-

stellung des Madchens, die Ubrigen Personen und deren Klei-

dung eine Rolle spielen und zum anderen die Darstellung der

Freizeitspiele. Wahrend sich Grundschaler, Madchen und gele-

gentliche sowie Nichtraucher eher davon angesprochen fohlen,

daB man ihnen durch diese Anzeige zeigt, was man in der Frei-

zeit machen kann, ist fur altere Jugendliche und starke
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Raucher, namentlich naturlich die dannlichen Jugendlichen,

die Abbildung des Madchens besonders attraktiv, wenngleich

sie insgesamt der Anzeige eher kritisch gegenUberstehen.

Als ein Hinweis auf die Wirksamkeit dieser Anzeige nur dies:

zwar bewerten nur etwa 3 % die Tatsache negativ, daB es sich

hier um eine Anzeige handelt, die gegen das Rauchen und fur

das Nichtrauchen eintritt, andererseits jedoch bejahen nur

sehr wenige die durch diese Anzeige beworbene Aktion.

Auch bei der Anzeige B gefallen am meisten die dargestellten

Spiele und die Freizeitbeschaftigungen und zwar sind es hier

wiederum die jungeren, die Grundschuler, die Madchen, die

darauf positiv Bezug nehmen. Negativ duaern sich gegenuber

dieser Anzeige Xltere, Berufsschuler und starke Raucher.

Auch hier der Hinweis darauf, daB die Aktion "Treff" von nur

insgesamt 3 % und die Maglichkeit, Posters zu erhalten, von

nur 1 % als positiv bewertet wird, Andererseits st6rt es nur

4 % der Jugendlichen, daB es sich hier um eine Anzeige gegen

das Rauchen handelt. Man findet die Idee also gut, inter-

essiert sich auch fur die dargestellten Freizeitbeschafti-

gungen, was besonders bei jungeren, bei Grundschulern und

bei Madchen der Fall ist, fuhlt sich aber nicht angesprochen,

geschweige denn zur Aktion aufgefordert. Die Aussage "Fur

alle, die nicht kommen k6nnen: trefft Euch zum eigenen Action-

Treff" weckt weder das Bedauern, das man nicht mitmachen

kann noch die Initiative, selbst etwas zu unternehmen.

Die Anzeige M ist hier an letzter Stelle genannt, weil sie

am wenigsten das Interesse der Jugendlichen weckt. Sie lie-

fert weniger Anschauungsmaterial, sondern nennt lediglich

die Termine des Action-Treff-Programms und diese Termine

interessieren nicht; wenngleich die ausfuhrliche Beschreibung
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dessen, was dort passieren wird, insgesamt die Zustimmung

der Jugendlichen findet. Unter dem Eindruck dieser Anzeige

sehen funfmal mehr Befragte als unter dem Eindruck der bei-

den anderen Anzeigen in der beworbenen Aktion etwas Positives.

Insgesamt findet diese Anzeige bei den alteren Jugendlichen

sowie bei den Mittel-, Ober- und Berufsschulern aber weniger

Anklang. Was hingegen diesen und allen anderen recht gut ge-

fallt - zumindest einem Drittel aller Jugendlichen - ist das

hier gezeigte Madchen auf dem Mofa. Dieses wird noch besser

beurteilt als das Madchen der Anzeige G.

Die Anzeigen G und B fuhren durch ihre vielseitige veran-

schaulichung von Freizeitbeschaftigungen zu einer starken

Identifikation und damit insgesamt zur grOBeren Akzeptanz

der Anzeigen. Namentlich gilt das fur Jungere, fur Grund-

schuler und MUdchen, die eher nur gelegentlich raluchen oder

Nichtraucher sind. Aber als Handlungsimpulse far Bestellungen

von Posters und Plaketten erscheinen sie ebenso wenig gut

geeignet zu sein wie dafur, ein aktives Interesse am Action-

Treff zu wecken.

Letzteres wiederum gelingt der Anzeige M in starkerem MaSe

mittels ihres detailliert beschriebenen Programms. Hier zei-

gen auch die starken Raucher Interesse, wobei gleich anzu-

merken ist, daB das dafur wesentliche Anzeigenelement jedoch

die Darstellung des Madchens ist.

0
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Posters, auch wenn mit ihnen fur das Nichtrauchen und gegen

das Rauchen argumentiert wird, werden in erater Linle eben

ala Posters im eigentlichen Sinne betraohtet und konkurrieren

deshalb auch mit anderen Posters herkummlicher Art. Die Ak-

zeptanz elnes Niohtraucher-Poster ist damit abhtngig von

seiner Akzeptanz ala Poster generell. Zu aeiner Beurtellung

also werden sowohl Kriterien jugendlioher (nioht kindllcher)

Xathetik herangezogen wie auoh Kriterien, die aul der Vor-

liebe der Jugendlichen fur Uberraachuniaeffekte, Belonder-

hoiten, (makabre) Gage usw. erkllrbar sind,

Das Gefallen derartiger Posters sagt aber niohts Uber ihre

Wirksamkeit im Sinne der Konzeption. Ea lat lediglich davon

auszugehen, daa ein Poster, welches generell - eben ali

Poster - akzeptiert wird, granere Chancen hat, auch daa zu

vermitteln, was es vermitteln 8011. Bel allen weiteren Uber-

legungen zur Gestaltung neuer Posters ist aber immer davon

auszugehen, daa - wie anderorts beachrieben - namentlich der

jugendliche Raucher und der zum Rauchen disponterte Jugend-

liche schlechthin, Ober psychologisohe Mechanismen verfugen,

die eine gezielte und wirksame Ansprache an sie auBerordent-

lich problematisch machen.

Dies gilt ganz gewia auch und in gleicher Weise fur Anzeigen

zum Thema Rauchen/Nichtrauchen. Die drei im Rahmen der Unter-

suchung gepruften Anzeigen kennen jedoch als MaBstab fur die

Wirksamkeit von Nichtraucher-Anzeigen schlechthin nur bedingt

dienlich sein, denn ihre Gestaltung unterlag ja einer ganz

bestimmten, auBerordentlichen Intention: auf die Action-Treff-

Kampagne aufmerksam zu machen, entweder, um zur Teilnahme

aufzufordern oder um die Prasenz von Nichtraucher-Kampagnen

allgemein zu demonstrieren.

3. Zusammenfassung
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Letzteres ist den Anzeigen recht gut gelungen. Sie fanden -

berucksichtigt man ihre jeweils nur einmalige Schaltung -

in relativ hohem Maae die Aufmerksankeit der BRAVO-Leser.

Ihr Aufforderung,charakter muS jedoch ala gering bezeichnet

werden.
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E. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Messung und Erkldrung eines Werbeerfolges setzt zweierlei voraus:

2um einen das Wissen Uber den Werbeaufgand und im Zuoammonhang danit

die Konntnisse darubor, inwiouoit diesor Aufwand ubor optimale Medien-

plan© eingosotst wordon lot, xum andoron dio Bootimmung der Wirkungs-

chancen der werblichon Mamnahmon durch dlo Beetimmung der psycholo-

giuchon Merkmale dor Zielgruppe.

Hinatchtlich der vorliegenden Worboerfolgokontrolle kennen wir jedoch

lediglich auf den letztgenannten Punkt Bezug nohmon, und dies auch

nur in aspektiver Weise, donn die im Kapitel C dargeetellten Ergeb-

nisse sind erganzungswardig, namentlich durch die Befunde von Moti-

vationsanalysen Uber den jugendlichen Raucher und die Ergobnisse der

unseres Wissens noch augstehenden Untersuchung des jugendlichen Nicht-

rauchers,

Die Bestimmung des Werbeerfolges der Anti-Roucher-Kampagne der letzten

Jahre hat somit letztendlich zu erfolgen durch ein Gremium der BUNDES-

ZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE AUFKLKRUNG, das alle zu dieeem Zweck not-

wendigen Informationen zusammenfaSt und diese den vorliegenden quanti-

tativen Daten als Auf3enkriterien gegenuberstellt.

Losgelast von einer solchen Interpretationsbasis kann der Uber die

YEAH-Gruppe gestreuten Anti-Raucher-Kampagne kein Erfolg bescheinigt

warden. Andererseits ist jedoch zu vermuten, daa am durchschlagenden

Erfolg von wie auch immer gearteten, auf 14- bis 17-jahrige Jugend-

liche zielenden MaBnahmen generell gezweifelt warden mua.
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Frankfurt/%1., den 17. Januar 1972
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