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I. PLANUNG UND DURCHFUHRUNG DER UNTERSUCHUNG

1. Ausgangssituation

\Vichtig fur die Ausarbeitung des Forschungsvorschlages waren folgende

griindsatzliche Uberlegungen:

0 Zur Zeit existieren noch keine exakten Daten uber das tat-

slichliche Ausma13 des AlkoholmiBbrauchs.

o Die meisten Pressever6ffentlichungen d rften aufgrund

ihres pseudowissenschaftlichen Charakters eher eine neue

"Modekrankheit" aktualisieren als einen wirksamen Beitrag

zur Verhinderung des Alkoholmi8brauches leisten.

0 Auf diesem Hintergrund ist vom Auftraggeber eine Broschure

zu entwickeln, die Ober die Folgen des AlkoholmiBbrauches

in einer Weise aufklart, die zu keiner weiteren Aktualisierun:

des "Probleml6sers - Alkohol" fiihrt.

2. Das Forschungskonzept

2.1 Anforderung an das Forschungskonzept

Das vorgeschlagene Forschungskonzept ist darauf abgestimmt, innerhalb

des kurzen Zeitraumes

generene, trendmaBig formulierte Rahmenbedingungen

fur die Entwicklung einer Broschure zur "Verhutung des AlkoholmiBbrauchs"
'

(insbesondere von Jugendlichen zwischen 16 und 31 Jahren) herauszuarbeiten.

2.2 Erhebungstatbestande

Gerade die Analyse von Rahmenbedingungen ffir die Entwicklung einer Auf-

kldrungsbroschure zur Verhittung des AlkoholmiBbrauchs setzt voraus. daB

sich die Analyse nicht allein auf Einstellungen und Verhaltensweisen im Be-

reich di Alkoholkonsums konzentrieren darf. Es gill viehnehr ·den Alkohol-

konsum auf dem Hintergrund genereller Verhaltens- und Einstellungsbereiche

zu sehen.

--I



Auszugehen war entsprechend von einem m6glichst weitgefaBten Hypothesen-

konzept.

Um dennoch die Gefahr einer unuberschaubaren "Uferlosigkeit" des Problems

zu vermeiden, mu Bten aufgrund bereits bestchender Vorinformationen (Se-

kund ranalysen) Problemeingrenzungen stattfinden.

Grundlage fur diese Vorinformationen war die Sekundaranalyse des Forschungs-

projektes der BZGA "Gesundheitswissen und Gesundheitspraxis der Schuler

in der Sekundarstufe I". Das dieser Untersuchung zugrunde gelegte Modell

der sozialen Beziehungsstrukturen der Jugendlichen wurde daher auch bei

der vorliegenden Untersuchung fur eine Groborientierung uber die relevanten

Erhebungstatbestande benutzt. Es dient somit zur Erganzung der im "briefing"

festgelegten Erhebungstatbestande (diese werden hier nicht nochmals aufge-

fithrt, da sie in erweiterter Form in der Ergebnisdarstellung erscheinen).

Genere e Verhaltens- und Einstellungsbereiche im Kontext

zum Alkoholkonsum Jugendlicher
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2.3 Erhebungs- und Auswertungsrnethoden

2.3.1 Sekundaranalysen

- Die Sekundaraialysen benutzten die Grunddaten der Untersuchung

"Gesundheitswissen und Gesundheitspraxis der Schuler in der Sekun-

darstufe I", .velche repriisentative Ergebnisse (fur die BRD) unter ..n-

derem auch zum Problembereich Alkoholkonsum der Jugendlichen ent-

halten.

Obwohl diese Daten sich nicht auf die Zielgruppe der 16- bis 2ljahri-

gen Jugendlichen beziehen, sondern auf die jungere Altersklasse der

13- und 14jahrigen Jugendlichen (sowie einer kleinen Gruppe von 15-

16Jahrigen, die mit den jungeren in der gleichen Klassenstufe waren),

waren sie eine inaBgebliche Ililfe zur Vororientierung uber relevante

Problemfelder und dienten als Grundlage fur die Erstellung des Leit-

fadcnkonzeptes zu einer explorativen Studie.

In der Sekundaranalyse wurden die fur das Alkoholproblem relevanten

Daten (siehe obeii, Abb. : 'denerelle Verhaltens- und Einstellungsbe-

reiche...") EDV-analytisch (komplexe statistische Verfahren) unter-

sucht. Dargestellt werden in diesem Kurzbericht nur Ausschnitte der

Ergebnisse, die signifikante und fur die Gesamtstudie relevante Aus-

sagen erm6glichen.

2.3.2 Leitfadengesprache

- Das Leitfadengespriich wurde fur die zu erreichende Zielsetzung der

Studie ausgewAhlt, weil

o es geeigriet ist, auf die individuelle Probleinatik des Ein-

zelnen einzugehen,

0 es geeignet ist, die Vielschichtilkeit einer Problematik

aifzuzeigen (und aie z. B. fdi· Gruppendiskiissionen duz·ch-

aus erwunschte,-. Hon ugenifierilifgitendelizr:11 .,zissclilie131),

-3-



o es gecignet ist. die Ursachen des Alkoho]konsums heraus-

zukristallisieren,

0 es geeignet ist, auf 6konomische \Veise auch Extremgruppen

zu befragen.

Da die Qualit:it von Leitfadengesprachen starker als die anderen Be-

fragungsfornien vom Kunnen und pers6nlichen Einsatz des Interviewers

abhangt, haben wir uns entschlossen, speziell fur die vorliegende Un-

tersuchung qualifizierte und durch Beruf und Ausbildung fur die Proble-

matik prhdestinierte Interviewer einzusetzen:

Qualifikationsbedingung war eine sozialpadagogische oder damit ver-

wandte Ausbildung sowie Vorerfahrungen in det· Padagogik der zu unter-

suchenden Alter·sklasse.

Die Interviewer wurden ausfuhrlich fber die Zielsetzung der Studie in-

formiert (normalerweise erfolgt nur Teilinformation) und in einer mehr-

stundigen Sch.ilung in die Techniken der Leitfadenuntersuchung eingefulirt.

Die Detailstrukturierung der Explorationen wurde in das Ermessen der

Interviewer gestellt, die Explorationsdauer pro Interview wurde nicht

vorgegeben, die Interviews muf3ten jedoch den vordefinierten Problem-

umfang (siehe Leitfadeii) vollst indig umfassen. Entsprechend streute

die Explorationsdauer stark uni den Alittelwert von etwa 2,30 Stunden

(1,3 Std. - 5,0 Std.).

Die Jugendlichen wurden wenn m6glich im problementsprechenden

"AIilieu" befragt (z. B. Gaststaitten, Landeskrankenhaus Duren, OT-

Bucklemund). Die entsprectienden Stareffekte (keine vollstandige Iso-

lierung des Befragten wahrend der Exploration) wurden bewuBt in Kauf

genommen, um m6glicliste Authentittit der sozialin oder Gruppensitua-

lion der Jugendlichen als Befragungshintergrrind zu gewahrleisten.

Es wurden 30 Leitfadengesprache d,irchgefulirt, die auf folgende Weise

quotiert wai·en:

- 4-
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Alkoholgefahrdete Jugendliche

10

16-17 Jahre

20

mannlich

30

Hauptschiller

10

18-19 Jahre

2.3.3 Gruppendiskussion der Explorateure

Aufgrund guter Vorerfahrungen rnit dieser zii satzlichen Erhebungs- bzw.

Auswertungsmethode (z. B. BZGA: Projekt zu "Sexualit:it und Geschlechts-.

krankheiten") bei qualifizierten explorativen Untersuchungen wurde eine

Gruppendiskussion aller am Projckt inhaltlicli beteiligtor, 1'.iitarbeiter

(9 Explorateure, 2 Forschungsleiter, 1 Analysefachniann fur den qualita-

tive-ii Teil der Beir:,gittic) dz,i·*:ligci',ihrt.

20 10

sehr stark Betroffene schwilcher Betroffene

10

20-21 Jahre

30

verschiedene Schichten

(US - ATAls)

10

weiblich



Dieses Verfahren wurde nicht im Angebot (und ir, der mundlichen Be-

sprechung) aufgefuhrt, es ergab sich aus dem Verlauf der Untersuchung,

uiiter anderem aus dein besonderen Interesse dei eingesptzten Fachex-

plorateure an einem intensiven und methodischen Gedankenaustausch.

Auch fur die Validitat (= "Gultigkeit") der Untersuchung besitzt dieses Ver-

fahren einen kaum zu uberschatzenden Wert.

2.4 Ablauf der Untersuchung

Nach der Auswertung der sekundaranalytischen Daten wurde ein Leitfaden-

konzept erstellt, in das bereits zentrale Ergebnisse der Sekundiiranalyse

einflossen.

Unmittelbar nach der darauffolgenden Besprechung mit dem Auftraggeber

(Information uber die Sekundaranalyse, Leitfadenkonzeptbesprechung)

wurden sozial-padagogisch ausgebildete Explorateure ausgewahlt zind vor-

informiert. Zugleich wurde die endgultige Leitfadenfassung erstellt und im

Hause vorgetestet.

Es folgte eine ausfuhrliche Schulung der Explorateure (Verfahrensschulung,

Zielgruppenbestimmung, allgemeine sozialpsychologische Einfuhrung in

die Problematik).

Die Explorationen selbst konnten aufgrund der relativ groBen Mitarbeiter-

zahl (9 Explorateure fur nur 30 Leitfadengesprtiche) innerhalb einer Woche

durchgefiihrt werden, in dieser Zeit bestand eine sthndige "Ruckkopplung"

zur Forschungsleitung.

Nach der abschlieBenden Gruppendiskussion wurde die Ergebnisanalyse in

drei voneinander unabhangig arbeitenden Teams durchgeruhrt (zur ErhChung

der Reliabilitidt durch den anschlieBenden Konsistenzvergleich unabhangig

voneinander analysierter Ergebniskomplexe):

- 6-
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1. Team: Analyse der "geschlossenen Fragen" (Scalen usw. )

2. Team: Analyse der "explorativen Phasen"

3. Team: GD-Auswertung und Koordination

Die Integration aller Ergebnisse (Sekundaranalyse bis GD) stand am Ende

der.Analysearbeit.

Ablaufplan

Auftraggeberbesprechung

Sekundiiranalyse I Leitfadenkonzeption

Auftraggeberbesprechung

Leitfacienkonstruktion Auswahl der Explorateure

Schulung der Explorateure

Leitfadengesprache

Gruppendiskussion der
Sekundaranalyse fI

Explorateure

quantitative Analyse Inhaltsanalysen GD-Auswertung

1

Ergebnisintegration

I<urzbericht

Prdsentation
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1. Leitfaden und Listen

Der Leitfaden bestand aus zwei Explorationsphasen:

a) Anamnesephase

b) Problemstrukturierungsphase

die psychotaktisch aufeinander bezogen wurden (z. B. gestufte Problem-

differenzierung, Wechsel von "einfachen" und komplexen psychologischen

Verfahren).

Zur Dbersicht uber den Leitfaden wird diesem ein Plan der Erhebungs-

komplexe voraitgestellt, in welchem jedem Erhebungskomplex die entspre-

chenden Leitfaden- bzw. Protokol]heftfragennummern zugeordnet sind.

II. ERHEBUNGSINSTRUAYENTE DER LE:ITFADENGESPRACIIE

1

1



PLAN DER ERHEBUNGSKOMPLEXE

I:omplex offene Fragen geschlossene Fragen

1.1 1.2.1 1.4.1 1.4.2
I)aten zur Person 1.2.1

1,4.3 3.1 Statistikblatt

Daten zu den Eltern 1.2.2 1.2.4 1.2,3 3.2.3

Beziehungen zu den Eltern 1.3.2 1,3.1 1.3.3 3.2.4

Bezichungen zu Freunden 1.5.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 3.2.1 3.2.2

00

, Problemstrukturierung 2.1-2.2.4 3.5 3.3.3
1

3.3.3 Liste 2 Liste 3

Folgen und Wirkungen des Alkoholkonsums 3.2.5 3.3,1 3.3.2 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.4

Inforniationsbeditrfnis 2.3,1 2.3.2

Bereitschaft zur Verhaltensanderung 3.4
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1. 1 Geburtsdaten

Ort:

Zeit:

Stellung in der Geschwisterreihe:

ANKREUZEN UND UBERZAHLIGE GESCHWISTER DURCH-

STREICHEN!

1.2 Daten zu den Eltern/Erziehern

1.2.1 Aufgewachsen bei

den beiden leiblichen Eltern

einem leiblichen Elternteil

Adoptiveltern, Gro13eltern usw.

in Heimen

WENN NICHT AUSSCHI.IESSLICH BEI LEIBLICHEN ELTERN

AUFGEWACHSEN, LEBENSLAUF KURZ EXPLORIEREN:

1. ANA]\1NESE

123456

1

2

3

4
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1.2.2 Beruf des Familienvorstands (genaue Beschreibung der Tatigkeit:

Berufszweig, Kompetenzstatus, Aufstiegspliine usw. )

1.2.3 Berufstatigkeit der Mutter (ANKREUZEN!)

nicht berufstitig

halbtags berufstatig

ganztags berufstatig

in der Kind -

heit des PB
heute

1. 2. 4 WENN BERUFSTATIG, EVENTUELLE FAMILIARE BELASTUNG

EXPLORIEREN (z, B. "Familienklima", geringe Umsorgtheit,

Vernachltissigung der Erziehung):

1 1

2 2

3 3
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1.3 Erziehungsatmosphhre

LISTE 1 VORLEGEN!

1.3.1 ANWElSUNG: "Kreuzen Sie bitte zu jedem I>unkt das an, was auf

Sie zutrifft. Sie sehen in jeder Zeile vier Zahlen. 1 heiBt: dieser

Punkt trim auf Sie genau zu, 2 heiSt: er trifft in etwa zu, 3 hei8t:

er trifft kaum.zu und 4 hei81: er trifft auf keinen Fall zu.
"

EXPLORATION ZUM ERZIEHUNGSSTIL!

1.3.2 Kurze Charakterisierung:

1.3.3 ERZIEHUNGSSTIL EINSTUFEN, NICHT NACHFRAGEN!

autoritar/strafend
,* demokratisch
V

laisser faire/chaotisch

1

2

3
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1.4 Schple/Bcruf

1.4.1 Ausbildung:

1.4.2 Beruf:

kein SchulabschluB

HauptschulabschluB ohne Lehre

HauptschulabschluB, z. Zt. Lehre

HauptschulabschluB, abgeschlossene Lehre

HauptschulabschluB, andere Weiterbildung

noch in der Ausbildung/Bundeswehr

berufstatig

arbeitslos

1.4.3 Ausbildungs- und Berufsschwierigkeiten:

Sitzenbleiben in der Schule

Abbruch der Lehre

Arger mit Lehrer oder Meister

Unzufriedenheit mit Schule bzw. Lehre

bzw. Beruf (was derzeit zutrifft!)

Kontaktschwierigkeiten in Schule

bzw, Lehre bzw. Beruf

1

2

3

4

5

1

2

3

1

1

1

1

1'
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1.5 Peergroup

EXPLORATION DES KONTAKTES ZU FREUNDEN!

1.5.1 Kurzcharakterisierung:

1.5.2 EINSTUFUNG DER ROLLE DER PB IN DER PEERGROUP,

NICHT ABFRAGEN!

Fithrerpersi nlichkeit 1

Millaufer 2

AuBenseiter/Einzelganger 3

Spezielle Rollenbeschreibung:
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1.5.3 Gruppennormen

DER REIHE NACH ABFRAGEN!

ANWEISUNG: "Womit wurden Sie bei Ihren Freunden Ancrkennung

finden? "

stets ein guter Kumpel sein

sich nicht ausschlieBen

auch wcnn' s gefAhrlich wird nicht kneifen

Schon mal einen uber den Durst trinken

mehr A]kohol vertragen als die anderen

keinen Alkohol m6gcn

zur MABigung im Trinken mahnen

J a nein

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2



PROTOKOLLHEFT: 3. Verhaltensstrukturen WAHREND

DER INTENSIVEXPLORATIONEN AUFFOLLEN (bzw. wahrend der

Pb mit den Listen beschaftigt ist!)

2.1 Pers5nliche Problemfelder

LISTE 2 VORLEGEN !

ANWEISUNG: "Auf dieser Liste sehen Sie eine gr 258 ere Anzahl W6rter.

Diese W6rter dritcken eine Vielzahl von Situationen aus, die fur den

einen oder anderen Menschen mit kleineren oder manchmal auch gr6-

Beren Problemen zu tun haben k6nnten."

ROTSTIFT UBERREICHEN!

2.1.1 "Wurden Sie bitte zuerst alle Worte wegstreichen, die mit Ihren

persanlichen Problemen auf keinen Fall etwas zu tun haben. Arbeiten

Sie die Liste schne]1 und ohnc langes Uberlegen durch. "

BEI SCHWIERIGKEITEN DES PB BETONEN:

"Gehen Sie ganz nach Ihrem Gefuhl vor, es gibt hier weder gute noch

schlechte, weder falsche noch richtige Antworten!
"

GRUNST'IFT UBERREICHEN!

2.1. 2 "Gehen Sie bitte die Liste noch einmal durch und kreisen Sie alle

Worte ein, die Sie an Probleme erinnern, mit denen Sie persanlich

schon 6fters Schwierigkeiten hatten. "

BEI SCHWIERIGKEITEN DER PB SIEHE: 2.1.1

-16-
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2.1.3 INTENSIVEXPLORATION DER PROBLEMATISCHEN LEBENS-

BEREICHE (= DER EINGEKREISTEN BEGRIFFE):

BEGRIFF EXPLORATION
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BEGRIFF EXPLORATION

2.1.4 INTENSIVEXPLORATION AUFFALLIGER PROBLEMSTRUKTUREN!

SCHREIBEN SIE BITTE DIE BEGRIFFE, DIE IHRER MEINUNG NACH

AUF EINEN FUR DEN Pb. SYMPTOMATISCHEN PROBLEMKOMPLEX

HINWEISEN, IN DER SPALTE "VERMUTETE PROBLEMKOMPLEXE"

UNTEREINANDER UND MACHEN UNTER JEDEM ZUSAMMENGEHOR -

ENDEN PROBLEMKOMPLEX EINEN STRICH.

FALLS IHNEN BEREITS EIN PRAGNANTER OBERBEGRIFF FUR DEN

JEWEILIGEN PROBLEMKREIS EINFALLT, SO SCHREIBEN SIE IHN

BITTE IN ANFUHRUNG VOR DEN DAZUGEHORIGEN EXPLORATIONS -

ABSC INITT.

(z. B. ELTERN, VATER, MUTTER, KAPUTTE FAMILIE = "familiere

Probleme")

1

1
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VERMUTETE
PROBLEM- EXPLORATION

KOMPLEXE
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2.2 Verl nupfung der· Problernbereiche mit dem Alkoholproblem

LISTE 3 VORLEGEN!

ANWEISUNG: "Bei dieser Liste geht es jetzt um ein ganz spezielles

Problem, namlich um den AlkoholgenuB!
,,

ROTSTIFT UBERREICHEN!

2.2.1 "Streichen Sie jetzt bitte alle Worte durch, die rein gefuhlsmaBig

fur Sie nichts mit Alkghol zu tun haben!
"

GRUNSTIFT UBERREICHEN!

2.2.2 "Und kreisen Sie jetzt alle Worte ein, die fur Sie persanlich etwas

//mit Alkohol zu tun haben !

2.2.3 INTENSIVEXPLORATION DER MIT ALKOIIOL VERKNUPFTEN

BEREICHE (= DER EINGEKREISTEN BEGRIFFE):

BEGRIFF EXPLORATION
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BEGR1FF EXPLORATION

A.
I

1
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2.2.4 INTENSIVEXPLORATION DER BEZIEHUNGEN ZWISCHEN VER-

MUTETEN PROBLEMKOMPLEXEN (= AUS 2.1.4! !) UND AL-

KOHOLKONSUM:

VERMUTETE

PROBLEM-

KOMPLEXE

Cubertragen
aus 2.1.4!)

EXPLORATION:

BEZIEHUNG ZUM ALKOIIOLKONSUM
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VERMUTETE

PROBLEM-

KOMPLEXE

Cubertragen
aus 2.1.4!)

EXPLORATION:

BEZIEHUNG ZUM ALKOHOLKONSUM

1

1
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2.3 Informationsbedurfnis im Problembereich Alkohol

2.3.1 INTENSIVEXPLORATION ZUM INFORMATIONSBEDDRFNIS

(SPRECHEN SIE ALLE IN 2.3.2 ANGEFUHRTEN BEREICHE

AN, OHNE JEDOCH DIE EXPLORATION DARAUF ZU BEGREN-

ZEN!)

Nr. Exploration



i- -

-25-

Nr. Exploration

/.



9

10

11

INTERESSENBEREICHE

1 Was ist Alkohol chemisch gesehen?

2 Welchen Alkoholgehalt haben die wichtigsten Getranke?

3 Warum fithlt man sich nach AlkoholgenuB anders als normal?

4 Wann wird der Alkoholkonsum zum AlkoholmiBbrauch?

5 Wie kann man mit Vernunft Alkohol genie8en?

6 Wie wirkt sich der Alkohol im StraBenverkehr aus?

7 Weshalb werden so viele Menschen zu Alkoholikern?

8 Woran erkennt man, daB man selbst in Gefahr ist, Alkoholiker

zu werden?

Wie kann man vom tiberm:tf3igen Trinken loskommen?

Welche Alkoholkrankheiten und gesundheitlichen Folgen gibt es?

Wo, bei wem kann sich ein Alkoholiker beraten lassen? ·

13

14

12 Interesse an Informationsbroschuren (in denen "alles Ober den

Alkohol" steht)

Interesse an Alkoholaufklarung im TV oder Kino

Interesse an Aufklebern mit Spruch und Bild zum Alkoholproblem

sehr

stark

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

INTERESSENAUSPRAGUNG
aggressive

es sehr
stark Abwehr'-

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

geht gering
gering

haltung

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

2.3.2 STUFEN SIE DIE AUSPRAGUNG DER INFORMATIONSINTERESSEN DES Pb. EIN!

-1 -2 -3

-1 -2 -3

-1 2 -3

-1 -2 -3

-1 -2 -3

-1 -2 -3

-1 -2 -3

+3 +2 +1 -1 -2 -3

-1 -2 -3

-1 -2 -3

-1 -2 -3

+3 +2 +1 -1 -2 -3

-1 -2 -3

-1 -2 -3

M
0,

1



DIE VERHALTENSSTRUKTUREN SOLLEN SOWEIT ALS MOG-

LICH BEREITS IN DEN VORANGEGANGENEN PASSAGEN DES

INTERVIEWS ERFASST WORDEN UND INS PROTOKOLLHEFT

EINGETRAGEN SEIN.

- KONTROLLIEREN SIE JETZT IHR PROTOKOI,LHEFT NACH

VOLLSTANDIGKEIT UND ERGANZEN SIE DIE NOCH NICHT AUS-

GEFULLTEN TEILE.

SOLLTEN SIE BEZUGLICH BESTIMMTER BEREICHE NOCH UN-

SICHER SEIN, OB IHRE EINSTUFUNG RICHTIG IST, SO SPRE-

CHEN SIE BITTE DIESE BEREICHE AUF JEDEN FALL NOCH

EINMAL MIT DEM P B DURCH!
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3. VERHALTENSSTRUKTUREN

4
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LISTE 1

trifft fur mich

genau in etwa kaurn auf keinen

ZU ZU ZU Fall zu

Ich habe als Kind schr viel mit
1 2 3 4

den Eltern gespielt

Meine Eltern wurden noch heute
1 2 3 4

alles fur mich tun

Meine Mutter war immer sehr
1 2 3 4

liebevoll zu mir

Mein Vater ist mir gegenuber
1 2 3 4

immer sehr verstandnisvoll

Ich werde auf meine Eltern nie
1 2 3 4

etwas kommen lassen

Ich h nge viel mehr an meiner
1 2 3 4

Mutter als an meinem Vater

Meine Freunde sind mir viel
1 2 3 4

wichtiger als meine Eltern

Meine Eltern hatten sich sehr
1 2 3 4

auf meine Geburt gefreut

*
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LISTE 2

CIIWIPS - PARTY - KALORIEN - BUNDESWEIIR - KELLNERIN - ERFRISC]IEND -

;IF'T - GELBSUCHT - PENNER - DURST - BLUTPROBE - GEMUTLICII - AUTOFAHREY

IOHENFLUG - UNTERHALTUNG - RAUSCH - FREUNDIN - TOD - GESPRACH -

 NGST- VATER - BERUF - SINN DES LEBENS - ANGEBEREI - MUSIK - NUTTE -

3LUCK- KATER -MODE - SAUFEN - KNOBELN - EINSAMKEIT - KONTAKTE -

SCHEINWELT - FREIZEIT - FREUND - KRITIK - GESUNDHEIT - KONFLIKTE - SUCHT

NAIINSINN - AGGRESSIV - MUTTER -SEX - SPAB - SCHLECHTES GEWISSEN -

NERVOSITAT - KRANKHEIT - LEBER - ZUFRIEDEN - ELTERN - SCHADLICH -

STAMMTISCII - ABSCHALTEN - AUS SICH HERAUSGEHEN - LEISTUNGSDRUCK -

KNEIPE - LEBENSHUNGER - DEPRESSION - ARBEIT - SCHULE - PROST - AUS

GUTEM GRUND - VERSAGEN - TAGLICH - VERSACKEN - GEFAHRLICH - ZEITVER-

TREIB - JUGENDHEIM - GEWDHNHEIT - FEIERN - PROBLEME - GEFANGNIS -

WARME - ANERKENNUNG - UNSINN - AUSENSEITER - TRAuMEN - GELD - ENT-

HEMMT - SCHMECKT GUT - BESOFFEN - VERGESSEN WOLLEN - LUSTIG SEIN -

BERUHIGUNG - UNSICIIERHEIT - MUT - ERWACHSEN SEIN - LANGEWEILE - ENT-

ZIEHUNGSKUR - WOCHENENDE - STREB - RUNDEN GEBEN - STUMFFSINN - ZU

HAUSE FERNSEIlEN - HEIMLICII TRINKEN - GUTE KUMPEL - SPIELAUTOMAT -

VERSOFFENES SCHWEIN - BERATUNG - DROGE - ANONYM - PRIESTER -

VERBOTE - KREISLAUF - VERKOMMEN - STRENGE ERZIEHUNG - KUMAER -

LIEBE - HEMMUNGEN - ERFAHRUNGEN - ENTZUGSERSCIIEINUNGEN - VIEL

ARGER - KOPFSCHMERZEN - LEBENSFLUCI T - DELIRIUM - KAPUTTER TYP -

ARZT - KURZES LEBEN - GENIE EN - QUATSCH MACHEN - KAPUTTE FAMILIE -

TANZEN GEIIEN - FRAUEN ABSCHLEPPEN - KURZES VERGNUGEN - VIEL RAUCHEN

SCHLAGEREI - ABGEWOHNEN -
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Liste 3

SCHWIPS - ALKOHOL - PARTY- ALKOHOL - KALORIEN - ALKOHOL - BUNDESWEHR -

ALKOHOL - KELLNERlN . ALKOHOL - ERFRISCHEND - ALKOHOL - ERFRISCHEND -

ALKOHOL - GIFT - ALKOHOL - GELBSUCIIT - ALKOHOL - PENNER - ALKOHOL -

DURST - ALKOHOL - BLUTPROBE - ALKOHOL - GEMUTLICII - ALKOHOL -

AUTOFAHREN - ALKOHOL - HOHENFLUG - ALKOHOL - UNTERHALTUNG - ALKOHOL -

RAUSCH - ALKOHOL - FREUNDIN - ALKOHOL - TOD - ALKOHOL - GESPRACH -

ALKOHOL - ANGST - ALKOHOL - VATER - ALKOHOL - BERUF - ALKOHOL - SINN

DES LEBENS - ALKOHOL - ANGEBEREI - ALKOHOL - MUSIK - ALKOHOL - NUTTE -

ALKOHOL - GLOCK - ALKOHOL - KATER - ALKOHOL - MODE - ALKOHOL -

SAUFEN - ALKOHOL - KNOBELN - ALKOHOL - EINSAMKEIT - ALKOHOL - KONTAKTE -

ALKOHOL - SCHEINWELT - ALKOHOL - FREIZEIT - ALKOliOL - FREUND -

ALKOHOL - KRITIK - ALKOHOL - GESUNDHEIT - ALKOHOL - KONFLIKTE -

ALKOHOL - SUCHT - ALKOIIOL - WAHNSINN - ALKOHOL - AGGRESSIV - ALKOHOL -

MUTTER - ALKOHOL - SEX - ALKOHOL - SPAB - ALKOHOL - SCHLECHTES

GEWISSEN - ALKOHOL - NERVOSITAT - ALKOHOL - KRANKHEIT - ALKOHOL -

LEBER - ALKOHOL - ZUFRIEDEN - ALKOHOL - ELTERN - ALKOHOL - SCHADLICH -

ALKOHOL - STAMMT1SCH - ALKOHOL - ABSCHALTEN - ALKOIIOL - AUS SICH

HERAUSGEHEN - ALKOHOL - LEISTUNGSDRUCK - ALKOHOL - KNEIPE - ALKOHOL -

LEBENSHUNGER - ALKOHOL - DEPRESSION - ALKOHOL - ARBElT - ALKOHOL -

SCHULE - ALKOHOL - PROST - ALKOHOL - AUS GUTEM GRUND - ALKOHOL -

VERSAGEN - ALKOHOL - TAGLICH - ALKOHOL - VERSACKEN - ALKOHOL -

GEFAIIRLICH - ALKOHOL - ZEITVERTREIB - ALKOHOL - JUGENDHEIM - ALKOHOL -

GEWOHNHEIT - ALKOHOL - FELERN - ALKOHOL - PROBLEME - ALKOHOL -

GEFANGNIS - ALKOHOL - WARME - ALKOHOL - ANERKENNUNG - ALKOHOL -

UNSINN - ALKOHOL - AUBENSEITER - ALKOHOL - TRAUMEN - ALKOHOL - GELD -

ALKOHOL - ENTHEMMT - ALKOHOL - SCHMECKT GUT - ALKOHOL - BESOFFEN -

ALKOHOL - VERGESSEN WOLLEN - ALKOHOL - LUSTIG SEIN - ALKOHOL -

BERUHIGUNG - ALKOHOL - UNSICHERHEIT - ALKOHOL - MUT - ALKOHOL -

ERWACHSEN SEIN - ALKOHOL - LANGEWEILE - ALKOHOL - ENTZIEHUNGSKUR -

ALKOHOL - WOCHENENDE - ALKOHOL - TREB- ALKOHOL - RUNDEN GEBEN -

ALKOHOL - STUMPFSINN - ALKOHOL - ZU HAUSE FERNSEHEN - ALKOHOL -

HEIMLICH TRINKEN - ALKOHOL - GUTE KUMPEL - ALKOHOL - SPIELAUTOMAT -

ALKOHOL - VERSOFFENES SCHWEIN - ALKOHOL - BERATUNG - ALKOHOL -

DROGE - ALKOHOL - ANONYM - ALKOHOL - PRIESTER - ALKOHOL - VERBOTE -

ALKOHOL - KREISLAUF - ALKOHOL - VERKOMMEN - ALKOHOL - STRENGE

ERZIEHUNG - ALKOHOL - KUMMER - ALKOHOL - LIEBE - ALKOHOL - HEMMUNGEN -

ALKOHOL - ERFAHRUNGEN - ALKOHOL- ENTZIEHUNGSKUR - ALKOHOL - VIEL

ARGER - ALKOHOL - KOPFSCHMERZEN - ALKOHOL - LEBENSFLUCIIT - ALKOHOL

DELIRIUM - ALKOHOL - KAPUTTER TYP - ALKOHOL - ARZT - ALKOHOL - KURZES

LEBEN - ALKOHOL - GENIEBEN - ALKOHOL - QUATSCH MACHEN - ALKOHOL -

KAPUTTE FAMILIE - ALKOIIOL - TANZEN GEHEN - ALKOHOL - FRAUEN

ABSCHLEPPEN - ALKOHOL - KURZES VERGNUGEN - ALKOHOL - VIEL RAUCHEN -

ALKOHOL - SCIILAGEREl - ALKOIIOL - ABGEWOHNEN - ALKOHOL
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2. Protokollheft

Das Protokollheft stellt eine i)bergangsform zwischen Befragung und

Analyse dar. Es enth:ilt ubersummative "Expertenaussagen" (Zusam-

menfassungen aus mehreren explorativen Phasen) und gibt bereits einen

Grobuberblick uber die Gesamtstruktur des Problems fur den einzelnen

Befragten.

W



-32-

PROTOKOLLHEFT

zum Leitfaden: 7529

Verhutung des AlkoholmiBbrauchs Jugendlicher

zwischen 16 und 21 Jahren

DIESES PROTOKOLLHEFT WIRD wAHREND DES INTERVIEWS

VOM 1NTERV1EWER AUSGEFULLT.

DIE REIHENFOLGE DES AUSFULLENS IST NICHT VORGEGEBEN,

SIE RICHTET SICH NACH DEM JEWEILIGEN VERLAUF DER

EXPLORATIONEN.

VOR BEENDIGUNG DES INTERVIEWS MUSS DAS PROTOKOLL-

HEFT AUF VOLLSTANDIGKEIT UBERPRUFT WERDEN (EVTL.

NACHEXPLORIEREN !!)
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· rinkbegleitung:

Jt
-

dinnen

.nbekanntschaften

iwister

hjufic

Zusatzliche Kneipenbeschaftigungen:

ission

-z und SpaB

Alkoholkonsum der Familie:

viel haher als der Durchschnift

haher als der Durchschnitt

r als der Durchschnitt

:r}durch schnittlich /
Konsum

haufig

Vater

rek,7,n:1.

getegena.

Wlterc
Mutter

Geschw.

4 Reaktionen des Elternhauses auf den Alkoholkonsum

3.3.2 N -lirlebnisse beim Trinken/nach dem Trinken:(Cativ

ja // nein  

3.3.3 Psycho-soziale Bedingungskomponenten (z. B. "kaputtes"
Elternhaus, Er]ebniskomplexe, Stirnmuncsdispositionen):

ja // nein  

3.3,4 Suchtsymptome:

kdrperliche Abhangigkeit
(z. B. Entzugserscheinuncon)
seelische Abbangigkeir
(z. B. Depressionen bei Nicht-trinkenl
soziale Abhangigkeit
tz. B. Trink-Kontakt-Zwinge)

3.4 Bereitschaft zur Verhattensanderung

r PB wurde seinen Alkoholkonsum einschrAnken/stoppen,wene.

5 Folgen des Alkoholkonsums auf Beruf und Ausbildung

ja 0 nein Il

Lllsycho-somatische Wirkungen des Alkoholkonsums

.
1 positiv-Erlebnisse beim Trinken:

ja /// nein  

L-

3rnktionaler R:,hmen des Alkoholkonsunis

nie

T

gen

nie

e

en

ja nein

, des Jugendlichen:
Vater Mutle

Strafe
ja evtl. nein

Ermahnung er mit seinem Beruf/Ausbildung/Schule
zufrieden wire

Toleranz
der Freundeskreis anders strukturiert ware

Zustimmung seine Eltern (Erzicher.Ausbilder) sich mehr
um ihn kummern wurden

E:wachstne besseres Vorbild gaben
er einen "vernunfligen" Geschlechtspartner
hbtte

er weniger Probleme hatte
er seinem Leben einen Sinn ceben konnte

es cinen echien Eriatz fur' s K:ieipenver-
gnOgen geben wOrde

er sich als maBiger Trinker nicht thcherlich

machen worde

ihm klar ware, daa seine Gesundheit ange-
griffen wird

ihm Beratungss;ellen bekannt waren

Arzte vernunftige Ratsdilbee Caben
Fernsehaufklarung Ketrieben wurde

er fur ihn perscnlich ansprechende
Broschiren erhallen warde
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III. SEKUNDARANALYSE

1. Stichprobe

Die Sekundaranalyse bezieht sich auf eine Teilstichprobe der re-

prasentativen Untersuchung (reprasentativ fur die BRD) "Gesund-

heitswissen und Gesundheitspraxis der· Schuler in der Sekundar-

stufe I".

EDV-analytisch untersucht wurden diejenigen Jugendlichen der Ge-

samtstichprobe der Schuler bis zum 7. Schuljahr, die bereits Alko -

hol konsumieren und mindestens 13 Jahre alt sind.

Diese Gruppe unifaBle 860 Schuler, davon 54 % Hauptschuler, 21 %

Realschuler, der Rest Gymnasiasten der verschiedenen Gymnasial-

arten. Die Mehrzahl besuchte das 7. Schuljahr (85 %) und war 13-14

Jahre alt (98 %). 60 % der Gruppe waren Jungen, 40 % Madchen.

2. Alkoholkonsum

80 % der untersuchten Altersgruppe "schon mal Alkohol getrunken",

davon trinken 20 % zumindest "einmal pro Woche".

ALKOHOLKONSUM
.

schon mal Alkohol getrunken

davon trinken:

fast jeden Tag

einmal pro Woche

seltener

0
El

80 %

4%·

16 %

80 %
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Aus dieser Aufstellung wird die "statistjsche" Gewichtigkeit des

Problems "Alkoholgefahrdung" ersichtlich: Bei den betroffenen

Jugendlichen handelt es sich eindeutig um eine gegenuber der Ge-

samtheit der Gleichaltrigen kleine Minderheit, der jedoch prospek-

tiv betrachtet (= in bezug darauf, daB es sich erst um 13-14Jahrige

handelt, die mit wachsendem Alter auch wachsende Kontaktchancen

zu Alkohol haben werden) ein viel hoheres Gewicht zugemessen wer-

den muB, als es die vorliegenden Daten des ad hoc-Zustands der Al-

tersklasse ausdrucken.

Die folgende Tabelle zeigt, daB es im Problemfeld Alkohol eine spe-

zifische besonders stark problembelastete Jugend]ichengruppe gibt,
+

namlich die Hauptschuler mannlichen Geschlechts und eine relativ

problemferne Gruppe, namlich die weiblichen Realschiller (und auch

die weiblichen Gymnasiasten),

Geschlecht:
mannlich

weiblich

Schultyp:
Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Jugendliche ab 13 Jahren, die Alkohol trinken

Gesamt

fast

jeden
Tag

O %

60

40

52

21

33

75

22

33

26

54

1mal

in der

Woche

%

75

25

62

22

23

1rnal
im

Monat

%

78

20

48

26

37

nur bei

bes.Gele-

genheiten
%

54

45

52

20

34

(Abweichungen von 100 % durch gelegentliche Mehrfachankreuzungen)

+ Es deutet sich auch e.ine Gamnasiatenproblemgruppe unter taglichen

Trinkern an, die jedoch aufgrund des kleinen N keine gesicherte

Signifikanz besitzt.

9

N= 860 32 135 52 647
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andere Verhaltens-3, Beziehung: Alkoholkonsum -

und Einstellungsbereiche

3.1 Uberblick

In der folgenden Abbildung wird ein globaler Uberblick uber problem-

relevante Verhaltensbereiche gegeben. Die Darstellung ist nicht voll-

standig und im Detail unsystematisch.

In der Tabelle wurde aus Grunden der Ubersichtlichkeit auf Prozent-

zahlenangaben verzichtet, statt dessen wurden jeweils pro Itemfeld

in diejenige der beiden Personengruppenspalten (uberdurchschnittli-

clier Alkoholkonsum, unterdurchschnittlicher Alkoholkonsum) Kreuze

gesetzt, in der die entsprechenden Prozentzahlen h6her lagen als in

der anderen Gruppe,

Als Gesamtresumee laBt sich feststellen, daB die Jugendlichen mit

uberdurchschnittlichem Alkoholkonsum sich auch als besonders

problembelastete Gruppe in anderen Bereichen als dem der Alkohol-

gefahrdung herausprofilieren:

o In fast krasser Weise unterscheiden sich die uberdurchschnittli-

chen Trinker beziiglich ihrer Beziehung zum Elternhaus von den

unterdurchschnittlichen Trinkern (siehe Tabelle: rechts Mitte):

Die "naturliche" Vertrauensbasis in der Elterti-Kinder-Beziehung

ist bei den Alkoholgefahrdeten nicht gegeben oder stark gest8rt ;

,,

sie k8nnen ihren Eltern "nicht sagen, was (sie) wirklich denken
,

k6nnen nicht "offen" mit ihnen reden und legen weder bei Schul-

problemen noch bei pers6nlichen Schwierigkeiten Vertrauen in

den Rat der Eltern.

Die Eltern werden als Reprasentanten sozialer Unterdruckung er-

lebt, sie "lassen...zu wenig Freiheit", "verlangen zu viel Lei-

stung" und legen statt auf ein pers6nliches Vertrauensverhaltnis

mehr Wert auf die oberfltichlichen Erziehungsklischees der Reini-

gungserziehung (Tabelle: rechts oben).

1

1
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unges-unde Getranke Hygiene

Kaffee

Soziale Grundorientierung

ausschlienlich auf sozialen

Kontaktgerichtet
Jugendlicher grubelt oft uber

den Sinn des Lebens nach

uber inter

0 6
Waschgewohnheiten:
Kopf, Rump£ GliedmaBen
Smn dcs Waschens: damit mich

meine Freunde ai,genehm finden

Reinigungserziehung der Eltern:
nicht schmutzig machen

uber unter

0 0
Problemkreis Schule

Jugendlicher geht ungern zur

Schule

er empfindet den Unterricht

als Stress

Ober unter

0 0

uber unter

0 0

X
X

Cola X
X

Bier X
X

uber unter uber unter

rkungen des Alkohols Leben in der Familie
0 0 0 0

4-Personen-Iiaushalt X
kohol ist sehr nahrhaft X

zur Schau gestellter Wohlstand:

kohol macht suchtig
Farbfernseher, Geschirr-

X
spaler, Auto

... X

tkohol ist giftig
keine Hilfe der Eltern bei

X
den Hausaufgaben X

Zufriedenheit des Vaters

mit seinem Beruf X

Jugendliche ab
esundheitsschadigende uber unter

Erziehungsstil der Eltern
uber unte:

erhaltensweisen: Ein- 0 0 13 Jahre, die 0 *

hatzung C > 'kann nicht sagen, was ich
fast jeden Tag wirklich denke" X

el essen X
Alkohol trinken "kann Probleme nicht offen

abletten nehmen X besprechen" X

1kohol trinken
"sie lassen mir zu wenig

X
Freiheit" X

affee trinken X "sie verlangen zu viel

Leistung" X
ola trinken X

bei der Berufswahl X
Ver- --

ier trinken X bei Schulproblemen X
trau. --

bei persanlichen Pro-
en

blemen z. B. Freunde X

Uber unter Freundschaft des uber unter
r eizeitverhalten : Hobbies 0 + Jugendlichen 0 0

hohe Kontaktfahigkeit zu
bort und Lesen X Freunden X

X X

X X



DR diese Erziehungsintensionen keine Basis in der emotionalen

Beziehung zum Elternhaus haben, bleiben sie weitgehend wirkungs-

los: die Alkoholgefahrdeten werden star·ker zur Reinlichkeit er-

mahnt als die weniger Gefahrdeten, sind jedoch objektiv unsauberer

(waschen sich weniger und oberflachlicher).

Da der Bereich Reinigungsverhalten ein wesentlicher Indikator fitr

"Assozialitatsprognosen" darstellt (entsprechende Erfahrungen

wurden z. B. bei Jugendheimen gemacht), verdient dieses Ergeb-

nis eine graBere Beachtung, als es der Anschein einer relativ peri-

pheren Verhaltensweise nahezulegen scheint.

0 Der gesamte Familienstil der Eltern Alkoholgefahrdeter (Tabelle:

rechts oben) besitzt ahnlich wie die Erziehungsinhalte den Charakter

einer oberflachlichen Demonstration sozialer Integration: zur Schau

gestellt werden sowohl die verdinglichten Statussymbole wie Auto,

Farbfernseher, Geschirrspuler usw. als auch die berufliche Zu-

friedenheit; man bekommt auf den ersten Blick den Eindruck von

einer kleinen Welt, in der noch alles "in Ordnung" ist; - wie sehr

dieser Eindruck bei naherem Hinsehen triigt, wird die Leitfaden-

untersuchung (siehe unten) zeigen,

0 Nicht nur die Beziehung zum Elternhaus ist bei den Alkoholgefahr-

deten stark belastet, auch die Schule ist ein problematischer Le-

bensbereich (Tabelle: unten Achts): Der alkoholgefahrdete Jugend-

liche geht nur "ungern zur Schule" und empfindet "den Unterricht

als Stress". Da er auch bei seinen Eltern keine entsprechende Un-

terstittzung findet (z. B. keine Hilfe bei den Hausaufgaben), steht

er auch in diesem Bereich seinen Problemen ohne Hilfe der Er-

wachsenen gegenuber; - die Leitfadenuntersuchung wird zeigen,

daB Ratlosigkeit und Unsicherheit in fast allen problematischen

Bereichen und als generelles "Lebensgefuhl" den alkoholgefahrde-

ten Jugendlichen charakterisieren.

- 38-
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0 Da der Jugendliche bei den Ei·wachsenen keine emotionale Si -

cherheit und Problemhilfe zu erwarten hat (oder jedenfalls nicht

daran glaubt, sie dort erwarten zu k6nnen), wendet er sich init

besonderer Intensitat seiner Peergroup zu (Tabelle: rechts unten,

unten links, oben rechts): Seine soziale Grundorientierung ist aus-

schlieBlich auf "sozialen Kontakt" mit Gleichaltrigen gerichtet,

die Peergroup wird maBgeblich fur den Normenhintergrund und

als Verhaltensvorbild (das reicht bis in den Bereich der Reini-

gungsgewohnheiten hinein: man wascht sich nicht, weil die Eltern

dauernd dazu mahnen, sondern "damit mich meine Freunde ange-

nehm finden").

Entsprechend der besonderen Bedeutung der Kameradengruppe

fur den alkoholgefahrdeten Jugendlichen entwickelt er eine "h6here

Koiitaktfahigkeit zu Freunden" als andere Jugendliche seines Alters;

- die Leitfadenuntersuchung wird zeigen, daB dieses Kontaktbedurf-

nis und die entwickelte Fahigkeit zum freundschaftlichen Kontakt

zu einer Art "Kontaktsucht" fuhrt, die "echte" freundschaftliche

Beziehungen zugunsten oberflachlicher "Trinkkameraderien" in

den Hiniergrund drangt. Dies fithrt zur weiteren inneren Isolation

des Jugendlichen und verst:irkt die Grundstimmung der Ratlosigkeit

und Unsicherheit, zu der bereits im Elternhaus (siehe oben) die

Basis gelegt wurde. Gerade aufgrund der inneren Isolation bekommt

die "Ersatzbefriedigung" auBerlicher und oberflachlicher Kontakte

geradezu Suchtcharakter, der Jugendliche zwischen 16 und 21 Jah-

ren (siehe unten) sucht den oberflachlichen Kneipenkontakt wegen

seiner inneren Isolation, jedoch ohne wirkliche Hoffnung, dadurch

aus ihr befreit zu werden, die Kontaktquantitat ersetzt qualitats -

volle befriedigende soziale Beziehungen zu Elternhaus, Schule,
+)

Beruf und auch zu wirklichen Freunden
.

+) Fast alle unsere Explorateure erlebten am eigenen Leib, wie stark sich

die alkoholgefahrdeten Jugendlichen an jede Person klammern, von der

sie den Eindruck gewonnen haben, daB sie sich wirklich fur die Problem-

lage interessiert.



0 Der Gesanitkomplex der psycho-sozialen Belastung des alkehol-

gefahrdeten Jugendlichen manifestiert sich in der neurotizisti-

schen Problematisierung der Daseinsproblematik ("ich grubele

oft uber den Sinn des Lebens nach";.

0 Ein weiterer Einstellungsbereich der Ubersichtstabelle, die Be-

ziehung zu GenuBmitteln (u. a.) und Alkohol (oben links, rechts

oben und Mitte) bedarf keiner naheren Erlauterung, - der Alkohol-

gefahrdete untersclihtzt die gesundheitsschadigenden Wirkungen

des Alkohols (betont dagegen andere Bereiche wie "Cola" und

"Tabletten nehmen"). Bedeutung besitzt dieses Ergebnis vor al-

lem zur Rechtfertigung einer Aufklarungsstrategie, die die Wis-

sensvermittlung (Wirkungen, Schadigungen durch Alkohol) mit in

Vordergrund stellt; - die Leitfadenuntersuchung wird jedoch auch

zeigen, daB eine rein sachliche Wissensvermittlung ohne Bezug-

nahme auf personelle Hilfen (z. B. persanliche Beratung) nur auf

geringe Apperzeptionsbereitschaft stoBen wird.
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3.2 Tabellenanhang zur Sekundaranalyse

In der voranstehenden Gesamtubersicht sind Detailstrukturen der Sekundar-

analyse nicht transparent, es empfiehlt sich daher zur Problennabrundung

und -differenzierung die entsprechenden Einzeltabellen zu Rate zu ziehen.

Die Tabellen sind, nach den folgenden Gliederungspunkten geordnet, im

Tabellenanhang auigefuhrt:
1. Familie und Erziehung

2. Der Problernkreis Schule

3. Freizeit, Freundschaft, Sexualitat

4. Die pers8nliche Hygiene

5. Einstellungen zur Erniihrung und zum GenuBmittelkonsum

6. Die psychische Gesundheit

7. Gesundheit und Krankheit
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IV. GRUPPENDISKUSSION DER EXPLORATEURE

(= Zusammeniassung zentraler Ergebnisse im Expertenteam:
Explorateure und Untersuchungsleitung)

1. Kritik der Erhebungsmethode und Erhebungsinstru-
mente

Die Kritik richtet sich grunds:itzlich gegen die Methode einer teil-

strukturierten Befragung, die Mehrzahl der Explorateure hatte eine

vallig offene Exploration (ohne vorstrukturierte Erhebungsinstru-

mente) vorgezogen, da sie eine "gr6Bere Flexibilit:it" und dadurch

"subtilere Ruckschlusse auf die Psychodynamik der Befragten" er-

magliche.

Im Vertrauen auf die eigenen Berufserfahrungen im Problemfeld hat-

te man sich eine selbstandigere Vorgehensweise zugetraut.

Die Detailkritik bezog sich vor allem auf den Problemkomplex "In-

formationsbedurfnis", es hatten sich allgemein in diesem Bereich

Blockaden ergeben, die auf einer grundsatzlich problematischen Ein-

stellung der Befragten gegen informierende Institutionen beruhten.

Die entsprechenden Fragen erweckten den Eindruck, da13 es dem Ex-

plorateur nicht um die spezifisch persanliche Problematik des Be-

fragten ginge, sondern um die Zwecke und Interessen einer Institution

oder Beh6rde. Mit einer Ausnahme gelang es jedoch allen Explora-

teuren mit dieser Schwierigkeitin befriedigender Weise fertigzuwer-

den.

2. Beschreibung der Probantengruppen, Explarations-
orte, "Gesprachsatmosphare

.

Abgesehen von den Probantengruppen, die durch die Quote vorgegeben

waren, profilierte sich besonders eine Gruppe der Alkoholgefahrdeten

als in Verhalten und Einstellungen relativ konsistenter Personenkreis

1

1
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heraus, namlich diejenigen Jugendlichen, die aufgrund ihrer Alkohol-

gefahrdung oder aufgrund fritheren oder rezenten Drogenkonsums

bereits mit Therapie oder sozialpadagogischer Betreuung Kontakt

hatten: Bei ihnen wurde ein differenzierteres, aber auch abstrakte-

res und oft klischeehaftes ProblembewuBtsein beobachtet. Man war

weniger bereit, auf die konkrete pers5nlichkeitsspezifische Problem-

atik einzugehen, und fghlte sich als 'bpfer" schicksalhafter Ver-

strickungen relativ wohl.

Bez·dglich der Erhebungsorte versuchten die Explorateure weisungs-

gemaB in den "naturlichen" Lebens- und Interaktionsbereichen der

Probanten zu explorieren, zum Teil erwies es sich jedoch als gunsti-

ger, die Personen von ihrer Gruppe zu isolieren (In einem Fall ver-

bot der "Fithrer" der Peergroup dem angesprochenen Jugendlichen

seiner "Clique" das Gesprtich). Gesprachsorte waren: Gaststatten,

Parkanlagen, Wohnungen und Wohngemeinschaften der Jugendlichen,

Wohnungen der Explorateure, SSK, Landeskrankenhaus Duren, Sozial-

dienst PBZ Me rheim, "Offene Tur" Bocklemund.

Die Gesprachsatmosphare war generell nicht von vorneherein durch

ein Vertrauensverhaltnis zum Explorateur gekennzeichnet, dieses

mu8te erst walirend des Gespraches gegen ein anfangliches MiAtrauen

aufgebaut werden. Gelang dies, so bestand eine groBe Bereitschaft

sich auch bezuglich privater oder intimer Probleme auszusprechen. ·

Auch bei G esprachsbereitschaft bestanden doch bei einem Teil der

Probanten "konditionelle" Schwierigkeiten zur langerdauernden Kon-

zentration auf ihre eigene Problematik. In solchen Fallen muBte die

Exploration unterbrochen und zu einem spateren Zeitpunkt neu auf-

gegriffen werden.
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3. Dbersummative inhaltliche Ergebnisse

3.1 Zur sozialen Umgebung der Prob]emgruppe

Diesbezuglich bestatigten sich in vollem MaBe die bereits oben darge-

stellten Ergebnisse der Sekundaranalyse:

Problembasis war wieder in fast allen Fallen die defiz iierte Familien-

beziehung und entsprechende emotionale Isolation der Jugendlichen, so-

wie die soziale Desintegration im Ausbildungs- und Berufsverhtiltnis.

Daraus ergab sich fast generell eine soziale "Oberwertigkeit der Peer-

group", die aufgrund ihrer subkulturellen Struktur die soziale AuGen-

seiterposition der Alkoholgefahrdeten weiter verstarkt und letztlich eben-

falls keinen emotional stabilisierenden Rahmen bietet. Symptome und Wir -

kungen dieser sozialen Desintegration waren (vor allem bei den mannli-

chen Jugendlichen) bis in die freundschaftlichen und erotischen Partner-

beziehungen nachzuverfolgen: feste und als "haltbietend" empfundene Be-

ziehungen sind kaum anzutreffen, der jugendliche Alkoholiker leidet am

MiBlingen "echter" Kontakte: "Wenn ich eine feste Freundin hatte, wurde

ich wahrscheinlich weniger trinken".

3.2 Zur psychologischen Situation der Problemgruppe

Die psychologische Situation der Problemgruppe wurde von den Explora-

teuren als eine Art "Teufelskreis" beschrieben, aus der die seelische

Isolation de s Jugendlichen und seine Orientierungs - und Hilflosigkeit

eigenen Problemen gegenuber resultiert.
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3.3 Zu den Informationsbedurfnissen und Informationsstrukturen

3.3.1 Persanliches Informationsbediirfnis

Ein pers6nliches Informationsbedurfnis besteht durchaus, spezifische

Informationsbarrieren (siehe unten) erzeugen jedoch einen objektiven

Informationsmangel der Problemgruppe.

Das Informationsproblem wird vor aHem vom Gesichtspunkt des rich-

tigen taktischen Vorgehens aus als schwierig eingestuft, die grund-

satzliche Informationsbereitschaft ist von seiten der jugendlichen Al -

koholiker weitgehend gegeben.

"repressive" und "rlgide': Reaktionen

u. a. des Elternhauses

\/

Ausweichen in die Peergroups mit sozial

desintegrierenden und isolierenden Rand- <

gruppennormen und Verhaltensweisen

"repressive" und "rigide" Real<tionen

= der Erwachsenenwelt (Eltern, Schule,

Beruf usw.)
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3.3.2 Einstellun'g zu Medien

Die Einstellung zu Informationsmaterial in Form von Broschuren,

TV-Werbung etc. ist ambivalent: Fur die eigene Person wird die Re-

levanz und Brauchbarkeit jeglichen Aufklarungsmaterials bezweifelt,

fur andere Mitglieder der Eigengruppe jedoch wird dieses als sinnvoll

und verhaltensbeeinflussend eingeschAitzt.

Werbemedien wie TV-Werbung wurden sich durch die kommerzielle

Alkoholwerbung fur den Aufkldrungsbereich Alkoholgefahren disqualifi-

zieren, fur Broschiiren gilt dieser Einwand nicht.

3.3.3 Sprachniveauprobleme

Das Problem der Ansprache der Zielgruppe auf angemessenem

Sprachniveau stellte sich weniger in der Form einer grundsatzli-

chen Diskrepanz im Sprachniveau (zwischen Explorateursprache

und Zielgruppensprache) dar; als viel gravierender erschien den

Explorateuren die Unfahigkeit der meisten Probanten, sich auf 1$in-

gere Dauer auf der Ebene begrifflicher Abstraktion zu bewegen:

Nicht Verstandigungsschwierigkeiten, sondern Konzentrationsschwit-

chen, geringe Belastbarkeit der Ausdauer und schnell nachlasscn-

des Interesse bilden die Hauptschwierigkeiten bei der Ansprache der

Problemgruppe. Diese Apperzeptionsbarrieren muBten bei der Er-

stellung von Aufklarungsmaterial vor allem berucksichtigt werden.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus den legasthenischen Schwierig-

keiten vieler Mitglieder der Zielgruppe: Fehlende Lesegewohnheiten

und die offensichtliche Unsicherheit gegenuber schriftlichen Materia-

lien zeigte sich deutlich im Umgang der Probanten mit den Leitfaden-

listen (viele kamen ohne Hilfe der Explorateure damit nicht zurecht).
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3.3,4 Ansprachetabus

Aufgrund der erkannten Gewichtigkeit der Elternhausproblematik

(als Problembasis), kdnnte man leicht zu dem Schlu8 kommen, das

Aufkldrungsproblem bei dessen Wurzeln zu packen und die Eltern-

hausproblematik zum zentralen Punkt oder "Aufhanger" der Auf-

klarungskampagne zu machen.

Dies hat sich als grunds:itzlich falsch erwiesen: Fur die betroffenen

Jugendlichen ist das Elternhaus eine "abgeschlossene Sache", ein

Problem, welches zwar nicht innerlich bewtiltigt, aber auBerlich

"endgultig erledigt" ist und daher aus dem Problemzusammenhang

ausgeklammert wird.

Zu berucksichtigen ist auch ein weiteres Ansprachetabu: Die Jugend-

lichen wollen selbst auf keinen Fall als Alkoholiker angesprochen

werden: "Ich fuhle mich nicht als Alkoholiker weil ich zwar oft trinke,

aber wenn ich Lust hatte, jederzeit aufharen k6nnte". - Der Alkoho-

liker ist sich zumeist der Suchtkonsequenz seiner Alkoholbindung

nicht klar bewuf3t, er verdrangt den Zwangscharakter seines Trink-

verhaltens.

Eine Ausnahrne machen Jugendliche, die bereits mit Entw6hnungs-

therapien in Berithrung gekommen sind (siehe oben), sie sind in ge -

wissem Sinne stolz darauf, als .blkoholiker im Blickfeld des Interes-

ses zu stehen.

Ein mehr formal bezogenes Tabu mu8 nochmals erwahnt werden:

Die Ansprache sollte nicht offensichtlich von 6ffentlichen Institutionen

oder Beharden ausgehen (z. B. "Broschure des Gesundheitsministeri-.

ums", "gelebt, geliebt, geraucht, gesoffen - und dann auf Kathrin

Focke hoffen"), da die Alkoholiker aufgrund ihrer pers6nlichen ge-

se schaftlichen Erfahrungen (z. B. im Beruf, Schule) nicht ohne wei-

teres ein Problemverstandnis von Institutionen der Erwachsenenwelt

erwarten.
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3.3.5 Ansprachmaglichkeiten der Problemgruppe

Die von den jugendlichen Alkoholikern selbst praferierte Ansprache-

form ist der direkte menschliche Kontakt zu einer Bezugsperson,

die glaubwurdig ihr persanliches Interesse an den P.roblemen des

Jugendlichen darzustellen vermag.

Auch eine schrifiliche oder visuelle Information zum Alkoholproblem

muBte durch ihre Darstellungsform den Charakier der Abstraktheit

und Persanlichkeitsferne - soweit dies in solchen Medien m6glich ist -

vermeiden.

Als besonders erfolgversprechend kann laut Aussage der Jugendli-

chen der Versuch bewertet werden, uber eine Informationsbroschure

den konkreten (= genau beschriebenen) Weg anzugeben, auf dem es

ihnen m8glich ist, zu pers6nlichen Kontakten mit problemzustandi-

gen und -interessierten Personen zu gelangen.

Vorgeschlagen wurde die Angabe von Adressen oder Telefonnummern

von Arzten, Beratern, Sozialarbeitern etc.
,

die im naheren Umkreis

(wird betont!) der Jugendlichen erreichbar sind.

Der Alkoholiker mu13 durch die Art der Beschreibung solcher Kontakt-

wege den sicheren Eindruck gewinnen kdnnen, auf jeden Fall ein offe-

nes Ohr fur seine Probleme (im weitesten Sinne) zu finden. Er muB

auch sicher sein, dort nicht nur auf die "ublichen Ermahnungen" oder

bloBen Gefahrenhinweise zu stoBen, sondern auch konkrete und uber-.

greifende Lebenshilfen angeboten zu bekommen.

Solche erwOnschten Lebenshilfen sind: Freizeitberatung, Bewfiltigung

der Arbeitsprobleme, "Alternstivprogramme furs Saufen", Kontakt-

hilfen, Partnerschaftsberatung, Werte vermitteln, "die dem Leben

einen Sinn geben".
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3.4 Der Explorateur als Bezugsperson

Das ausgepragte Bedurfnis der jugendlichen Alkoholiker nach persdn-

lichem Kontakt, bzw. nach einer festen Bezugsperson, zeigte sich

schon im Versuch, den Kontakt zu den Explorateuren auch itber das

Leitfadengesprach hinaus aufrechtzuerhalten.

Ein Explorateur erzahlte uns z. B. :

"Am nachsten Tag schellte es bei mir, da stand der Typ vor der Tur,

mit einer Lebensmitteltute ("er hatte mir am Vorabend den Eisschrank

leergefressen") und jeder Menge Freutide, die ahnliche Probleme hat-

ten, die machten es sich gleich bequem, zogen sich die Schuhe aus und

wollten ausgerechnet bei mir alle ihre Probleme auspacken".

/



LEITFADENGESPRACHE

1. Ergebniskomplexe

Die Ergebnisse der Untersuchung kannen in diesem Kurz-

bericht nicht im Detail beschrieben werden. Um dennoch

jeden "Datenverlust" zu vermeiden, wurde der Tabellen-

anhang nach Erhebungskomplexen gegliedert und die Ta-

bellen zu den Explorationen so aufgebaut, daB sie als Be-

richtstcile zu les en sind.

Es wird daher empfohlen, die Tabellen nicht als bloBen

Anhang anzusehen, sondern als Kurzdarstellungen der

folgenden Problemkomplexe:

1. Daten zur Person

2. Daten zu den Eltern

3. Beziehungen zu den Eltern

4. Beziehungen zu den Freunden

5. Problemstrukturierung

6. Folge und Wirkungen des Alkoho]konsums

7. Informationsbeeurfnis

8. Bereitschaft zur Verhaltensanderung

ZU den Gewichtungsfaktoren:

Alle Zahlenangaben zu den weiblichen Probanten und zu

den gelegentlichen Alkoholkonsuinenten sind in den Ta-

bellen mit dem Faktor 2 gewichtet.

Died war erfcrderlich, um die Vergleichbarkeit der

Zahlen zwischen den Befragtenkategorien zu erzielen,

ohne durch Prozentuierung der absoluten Zahlen den

falschen Anschein einer groBen quantitativen Untersuchung

zu erwecken.

die Gruppen von N = 20 wurden nicht gewichtet, die Gruppen von

N = 10 wurden auf N (gew. ) = 20 hochgewichtet.
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2. Ergebniszusammenfassung und Vorschlage

2.1 Eigebnisse, die alle Problerngruppen betreffen

Der Untersuchungsansatz ging nicht von Extremgruppen

aus, sondern stellte zwei Stufen der Problembelastung

dar: Entsprechend traten die Hauptprobleme der starken

Alkoholiker bereits in der Gruppe der gelegentlichen

A]koholkonsumenten in statu nascendi auf.

Zwei Problembereiche mitssen unterschieden werden:

2.1.1 Stdrungen in der Gesamtstruktur der sozialen

Beziehungen:

zum Elternhaus

- zu Schule / Ausbildung / Beruf

- in den sozialen Fahigkeiten uberhaupt

2.1.2 Subkulturelle Strukturen der Trinkergruppen:

- Trinkverhaltensspezifische Kontaktformen

(entsprechende Ingroups mit 1rinkverhalten-

verstarkenden subkulturellen Normen und Rol-

lenbeziehungen; Trinken als Zugeh6rigkeits -

symbol).

- Innere Isolation (mentale Reservate) gegen-

uber der Trinkersubkultur (Ablehnung der

Kommunikationspartner und der eigenen

Trinkerpeergroup als Ganzes).

- Ablehnung des "Gesamtverhaltenskontexts Trinken"

auf der Dimension Bedurfnisbefriedigung

(Trinken macht "eigentlich" keinen SpaS; ist

keine befriedigende Ersatzhandlung, Trinken
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ist keine anerkannte Problem16sung; Trinken

wird als Problemverursachung und Verstarkung

erlebt; die sthndige BewuBtseinsprtisenz des

Teufelskreises"Lebensprobleme - Trinken -

Lebensprobleme"verhinder·t auch die ersatzweise

Bedurfnisbefriedigung durch Trinken: die

Lebensfrustration setzt sich in der Trink-

situation fort).

2.2 Ergebnisse, die speziell die gelegentlichen Alkohol-

konsumenten betreffen

2.2.1 St6rungen der Gesamtstruktur der sozialen Beziehungen:

Die'heile Welt'Tunktionierender sozialer Beziehungen

zu Elternhaus, Schule / Ausbildung / Beruf ist fur

diese Gruppe noch Hintergrundnorm.

Die Selbstverstandlichkeit "gesunder" sozialer

Interaktionen ist dieser G ruppe aufgrund eigener

Erlebnisse und besonders aufgrund ihres Fremd-

bildes vom chronischen Alkoholiker ("dann ist

sowieso alles zu spat") fur die eigene Person frag-

wurdig geworden, man hat Angst vor sozialem "Ab-

sacken" und versucht sich selbst durch das Schreck-

bild vom Alkoholiker zu relativer Zuruckhaltung ge-

genuber dem Alkohol zumotivieren.

Eine Ansprache dieser Gruppen durch Aufklarung

itber Konsequenzen des Alkoho]konsums und Hilfe-

stellungen zu sozialer Rehabilitation ist erfolgver-

sprechend.
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2.2.2 Substrukturelle Strukturen der Trinkergruppen:
- Die mentale Reservation gegenuber Trinker-

kommunikation ist auch hier gegeben. Aufgrund

der weniger ausschlie Blichen Bedeutung der Trin-

kerpeergroup (die Brucke zu anderen Interaktions-

formen sind noch nicht abgebrochen) dilrfte eine

Ansprache dieser Gruppe, durch das Angebot

von Alter·nativverhaltensmodelle zum Trinken

(z. B. Kontaktmaglichkeiten. Freizeitgestaltung,

befriedigende Arbeitsbeziehungen) im Gegensatz

zu den starken Alkoholikern (s. u. ) noch auf eine

gewisse Akzeptanzbereitschaft stoBen.

- Der Gesamtkontext des Trinkers ist strukturell

lockerer als bei den starken Alkoholikern:

Trinken besitzt im starkeren MaGe den Charakter

eines zwischenzeitlichen Moratoriums gegenuber

den Lebensproblemen, man fill: lt sich noch nicht

in der "Falle" des Teufelskreises'Probleme -

Trinken - Probleme"so ausweglos gefangen wie

die starker problembelasteten Gruppen und ver-

halt sich entsprechend'ontkrampfter'in der Trink-

situation (es macht mehr "Spa B", das trinkbeglei-

tende Verhaltensspektrum ist differenzierter).

Fur die Aufklarungskampagne hat das die Konse-

quenz, daB ein Angebot von Ratschlagen zu "ver-

nunftigem Trinken" (mit dem ein Minimum ·an

gesundheitlichen und sozialen Belastungen und

ein Maximurn an gefahrenunbeschwerten Ver-

gnugen verbunden ist) diese Gruppe ansprechen

wird.
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2. 3 Ergebnisse, die speziell die starken Alkoholiker

b etreffen

2.3.1 St6rungen der Gesamtstruktur der sozialen Beziehungen:

Die Brucken zum "normalen" sozialen Verhalten sind

zumeist abgebrochen. Bereiche wie Familie/ Schule/

Ausbildung/Beruf werden daher in keinem direkien

verhaltensrelevanten Zusammenhang zum Trinkver-

verhalten gesehen. Der Kausalzusammenhang wird

zwar verstanden, die subkulturellen Formen der

Trinkstrukturen haben sich jedoch soweit verfestigt

und vom Gesamtbezug sozialen Lebens isoliert, daB

ein realistischer, persunlich gangbarer'Weg zuruck"

durch Aufklarungsmaterial nicht mehr glaubwurdig

dargestellt werden kann.

2.3.2 Subkulturene Strukturen der Trinkergruppen:

Dies Trinken ist Gruppennorm, die normgebende

Gruppe wird jedoch "moralisch" abgelehnt ("alles

Arsch16cher") die informelle Mitgliedschaft zur

Trinkerpeergroup wird als eine Art "Zwangsmit-

gliedschaft" erlebt, aus der es keinen Ausweg als

den in noch starkeren Isolationen gibt.

Da der "Verhaltenskontext Trinken" keine echten

positiven Erlebniswerte besitzt, ist bezuglich einer

/

Aufklarungskampagne.kein motivierender Zugang

uber eine Beschreibung "vernitnftigen" oder"durch

MaBigung lustvollen Trinkens" maglich.

2.3.3 Gefahrenvorstellungen:
- Chronische somatische Gefahrenvorstellungen treten

in dieser Gruppe nicht auf, die Zielgruppe ist durch

entsprechende Aufklarung nicht ansprechbar.



Seelische Fo 1geerscheinungen des Alkoholiker-

status werden als gravierend empfunden (D€pressi-

vitat, Nervositat u. Angste, Fragwurdigkeit des

"Sinns des Lebens" bis zu Selbstmordgedanken),

jedoch nicht konkret auf Alkohol. sondern auf

ihr Gesamtdilemma (Familie, Beruf usw. ) be-

zogen. Eine Ansprechbarkeit uber diese Problem-

komplexe ist zwar gegeben, der konkreten Ver-

haltensbezug zu den Trinkgewohnheiten jedoch

schwierig herzustellen (Man trinkt z. B. nicht

nur um der Depression zu entgehen, sondern

auch um zu demonstrieren, "da13 das Leben

ScheiBe" ist; Trinken wird so als habitue]le

Darstellungsform des Trinkers funktional autonom

und dadurch schwer auf16sbar).

- Akute Folgeerscheinungen des Alkoholkonsums

stehen im Vordergrund der Problemreflexion uber

Trinken und Alkoholschaden.

Die Ansprechbarkeit dieser Gruppe uber Ratschlage,

die auf diesen Problemkomplex, zielen ist chancen-

reich. Zur Interessenweckung (damit man eine

Broschure iiberhaupt zur Hand nimmt) sollte die-

ser Komplex auf jeden Fall mit in den Vordergrund

gestellt werden.

-------.
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Zur Struktur einer Aufklarungsbroschure

1. Der Teufelskreis,soziale Schwierigkeiten -

Trinken - soziale Schwierigkeiten, ist dem

Trinker weitgehend transparent. Eine Broschure

mul3te auf diesem bereits vorbereiteten Boden

ansetzen, indem sie diesen Teufelskreis struk-

turell verdeutlicht und verbegrifflicht (ohne

seinen Zwangscharakter als ausweglos oder allgemein-

gesellschaftlich determiniert zu beschreibenl l).

2. Pauschale Ratschlage,die einen Ausweg aus diesem

Teufelskreis ant'ieten, sind jedoch nicht empfehlens -

wert, da die Person sich darin nicht realistisch

wiederfinden kann.

Die Aufklarung und die Problemlusungshilfen

mussen der konkreten Stufe der Problembelastung

des Jugendlichen entsprechen.

3. Entsprechend den Stufen der "Verstrickung" der

Persond in das Alkoholproblem, mussen realistische

Aufklarungsinhalte und Verhaltensauswege aufge-

zeigt werden; d. h. z. B. man darf einern starken

Alkoholiker nicht den Rackweg in Beruf, Familie

usw. als realistisch anbieten, sondern eventuell

die Entw8hnungskur als dem AusmaB seiner Pro-
/

blembelastung entsprechend anraten; bei minderer

Problembelastung dagegen, hat es bereits einen

Sinn, Aufklarung itber Folgen und Wirkungen

(somatischer, psychischer oder sozialer Natur)

des Alkohols zu betreiben und gegebenenfalls Reha-

bilitationshilfen anzubieten.

Zu einer solchen problemstufenadaquaten Aufklarung

ware eine genaue empirische Definition der A]kohol-

belastungsstufen noiwendig.


