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1. EINLEITUNG

Den Gegenstand dieser Untersuchung bilden die T tiqkeits=

profile der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Jugendarbeit.

Die Tdtigkeitsprofile beschreiben Merkmale der Arbeit der

Ehrenamtlichen in den einzelnen Verbandsgruppen:

- Wie setzt sich die Mitarbeiterschaft der einzelnen

Jugendverbdnde zusammen?

- Unter welchen pers6nlichen, organisatorischen und

institutionellen Rahmenbedinqunqen findet Jugendarbeit

statt ?

- An welche Zielqruppen wenden sich die Ehrenamtlichen mit

ihrer T tigkeit?
- Welche Ziele und Motive leiten die Mitarbeiter in ihrem

Handeln?

- An welchen p dagogischen Konzepten orientieren sich die

Mitarbeiter?

Unser Ziel ist es, mit diesen Daten ein Bild von der T tigkeit

des ehrenamtlichen Mitarbeiters zu entwerfen, welches neben

seinen Einstellungen zur Jugendarbeit auch eine genaue Be=

schreibung seiner Titigkeit und seiner Zielgruppe beinhaltet.

In einem zweiten Schritt fragen wir dann, welche Rolle und

Funktion die Ehrenamtlichen in der pr8ventiven Jugendarbeit

ubernehmen k6nnen, welche Voraussetzungen sie fiir eine der=

artige Aufgabe mitbringen und wie sie dabei unterstutzt warden

k8nnen:

- Welche Bedeutung spielen Drogenprobleme in der Arbeit

der Ehrenamtlichen?

- Welche Einstellunq haben die Mitarbeiter zu Drogen und

worin sehen sie wesentliche Ursachen fur den Konsum von

Drogen?



- Wie sch tzen die Ehrenamtlichen ihre eigenen M8qlich=

keiten ein, drogengefEhrdeten Jugendlichen zu helfen?

- In welcher Form sind die Mitarbeiter an medialen Hilfen

fiir die pr ventive Jugendarbeit interessiert?

Als einen wichtigen Beitrag zur Drogenpr vention liefert diese

Untersuchung die Voraussetzung fur die Erstellung von medialen

Hilfen fur die ehrenamtlichen Mitarbeiter in Form materialer

Daten uber das Sozialisationsfeld Jugendarbeit.

Die Rahmenbedingungen der Jugendarbeit und die T tigkeits=

profile der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind wissenschaftlich

bisher kaum erforscht. Es liegen nur zwei gr88ere empirische

Untersuchungen vor:

HAMBURGER u.a. erhoben in ihrer Untersuchung "Ehrenamtliche

Mitarbeiter in der Jugendarbeit" (Weinheim 1982) mit Hilfe eines

standardisierten Fragebogens Daten von 376 ehrenamtlichen Mit=

arbeitern im Raum Mainz und Umgebung. Erstmalig wurden neben den

Mitarbeitern aus den traditionellen Jugendverbdnden auch Mit=

arbeiter aus den Jugendzentren und den Jugendorganisationen der

politischen Parteien befragt. Absicht dieses Forschungsprojektes

war die Analyse des Bildes, das ehrenamtliche Mitarbeiter in der

Jugendarbeit von sich selbst, ihrer Rolle und ihrer Tatigkeit

haben.

Die Untersuchung lieferte Ergebnisse uber die Grunde fur die Mit=

arbeit, uber die Zielvorstellungen, von denen die Mitarbeiter

sich leiten lassen, und uber die Einstellungen der Jugendarbeiter

zu Politik und Gesellschaft. Weitere Ergebnisse beziehen sich auf

die Einstellungen der Ehrenamtlichen zum Tr ger der Jugendarbeit,

auf das Verh ltnis zu den Jugendlichen sowie auf die Beziehung

der Mitarbeiter untereinander.

Daneben wurden soziale Merkmale wie Alter, Geschlecht und soziale

Schichtzugeh8rigkeit zur Analyse unterschiedlicher Einstellungen

herangezogen und im Rahmen einer emanzipatorischen Theorie der

Jugendarbeit interpretiert. In diesem Zusammenhang und in bezug

auf die Ergebnisse zur Weiterbildung der Mitarbeiter wurden M6g=
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lichkeiten und Grenzen von Laienarbeit und Selbsthilfe im Bereich

der Jugendarbeit unter gesellschaftskritischer Perspektive er=

6rtert.

Als Mitautoren dieser Untersuchung verfugen wir uber grundliche

Kenntnisse der Daten, auf die wir im folgenden Bericht zur Er=

g nzung zuriickgrei fen.

Daneben gibt es eine etwas 8ltere Untersuchung von SIELERT uber

"Die Mitarbeiter in den Jugendverb nden" (Munchen 1978). Er

erhob ebenfalls mittels eines standardisierten Fragebogens Daten

von 321 ehrenamtlichen, aber auch neben- und hauptamtlichen Mit=

arbeitern der in Dortmund aktiven und nach dem Jugendwohlfahrts=

gesetz anerkannten Jugendverb nde. Ziel war die Analyse der Mit=

arbeitersituation unter besonderer Berucksichtigung der Aus-

und Weiterbildung.

Bevor wir die empirischen Ergebnisse im einzelnen darstellen,

wollen wir dem Leser eine Einfiihrung in den Problembereich und

eine nEhere Beschreibung des Forschungsprojektes geben.

Auch wenn es in den Medien vielfach stiller um die Drogenszene

geworden ist - der erste Eindruck t uscht: DrogenmiBbrauch ist

und bleibt in der Bundesrepublik ein ernsthaftes gesellschaft=

liches Problem. Wenn wir hier von DrogenmiBbrauch reden, soll

allerdings zuerst gekldrt werden, was wir unter Drogen verstehen.

DROGEN sind nach der allgemein anerkannten Definition der Welt=

gesundheitsorganisation (WHO) alle Substanzen, "die auf Grund

ihrer chemischen Natur Strukturen und Funktionen im lebenden

Organismus ver ndern, wobei sich diese Ver nderungen insbesondere

in den Sinnesempfindungen, in der Stimmungslage, im Bewu Btsein

oder in anderen psychischen Bereichen oder im Verhalten bemerk=

bar machen" (VOGT 1978, S. 271) . Es lassen sich nach dieser

Definition GenuBmittel (z. B. Alkohol), Arzneimittel (z. B.

Schmerzmittel) und Rauschmittel (z. B. Kokain) unterscheiden.

Durch uberm Bigen und unsachgem Ben Gebrauch werden Genu 8- und

Arzneimittel zu Rauschmitteln. Als DROGENMISSBRAUCH bezeichnen

wir denjenigen Konsum von Drogen, der zu einer Schidigung des
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Individuums und/ oder seiner sozialen Umwelt fiihrt. Als all=

gemeines pr ventionsziel ist deshalb die Vorbeugung von ge=

sundheitlichen (physischen wie psychischen) Gefdhrdungen

einzelner oder ganzer Gruppen zu bezeichnen.

Kulturvergleichende Studien zeigen, da8 es in unterschiedlichen

Kulturkreisen verschiedene Rauschmittel gibt, und daB der Ge=

brauch dieser Rauschmittel kulturell vermittelt und individuell

erlernt wird. Es erscheint aber fraglich, inwieweit eine hoch=

komplexe Industriekultur diese Lernprozesse noch initiieren und

fdrdern kann. Dringen zudem noch kulturfremde Drogen in die Ge=

sellschaft ein, so erh8hen sich diese Gef hrdungen (vgl. HUBER

1982, S. 10).

Standen am Ende der sechziger Jahre bei Jugendlichen noch Pro=

test und BewuStseinserweiterung als Konsummotive fiir Rausch=

drogen im Vordergrund, so ist bei den Drogengewohnheiten in=

zwischen ein deutlich sichtbarer wandel eingetreten. Heute

dienen Rauschdrogen vor allem als alltdgliches Stimulans und

als Mittel zur schnellen Bediirfnisbefriedigung (vgl. THAMM 1980) .

Diese zudeckende, die eigentlichen Bedurfnisse bei Seite schie=

bende Art von Konsum ldBt sich als 'apersonale Bedurfnisbefrie=

digung' (BZGA 1980) bezeichnen und kann als Ersatz fiir die Be=

friedigung des Wunsches nach Zartlichkeit, Identit t und Selbst=

verwirklichung dienen.

Dem Wandel der individuellen Drogengewohnheiten entspricht eine

umfassende und schnelle Anpassung des legalen und illegalen

Drogenmarktes, der zunehmend weitere Drogengef hrdung produ=

ziert bzw. f6rdert. Die illegalen Drogen Haschisch, LSD und

Heroin gelten heute "als bedarfsdeckendes Wirtschaftsgut hervor=

ragender Gr6 Benordnung..., das offenbar auch hervorragend ge=

managt wird" (THAMM/ BROMER 1981, S. 268) .
Die Drogengef hrdung

liegt heute also neben personalen Dispositionen auch in sozialen

und gesellschaftlichen Bedingungen begrundet.

4



Nach den vorliegenden Daten (Drogenbericht Rheinland-Pfalz

1980/81, S. 5 und 4. Jugendbericht Nordrhein-Westfalen MAGS

1982, S. 165 ff.) besteht in der Bundesrepublik gegenwhrtig
ein steigender Trend zum Suchtmittelmi Bbrauch, wobei das

hilufigste Suchtmittel eindeutig Alkohol ist. Bei den illegalen

Drogen stehen Heroin und Cannabis an der Spitze. Insbesondere

l Bt sich eine Zunahme des Alkohol- und Cannabiskonsums bei

Jugendlichen feststellen, wobei das Einstiegsalter weiterhin

gesunken ist (vgl. MAGS 1982, S. 169). Man kann davon ausgehen,

daB Jugendliche heute, wenn sie wollen, im allgemeinen leichten

Zugang zu Alkohol und auch Haschisch haben.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten daraufhin, daS Drogen=

gefihrdung auf vielfiltige Ursachen zuruckzufuhren ist, die in

unterschiedlichem Umfang und verschiedener Intensitht an der

Ausweitung des DrogenmiBbrauchs beteiligt sind. Als EinfluB=

faktoren lassen sich individuelle Motive und Dispositionen

(= set), die sozialen Bezuge des Konsumenten, gesellschaftliche

Bedingungen, die Art der Droge (Erreichbarkeit, Wirkungsweise

u. ahnl.) sowie die aktuelle Situation der Drogeneinnahme

(= setting) ausmachen. Als Motive fur den Rauschmittelkonsum

geben z. B. Jugendliche an: Neugierde, Ver nderung des Erlebens

(Glucksgefuhl, Wahrnehmung) und der Wunsch nach einem Gemein=

schaftserlebnis. Ein weiteres Motiv ist die Entlastung von unan=

genehmen Gefuhlen oder belastenden Alltagsproblemen (vgl. MAGS

1982).

Der Umgang mit Drogen wird, wie andere Verhaltensweisen auch,

in sozialen Bezugen gelernt. Das vorgelebte (Drogen-) Verhalten

Erwachsener ist bedeutsam fiir die Einstellung und das Verhalten

von Kindern und Jugendlichen. Erwachsene sind, ob sie es wollen

oder nicht, Vorbilder, und viele Erwachsene sind aufgrund ihres

eigenen Nikotin-, Alkohol- bzw. Tablettenkonsums in den Augen

Jugendlicher unglaubwurdig, wenn sie vor dem Drogenkonsum warnen.

In unserer Gesellschaft werden hinsichtlich des Gebrauchs von

Drogen sehr widerspruchliche Botschaften vermittelt. Gerade

Jugendliche reagieren z. B. sehr empfindsam auf die (auch juri=
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stisch manifestierte) Verknupfung des Konsums von Nikotin und

Alkohol mit dem Erwachsenenstatus (vgl. VOGT 1978, S. 273).

Um die individuellen und sozialen Sch den des Mi Bbrauchs von

Drogen nachhaltig zu beseitigen bzw. zu verhindern, ist es not=

wendig, Pr8ventionskonzepte zu entwickeln. Erfahrungen haben ge=

zeigt, da B globale und nur auf Abschreckung abgestellte Pra=

ventionsansatze nicht greifen. Aufklarung in der Schule allein

reicht nicht aus, gerade Jugendliche suchen den pers6nlichen

Austausch und das Gespr ch mit glaubwurdigen Personen (vgl. VOGT

1978, S. 276).

Die pr8ventiven Ma Bnahmen durfen sich dabei nicht auf einzelne

Drogen oder auf die Drogenabhingigkeit schlechthin beschr nken,

denn die Abh ngigkeit ist nur ein Symptom fur tieferliegende

St6rungen und Gef hrdungen individueller wie gesellschaftlicher
Herkunft. Die Privention mu B sich deshalb sowohl auf individuel=

le wie auch auf soziale Bezuge ausrichten. In der Vergangenheit

wurden allerdings oft nur personenbezogene Interventionsmuster

in der Pr vention bevorzugt, strukturelle Prgventionskonzepte

jedoch stark vernachl ssigt (vgl. BIEKER/ HERRIGER 1982) .

Hinsichtlich der Zielvorstellungen und der Zielgruppen lassen

sich drei Formen der Vorbeuqunq und Verhinderung von Drogenab=

hEngigkeit (Prdvention) unterscheiden:

a) PRIMARPRAvENTION = vorbeugende Erziehung gegen Drogenge=

fahrdung, die an der Situation und der Lebenswirklichkeit der

Kinder anknupft. Durch gezielte und zielgruppenorientierte Ma B=

nahmen soll Drogengef hrdung verhindert werden, bevor erste Ab=

hangigkeitssymptome uberhaupt auftreten.

b) SEKUNDARPRAVENTION = sozialtherapeutische Ma Bnahmen, die sich

unmittelbar an gef hrdeten Personen (-gruppen) orientieren.

Sekunddrpr vention will durch zielgerichtete MaBnahmen der Fruh=

erkennung und Behandlung sowie durch Krisenintervention beginnende
oder bestehende Drogenabhangigkeit therapieren.

c) TERTIARPRAVENTION = sozialtherapeutische Ma Bnahmen, die Sch3=
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den verhindern sollen, die als Folgen der bestehenden Drogenab=

h ngigkeit auftreten k6nnen. Es geht um die Therapie und Nach=

betreuung des Abh ngigen zur Vermeidung von Ruckfallen (vgl.

ZEITUNGSKOLLEG DROGEN 1982, S. 102).

Um erfolgreich und wirksam zu sein, mussen sich die prdventiven

Ansdtze inhaltlich und methodisch an der jeweiligen Zielgruppe

orientieren und von verschiedenen Personen, Institutionen und

sozialen Gruppen mitgetragen werden (Eltern, Jugendarbeiter,

Schulen, Kirchengemeinden u.a.).

In dieser Untersuchung stehen ehrenamtliche Mitarbeiter im Vor=

dergrund, die mit Kindern und Jugendlichen "zusammenleben" und

zusammenarbeiten. Die psychosoziale Befindlichkeit dieser Ziel=

gruppen ist durch Statusunsicherheit (das "Niemandsland zwischen

Kindsein und Erwachsensein") ,
die verstdrkte Identititssuche, das

Fehlen eigener bestdndiger Ziele und Wertvorstellungen sowie eine

erh6hte Sensibilit t gegenuber Umwelteinflussen gekennzeichnet.

Untersuchungen verweisen auf einen engen Zusammenhang zwischen

der Drogengef hrdung und bestimmten Statusuberg ngen (Konfir=

mation und Firmung / Beendigung der Schulzeit / Eintritt ins

Berufsleben; vgl. SOER 1980) .
Darliberhinaus scheinen Schwieric=

keiten im privaten und schulischen/ beruflichen Alltag gest6rte

familiire Beziehungen, Frustrationen und Uberforderungen Jugend=

licher den Drogenkonsum als vermeintliche Problem16sung zu be=

gunstigen (vgl. 5. JUGENDBERICHT 1980, S. 26) .

Die Kinder beginnen sich in der Vorpubertht langsam aus dem

Elternhaus zu 16sen. Viele wollen neue Wege - oft andere als

die Eltern - ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln. Die

Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt in Fragen der Mode, der Kon=

sum- und Freizeitgewohnheiten eine ungeheuere Bedeutung, die

Gruppe gibt Orientierung, Anerkennung und Sicherheit. Deshalb

ist es gerade in dieser Zeit wichtig, daB Kinder einen Rahmen

finden, in dem sie ihre Bedurfnisse angemessen befriedigen und

auf glaubwlirdig Personen treffen, an denen sie sich orientieren
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k8nnen. Die verschiedenen Jugendorganisationen mit ihren viel=

f8ltigen Angeboten k8nnen hier den Kindern und Jugendlichen ein

wichtiges Lern- und Erfahrungsfeld anbieten.

Die organisierte Jugendarbeit als Lern- und Erfahrungsfeld in

der Freizeit gesellt sich als viertes Sozialisationsfeld zu

Familie, Schule und Beruf. Hinsichtlich der Wirksamkeit der

p dagogischen M6glichkeiten dieses spezifischen Lernfeldes ist

aber Vorsicht angebracht. Vielfach sind hier uberh6hte Er=

wartungen und ein ungebrochener p dagogischer Optimismus anzu=

treffen, obwohl die Aktionen und T tigkeiten des Lernfeldes

Jugendarbeit sowohl als Ergebnisse wie auch als Basis von Sozia=

lisationsprozessen angesehen werden k8nnen (vgl. HORNSTEIN

1975). Die Genese von Einstellungen und Verhaltensweisen muB

daher immer als das Ergebnis aller kommunikativen Beziehungen

interpretiert werden, in denen die Jugendlichen leben (Freunde,

Schule, Familie, Medien u.a.). Die Wirksamkeit pddagogischer
Ma Bnahmen wird z. B. sp testens dort fraglich, wo h ufiger Ge=

nu Bmittelkonsum von der Werbung propagiert und von der Mehrheit

der Erwachsenen als allt gliche Norm vorgelebt wird.

Weiterhin ist zu bedenken, da B Kinder und Jugendliche nur einen

geringen Teil ihrer Zeit im pddagogischen Feld Jugendarbeit ver=

bringen. In diesem Sinne ist es auch notwendig, die Jugendarbeit

vor uberh8hten Anspruchen und vor Vereinnahmung zu schutzen. Der

gesellschaftliche Problemdruck, der durch die wachsende Drogen=

gef hrdung Jugendlicher entsteht, darf nicht unhinterfragt auf

die p dagogischen Institutionen abgew lzt werden. Drogenmi B=

brauch ist ein individuelles, gesellschaftliches und damit auch

politisches Problem. Trotzdem ist es wichtig zu uberlegen, wie

Jugendarbeit in eine allgemeine Prdvention miteinbezogen werden

kann und wie die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Jugendarbeit im

Rahmen ihrer p dagogischen Arbeit, die auch Primdrpr vention um=

faSt, unterstutzt werden k8nnen. Eins ist allerdings jetzt schon

klar: einfache Ratschlage und schnelle probleml6sungen gibt es

nicht (vgl. BOCKHOFER 1982).
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Jugendarbeit stellt sich dem Betrachter als kein einheitliches

Feld dar - zu sehr variieren verschiedene Organisationen mit je

spezifischen Zielen und Zielgruppen, gerade dies gilt es im

Auge zu behalten, sollen keine globalen, sondern spezifische,

auf Zielgruppen abgestimmte Pr ventionskonzepte erstellt werden.

In der Jugendarbeit geht es weniger um kognitive Lernprozesse

als vielmehr um soziales Lernen; es wird mitgebaut an der

"gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit", es werden

soziale Verhaltensweisen und bestimmte Wert- und Sinnzusammen=

hinge (sei es auch unbewu Bt) vermittelt. Das soziale Lernen

findet in Gruppen statt, und zentral fiir diese Lernprozesse ist

die Person des ehrenamtlichen Mitarbeiters. Die Mitarbeiter sind

gute oder schlechte Vorbilder, Lernpartner, Freunde oder Berater.

Auf jedem Fall sind sie Bezugspersonen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, sie stellen nach Schdtzungen

uber 90 % des Personals der Jugendorganisationen, sind die

eigentlichen Triger der Jugendarbeit (HAMBURGER 1982, S. 9).

Der groSe Vorteil gegenuber den professionellen Pddagogen ist

ihre gr6Bere N he zu den jugendlichen Gruppenmitgliedern.

"Jugendliche sind 'ndher dran' an den Problemen ihrer Gruppen=

mitglieder, sie k6nnen sich authentischer mit ihnen auseinander=

setzen als ein erwachsener Hauptamtlicher, sie sind - wenn oder

gerade weil sie nicht professionell mit diesen Problemen um=

gehen - glaubwurdigere Ansprechpartner als noch so wohlmeinende

Erwachsene" (KLAWE 1980, S. 519) .
Das Engagement der Ehrenamt=

lichen beinhaltet aber auch oft Schwierigkeiten, die auf

mangelhafte oder gar fehlende Ausbildung zuruckzufuhren sind

oder von der problematischen Identitit des "Helfers" im sozialen

Bereich herruhren (vgl. HAMBURGER 1982, S. 113 ff.). Deshalb

sind die zumeist jugendlichen Ehrenamtlichen auch davor zu

schutzen, mit Pr ventionskonzepten uberfordert zu werden.

Trotz einiger Bedenken erscheint es sinnvoll und notwendig,

die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Bereich der primirpr vention

zu unterstutzen. Neben dem Kontakt zu hauptamtlichen Pidagogen

(Praxisbegleitung) und Beratungsstellen (Jugend- und Familienbe=
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ratung) sollte die Unterstutzung der Mitarbeiter auch die Be=

reitstellung medialer Hilfen und eine praxisbezogene Aus- und

Weiterbildung umfassen. Aus den bisher in der Prim rprdvention

gemachten Erfahrungen ergibt sich allerdings, da B die unter=

stutzenden Ma Bnahmen sich an den Mitarbeitern selbst orien=

tieren und sich auf deren erfahrbare Wirklichkeit beziehen

mussen.

Um das breite Spektrum von TKtigkeitsfeldern in der Jugendarbeit

in etwa widerzuspiegeln, legen wir dieser Untersuchung einen

weitgefa Bten Begriff von Jugendarbeit zugrunde. Er umfa Bt all

jene institutionell getragenen MaBnahmen und Veranstaltungen,

die Jugendlichen neben dem Schul- und Ausbildungssystem unter

p dagogischen und politischen Zielsetzungen angeboten werden

oder die sie selbst betreiben (vgl. HORNSTEIN u.a. 1975, S. 156

und Kapitel 2).

Die Befraqunqseinheit sind ausschlieBlich die ehrenamtlichen

Mitarbeiter, die die Jugendarbeit hauptsdchlich tragen und ge=

stalten und somit die entscheidenden Multiplikatoren einer

prdventiven Jugendarbeit sind. Im Unterschied zu den haupt-

und nebenamtlichen Mitarbeitern engagieren sich die ehrenamt=

lichen ausschlieBlich in ihrer Freizeit und arbeiten weitgehend

unentgeltlich bzw. bestreiten nicht einen wesentlichen Teil

ihres Lebensunterhaltes aus dieser Titigkeit. Aus dem unter=

schiedlichen Status der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter

ergeben sich, wie oben schon angedeutet, jeweils spezifische

Chancen, M6glichkeiten und Grenzen der pddagogischen Arbeit.

Die professionellen Mitarbeiter haben zudem auch eine titig=

keitsfeldbezogene Berufsausbildung hinter sich, w hrend die

Ehrenamtlichen, wenn uberhaupt, eine Kurzausbildung absol=

vierten. Ein Ergebnis dieser Studie kann es deshalb auch sein,

Lucken in der pddagogischen Begleitung sowie Aus- und weiter=

bildung der Ehrenamtlichen aufzudecken.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich folgende Gliederung fiir

diesen Untersuchungsbericht:
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- Zun8chst folgen Angaben zum methodischen Konzept der Unter=

suchung, die neben der Beschreibung der Stichprobe auch das

methodische Vorgehen im einzelnen erliutern (Kapitel 2.).

- Es schlieBen sich die T8tiqkeitsprofile der Mitarbeiter der

einzelnen Jugendorganisationen an, die neben der soziobio=

graphischen Beschreibung der Mitarbeiter und der Analyse der

Rahmenbedingungen ehrenamtlicher T tigkeit auch die Zielgruppen

umfassen (Kapitel 3.).

- Darauf aufbauend werden die p dagogischen Konzepte der Mit=

arbeiter dargestellt (Kapitel 4.).

- Der nichste Abschnitt besch ftigt sich mit den Voraussetzungen

und Bedingungen pr ventiver Jugendarbeit. Neben den Erfahrungen

mit Drogenproblemen in der Jugendarbeit werden Ursachenver=

stindnis, Einstellung der Mitarbeiter zu Drogen und ihre eigene

Drogenaffinit t analysiert (Kapitel 5.).

- In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, inwieweit die Mit=

arbeiter die Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufkl rung, als

Auftraggeber der Untersuchung, bereits kennen bzw. uber deren

Priventionsmaterialien unterrichtet sind (Kapitel 6.).

- In Verbindung damit stehen auch die Medienqewohnheiten,

-bedurfnisse und Weiterbildungsinteressen sowie die Wunsche und

Vorstellungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter uber Formen und

Inhalte von PrEventionsmaterialien (Kapitel 7.).

- Unter dieser Perspektive untersuchen wir, inwieweit von seiten

der Jugendverbinde bereits entsprechende Materialien vorliegen

und in welcher Weise sie benutzt werden (Kapitel 8.).

- Die SchluBbemerkung greift die einzelnen Elemente des Berichtes

noch einmal auf und versucht, sie aus unserer Perspektive zu=

sammenfassend zu bewerten, um unter anderem Ma Bgaben fur die Er=

stellung von medialen Hilfen fur die Mitarbeiter in der prd=
ventiven Jugendarbeit zu entwickeln (Kapitel 9.).

- 11 -
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2. METHODEN UND BESCHREIBUNG DER STICHPROBE

Die hier vorgestellte empirische Situationsanalyse ehrenamt=

licher Tatigkeit in der Jugendarbeit entstand als Forschungs=

projekt unter der Leitung von Dipl.-Pgd. Christian BECK, W6rr=

stadt und Dipl. -PAid. Christian WULF, Mainz; sie wurde im Auf=

trag der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkl rung durch=

gefuhrt. Die Untersuchung erstreckte sich auf den Zeitraum

von August 1982 bis Miirz 1983. Hauptinstrument der Untersuchung

war ein 13-seitiger standardisierter Fraqeboqen (siehe Anhang),

der an eine fiir verschiedene Arbeitsfelder der Jugendarbeit

repr sentative Stichprobe ehrenamtlicher Mitarbeiter in Hessen,

Rheinland-Pfalz und im Saarland verschickt wurde. Regionale

Schwerpunkte bildeten die St dte Frankfurt und Mainz sowie

deren Einzugsgebiet. Die GroBstadt Frankfurt wurde gewahlt,
weil in diesem Ballungsgebiet besonders hhufig Drogenprobleme

auftauchen, wdhrend Mainz in dieser Hinsicht eher "provinziell"

zu sein scheint.

Die Konstrukrion des Fragebogens wurde vorbereitet durch eine

ausfiihrliche Literaturrecherche mit den Schwerpunkten "Drogen"

und "Jugendarbeit". Zusatzlich befragten wir sowohl Kenner der

Jugendarbeitsszene als auch Fachleute aus der Praxis (Drogen=

berater) und der Hochschule (Dozenten der Sozialp dagogik,

Soziologie und Statistik) nach ihrer Einschdtzung des problem=
-- -,

zu'sammenhangs und Forschungsgegenstandes "praventive Jugend=

arbeit" . In mehreren ausfuhrlichen Gruppendiskussionen mit

unseren Mitarbeitern wurden die Grundfragen fiir einen Pretest

erstellt, dessen Ergebnis.nach nochmaligen langen Gespr8chen

und Auseinandersetzungen zu der vorliegenden Endfassung des

Fragebogens fuhrte.

Die schriftliche Befragung wurde um folgende Methoden erg nzt:

- Einzel- und Gruppeninterviews: Verteilt auf die verschiedenen

Arbeitsfelder wurden insgesamt 30 explorative, nicht standardi=

sierte Einzel- und sechs Gruppeninterviews mit in der Regel

vier bis sechs Teilnehmern durchgefiihrt. Die Interviews dienten



in erster Linie der Vorbereitung des standardisierten Fragebogens

und der Unterstutzung der Auswertung.

- Gruppenstundenprotokolle: Anhand standardisierter Auswertungs=

bogen protokollierten Gruppenleiter aus der kirchlichen Jugend=

arbeit die von ihnen im Zeitraum von drei Monaten durchgefuhr=

ten Gruppenstunden. Die Protokolle beantworten die Frage, welche

p dagogischen Methoden uber einen kontinuierlichen Zeitraum

tatsgchlich angewendet werden (siehe Kapitel 4.4 und Anlage).

- Zentrale Verbandsumfrage: Die Trigerorganisationen der Jugend=
arbeit auf Bundes- und Landesebene erhielten einen Kurzfrage=

bogen uber verbandsintern vorliegenden Medien und Materialien

zum Drogenproblem (siehe Kapitel 8.).

Stichprobe der Hauptuntersuchung

Da es keine verliBlichen Angaben uber die Anzahl ehrenamtlicher

Mitarbeiter in der Jugendarbeit insgesamt und in den einzelnen

Arbeitsbereichen gibt, wurde eine nach Verbandszugeh8rigkeit ge=

wichtete Zufallsstichprobe gezogen. Die Anzahl zu Befragender

pro Verbandsgruppe wurde so gewahlt, da B aufgrund der Erfahrungen

vorausgegangener Untersuchungen mit - bedingt - repr sentativen

Ergebnissen fiir die Teilstichprobe gerechnet werden konnte.

Die Auswahl der in die Untersuchung einbezogenen Verbandsgruppen

erfolgte in Anlehnung an die Erhebungen von SIELERT (1978, S. 18

f.) und HAMBURGER u. a. (1982, S. 13 f.). Neben ehrenamtlichen

Mitarbeitern aus der traditionellen Juqendverbandsarbeit (Arbeits=

gemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik

Deutschland und Berlin-West e. V. - aej, Bund der Deutschen Katho=

lischen Jugend - BDKJ, Deutsche Sportjugend im Deutschen Sport=

bund) und ihren Mitgliedsverb nden wurden Mitarbeiter politischer

JugendverbRnde, vertreten durch die Gewerkschaftsjugend des DGB

und seiner Mitgliedsgewexkschaften sowie Ehrenamtliche aus

Jugendzentren in die Befragung einbezogen.

13



Erstmals wurden auch Mitarbeiter aus dem schulischen Bereich, d.

h. der Schulervertretung sowie der Schuler- und Jugendpresse hin=

zugenommen. (Beide wurden zundchst als eine einzige Verbands=

gruppe behandelt; der Vergleich der Ergebnisse - mittels einfacher

Varianzanalyse - erbrachte jedoch, daB es sich um deutlich unter=

scheidbare Gruppen handelt.) Zwar mag die Subsumierung dieser

beiden verbandsgruppen unter den Begriff Jugendarbeit fragwurdig

sein, doch wird hier der Tatsache der Vorzug gegeben, da B Schu=

lervertretung und Schuler- /Jugendpresse als quasi jugendeigene

Meinungsforen Themen aufgreifen, die fur den Bereich der Schule

und ihr politisch-soziales Umfeld von Bedeutung sind. Nach An=

gaben des Kultusministeriums gibt es in Rheinland-Pfalz gegen=

wartig 425 Schulerzeitungen. Rund 250 Jugend- und Schuler=

zeitungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind in der Landes=

arbeitsgemeinschaft jugendeigener Zeitschriften "Junge Presse"

zusammengeschlossen, die bundesweite Dachorganisation Deutsche

Jugendpresse (DJP) weist rund 2 500 Schuler- und Jugendzeitungen

als Mitglieder aus.

Fragebogenversand und Rucklauf

Ende Oktober 1982 wurden rund 2 500 Fragebdgen mit Begleit=

schreiben (siehe Anhang) und Freiumschlag fur die Ruckantwort

verschickt. Bis Ende des Jahres wurde von 563 Mitarbeitern der

Fragebogen beantwortet; dies entspricht einer Rucklaufquote von

22,3 %.
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Der Fragebogenversand erfolgte in oeiden Fallen Ober den gletchen

Verteiler; die Differenzierung konnte erst nech Fragebogenrucklauf
Jorgenommen werden.

Der Versand erfolgte durch die Verb nde selbst; z. T. wurden

Frageb6gen auch direkt von Ehrenamtlichen vor Ort verteilt. Je

nach Gr88e, Organisationsstruktur und innerbandlichen Vertei=

lungskan len lief der Versand auf verbandsspezifische Weise ab.

Hier war die Kooperationsbereitschaft der Triger auaerordentlich

wichtig. Sie zu sichern und die erforderlichen Kontakte recht=

zeitig herzustellen, erforderte einen Groeteil des Arbeitsauf=

wandes der dreimonatigen Vorbereitungsphase. Trotz der in der

Regel vorhandenen Aufgeschlossenheit der Verantwortlichen in den

Verb nden war die Sicherung der Stichprobe au Berst schwierig und

letztendlich nur mdglich, weil Insider aus den Verbdnden fur die

Mitarbeit im Projektteam gewonnen werden konnten; denn die Wei=

tergabe des Fragebogens und die Unterstutzung der Untersuchung

seitens der Verb nde war Vertrauenssache.

Wegen des komplizierten Verteilungsweges war es w hrend der Ruck=

gabefrist nur in sehr eingeschr nktem MaBe mdglich, gezielt nach=

zumahnen. Zudem war kaum nachprufbar, inwieweit die Frageb6gen
ihre Adressaten erreicht hatten; hier hat es sicherlich Ausf lle

15 -
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gegeben. Dies mag z. T. den relativ geringen Rucklauf erkl ren.

Aus Briefen von Mitarbeitern, die nicht bereit waren, den Frage=

bogen zu beantworten, und aus Kommentaren zum Fragebogen.l St

sich vielfach Skepsis gegenuber einer solchen Befragung oder gar

Furcht vor Datenmi Bbrauch ("Es ist mir zu unsicher, was mit dem

Fragebogen passiert. ") oder Repressionen herauslesen ( "Wenn je=

mand aus unserem Gemeinderat die Meinung der Mitarbeiter unseres

Jugendzentrums erfahren wurde, dann w ren wohl heute noch die

Turen verschlossen. ") .
Zudem hat die Befragung nach Drogenpro=

blemen in der Jugendarbeit wie auch der eigenen Drogengewohn=
heiten - es handelt sich immerhin um m6glicherweise strafbare

Handlungen - bei vielen Mitarbeitern eine Hemmschwelle errichtet

( "Wenn es um Drogen in Jugendzentren geht (von Leuten aus, die

ich nicht kenne), werde ich mi Btrauisch. ") . Dies zeigt sich

darin, daB die Antwortverweigerungen in diesem Fragebogenteil

relativ hoch sind. Auch die den Befragten notwendigerweise be=

kannte Tatsache, da B eine staatliche Institution, die Bundes=

zentrale fur gesundheitliche Aufkldrung (BZgA), Auftraggeber
der Untersuchung ist und ein Verwertungsinteresse an den Ergeb=
nissen hat, diirfte zur BeeintrAichtigung des Rucklaufs gefiihrt
haben ("Ihr kdnnt nicht mit der BZgA im Rucken kommen und nach

unserem Drogenkonsum fragen.").

Rechnerische Auswertunq

Bei der rechnerischen Auswertung der Daten wurden die Mitarbeiter

der einzelnen Verbandsgruppen unabh ngigen Teilstichproben zuge=

ordnet, die miteinander verglichen wurden. Die zugrunde liegende

Fragestellung lautet: wie unterscheiden sich die Juqendarbeiter

der verschiedenen Verbandsgruppen bezuglich der gemessenen

Variablen?

Die Untersuchungen von SIELERT (1978) und HAMBURGER u. a. (1982)

legen diese Vorgehensweise nahe, insofern sich die Verbandszu=

gehdrigkeit als wesentliches Kriterium fur die gemessenen Merk=

mals- und Einstellungsunterschiede erwies. Auch die im Rahmen der



vorliegenden Untersuchung durchgefiihrte Uberprufung der Daten

auf Normalverteilung (mittels des Kolmogorov-Smirnov-Normalver=

teilungstests) weist auf das Vorhandensein unabhhngiger Teil=

stichproben nach Verbandsgruppen hin (fur die Gesamtstichprobe

zeigen sich stark von der Normalverteilung abweichende Werte,

wdhrend sich fur die Teilstichprobe in aller Regel eine Normal=

verteilung nachweisen liBt).

Der Vergleich der Verbandsgruppen erfolgte - je nach dem vor=

handenen Skalenniveau - anhand der grozentualen H ufiqkeiten der

Merkmalsauspr gungen (uber die Berechnung von Kontingenztafeln

bei Nominal- oder Ordinalskalenniveau) oder auf dem Weg des

Mittelwertvergleichs (mittels einfacher Varianzanalyse bei inter=

vallskalierten Daten. Dort, wo die Voraussetzung fur die Durch=

fuhrung der Varianzanalyse: Normalverteilung und Varianzhomo=

genitEt in den Grundgesamtheiten nicht gegeben waren, wurde zur

Kontrolle eine Rangvarianzanalyse mittels des Kruskal-Wallis

H-Tests berechnet - vgl. CLAUSS/ EBNER 197 5) .

Die sozialstatistischen Variablen (Alter, Geschlecht, familiale

Situation, Stand im Berufsleben, Schul- und Berufsausbildung so=

wie lokale Ansiedlung) sind (beurteilt nach der GrdSe des Pearson=

schen Produkt-·Moment-Korrelationskoeffizienten) nur von sekun=

direr Einstellungsrelevanz. Zusammenh nge dieser Variablen mit

anderen Merkmal.en sollen deshalb in der Darstellung weitgehend

vernachldBigt werden.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in tabellarischer Form

unter Angabe der prozentualen H ufigkeiten bzw. Mittelwerte der

Gesamtantworten und auch der entsprechenden Werte fiir die

einzelnen Verbandsgruppen. Dabei wird stets die Irrtumswahrschein=

lichkeit bzw. statistische Sicherheit (Signifikanz) angegeben,

mit der die Nullhypothese (= die Stichproben, hier Verbandsgrup=

pen, entstammen derselben Grundgesamtheit) zuruckgewiesen werden

kann. Die Signifikanzniveaus werden wie folgt festgelegt:
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- Aussagen, denen eine statistische Sicherheit von weniger als

95 % zugrunde liegt, werden als nicht signifikant (n. s.) be=

zeichnet. Die Nullhypothese gilt als nicht zuruckgewiesen, d.

h., die Antwortunterschiede der Verbandsgruppen werden als zu=

fillig betrachtet.

- Bei Aussagen mit einer statistischen Sicherheit von mindestens

95 % wird die Nullhypothese verworfen und die gemessenen Unter=

schiede als "echt", d. h. nicht zufallig, angenommen: Bei einer

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % oder weniger gelten die ge=

messenen Unterschiede als siqnifikant (s.), bei einer Irrtums=

wahrscheinlichkeit von 1 % oder weniger als sehr signifikant

(s. s.) und bei einer solchen von 0,1 % oder weniger als hoch

signifikant (h. s. ) .

Ausgenommen bleiben Mehrfachantworten (Tabelle 8, 29, 30 und

31), bei denen die Berechnung der Signifikanz nicht m6glich ist.

18
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3. DER EHRENAMTLICHE MITARBEITER IN DER JUGENDARBEIT UND SEINE

TATIGKEIT

In einem ersten Schritt geht es nun darum zu beschreiben, wie

sich die Mitarbeiterschaft der Jugendverb nde zusammensetzt, und

mit welchen Zielgruppen die einzelnen Mitarbeiter arbeiten.

Darin eingeschlossen sind die Beschreibung der spezifischen

Rahmenbedingungen und die Art der jeweiligen Tatigkeit. Aus=

gehend von einer groben Klassifizierung ergeben sich fur die

Darstellung folgende Perspektiven:

- die Person des Mitarbeiters: der soziobiographische Hintergrund

des Mitarbeiters, der Ergebnis seiner Lebensgeschichte und Be=

standteil seiner Identit8t ist (Alter, Geschlecht, Schulbildung

u.a.)

die Rahmenbedinqungen ehrenamtlicher Tatiqkeit: neben einer aus=

fuhrlichen Beschreibung der Tatigkeiten der Mitarbeiter werden

auch tatigkeitsfeld- und pers6nlichkeitsbezogene Merkmale und Ein=

flusse betrachtet, die auf die T tigkeit des Mitarbeiters mittel=

bar oder unmittelbar einwirken (riumliche und technische Mdglich=

keiten, Ausbildung u.a.)

- die Zielgruppen ehrenamtlicher Tatiqkeit: die formale Klassi=

fikation der Zielgruppen nach Alter, Geschlecht, Schul- und Be=

rufsbildung wird ergdnzt durch eine Darstellung der typischen

Probleme, die die Jugendlichen in die Jugendarbeit mitbringen.
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Es folgt die Charakterisierung der Sticnprobe anhand demogra=

phischer Beschreibungsmerkmale. Zunachst Alter und Geschlecht

der Mitarbeiter.

Abbllaung 1: Alter nach Vervandsgruppen (arltnnecisches Mittel)

Ahbildung 2: Geochlecht nach Verbondagrunpen

Signiflkanz: h.s.

Signifikanz: s.s.

3.1 Soziobiographische Beschreibungsmerkmale der Mitarbeiter

Janre

30 -

25 -

20 -

15 ·

m .

5 -

22.1 21.9 20,3 20,2 28,5 17,8 17.7 24,7

gesemt ael ADKJ Jugend- Sport- Sc uier- Junge Gewerkschafts-

zentren Jugend iertretung Presse jugend

  weIDltch
'.

%   mannitcn
BO -

r-
70 ·

60

50 -

40 ·

1 ·353 9'
 3 n  7 'jj 3

li,
-

iIi, el,F#/.P
33,2%56,89; 39.8%30,2% 39,6%:0,4% 32,3%37,7% ,5%75,5% ,6,89133,2%  .2%78% f 1,7%78,3%

gesalt Be J BDKJ Jugend- Sport- Schi ler- Junge Geverkocharts-

Jugend vertretung Presse jugend



Gegenuber dem Durchschnittsalter aller Befragten mit ca. 22

Jahren weisen die Mitarbeiter aus Sportverbanden mit 28,5

Jahren das weitaus h8chste Durchschnittsalter auf. Allerdings

gibt es bei ihnen sehr starke Altersabweichungen oberhalb und

unterhalb des Mittelwertes. (Darauf deutet die hohe Standard=

abweichung von s= 10,2 hin, gegenuber der Gesamtstichprobe mit

s= 6,8.) Die durchschnittlich jungsten Mitarbeiter gibt es mit

ca. 17 bis 18 Jahren bei der Schuler- /Jugendpresse und den

Schulervertretern. Hier handelt es sich um auff llig altershomo=

gene Gruppen (Standardabweichung s= 1,9 bei der Schuler- /Jugend=

presse und s= 1,1 bei der Schulervertretung).

In allen untersuchten verbandsgruppen sind mdnnliche Mitarbeiter

im Vergleich zu weiblichen uberrepr sentiert. Am ausgepr gtesten

ist dieses Verh ltnis mit ca. drei zu eins bei den Gewerkschaf=

ten, der Schuler- /Jugendpresse und den Sportverb nden. Ver=

gleichsweise am st rksten sind weibliche Mitarbeiter in der

Schulerverwaltung vertreten. Dort ziehen sie mit den mannlichen

fast gleich. -

Tabelle 2: Wohnform nach Verbandsgruppen

-Internal, wohnhelm, Molleg*
Mit anderen: -in einer Wohngemeinschaft

-zusammen mit Freund/Freundin

Signifikanz: h.s.

Sonotlge Nennungen: 11

21

Jugend- Sparc- Scnuler- Junge Gewerkschafts-
Wohnform gesamt ae] BOKJ zentren jugend vertretung Presse jugend

% %

Bet den 64,8 63,1 81,3 85,5 36,8 87,2 89,5 22,0
Eltern

Allein 9,1 10,7 6,9 -- 11,3 10,6 2,6 20,3

Mit anderen 13,5 14,3 5,6 8,1 15,1 2,1 7,9 47,5

Mit dem 12,6 11,9 6,3 6,5 35,8 -- -- 10,2
Ehepartner
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Taoelle 3: Stend im Berufsleoen nach Veroancsgruppen

Sonstlge Nennungen: 38

Slgnifikanz: h.s.

Sieht man von Sportlern und Gewerkschaftlern ab, wohnt die uber=

wiegende Mehrheit der Ehrenamtlichen zu Hause bei den Eltern

bzw. Verwandten. Am ausgeprdgtesten gilt dies fur die Mitarbeiter

der Schuler- /Jugendpresse, der Schulerverwaltung und Jugend=

zentren. Wahrend in den Sportverbdnden bereits ein gutes Drittel

der Mitarbeiter verheiratet ist, dominieren in den Gewerkschaf=

ten bei fast der Hilfte der Befragten Wohnformen wie das Zusam=

menleben im Internat, Wohnheim, Kolleg, in der Wohngemeinschaft

oder mit dem Freund bzw. der Freundin. Vergleichsweise viele

wohnen hier auch allein bzw. zur Untermiete.

L88t man wiederum Sportler und Gewerkschaftler au8er acht be=

sucht der relativ gr68te Teil der Befragten gegenw rtig die

Schule. Dagegen ist uber die H lfte der Sportler bereits berufs=

titig, und Ahnliches gilt fur die Gewerkschaftler. Bei den

Letztgenannten gehdrt allerdings ein fast ebenso groBer Teil

der Mitarbeiter zu den Studenten. Mitarbeiter, die in einer

Lehre stehen, sind generell nur gering vertreten, am st rksten

noch in Jugendzentren.

Stana in Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkachafts-

Berufsleben gesamt aej BDKJ zentren jugend vertretung Presse jugeno

% %

Lenre 8,8 7,6 10,9 12,0 9,9 4,3 2,4 9,3

Scnule 39,1 45,5 41,1 44,0 9,9 91,5 78,0 --

Studium 24,0 19,0 30,2 20,0 25,7 4,3 12,2 42,6

Berufstatig 28,1 27,8 17,8 24,0 54,5 -- 7,3 48,1
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Tabelle 4: Scnulbesuch/SchulabschluB nacn verbandsgruppen

Ausbildung

Hauptschule

Realschule

Gymnaoium/
Fachoberschule

gcsamt
%

Sonstige Mennungen: 53

Jugend- 590/t- Schaler- Junge Gewerkschafts-

aej BDKJ zentren jugena vertretung Presse jugena

%

Slgniflkanz: h.3.

Tabelle 5 Oerufsausbildung nach Verbandsgruppen

Oerufsausbildung

bislang keine

Lehre

Fachschule/
hahere Fachschule

Fachhochschule

Hochschule/
Universitat

gesarnt aej 6DKJ Jugend- Sgort- Schuler- Junge Gewerkscnarta-

zentren Jugend vertretung Presse Jugend

% %

35,2

20,6

93

9,7

25,3

43,4

11,8

14,5

61,0

18,0

50

36,5

25,0

77

7,4

30,9

22,3

70,5

4,5

23

77,1

0,0

00

3 8,

5 14,3

Signifikanz: h.8.

43,5

36

Die weitaus uberwiegende Mehrheit der Mitarbeiter aller Ver=

bandsgruppen besuchen bzw. besuchten das Gymnasium oder die

Fachoberschule. Die von uns befragten Schulervertreter und

Schuler- /Jugendzeitungsmitarbeiter geh6ren fast ausschlie =

lich zu dieser Kategorie. Mitarbeiter mit Hauptschulbesuch /

-abschlu8 sind relativ am hEufigsten in den Sportverbanden an=

zutreffen. Es folgen die Gewerkschaften, wo - neben Jugendzentren -

auch die Realschuler vergleichsweise stark vertreten sind.

Abgesehen von den Sportlern und Gewerkschaftlern stellen die

8,2 4,2 2,8 9,6 21,8 -- -- 18,4

17,6 19,4 15,4 26,9 21,8 2,2 5,0 28,6

14,2 76,4 81,8 63,5 56,3 97,8 95,0 53,1

6,6 10,8 5,8 14,9 2, 12,7

23,7 25,2 25,0 24,5 20, 40,0



Mitarbeiter ohne (begonnene oder abgeschlossene) Berufsaus=

bildung die jeweils umfangreichste Gruppe in den Verbanden. Bei

den Sportlern und vor allem den Gewerkschaftlern sind dagegen

diejenigen mit Lehrausbildung dominant, bei den Gewerkschaften

daneben auch Mitarbeiter mit Hochschul- bzw. Universit tsaus=

bildung. Mitarbeiter mit (h6herer) Fachschul- oder Fachhoch=

schulausbildung sind relativ am st rksten bei den Sportverb nden

repr sentiert. (Die zugrunde liegende Tabelle 5 sollte aller=

dings nicht ins Detail gehend interpretiert werden, da die Ant=

wortverweigerung von 68 Befragten, das sind 12,3% der Gesamt=

stichprobe, ungew6hnlich hoch ist. Es ist jedoch anzunehmen, da 8

die "Verweigerer" vornehmlich der Kategorie "bislang keine Aus=

bildung" zuzurechnen sind.)

reoelle 6: jonnortgraae iacn lereenosgruppen

Slgnifikanz: h.s.

Die lokale Ansiedlung der befragten Ehrenamtlichen weist ausge=

sprochen deutlich verbandsspezifische Unterschiede auf. So finden

sich Jugendzentren schwerpunktmEBig im landlichen oder klein=

st dtischen Umfeld, die befragten Gewerkschaftsmitarbeiter kommen

dagegen schwerpunktm Big aus dem gro Bst dtischen Bereich.

Letzteres gilt auch fur die Jugendarbeiter katholischer Verb8nde,

der Sportverbande und in abgeschw chter Form fur die Ehrenamt=

lichen aus der evangelischen Jugendarbeit. Die befragten Schuler=

vertreter und Schuler- /Jugendzeitungsmitarbeiter sind st8rker im

24

WohnortgrOBe gesamt aej 6DKJ Jugene- Sbort- Schuler- Junge Gewerkschefts-
zentren jugend vercretung Presse jugend

96 %
Dorr
bis 5.000 Elnwohner 18,6 23,5 5,4 50,0 18,7 19,1 17,5 11,7

tleingtaut

019 20.000 Ew. 17,1 30,6 10,8 19,4 13,1 17,0 35,0 6,7

'liztelstadt
nis 100.000 Ew. 14,8 9,4 6,8 16,1 15,9 36,2 20,0 18,3

GroBstadz 1

uber 100.000 Ew. 26,6 14,1 42,6 4,8 29,9 21,3 22,5 28,3

GroBstaat 2
Gber 500.000 Ew. 23,0 22,4 34,5 9,7 22,4 6,4 5,0 35,0
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klein- und mittelst dtischen Bereich repr sentiert.

Die Verbandsgruppierungen unterscheiden sich zwar insgesamt

signifikant bezuglich der sozialstatistischen Beschreibungs=

merkmale, einige wesentliche Beschreibungsmerkmale haben sie je=

doch gemeinsam. H ufig handelt es sich bei den-Jugendarbeitern

um Schuler, die bislang keine Berufsausbildung haben. Sie sind

in der Mehrzahl Gymnasiasten, die in der Regel noch bei ihren -

Eltern wohnen und nicht verheiratet sind. D. h., sie sind in

der Mehrzahl selbst Jugendliche (zum Jugendbegriff vgl. ALLER=

BECK/ ROSENMAYR 1976, S. 25 ff.). Auch das Durchschnittsalter

1dat erkennen, daB viele Mitarbeiter nur wenige Jahre 8lter sind

als die teilnehmenden Jugendlichen. M innliche Mitarbeiter sind

durchweg in der Uberzahl. Sportverbdnde und Gewerkschaften wei=

sen dagegen - zumindest tendenziell - etwas abweichende Mit=

arbeiterprofile auf. Dies wird schon am wesentlich h6heren

Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen deutlich. Sie sind hau=

figer berufst tig und, bei den Sportlern, auch verheiratet.

In den Gewerkschaften sind Studenten stark vertreten und es

dominieren studentische Wohnformen (Untermiete, Wohngemeinschaf=

ten u.a.). Damit sind junge Erwachsene und Erwachsene (zur Ter=

minologie vgl. HAMBURGER u.a. 1982, S. 35 ff.) in diesen beiden

Verbandsgruppen st rker vertreten, auBerdem Haupt- und Real=

schuler.

Insgesamt best tigen die festgestellten Ergebnisse die Aussagen

vorangegangener Untersuchungen (vgl. SIELERT 1978, S.51 ff. und

HAMBURGER u.a. 1982, S. 14 ff.); nennenswerte Abweichungen er=

geben sich, soweit sie die gleichen Beschreibungsmerkmale be=

treffen, nicht.
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3.2 Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Tdtigkeit

Unter die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher T tigkeit fassen

wir eine Reihe von Merkmalen und Faktoren, die mittelbaren oder

unmittelbaren Einflu B auf die Arbeit der Ehrenamtlichen nehmen.

Im Zusammenhang lassen sich die einzelnen EinfluBgr6Ben folgen=

dermaGen darstellen:

Schaubild 1: Rahmenbedingungen ehrenamtlicher T tigkeit

Titiqkeitsmerkmale

Es folgt zun chst die Beschreibung der Tdtigkeitsmerkmale der

ehrenamtlichen Mitarbeit. Zun chst wird die T tigkeitsdauer und

anschlieBend der Zeitaufwand der Mitarbeiter beschrieben.

'. "IG'. .IT.7,'F.OID('·T; TATIGKEITSMERKMALE

V 1

\9
RAUMLICHE UND RAHMENBEDINGUNGEN 1 WIEDERKEHREN DE

KONFLIATE

TECHNISCHE
EHRENAMTLICHER

MOGLICHKEITEN

7,
TAT IGKEITEN 4 IASTITUTIONELLE

ZWANGE
1

-14 T f
UNTERSTUTZUNG DURCH

KOMPEPENZ DES KONKURRIERENDE
SIGNIFIKANTE ANDERE

MITARBEITERS VERPFLICHIUNGEN

CW83
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Aboildung 3: Tatigkaltsdauer (arithmetisches Mittel) nacn Verbandsgruppen

Jahre

4 E- F--  1--1

gesamt aej BDKJ jugend- Sport- Scnuler-
. Junge Gewerkschafts-

zentren Jugend vertretung Presse jugend

Signiflkanz: h.8.

Die Mitarbeiter der verschiedenen Verbandsgruppen weisen eine

unterschiedlich lange T tigkeitsdauer auf. Besonders bei den

Sportverb nden f llt auf, da B Mitarbeiter im Schnitt seit uber

sechs Jahren in ihrem Verband t tig sind; wahrend die Mitarbeiter

in der Schulervertretung, in der Schuler- /Jugendpresse und im

Jugendzentrum sich "erst" ca. drei Jahre engagieren. Bei den

letztgenannten Gruppen ist demnach von einer stirkeren Fluktu=

ation der Mitarbeiter auszugehen. Die groBe Streuung bei der

aej (s= 4,9) und bei den Sportverbdnden (s= 5,6) weist darauf

hin, daa es innerhalb dieser Verbhnde Mitarbeitergruppen mit

unterschiedlich langer T tigkeitsdauer gibt. Demgegenuber setzt

sich die Mitarbeiterschaft der ubrigen Verbande, was die Tatig=

keitsdauer betrifft, wesentlich homogener zusammen.

7-

6-

5-

1 1 1
3-

2-

1 -

4,6 5,2 _4,5 3,1 6,3 3,3 2,8 4,7
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Abbildung 4: Zettaurwand (arl thmetischee Mittel) nagn Verbandigruppen

Signirlkam: n.8. (regelmaBige Arbetten)

a. (unregelc,86tge Aroetten)

Die Mitarbeiter wurden gefragt, wieviel Zeit sie fur ihre T tig=
keit in der Jugendarbeit regelm Biq aufwenden. Mit Ausnahme

der Mitarbeiter in Jugendzentren investieren die Ehrenamtlichen

im Schnitt etwa 20 Stunden im Monat, d. h. vier bis fiinf Stunden

w8chentlich in ihre Jugendarbeit. Die Mitarbeiter der Jugend=

zentren verbringen einen deutlich h6heren Anteil ihrer Freizeit

im Jugendzentrum als andere Mitarbeiter. Dieser h5here Zeitauf=

wand in den Jugendzentren resultiert daher, daB das Jugendzentrum

insgesamt als Freizeitraum anzusehen ist, in dem sich oft nicht

klar zwischen Mitarbeitern und Besuchern, zwischen Arbeit und

Freizeit trennen liBt. Die hohe Streuung bei den Gesamtantworten

(s= 16,95) liSt darauf schlieBen, daB sowohl innerhalb als auch

zwischen den einzelnen VerbEnden der Zeitaufwand der einzelnen

Mitarbeiter sehr stark variiert.

In die Rubrik "unregelmdBige Arbeiten" fallen die Teilnahme an

Seminaren, Konferenzen und die Durchfiihrung von Freizeiten, fur

die die Ehrenamtlichen durchschnittlich etwa 20 Tage im Jahr auf=

wenden. Auch hier deutet die hohe Streuung (s= 16,30) auf eine

sehr hohe Variation innerhalb und zwischen den verbandsgruppen

hin. Einen hohen Zeitaufwand fur unregelmasige Tatigkeiten haben

   regelogGige Arbeiten

(Stunden Pro Monat)

F-1 unregelitlOige nrbelten
r. | | (rage pro Jehr)

30

25 -

20 -

-
15

': E 0 ** %73 37/7*lil,
19,71 19,15 21,65 23,8[ 16 2 19.91 29,60 15,7·| 19,99 18,22 18,17 14,8 18,20 15,85  DE,90 21,45

gesernt aej 00/J Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerk schafts-
rentren Jugend vert retuno Presso Jugend



die Mitarbeiter der evangelischen Jugend und der Gewerkschafts=

jugend. Deutlich weniger unregelm Bige T tigkeiten uben Mit=

arbeiter in der Schulervertretung, in der Schuler- /Jugendpresse

und im Jugendzenrtum aus.

T tigkeitstypologie: Charakterisierung der Tdtigkeiten

Anhand der Angaben uber den jeweiligen Zeitaufwand fur bestimmte

Tdtigkeiten -in der Jugendarbeit aus der Untersuchung von

HAMBURGER u.a. (1982) lassen sich zwei Gruppen von ehrenamt=

lichen Mitarbeitern charakterisieren (vgl. BECK/ WULF 1982) :

- Die "p8dagogischen Mitarbeiter", die einen ausgesprochenen

p&dagogischen Bezug zu ihrer jeweiligen Zielgruppe haben (Grup=

penleiter, Trainer, Ferienbegleiter, Teamer).
- Die " funktionellen Mitarbeiter", deren Arbeitsschwerpunkt in

erster Linie in der Infrastruktur der Jugendorganisation liegt

(Finanzen,

Arbeiten).

Organisation, Interessenvertretung, redaktionelle

Werden die einzelnen Aktivithten auf einem zeitlichen Kontinuum

angeordnet, so ergibt sich folgendes Bild:

Schaubild 2: Aktivitdten in der Jugendarbeit

29

einmalig gelegentlich regelm Big
>

Ferienfreizeit, padagogische/ Interessenver= Leitung von

Kinderfest, politische Aus- tretung, Tee= Kinder-, Ju=

Projekt, Aktion, und Weiterbil= stube, Disco, gend-, Hobby-
besondere Veran= dung, Seminare, Filmclub, und Freizeit=

staltung, praxisbeglei= Gottesdienste, gruppen,

soziale Dienste tung, Arbeits= Organisation, Redaktions=

kreise Verwaltung sitzungen,
Schulerver=
tretungssit=
zungen, Mit=
arbeitertreff



Bei der Auswertung der unterschiedlichen AktivitEten der Ehren=

amtlichen wird sichtbar, da B die Befragten sich in der Regel in

einer Vielzahl von Arbeitsbereichen engagieren, und somit in der

Jugendarbeit eine multifunktionale T tiqkeitsstruktur sichtbar

wird. Eine Zuordnung der Mitarbeiter zu einer bestimmten T tig=

keitstypologie ist in gewissem Maee m8glich, denn es gibt eine

Reihe von wiederkehrenden Kombinationen unterschiedlicher Titig=

keiten. Wenn es auch den typischen Ehrenamtlichen nicht gibt,

so lassen sich bei den einzelnen Verbandsgruppen doch bestimmte

Typen von Mitarbeitern finden.

Die konfessionellen Verbande sind "das T tigkeitsfeld des 'klas=

sischen Gruppenleiters' ,
des Mitarbeiters, der nicht nur regel=

md Sig eine Gruppe leitet, sondern der darliber hinaus auch mit

der Gruppe ins Zeltlager oder zu Wochenend- und Ferienfreizeiten

fahrt. Hierin spiegeln sich die stark auf die Arbeit mit gruppen=

zentrierten Veranstaltungsformen kirchlicher Jugendarbeit. Im

Gegensatz zu den fach- und sachbezogenen Verbanden (hier: Sport=

verb nde) ist der Gruppenleiter nicht Spezialist fiir ganz be=

stimmte Aktivitdten, sondern versteht sich als partner der Jugend=

lichen in einem multifunktionalen Arbeitsbereich. Kennzeichnend

fur kirchliche Jugendarbeit ist auch die relativ weitgehende In=

stitutionalisierung p dagogischer Aus- und Weiterbildung, woraus

sich der hohe Anteil von ehrenamtlichen- Mitarbeitern erkl rt,

die zum Typ-des Teamers zihlen" (BECK,/ WULF 1982, S.121).

In den Jugendzentren finden sich vor allem "Allround-Mitarbeiter",

die fiir fast alles im Jugendzentrum zust ndig sind. Sie halten

"den Laden am Laufen". Dieses Arbeitsfeld umfaSt so unterschied=

liche Tatigkeiten wie Thekendienst, Reinigung und Instandhaltung

der Riume, Filme besorgen, Plakate malen, Platten auflegen usw..

Ein geringerer Teil der Mitarbeiter ist mit der Planung und Durch=

fuhrung von besonderen Veranstaltungen besch ftigt, und ein Vier=

tel sind als Gruppenleiter t tig. "Im Gegensatz zu traditionellen

Jugendverbdnden weisen Jugendzentren einen geringeren Grad an

Institutionalisierung und organisatorischer Strukturierung auf,

weshalb es innerhalb der Jugendzentren kaum eine institutionali=

30



sierte Weiterbildung und damit nur wenig Mitarbeiter gibt, die

als Teamer Weiterbildung betreiben oder die als Interessenver=

treter die Belange der Jugendlichen innerhalb des Jugendzentrums

oder gegenuber anderen Institutionen vertreten" (a.a.0.,S. 120).

In den Jugendzentren findet sich also vornehmlich der Typ des

wenig spezialisierten Mitarbeiters. Die Mitarbeiter sind hEufig

selbst Teilnehmer und nehmen zus tzlich in ihrem jeweiligen

Interessengebiet Mitarbeiterfunktion und je nachdem Verantwortung

fur bestimmte Bereiche wahr.

In den Sportverbanden sind etwa zwei Drittel der Mitarbeiter

als Ubunqsleiter (Trainer) beschdftigt; ein Teil von ihnen ist

auch an der Vorbereitung und Durch fiihrung von Seminaren und

Sportveranstaltungen beteiligt. Nur etwa jeder zehnte Mitarbeiter

ist in der Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen titig.

Die Mitarbeiter in den Sportverbhnden konzentrieren sich also

demnach als Fachleute und Spezialisten sehr stark auf den Akti=

vit tskern ihres Verbandes.

Bei der Gewerkschaftsjugend 1 Bt sich keine eindeutige Polari=

sierung der Mitarbeiterschaft feststellen. Die T tigkeiten im

Bereich Organisation, Weiterbildung und Interessenvertretung

stehen jedoch eindeutig im Lirdergrund.

Die T8tigkeiten der Mitarbeiter der Schulervertretung und der

Schuler- /Jugendpresse sind in der Befragung von HAMBURGER u.a.

nicht untersucht worden. Aus den qualitativen Einzelinterviews im

Rahmen unserer Untersuchung ergeben sich jedoch folgende T tig=

keiten:

Schulervertretung: - Betreuung von Schulklassen

- Kontakte zum Kollegium (Konferenzen,

Beratungslehrer, Direktor)
- Organisation von Veranstaltungen und

Schulerkonferenzen

- Kontakte zu anderen Gymnasien und zum

Landesschulerrat

31
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Schuler- /Jugendpre sse: - Technische Arbeiten wie Kontakt zu

Druckereien Anzeigenkunden werben,

Lay-out
- Recherchen, Interviews, Artikel

schreiben

- Gespriche mit dem Direktor, mit

Lehrern, mit dem Ministerium, mit

Mitschulern

- Verbindung zu anderen Redaktionen

- Redaktionssitzungen
- Weiterbildung

Hinsichtlich des Zeitaufwandes fiir einzelne dieser Titigkeiten

und einer Spezialisierung einzelner Mitarbeiter auf Tatigkeits=

bereiche lassen sich keine n heren Aussagen treffen.

Bei der Betrachtung der charakteristischen Tatigkeiten zeigt sich

in den meisten Verbandsgruppen eine anteilsmisige Dominanz von

einem bzw. zwei Mitarbeitertypen, wobei davon ausgegangen werden

kann·, daB es um so mehr Mitarbeitertypen und damit auch typische

Laufbahnen gibt, je differenzierter die Struktur. eines Verbandes

ist.
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Riumliche und technische M8qlichkeiten

Die pidagogische Arbeit ist immer abh ngig auch von den  uBeren

Gegebenheiten, rdumliche und technische M6glichkeiten k6nnen die

Arbeit der Ehrenamtlichen entweder einengen oder erweitern.

Zun chst die r umlichen M6glichkeiten.

racelle 7: faunlicne Vaglicnkelten nacn leroancsgrucoen

Aaumlicne
MJ glicnket en

algener Gaum

Raum mit

anderen

dechcelnder
Raum

gesamt

%

26,8

57,0

16,2

aej ODK J Jugena- Sporc- Scnuler- Junge Gewerkschafts-
rentren Jugend pertretung Presse jugenij

%

29 8 4,7 53,2 31,4 44,7

60 7 89,2 40,3 43,8 31,9

9 5 6,1 6,5 24,8 23,4

34,1 21,8

39,J 43.6

26,8 34,5

Signifikanz: n.s.

Die Mehrheit der Mitarbeiter, dies ist besonders in der kirch=

lichen Jugendarbeit der Fall, teilt ihren "Arbeitsplatz" mit

anderen Gruppen. Etwa ein Viertel der Mitarbeiter, besonders

die der Jugendzentren und der Schulervertretung, haben fur ihre

Arbeit einen eigenen Raum zur Verfugung, den sie nicht mit ander=

en Gruppen teilen mussen. Eine kleinere Gruppe von Mitarbeitern,

besonders bei der Gewerkschaft,_der Sportjugend, der Schuler- /

Jugendpresse und der Schulervertretung muG ihren Raum hiufiger

wechseln.

Es l Bt sich also da*on ausgehen, da B fur die Mehrheit der Mit=

arbeiter rdumliche - wenn auch teilweise eingeschrinkt - Ge=

staltungsmdglichkeiten vorhanden sind, die der Arbeit einen an=

gemessenen Rahmen geben k6nnen.

Aus den Einzelinterviews ergibt sich das Bild, daB die r um=

lichen M6glichkeiten sowohl innerhalb als auch zwischen den Ver=

bandsgruppen sehr stark variieren. Einerseits sind die R um=

lichkeiten unterschiedlich groB, und andererseits besteht nur

1



fur einen Teil der Gruppen die M8glichkeit zur v6llig freien

Gestaltung. Vielen steht zwar die Nutzung eines Raumes v611ig

frei, jedoch durfen sie keinerlei Verdnderungen vornehmen.

Die Jugendarbeit findet oft in Nebengelassen und KellerrEumen

statt; in vielen F llen sind die Jugendgruppen dabei auf das

Wohlwollen des Tr gers angewiesen, dies betrifft in besonderem

Ma Be die Arbeit an den Schulen (Schulervertretung/ Schuler- /

Jugendpresse).

Aus der Auswertung der offenen Frage hinsichtlich der Vorschrif=

ten und Beschrankungen ergibt sich weiterhin, da B den Mitar=

beitern vor allem eine Problemlage gemeinsam ist. Es geht um die

Frage: Wer darf wann bestimmte Rdumlichkeiten benutzen und unter

welchen Bedingungen durfen die R ume genutzt werden? Desweiteren

unterliegen nahezu alle Verb nde Vorschriften, welche die Ge=

staltung von R umen, aber auch vor allem die Offnungszeiten
(hier besonders Jugendzentren) regeln. Hiermit werden direkte

Vorgaben geschaffen, wann, wo und unter welchen Bedingungen

Jugendarbeit statt finden darf.

In den letzten Jahren wurden auch gerade fiir die Jugendarbeit

Medien produziert. Inwieweit verfiigen die Mitarbeiter uber die

notwendigen technischen Gerdte zur Nutzung dieser Medien?
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Tabelle 8: Techniscne Noglicnkeitan (%)* iacn Verband:gruppen

Tecnnik

Di2proj ektor

Filmprojek:or

Schallolacren-

spieler

Tcnband/Kas-
Settenrecorder

Video

Spie:2

Werk- una

Bas:almarerial

Ecor::erate

Musik-
insc=wmenre

gesamt
:<

58,0

51,8

59,7

71,1

25,1

71,7

61,7

,7,5

32,9

Jugend-
£ej EDA] zenrian

79,1 63,9

72,1 55,5

74,4 . 61,0 -

31,4 67,8

18,6 :,8

91,9 93,2

32,6 87,0

27,9 43,2

39,5 32,2

*
Uszogen auf gultige Falle

24,2

6:*1

75,3

33,9

2,1

87,1

72,6

29,0

24,2

Sport-
jugeno

27,8

37,0

33,3

55,6

27,8

50,9

30,5

92,6

23,1

Schuler- lunga GewErkscnefts-
vert:gruna Presse Jugend

62,9

80,0

74,3

80,0

6:,0

25,7

-0,0

51,4

91,4

Insgesarre 34 Eefragta nennen keines aer aufgefuhrten Hilismittel.

64,G

62,0

50,0

72,0

48,0

48,0

52,0

2.,0

60,0

57,9

73,7

75,4

47,4

29,8

Es laBt sich feststellen, daB jeweils eite Mehrheit (auBer bei

Video -Geriten) iiber gute technische M8glichkeiten verfiigt, um

audiovisuelle Medien in der Jugendarbeit einzusetzen. Ober die

H lfte der Mitarbeiter hat Zugang zu traditionellen technischen

Gerdten wie Dia- und Filmprojektoren, Tonbandger t und Platten=

spieler. Video-Gerdte finden sich dagegen haufiger bei den

Sportverbanden, bei der Gewerkschaftsjugend, bei der Schiilerver=

waltung und Schuler- /Jugendpresse, wdbei anzunehmen ist, das

letztere von der guten.technischen Ausstattung der Schulen pro=
fitieren. Sie geh6ren ndmlich in allen Kategorien zur Spitzen=
gruppe.

Hinsichtlich der Ausstattung mit sonstigen Materialien und Hilfs=

mitteln zeigt sich, daB fast alle Mitarbeiter in der kirchlichen

Jugendarbeit und in den Jugendzentren uber Spiele verfugen..
Daruber hinaus stehen der uberwiegenden Mehrheit auch Werk - und

71,9

91,2

31,6

5,3



Bastelmaterialien fur die Gruppena:rbeit zur Verfugung. Selbst=

verst ndlich sind vor allem die Sportverb nde sehr gut mit

Sportger ten ausgerustet. Aber auch fast jedem zweiten Mit=

arbeiter im BDKJ und in der Schulervertretung steht die Be=

nutzung von Sportgeriten offen. Die Mitarbeiter der Schulerver=

tretung und viele Ehrenamtliche der Schuler- /Jugendpresse

k8nnen zusdtzlich Musikqer te der Schule mitbenutzen. Bei anderen

Verbandsgruppen hingegen spielen Musikinstrumente eine eher unter=

geordnete Rolle.

In den offenen Antworten hinsichtlich der Vorschriften und

Beschrdnkungen in der Jugendarbeit zeigt sich, daB viele Mit=

arbeiter die direkte finanzielle Abhgngigkeit vom Trdger als

Bevormundung und die eigene Arbeit behindernd empfinden. Diese

finanzielle Abh8ngigkeit bezieht sich z. B. auf die Bezuschus=

sung von Seminaren, Freizeiten und Veranstaltungen und auf die

Finanzierung von Arbeitsmaterialien, Medien, technischen Ge=

r ten u.a.. Die Mitarbeiter beklagen die Abh ngigkeit insbe=

sondere, weil finanzielle Mittel, sofern sie Uberhaupt zur Ver=

fiigung stehen, oft nur dann flieBen, wenn die Jugendarbeit in

Einklang mit den Zielen und Absichten des Tr8gers steht. poli=

tische Aktionen und Bet tigung erscheinen vielen Mitarbeitern

unter diesem Gesichtspunkt als besonders problematisch.

Es wird somit deutlich, da B die Verfugungsgewalt uber die

Ressourcen (Finanzen, REume, technische Gerite) fast ausschlieS=

lich in den H nden der Hauptamtlichen/ des Tr gers liegt und

als Mittel zur Kontrolle der Jugendarbeit benutzt werden kann

oder benutzt wird. Aber es ist insgesamt schwer, uber die

r umlichen und technischen M6glichkeiten der Mitarbeiter all=

gemeine Aussagen zu machen, da die Bedingungen sowohl innerhalb

als auch zwischen den Verb nden stark variieren, zumal jede

Jugendorganisation spezifischen Aktivit ten nachgeht, die je=

weils auch spezifischer Rahmenbedingungen bedurfen.
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Zu den Rahmenbedingungen ehrenamtlicher T tigkeit geh6ren neben

den rRumlichen und technischen M6glichkeiten die institutio=

nellen Zwange, denen die Mitarbeiter ausgesetzt sind. Es sind

hier darunter vor allem jene Auflagen des Tr gers zu verstehen,

an denen sich der Ehrenamtliche orientieren muB und die direkt

oder indirekt in die (p dagogische) Arbeit eingrei fen und den

Handlungsspielraum des Mitarbeiters bzw. der Jugendlichen regle=

mentieren oder einschr nken. Interessant sind in diesem Zusam=

menhang Auflagen des Tr gers bezuglich der Programmgestaltung

sowie das Verhalten der Mitarbeiter und der Jugendlichen. Vor=

schriften, die das Verhalten der Jugendlichen betreffen, sollen

aufgezeigt werden an dem fiir Jugendliche wichtigen Bereich

Freundschaft und Sexualit t und an Beschr nkungen, die hinsicht=

lich des Konsums von Genu Bmitteln (hier: Alkohol und Tabak=

waren) existieren.

Tabelle 9: Besclirtnkungen und Vorochr ften dee Tragers

(Vergletch des erithmetischen Mittela)

Beacnrankungen und
Vorochriften

Aykoholgenue

Erwartungen an das
Mitarbelterver-
hetten

Rouchen

FreundsChart und
Se*uolit t unter
den Jugendlichen

ProgrammgestBitung
in aer Gruope

strenge
1234567 kelne

Vorschriften - .

. --, Vorschrtrten
- -

- SignifikenzJugend- Sport- SchOlar- Junge Gewer*Bc.afte-9090.t 8ej BDKJ rentren Jugend vertretung Presse Jugend
arithmetlecheg Mittel

In den Bereichen Programmgestaltung, Rauchen sowie Freundschaft

und Sexualitdt bestehen weitgehend bei allen Verbandsgruppen
nur geringe formelle Auflagen und Vorschriften. Hinsichtlich

des ungehinderten Alkoholkonsums finden sich schon wesentlich

Institutionelle ZwE ge

3,99 3,53 3,95 4.13 3,77 2,20 4,44 5,70 fl'll*

4,18 4,23 3,93 5,37 3,99 4,04 4,39 3,80 h.0.

5,07 5.12 4,84 6,23 4,61 3,29 4,93 6,58 h.8.

5,3U 5,40 4,72 6,07 5,20 4,50 6,D2 6,08 h.s.

5,77 6,26 5,93 6,57 5,66 5,16 5,61 4,67 h.0,
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h ufiger Vorschriften und auch an das Verhalten des Mitarbeiters

werden von seiten des Trigers 6fters Erwartungen gestellt.

Beim Vergleich der einzelnen Gruppen zeigt sich, daB die Mit=

arbeiter der evange_lischen Jugend in ihrer Programmgestaltung

weitgehend freie Hand habdn. In der katholischen Jugendarbeit

wird das Verhalten der Jugendlichen in bezug auf Freundschaft

und Sexualit t sowie hinsichtlich des Tabakkonsums dagegen

stirker reglementiert als anderswo. Auch spuren die Mitarbeiter

st rkere Erwartungen an ihr Verhalten. Die Interviews zeigen,

da8 viele Hauptamtliche die Behandlung kirchlicher bzw. religi=

6ser Themen erwarten, und wenn die Jugendleiter diesen Erwar=

tungen nicht entsprechen, die Jugendarbeit grunds tzlich in

Frage stellen.

Verglichen mit anderen Jugendverbanden zeigen sich bei der

Sportjugend h ufiger bestimmte Erwartungen an das Mitarbeiter=

verhalten und an den GenuBmittelkonsum der Jugendlichen. Den

st&rksten Beschr nkungen unterliegt die Arbeit der Schulerver=

treter: inhaltlich sowohl bezuglich der Programmgestaltung und

des Mitarbeiterverhaltens und formal bezuglich des GenuBmittel=

konsums. Die Schule achtet scheinbar sehr viel strenger auf

die Einhaltung der Jugendschutzgesetze als andere Organisationen.

Daruberhinaus beklagen sich viele Schulervertreter in der offenen

Frage (insgesamt 21 Nennungen) uber restriktive Schulordnungen

und die SMV-Satzung (91 auf die sie keinen EinfluB haben und die

ihnen zu wenig Handlungsspielraum ldBt. Kritisiert wird weiter=

hin das Fehlen eines allgemeinpolitischen Mandats (4) und die

direkte Abh ngigkeit von dem Wohlwollen der eigenen Schul=

leitung (5). Den gr88ten Spielraum in ihrer Arbeit genieBen -

die Mitarbeiter in den Juqendzentren. In allen Kategorien liegen

sie weit unter dem Durchschnitt, am ehesten gibt es noch Vor=

schriften uber den Alkoholkonsum und Erwartungen an die Mitar=

beiter. Ahnliches gilt fur die Mitarbeiter der Schuler- /Jugend=

presse und der Gewerkschaften, besonders hinsichtlich des Alko=

holgenusses und der Freundschaft und Sexualitdt unter den Jugend=

lichen. Auf der anderen Seite werden von den Mitarbeitern der
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Gewerkschaften aber am st rksten Vorschriften in puncto Pro=

grammgestaltung und Mitarbeiterverhalten genannt. Ober die

H lfte der Mitarbeiter der Schuler- /Jugendpresse beklagen sich

in der offenen Frage au Berdem uber das Vorhandensein von offener

und versteckter Zensur, sie erleben die Pressegesetze als zu

einschr8nkend und fuhlen sich unfrei in der Wahl bestimmter

politischer Themen, die fiir den TK ger oftmals nach eigenem Be=

kunden zu "hei B" sind oder nicht dessen politischer Auffassung

entsprechen.

Zusammenfassend l Bt sich also festhalten, das die Mitarbeiter

der Jugendzentren und der Schuler- /Jugendpresse (Ausnahme: Be=

schrinkung in der Themenwahl) den geringsten Beschrinkungen

unterliegen, die Mitarbeiter der Schulervertretung hingegen am

st rksten reglementiert werden. Die gr68ten Beschr nkungen
existieren in puncto Alkoholgenu B. Hier scheinen die gr6Bten
Probleme zu liegen und demnach auch am hdufigsten Vorschriften

zu bestehen. An zweiter Stelle folgen Erwartungen an das Ver=

halten der Mitarbeiter, hier gilt es zu schauen, wo es in diesem

Bereich wiederkehrende Konflikte gibt. Alle anderen Beschr n=

kungen und Vorschriften variieren von Triger zu Trdger sehr

stark, sie sind vermutlich abh ngig von dem jeweiligen Normen=

system der Tr gerorganisation, den spezifischen problemen, die

die Jugendlichen mitbringen, und den Sanktionsm6glichkeiten,
iiber die der Trager verfugt, um seinen Forderungen Nachdruck

zu verleihen.

Wiederkehrende Konflikte in der Jugendarbeit

Der ehrenamtliche Mitarbeiter kommt durch seine Tdtigkeit in

der Jugendarbeit vor allem mit vier personengruppen in Be=

ruhrung:

- den Jugendlichen
- den Vertretern des Tr gers und/ oder den Hauptamtlichen
- den anderen Mitarbeitern

- den Eltern der Jugendlichen.
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Unser Interesse gilt nun den Fragen: Mit welchen Personen er=

leben die Mitarbeiter hgufiger Konflikte? Und welcher Art sind

diese Konflikte? Hat jedes Arbeitsfeld sein eigenes Konflikt=

profil? Erleben die Mitarbeiter je nach Alter unterschiedlich

oft Konflikte? In einer offenen Frage wurden die Mitarbeiter ge=

beten, wiederkehrende Konflikte in ihrer Tdtigkeit zu benennen.

Tinelle 10: dlederkenrenae Auseinandersetrungen und Scnwiertgket Wn

Wieaerke,renMe Auoein-
anoersetz.ngen und

Scnwierigkeitan zwischen

- den Mltarueltern und

don Jugendlicnen

- Uen Mitcroeitern und

Oem Trgger bzw.

Htnugtontllchen

- den Mitarteltern
wntereinander

- den Mitarbettern und

den Eltern der

Jugencitchen

ges,mt

%

Bej 80KJ Jugene- SporE- Schuler- Junge Gewerkscnaft 0-

zentren jugene vertretung Presse jugeng
%

Signtrikanz

Wahrend mindestens die Hdlfte der Mitarbeiter h ufiger uber

Konflikte mit den Jugendlichen, dem Trdger und anderen Mit=

arbeitern berichten, sind Konflikte mit den Eltern der Jugend=

lichen vergleichsweise seltener.

Uberdurchschnittlich haufig tauchen Konflikte mit den Jugend=

lichen in Jugendzentren und bei den Schulervertretern auf. Die

Schulervertreter benennen auch hdufiger Konflikte mit den

Hauptamtlichen, d. h. hier mit der Schulleitung bzw. den Lehrern.

Von Auseinandersetzungen mit anderen Mitarbeitern berichten

h ufiger die Mitarbeiter der Schuler- /Jugendpresse und seltener

die der Sportverbande. W hrend die Mitarbeiter der Gewerkschafts=

jugend kaum Konflikte mit den Eltern der Jugendlichen haben, sind

es bei der aej immerhin ein Drittel der Ehrenamtlichen.

Betrachten wir die genannten Konflikte im einzelnen, so f llt

auf, daB die Mitarbeiter besonders hEufig uber die Haltung der

Jugendlichen klagen (72 Nennungen), die sie als Konsumhaltung,

Null-Bock-Stimmung und mangelnde Motivierbarkeit bezeichnen.

Unterschiedliche Interessen von Mitarbeitern und Jugendlichen

fuhrten bei 36 Mitarbeitern zu Konflikten und 29 Befragte nennen

40
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Alkoholmiebrauch als Konfliktausldser.

Bei den Auseinandersetzungen mit dem Tr ger fuhrte der Streit

um Finanzen bei 49 Befragten hiufiger zu Konflikten. 46 Mit=

arbeiter berichten von Auseinandersetzungen um Grundsatzfragen

bzw. um die Ziele der Jugendarbeit. Mit dieser Kategorie sind

20 Nennungen eng verknupft, die uber politische Kontoversen

berichten. 41mal werden Probleme genannt, die durch Reglemen=

tierungen, Verbote, Zensurandrohung (Schuler- /Jugendpresse),
burokratisches Verhalten und durch starken Erwartungsdruck von

seiten des Trdgers oder des Hauptamtlichen entstehen.

Untereinander streiten sich die Mitarbeiter hEufiger uber die

Zielsetzung der Arbeit (49), uber Politik (24) und uber pada=

gogische Fragen (32). Die UnzuverliBigkeit und das mangelnde

Engagement fiihrte bei 32 Mitarbeitern und Fragen der Organi=

sation und Arbeitsaufteilung bei 26 Mitarbeitern zum Konflikt.

Ober Vorbehalte der Eltern der Jugendlichen gegenuber dem

pddagogischen Verhalten der Ehrenamtlichen (25) und der poli=

tischen Einstellung (13) schreiben die Mitarbeiter im letzten

Konfliktfeld. 17 Befragte nennen das MiStrauen der Eltern

gegenuber der Einrichtung und 10 die Angst der Eltern vor Mani=

pulation ihrer Kinder als Konfliktursache.

Bei der Betrachtung der einzelnen Verbandsgruppen lassen sich

charakteristische Konflikte erkennen. Den Mitarbeitern in der

ae j bereiten vor allem die Konsumhaltung der Jugendlichen (11)

und der AlkoholmiBbrauch (8) Schwierigkeiten. Die Konflikte mit

der evangelischen Kirche betreffen Grundsatz- (15) und Finanz=

fragen (13). Mit den anderen Mitarbeitern gibt es in der Haupt=
sache uber padagogische Fragen Kontroversen und manche Eltern

iusern Vorbehalte gegenuber dem pddagogischen Verhalten der

Ehrenamtlichen (9).

Auch bei den Mitarbeitern des BDKJ steht die Konsumhaltung der

Jugendlichen an erster Stelle (21) .
Ahnlich wie bei der aej gibt

es auch in der katholischen Kirche Streit uber Grundsatzfragen

(13), die allerdings auch h ufiger zwischen den Mitarbeitern zu

Konflikten fuhren. Au Berdem gibt es Schwierigkeiten wegen des

mangelnden Engagements mancher Mitarbeiter (14) und weil Eltern
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ihren Kindern die Teilnahme an Ferienfreizeiten verbieten (8)

oder vorbehalte gegen die pddagogischen Methoden haben (9).

In den Jugendzentren tauchen immer wieder Konflikte durch die

Konsumhaltung der Besucher (9) sowie durch Brutalit&t und Ag=

gressivit8t mancher Jugendlicher auf (8). Mit dem Triger gibt

es immer wieder Schwierigkeiten wegen der Finanzen (9); die Mit=

arbeiter streiten sich hdufiger uber Grundsatzfragen. Von den

Eltern erleben manche Mitarbeiter starkes Mi Btrauen (8) und

sogar, wie sonst nirgendwo, Angst vor Drogenkonsum oder

-handel im Jugendzentrum (6).

Bei den Sportverb nden kommt es wegen der Passivitit der Jugend=

lichen (8) und wegen mangelnder Disziplin (10) zu Konflikten.

Streitigkeiten mit dem Trgger tauchen manchmal bei Grundsatz=

fragen auf (7).

Bei der Schulervertretung ist die Passivitit der Jugendlichen

das gr6Bte Problem (12). Ahnlich wie bei der Schuler- /Jugend=

presse gibt es auch hier h ufiger Konflikte mit dem Triger wegen

Verst68en gegen die (Schul-) Ordnung oder durch Zensurandrohung

seitens der Schulleitung. Einzig bei der Gewerkschaftsjuqend

stellen Interessenunterschiede zwischen Mitarbeitern und Jugend=

lichen ein wiederkehrendes Problem dar (8) .
Daruberhinaus fiihren

politische Kontroversen mit dem Trdger und mit anderen Mit=

arbeitern h ufiger zu Auseinandersetzungen (15).

Signifikante Zusammenh nge hinsichtlich der H ufigkeit von Kon=

flikten und dem Alter der Mitarbeiter gibt es im dritten Bereich,

den Konflikten zwischen den Mitarbeitern. wahrend hier 63 % der

15-18 Jahrigen von Konflikten berichten, sind es von den er=

wachsenen Mitarbeitern (uber 26 Jahre) nur noch 34 %. Mit zu=

nehmendem Alter scheint also die Anzahl der erlebten Konflikte

abzunehmen. Es bleibt allerdings die Frage, ob die Konfliktur=

sachen sich verringern oder die Bereitschaft des Mitarbeiters,

sich auf Konflikte einzulassen nachliBt.
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Personenbezogene Rahmenbedinqungen

Standen in der bisherigen Darstellung vor allem tdtigkeitsfeld=

bezogene Rahmenbedingungen im Vordergrund, so wenden wir uns

jetzt mehr personenbezogenen Faktoren zu, die sich aus der per=

s6nlichen Situation des Ehrenamtlichen ergeben oder sich auf

diese beziehen. Es werden diejenigen EinfluBgr88en betrachtet,

die das Zeitbudget des Ehrenamtlichen betreffen (z. B. kon=

kurrierende Verpflichtungen wie Schule und Beruf). Daruberhinaus

interessiert uns die Einstellung der wesentlichen Bezugsgruppen

des Ehrenamtlichen (Eltern, Freunde, Partner), die entscheiden=

den Einflu B auf das Engagement des Mitarbeiters nehmen. Als

weitere mittelbare Faktoren werden die Ausbildung, die Einsch&t=

zung der eigenen Kompetenz sowie die Unterstutzung der Arbeit

durch Hauptamtliche aus der Perspektive der Ehrenamtlichen unter=

sucht.

Tabelle 11: Persarlicre Sicua:icn der Mitarbeiter

stimmx 12 3 4 5 6 7 stimmt Uber-
Persanlicne genau
Situation car

hauot nicht

Mitarbeiter Signifikanz
Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

gesamt aej SDKJ zentren jugend ver:retung Presae jugend
arithmetisches Mittel -

Meine Freunde Finden
as gut, caB icn 2,44 2,55 2,29 2,39 2,34 2,38 2,55 2,88Jugendarbeij mache.

Manchmal junscte
ich Hi: cei meiner
#rHett mehz Unter- 3,67 3,25 3,57 3,55 3,61 2,64 4,38
stutzung 3,95

vom gust-
smtlichen bzw.
TragEr'

Die Jugendlichen
aterfardern mich 4,21 4,05 3,39 4,34 4,68 3,61 4,79
von Zeit zu Zei=. 4,39 3.5.

Eigentlich bin ic,9
fur maine Arbeit

4,23 4,49 4,23nicht genugend aus- 3,84 4,66 3,19 4,25 4,33 SIS.

gebilde:.

Durch meir Engage-
ment in der Jugent-
arbelt muG ich Ab- 4,24 4,54 4,32 4,45 4,64 2,96 3,30striche in Schule/ 4,05 h.z.

Baruf MaChen,

Durch die Jugenda:-
:eit :cm-en 9.ine
ende:en Aur22O9n 4,27 L,43 4,24 4,27
una Prl 4,35 4,53icnren zu

4,(5 4,62
kurz.

Manchmal tweifle
ich, 03 ich Fur die 4,98 5,11Jugendarcei: geeig- 4,89 5,47 5,06 4,49 4,95 4,33
net tin.



Die Mehrheit der Mitarbeiter wird selten von Selbstzweifeln

geplagt, auch wenn sie sich manchmal uberfordert fuhlt, ins=

gesamt ist sie ihrer Aufgabe gewachsen. Hierin wird sie sehr

stark von ihren Freunden und ihrem Elternhaus (vgl. HAMBURGER

u.a. 1982, S. 22) unterstutzt. Es kommt durchaus vor, daa sie

fiir ihr Engagement in der Jugendarbeit Schule und Beruf oder

andere Aufgaben und pflichten vernachl Bigt, aber dies ist eher

die Ausnahme als die Regel. Die Mitarbeiter fiihlen sich zwar

ausgebildet, aber oft nicht ausreichend. Deshalb wunschen sie

sich auch mehr Unterstutzung durch den Hauptamtlichen oder den

Tr ger.

Am wenigsten zufrieden mit ihrer Situation sind die Schulerver=

treter, sie miissen haufig andere Aufgaben wegen ihrer Tatigkeit

vernachl8ssigen und fiihlen sich oft uberfordert und von den

Lehrern alleingelassen, weshalb sie sich gerade von ihrer Schule

mehr Unterstutzung wunschen. Zudem beklagen die Schulervertreter

ihre mangelhafte Ausbildung. Den Mitarbeitern der Schiiler- /

Jugendpresse, die hauptsEchlich auch an Schulen arbeiten, geht

es diesbezuglich wesentlich besser.

Die Selbsteinsch tzung der Ehrenamtlichen in puncto Aus- und

Weiterbildung soll nun verglichen werden mit dem tatsEchlichen

Ausbildungsstand.
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Abbilaung 5: Weiterbiloungstelinahme (%) nach qerbandsgruppen
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Der Vergleich mit der dhnlichen Stichprobe (HAMBURGER u. a.

1982, S. 87) zeigt, da8 die Weiterbildungsteilnahme der Mit=

arbeiter in der Jugendarbeit in den letzten Jahren angestiegen

ist (von 62 % auf 80 %). Einen ausgesprochen hohen Weiter=

bildungsstand haben die gewerkschaftlichen Mitarbeiter, gefolgt

von denen der Schuler- /Jugendpresse und des BDKJ. Die Weiter=

bildungsteilnahme der Mitarbeiter aus Jugendzentren ist zwar

von 42 % auf 65 % gestiegen, aber immer noch ein Drittel der

Mitarbeiter hat hier keine Ausbildung. Hinsichtlich der Dauer

der Weiterbildung l Bt sich feststellen, da8 die Mitarbeiter der

Sportverbande und der Jugendzentren mehrheitlich eine kurzere

(insgesamt bis zu 14 Tagen), die der konfessionellen Verbande

und der Gewerkschaften eher eine lingere Weiterbildungszeit

(insgesamt l nger als 14 Tage) absolvierten (vgl. WULF 1981).

Wenn auch der tatsdchliche Weiterbildungsstand recht hoch ist,

so scheint er, wie schon angedeutet, jedoch fiir die Ehrenamt=

lichen nicht hinreichend zu sein. Es ergibt sich daraus, da B

die einzelnen Jugendverbdnde Formen und Inhalte der Weiterbil=

\

1
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dung auf ihre Angemessenheit, ihre Praxisn he und ihre Effi=

zienz hin uberprufen und zugleich mehr praxisbegleitende

Weiterbildungsm6glichkeiten fur die Ehrenamtlichen suchen miis=

sen.
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3.3 Die Zielgruppen der ehrenamtlichen T tigkeit

Demographische Beschreibunq

Im folgenden Abschnitt sollen die Zielgruppen der einzelnen

Verb nde anhand der Beschreibungsmerkmale Alter, Geschlecht

sowie Schul- und Berufsausbildung charakterisiert werden.

At,bil,jung 6: Mlr,dest- :in,1 :triclistalter (ariuir.,etiscnps Illtte]) 4:pr :lelqrullpe

Jahre

25 ·

22 26

20

19. 62 1
18 01 I

ta.'93

16, 1
14,1 14 ,34

19,13 19,66

15

13,04 13*01
12,9[ 12,43

10 141,52

ge 5-l

23,23

1 n OMJ Jugend- 500£/- Sch6ier- .lunge 9.er* scnaftS-
rentren jugend vertretung Presse Juoend

Slqnifikanl. li.s.

Die durchschnittliche Altersspanne der jugendlichen Teilnehmer

liegt zwischen 13 und 19 Jahren. Wihrend die Jugendlichen schon

relativ friih in einen Sportverein eintreten, liegt das Eintritts=

alter im Jugendzentrum, in der Schuler- /Jugendpresse und bei

den Gewerkschaften wesentlich h6her.

Die Mitglieder des BDKJ verlassen im Schnitt ihren Verband wieder

fruher als die meisten anderen Mitglieder, w hrend die Mit=

glieder der Gewerkschaften und die Besucher der Jugendzentren in

ihrer Organisation am langsten Teilnehmer bleiben. Ein Teil der

Jugendlichen wird sehr wahrscheinlich anschlieBend eine Aufgabe

als ehrenamtlicher Mitarbeiter ubernehmen oder in den Erwach=

senenverband eintreten.

16,20

5 .

ae



- 48 -

Abbildung 7: ZUGemner,eetzung nach Geschlecht (arithmetlechee Mittel, %)
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Mit knapp 60 % stellen die mdnnlichen Jugendlichen die Mehrheit

der Mitglieder der Jugendorganisationen. Kommen in die kirch=

liche Jugendarbeit vergleichsweise viele weibliche Jugendliche,

so bilden bei den SportverbEnden und noch deutlicher bei der Ge=

werkschafts jugend die Miidchen die Minderheit, hier stellen die

m nnlichen Jugendlichen zwei Drittel aller Mitglieder. Die Ziel=

gruppe der Schulervertretung besteht in der Regel aus der

Schulerschaft ihrer jeweiligen Schule und dementsprechend

k6nnen M dchen hier stirker vertreten sein.

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der

jugendlichen Mitglieder liSt sich im Vergleich mit der Ge=

schlechtszugeh6rigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter zwar eine

Verschiebung zugunsten der weiblichen Mitglieder feststellen,

tendenziell entspricht sich die Zusammensetzung aber: m nnliche

Jugendliche werden von den Angeboten der Jugendarbeit eher ange=

sprochen und ubernehmen insgesamt h ufiger Leitungsfunktionen.
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Tabelle 12: Zusemmenntziing der Ztelgruppe nech Auebildungs-
und Berufasituation (arlthnctigchea Mittel

berogen auf %)

Bei der Charakterisierung der Zielgruppen wird weiterhin deut=

lich, daB die Mitglieder der Jugendorganisationen sich zum uber=

wiegenden Teil aus Schulern zusammensetzen (69 %) . Nur etwa

ein Sechstel der Mitglieder befindet sich in einem Ausbildungs=

verh ltnis. Studenten, berufstdtige und arbeitslose Jugendliche

sind in der organisierten Jugendarbeit hingegen kaum (1) zu

finden.

Die Arbeit der Schulervertretung und der Schuler- /Jugendpresse
findet erwartungsgem 8 hauptsachlich an Gymnasien statt. Auch

die von uns befragten Mitarbeiter der Schuler- /Jugendpresse

wenden sich hauptsachlich an Gymnasiasten.

Besonders stark wird auch die kirchliche Jugendarbeit und die

Arbeit bei den Sportverb nden durch Schuler bestimmt. W hrend

beim BDKJ die Gymnasiasten als Zielgruppe dominieren, stellen

bei der ae j die Gymnasiasten zwar auch einen groBen Teil der Mit=

glieder, aber es kommt im Vergleich zum BDKJ ein deutlich gr8Ber=

er Anteil von Haupt- und Realschulern in die evangelische-Jugend=

arbeit. Am h ufigsten finden sich aber Haupt- und Realschuler in

den Sportorganisationen. Die Auszubildenden sind neben einigen

Berufst tigen die Hauptzielgruppe der Gewerkschaftsjugend. Ein

kleinerer Teil der Auszubildenden findet sich daneben in Jugend=

zentren, in Sportvereinen oder in der aej.
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A,isbildunge- und
Berufssituation Jugend- Sport- Schuler. SignlrikeniJunge G merkachaft

geaamt aej 80£J zentren Jugend vertreting Presse

liauptachOler 12,67 15,17 9,86 17,12 26,93 2,47 1,12 2,75 h.O·

Aeo]schuler 16,50 19,61 17,25 14,03 19,58 4.21 10,02 2,55 h.0.

GVrnnooiasten 41,88 38,35 51.03 20,53 28,10 90,04 76*56 0,49 h.s.

Au embildende 16,79 12,39 8,67 19,62 14,84 0,91 1,98 73.75 h.3.

Studenten 6,52 3,80 6,19 7,50 3,51 1,04 4,46 2.53 9.9.

Aroeltaloge 2,09 1,99 0,43 9,63 0,44 0,34 1,78 3,22 h.3.

Berufsd tige 6,86 6,54 4,12 10,82 6,40 0,98 3,27 19,82 h.O.



Die Zusammensetzung der Besucher der Jugendzentren ist im Gegen=

satz zu den anderen Jugendverb nden wesentlich vielf ltiger und

verteilt sich auf alle Schul- und Berufsgruppen. Erstaunlich

hoch ist auch der Anteil der Arbeitslosen, die hier viel st r=

ker repr sentiert sind als in anderen Verbdnden.

Die Darstellung zeigt, wie hinsichtlich der Zielgruppen eine

geradezu klassische Aufteilung zwischen den einzelnen Jugend=

organisationen stattfindet. Die Zusammensetzung der meisten

Jugendorganisationen ist in der Regel - zumindest was die Schul-

und Berufsbildung angeht - relativ homogen. Einzig in den Jugend=

zentren treffen noch am ehesten verschiedene Schul- und Berufs=

gruppen sowie Jugendliche aus verschiedenen gesellschaftlichen

Lebenswelten aufeinander.

Probleme der Zielgruppen

Welche probleme bewegen die Jugendlichen, woruber wird in der

Jugendarbeit gesprochen? Die Mitarbeiter wurden gebeten, Aus=

kunft darliber zu geben, uber welche Probleme die Jugendlichen

mit ihnen sprechen.

50



- 51 -

Taoelle 13: Probleme und Schwieriaketten der Zie:gruppe

An erster Stelle stehen Schwieriqkeiten in Schule/ Betrieb und

mit den eigenen Eltern. Neben diesen Themen aus der direkten Er=

fahrungswelt der Jugendlichen werden allerdings h ufiger gesell=

schaftliche Probleme wie Rustung, Rotstiftpolitik, 3. Welt u.a.

zur Sprache gebracht.

Schwierigkeiten, die die Jugendlichen mit sich selbst, ihren

Freunden/ ihrem Partner haben, spielen demgegenuber als Ge=

sprachsthema eine untergeordnete Rolle. Ganz selten wird insge=

samt uber Arbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogenprobleme ge=

sprochen. Es stellt sich die Frage, inwiefern eine Zuordnung

einzelner probleme zu einzelnen Verbandsgruppen analog der Zu=

ordnung spezifischer Zielgruppen m8glich ist.

In den Sportverb nden wird vergleichsweise wenig uber die Pro=

bleme der Jugendlichen gesprochen. Am ehesten wird noch uber

Schule und Betrieb und ganz selten uber gesellschaftliche Pro=

Wie aft arzwhien :en:
123 4 56 7 SO gut

dir die Jugend- hawfig / t 1 wie nie
lichen von Proble- Signifikanz
men und Schwierig- Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

keiten? ges amt aej SDAJ zentren jugend vertretung Presse jugenc
arithmetisches Mittel

Schwierigkeiten
in Scnul€ ader 2,39 2,40 2,44 2,88 3,05 1,64 1,76 1,76 h.S.
getriem

Procleme der ge-
sellscnaftlicnen
Entwic 9 £3 -klung,
stung,Atimen:rgie, 3,36 2,72 3,90 2,76 4,71 2,59 1,95 2,63 h.5.

Hunger und Elend in

der Oritten walt,
Rots:iftcclitik)

Schwierigkeitan zu
3,47 2,64 3,56 3,02 4,01 3,96 3,61 3,39 h.S.

Hause

P:aolarna mix :icn
3,78 3,31 4,14 3,39 3,32 4,11 4,00 3*:0 S.3.

ae.lbar

Proclame ·ni: Freund
6,11

cier Freundin 3,66 4,39 3,53 4,33 4,33 4,50 3,81 5.3.

AngsM var

Arceitalc:ickeit 4,92 4,79 5,75 4,34 , 5,10 5,24 4,90 3,12 h.2.

Scruierick:iren

mit Alkcnol :Jer 5,67 5,54 5,05 6,73 5,88 5,69 5,55 5,56 h .3.

Drogen



bleme sowie Alkohol und Drogen gesprochen. Auch die Mitglieder

des BDKJ haben entweder weniger Schwierigkeiten oder sind ins=

gesamt wesentlich zurlickhaltender, ihre Probleme ins Gesprach zu

bringen, als andere Jugendliche. Am ehesten erzahlen diese Ju=

gendlichen noch von zu Hause und von der Schule. Probleme mit

Drogen und Arbeitslosigkeit fallen demgegenuber kaum ins Ge=

wicht.

Bei den SchulerveFtretern und den Mitarbeitern der Schuler- /

Jugendpresse spielen persdnliche probleme, die die Jugendlichen

mit sich, ihren Eltern oder Freund/in haben, eine geringere

Rolle, im Vordergrund stehen schulische und gesellschaftliche

Problemstellungen. Entsprechend der spezifischen, bereits be=

rufstdtigen Zielgruppen wird in der Gewerkschaftsjugend vor

allem uber betriebliche Probleme, uber Arbeitslosigkeit und ge=

sellschaftliche Themen gesprochen. Erst wesentlich sp ter flie=

Ben auch "private" Schwierigkeiten in das Gespr ch ein. Der

buntgemischten Zielgruppe der Jugendzentren entspricht auch die

Palette der Themen. Uber fast alle Probleme - der Schul- und

Berufsalltag bleibt weitgehend vor der Tur - wird im Jugend=

zentrum durchschnittlich h ufig gesprochen. Die Gespr chsthemen

und die Bereitschaft der Jugendlichen, ihre Probleme zur Sprache

zu bringen, sind im Jugendzentrum umfassender als anderswo in

der Jugendarbeit.

Ein Funftel der Mitarbeiter berichtet in Erg nzung zu den Kate=

gorien in Tabelle 13 von folgenden Problemen der Jugendlichen:

Schwierigkeiten in der Jugendgruppe (25 Nennungen), allgemeine

Lebensprobleme (19, z. B. Zukunftsangst, Berufswahl, pers6nliche

Lebensgestaltung), Glaubensschwierigkeiten (14, vor allem BDKJ)

und finanzielle Sorgen (14). Alle anderen Nennungen lassen sich

der Tabelle 13 zuordnen oder sind nur von ein oder zwei Mit=

arbeitern genannt worden und daher wenig aussagekr ftig.

Zusammenfassend l Bt sich also feststellen, daB es in jedem Ver=

band spezifische Themen gibt, die die Jugendlichen mitbringen.
Pers6nliche Schwierigkeiten und probleme werden vornehmlich im

BDKJ und in der aej, Probleme aus der Arbeitswelt vorwiegend in

den Sportverbinden und in den Gewerkschaften thematisiert. In
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der Schulervertretung und der Schuler- /Jugendpresse stehen neben

gesellschaftspolitischen Themen - wie in der aej und der Ge=

werkschaftsjugend - schulische Probleme an erster Stelle. In

den Jugendzentren hingegen findet sich die ganze Palette der

Themen.

Die Analyse der Zielgruppen der Jugendarbeit ergibt, daB die

einzelnen Verbgnde Kristallisationspunkte fiir bestimmte Grup=

pen von Jugendlichen sind. Die Gruppen lassen sich sowohl hin=

sichtlich soziobiographischer Merkmale als auch hinsichtlich

ihrer Interessen- und Problemlagen differenzieren. Bei der Be=

trachtung wird deutlich, daB jeweils einzelne Gruppen von

Jugendlichen "versorgt und aufgefangen", aber auch andere Grup=

pen so gut wie gar nicht angesprochen und damit von der Jugend=
arbeit ausgeschlossen werden.
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4. PADAGOGISCHE KONZEPTE DER EHRENAMTLICHEN MITARBEITER DER

JUGENDARBEIT

Die T tigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter wird neben den so=

eben skizzierten Rahmenbedingungen der Jugendarbeit auch durch

ihr eigenes p dagogisches Konzept, sei es unbewu Bt oder bewuSt,

diffus oder klar, beeinfluat und gepragt. Unter "p dagogischem

Konzept" verstehen wir hier eine Gruppe von Einstellungen, die

sich um das "pidagogische Handeln mit/ an Kindern und Jugend=
lichen" zentrieren, und von denen wir annehmen, da B sie direkt

oder indirekt das Handeln des Mitarbeiters beeinflussen. Die

Entstehung und Entwicklung dieser (padagogischen) Einstellung
sehen wir im Zusammenhang mit der Person des Mitarbeiters und

der Organisation, in der er arbeitet. Im folgenden betrachten

wir in erster Linie den Einflu B der Verbandszugeh8rigkeit auf

die AusprRgung des p8dagogischen Konzeptes. Fur die Darstellung

der Ergebnisse ergibt sich demnach folgendes Modell:

Schaubild 3: Phdagogische Konzepte

EINFlOSSE £EllSON DB ORGANISATION /
VERBANDSGRUPPE ZIELGRUPPEN

MITARBEITERS

PLDAGOGISCHE KONZ EPTE DER MITARBEITER

IIANDLUNGS- GESELLSCHAFTLICNE
ElEMENTE ZTELE UND MOTIVE

KONZEPTE OR IENTIERUNG

L

KONSEQUENZEN
METHODEN TNHALTE

m
.,

i
u



Als entscheidende. Elemente des pEdagogischen Konzeptes der Mit=

arbeiter werden drei Einstellungsbereiche als bedeutsam, aber

nicht umfassend angenommen:

- Ziele und Motive: Es wird davon ausgegangen, da B jeder Mitar=

beiter sich in irgendeiner Weise Gedanken uber Sinn und Zweck

seiner Tatigkeit in der Jugendarbeit macht. Bestimmte Ziele und

Motive sind fur sein Engagement handlungsleitend.

- Handlunqskonzepte des Mitarbeiters: Das Handeln des Mitarbei=

ters 1 Bt sich unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten.

Es l Bt sich z. B. hinsichtlich seines Konfliktverhaltens oder

hinsichtlich seines umgangs mit Sanktionen analysieren. Bei=

spielhaft wird hier die Dimension Lenkung herausgearbeitet,

indem untersucht wird, wie der Mitarbeiter sich gegenuber den

Jugendlichen verh lt und wie das Programm der Jugendarbeit unter

seiner Leitung entsteht.

- Gesellschaftliche Orientierunq: In dieser Einstellungs=

dimension soll es weniger um die gesellschaftspolitische

Orientierung der Mitarbeiter bzw. ihrer Vorliebe fiir bestimmte

politische Gruppen gehen als vielmehr um die Einstellungen, die

las Verhdltnis der Jugendlichen zu der Gesellschaft und zu den

Erwachsenen betreffen.

Es wird weiterhin angenommen, da 8 sich aus den padagogischen

Konzepten bestimmte methodische und inhaltliche Schwerpunkte

ergeben, die sich auch von Verband zu Verband unterscheiden.
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4.1 Ziele und Motive der Mitarbeiter

Motivation der Ehrenamtlichen

Sowohl SIELERT (1978, S. 66 ff.) als auch HAMBURGER u. a.

(1982, S. 27 f., 40 ff., 54 ff., 76 f.) untersuchen die Moti=

vation zur Mitarbeit in der Jugendarbeit. Da sich die Ergeb=
nisse in der Tendenz weitgehend entsprechen bzw. erg nzen,
hielten wir eine erneute Untersuchung im Rahmen unseres Pro=

jektes fur entbehrlich. wir beschr nken uns hier auf eine

Literaturubersicht. Als Erganzung werden die Ergebnisse von

zwei kleineren Studien - von ROGL (1976, S. 95 ff.) und LIETZ

(1981, S. 13 ff.) - herangezogen.

SIELERT (1978, S. 67) stellt drei wichtige Motivationsdimen=

sionen ehrenamtlicher Tatigkeit fest: "Freizeitbeschdftiqung

('Ich habe die M6glichkeit, Freunde zu treffen'), Interesse an

der Arbeit mit anderen ( ' Ich habe Interesse an der Fiihrung von

Gruppen') und Verbesserung eigener sozialer Fahigkeiten und

Fertiqkeiten ('Ich m8chte mehr Sicherheit im Umgang mit anderen

Menschen gewinnen ')" (Unterstreichungen von- den Autoren) .

Diese Rangreihe ldBt sich durch die Ergebnisse von HAMBURGER

u. a. (1982, S. 27 f.) best tigen und differenzieren:

- "Auf den ersten beiden Rangpldtzen - und deutlich abgehoben

von den nachfolgenden Motiven - stehen Beweggriinde, die die

p dagogisch-helfeqde Funktion des Mitarbeiters herausstellen."

("Ich arbeite in der Jugendarbeit, weil ich den Jugendlichen

erm8glichen will, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten" und

"..., weil ich Jugendlichen bei ihrer persdnlichkeitsentfal=

tung helfen mdchte.'9

- "Es folgen hierauf Motive, die eigene Bediirfnisse der Mitar=

beiter nach sinnvoller Freizeitgestaltung und Geselligkeit zum

Ausdruck bringen. (...) Insbesondere dem Motiv einer sinnvollen

Freizeitgestaltung - sowohl fur die jugendlichen Teiinehmer als



auch fiir sich selbst - wird ein hoher Stellenwert beigemessen. "

("Ich arbeite in der Jugendarbeit mit, weil ich meine Freizeit

sinnvoll gestalten m6chte" und "..., weil ich dabei die Maglich=

keit habe, Freunde zu treffen.")

- "Des weiteren sind solche Beweggrunde fur die Mitarbeiter

tendenziell von Bedeutung, die ein Interesse an der Arbeit mit

anderen Menschen zum Ausdruck bringen, so besonders das Motiv

Interesse an Gruppenleitung." ("Ich arbeite in der Jugendar=

beit mit, weil ich Interesse an der Leitung von Gruppen habe. ")

- "Ein etwas geringeres Gewicht haben Beweggrunde, die auf

die Verbesserung eigener F hiqkeiten und Fertigkeiten zielen,

seien sie nun sozialer Art, wie Sicherheit im Umgang zu gewin=

nen, oder instrumentell-technischen Charakters." ("Ich arbeite

in der Jugendarbeit mit, weil ich mehr Sicherheit im Umgang

mit anderen Menschen gewinnen mdchte " und "

...,
weil ich meine

F higkeiten und Fertigkeiten ausbilden m8chte.")

- "Relativ gering ist dagegen die Bedeutsamkeit des Motivs, sich

einen Ausqleich zu Beruf und Schule zu schaffen, ebenso die=

jenige des Motivs der Tradition, d. h. des Arguments, in der

Jugendarbeit mitzuarbeiten, weil man fruher schon selbst Mit=

glied war - obgleich dieser Grund im einzelnen Fall sehr gewich=

tig sein kann." ("Ich arbeite in der Jugendarbeit mit, weil ich

einen Ausgleich zu meinem Beruf/ zur Schule suche" und "..., weil

ich schon als Jugendlicher in der Organisation Mitglied war. ")

- "Auf den folgenden Rangpl tzen finden sich Motive, die von den

Mitarbeitern eher abgelehnt werden, so bemerkenswerterweise der

Grund, in der Jugendarbeit mitzuarbeiten, weil man anderen seine

Weltanschauunq nahebringen m8chte." ("Ich arbeite in der Jugend=

arbeit mit, weil ich anderen meine Weltanschauung z. B. poli=

tisch/ religi6s) nahebringen mochte. ")

- "Eine tendenziell stiirkere Ablehnung erfahren schlieBlich die

Motive, in der Jugendarbeit das zukunftige Berufsfeld zu sehen
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oder durch einen Bekannten auf die Titigkeit aufmerksam ge=

worden zu sein." ("Ich arbeite in der Jugendarbeit mit, weil

ich in der Jugendarbeit eventuell mein zukunftiges Berufsfeld

sehe" und "..., weil ein Bekannter, der als Mitarbeiter tatig

war, mich fiir die Arbeit interessierte. ") (Unterstreichungen

von den Autoren).

Bei den Mitarbeitern verschiedener Verbinde zeigen sich hin=

sichtlich der Bedeutung einzelner Motive z. T. betr chtliche

Unterschiede. Der Wunsch, den Jugendlichen eine sinnvolle Frei=

zeitgestaltung zu erm6glichen und ihnen bei ihrer Pers6nlich=

keitsentfaltung zu helfen, wird vor allem von Mitarbeitern

konfessioneller Verbdnde (aej und BDKJ) hervorgehoben, wdhrend

Gewerkschaftsmitarbeiter hier deutlich zuruckhaltender sind.

Das Interesse an Gruppenleitung ist ebenfalls in den konfes=

sionellen Verb nden und besonders in den Sportverbinden von

Bedeutung, dagegen in Jugendzentren und in den Gewerkschaften

eher wenig. Vor allem Mitarbeiter aus den Sportverbinden geben

das Motiv an, gerne auf Jugendliche einzuwirken, wogegen

Jugendzentrumsmitarbeiter in diesem Punkt eher zuruckhaltender

sind. Der Grund, schon als Jugendlicher selbst Teilnehmer ge=

wesen zu sein, spielt fiir die Sportler eine beachtliche Rolle,

kaum dagegen bei Gewerkschaftlern und Jugendzentrumsmitarbeitern.

Weitaus am st rksten wird - wie zu erwarten - das Motiv, die

eigene Weltanschauung vermitteln zu wollen, von den Sportlern
verneint. Es folgen die Ehrenamtlichen der Jugendzentren. Eine

Zustimmungstendenz ist, wenn uberhaupt, noch am ehesten bei den

Gewerkschaftsmitarbeitern feststellbar. Relativ am hiufigsten
sehen Mitarbeiter der konfessionellen Verb8nde und der Jugend=

zentren in der Jugendarbeit eventuell ihr zukiinftiges Berufs=

feld, hingegen am wenigsten Ehrenamtliche aus Sportverbdnden.
In den ubrigen Motiven gibt es keine signifikanten Unterschie=

de zwischen den Mitarbeitern der Verbinde (S. 54 ff.).

Deutlich ist, daS ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit
nicht auf altruistische Motive reduzierbar ist. Man kann davon

ausgehen, wie die Erhebung von ROGL (1976, S. 99) best tigt, daS
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"eigennutzige Motive auf seiten der Ehrenamtlichen eine wesent=

liche Rolle spielen k8nnen" (Unterstreichungen von den Autoren).

Es sind Motive wie "Streben nach sozialer Anerkennung und Kon=

takt sowie das Bedurfnis nach pers6nlicher Ent faltung" (ARBO=

GAST/ SCHOSSIG 1978, S. 468). Entsprechend sieht LIETZ-(1981,
S. 15) bei allen von ihr befragten Mitarbeitern "die Gruppen=

situation/ das Gruppenerlebnis/ die Kontakte zu anderen im

Vordergrund." Es lASt sich aufgrund der dargestellten Ergeb=

nisse sogar vermuten, "daB pers8nliche Bedurfnisse, Motive und

Interessen ausschlaggebend sind fur deren Engagement in der

Jugendarbeit. Ehrenamtlich Tatige wollen eben nicht in ihrer

Freizeit die Bedingungen wiederfinden, die ihren Arbeits- und

Ausbildungsbereich pr8gen, suchen statt Leistungsdruck vielleicht

soziale Anerkennung, statt formalisierten Beziehungen befrie=

digende Kontakte und sehen aufgrund ihrer Mitarbeit M8glich=

keiten personlicher Weiterentwicklung" CARBOGAST/ SCHOSSIG 1978,

S. 469) .
Dadurch erfiillt Jugendarbeit fur die Ehrenamtlichen

selbst eine kompensatorische Funktion. Sie soll Raum schaffen

fiir befriedigende M6glichkeiten der Freizeitgestaltung, der

Kommunikation und Identitdtsarbeit
. SIELERT ( 1978,S. 70) fa8t

diese Bedurfnisse auf "zwei Ebenen gro Ber, vermutlich gleich=

berechtigter Bedeutung" zusammen:

"
- Die Hoffnung, die eigene Identitat zu finden in der Kommuni=

kation mit anderen,

- das Bedurfnis, anderen zu einer

Identitit zu verhelfen."

- wie auch immer gearteten

Die Differenzen in den Motiven von Mitarbeitern verschiedener

Verb nde lassen sich wesentlich auf die unterschiedlichen Ar=

beitsfelder, -formen und Organisationsstrukturen zuruckfuhren.

Dem normativen Umfeld konfessioneller Jugendarbeit entspricht
- zumindest vordergrundig -, daB hier p dagogisch-helfende Motive

besondere Bedeutung haben. Ebenso sind in diesem Fall die Arbeits=

formen sehr stark auf Gruppenarbeit ausgerichtet, weshalb das

Motiv Interesse an Gruppenleitung im Vergleich zu anderen Ver=

59



b nden ein st rkeres Gewicht hat. Die besondere Bedeutung des

Motivs, auf Jugendliche einwirken zu wollen, bei den Sportlern

korrespondierend mit dem Bild des Ubungsleiters, der von seiner

Funktion her eine sthrker (an-) leitende Tatigkeit wahrnimmt.

Es ist allerdings schwer zu beurteilen, inwieweit die verbands=

spezifischen Motivationsunterschiede auf eine verbandsspezi=

fische Selektion der Mitarbeiter zuriickzufiihren sind oder

inwiefern sie aus den Erfahrungen der eigdnen Arbeit resul=

tieren. -

Ziele der Mitarbeiter in der Jugendarbeit

Die Mitarbeiter wurden gebeten, exemplarische Aussagen uber die

Funktion und die Aufgaben der Jugendarbeit zu bewerten. Es

lassen sich drei wesentliche Dimensionen unterscheiden:

- die pers8nlichkeitsbildende ("Durch die Jugendarbeit sollen die

Jugendlichen lernen, ein strapazierfRhiges Selbstbewu Btsein auf=

zubauen" / "Jugendliche mussen lernen, auf eigene Wiinsche zu ver=

zichten und sich an eine Gruppe anzupassen" / "Jugendarbeit soll

die Jugendlichen unterstiitzen, sich vom Elternhaus zu 18sen und

eigene Wege zu suchen")

- die kompensatorische ("Jugendarbeit ist in erster Linie dazu

da, um von Schule und ArbeitsstreG abzuschalten") und

- die qesellschaftspolitische Funktion ( " Jede Jugendgruppe sollte

sich fur Benachteiligte und Audenseiter in ihrer jeweiligen Umge=

bung einsetzen (z. B. alte Menschen, Behinderte, Auslander) " /

"Jugendarbeit soll die Jugendlichen dazu anregen, sich in 8ffent=

lichen Aktionen fiir die L6sung sozialer Probleme einzusetzen" /

"Jugendarbeit soll sich auch um wichtige probleme in unserem

Stadtteil/ Dorf kummern und mithelfen, MiBstdnde zu beseitigen") .
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Tebelle 14: Ziele car eigenen Aroei:

Es gict verseniecene stimme 1 2 3 456 7 lehne

Vorstalluncen uber vallig zu / t vallic ac

Jugendarbeit. Signifikanz
Wle cenks  dup Jugend- SAort- Schuler- Junge Gewerkschafts-

gesamt sej EDKJ zentren jugend vertretung Presse jugend
- arithmetisches Mittel

Jucandarbeit aoll
die Jug sndlichen
dazu anregen, sich

in 3fFentlichen

Akticnen e# lie
LEsung aozialer 2,24 1,99 2,68 1,74 3,36 1,57 1,76 1,38 h.s.
Frobleme gineuseQi-

an. (z.8. arbeits-

losigkeit, wanings.
nor, Umwel=zer-
:td:ung ).

Jucendarbeit soll

Sich aucn um Wicn-

tige Prs:lene in
unse:em Stactue£1/ 4..G 2,16 2,53 2, 15 3,13 1,37 1,71 2,16 r.9.

1 Dcrf kummern und
-lithalf n, Mi355En-

ds zu beseiti:En.

Jade Jugentgripos
acllte aich far 12-

nechteilint. uno

Aulanseitar in
ih:ar jeweiligen 2,56 2,66 2,52 2,39 2,32 2,23 2,17 2,79
Umgamung eipsetzen.

(z.3. alte Menschen,
Senincerte, auS-
1 anCE:)

Ourcn Cie 269:nd-
arbeit Ballin 119

lugencli:nan lar-

nan, ein :t:epa-
zierfahises Eeinst-

2,65 2,60 2,93 2,51 2,52 2,93 2,37 2,28
nebuftsein :uizu-
bauen.

Jugentarbeit 5011
die Jugenali:MEn
unterstutzen, sicn

3,37 2,39 3,66
vom Elternhaus zu

2,68 4,17 3,47 2,95 2,8L h.s,

13:en und Eigene
lage zu suc en.

Jugendlicre .:ssen

lernen, auf eigene
#unsche zu ve:-

zichten unc sion an
3,54 3,95 3,06 3,71 2,78 3,51 3,93 5,12 h*s.

aine Gruaps an:u-

Bas:en.

Juganparreit ist in
erster Linia dazu

ds, um von Schule 6,20 4,04 3,95 4,08 3,52 5,13 4,9C 5,24 h.s.
und Aroeitestred
abzuschalten.



Bei dem relativ klaren Bekenntnis zur politschen Funktion der

Jugendarbeit wird deutlich, daB politische Aktionen zur L6sung

groBer sozialer Probleme (z. B. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot)

an erster Stelle noch vor der Beseitigung lokaler MiBst nde und

dem pers8nlichen Einsatz fur Benachteiligte in der jeweiligen

Umgebung (!) stehen.

Die Mitarbeiter der Schulervertretung, der Schuler- /Jugend=

presse und der Jugendzentren verfolgen neben dem Ziel, gesell=

schaftliche Mi Bstinde durch Aktionen zu beseitigen, auch den

Ansatz, lokale MiBst nde direkt anzugehen und sich fur Benach=

teiligte in ihrer n heren Umgebung pers8nlich einzusetzen.

Whhrend die Mitarbeiter der ae j und der Gewerkschaften personen=

zentrierte Ans tze zugunsten gemeinwesenorientierter und gesell=

schaftspolitischer Aktionsformen vernachl ssigen, ist dies bei

den Mitarbeitern des BDKJ genau umgekehrt. Die Mitarbeit er der

Sportverbande plidieren dagegen fur weitgehende gesellschafts=

politische Enthaltsamkeit in der Jugendarbeit.

Im Bereich der pers8nlichkeitsbildenden Ziele nimmt die Stirkung

des Selbstbewu Btseins der Jugendlichen den ersten Platz ein.

Sie wird von fast allen Mitarbeitern als gleichermaBen wichtig

erachtet, etwas st rker noch bei den Mitarbeitern der Gewerk=

schaft und der Schuler- /Jugendpresse. Als wichtiges Soziali=

sationsziel wird die Losl8sung der Jugendlichen von ihrem Eltern=

haus betrachtet. Jugendarbeit soll den Jugendlichen helfen,

eigene Wege zu gehen. W hrend die Zustimmung bei den Mitarbeitern

der Jugendzentren, der Gewerkschaften und der aej zu diesem Ziel

relativ stark ist, fEllt sie bei den Sportverb nden wesentlich

niedriger aus. Die Mitarbeiter der Sportverb nde und des BDKJ

sind hingegen eher der Meinung, daB die Jugendlichen eigene

Wunsche zuriickstellen und sich an eine Gruppe anpassen sollten.

Die wenigsten Mitarbeiter, besonders in der Gewerkschaft, der

Schulervertretung und der Schuler- /Jugendpresse, sprechen der

Jugendarbeit eine bewu Bt kompensatorische Funktion zu. Eine Aus=

nahme bilden noch am ehesten die Ehrenamtlichen in den Sport=

verbinden.
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4.2 Handlungskonzepte der Mitarbeiter

Ging es eben um die grundsatzlichen Einstellungen des Mitarbeiters

zur Jugendarbeit, so wird jetzt nach dem AusmaB seines Lenkungs=

verhaltens gefragt. Wir gehen davon aus, da B das Lenkungsverhal=

ten des Mitarbeiters um so ausgeprggter ist, je weniger er bereit

ist, seine Gefiihle offen zu zeigen, je mehr er sich von den

Jugeildlichen abheben will und je st8rker sein Wunsch ist, die

Jugendlichen zu erziehen.

Tabella 15: Eicenes Ve:helMEn

Die Mitarbeiter aller Verbande mdchten sich den Jugendlichen

gegenuber offen geben, ihre Unsicherheit nicht .verbergen und

ihnen in vielen Punkten ein Vorbild sein, wobei sie sich nicht

stark von den Jugendlichen abheben wollen; deshalb ist der

Wunsch, auf die Jugendlichen einzu irken, auch relativ schwach

ausgepragt.
Hinsithtlich des Wunsches, den Jugendlichen ein Vorbild zu sein,

findet sich eine groSe Streuung der Antworten sowohl innerhalb

als auch zwischen den einzelnen Verbandsgruppen. Wdhrend die

Mitarbeiter des BDKJ und der Sportverbande die Vorbildfunktion

Jerier Miteroeiter scimmt 1 2 3 456 7 stimmt Bber-
verhdlt :lcn indarg. genau haupt night
Tas triFFt Fur aic#
EU? Signifikanz

Jugend- Soort- Schuler- Junge GewerkSCharta-
gesamt aej BDKJ Zentren jugend ve rtretung Presse jugend

- arithmetisches Mittel

Icn nemuhe mich, Fur
dia Jugendlichen 3,4C 3,62 2,65 4,39 2,72 3,93 4,70 3,30 M.:.
sin Vorbill zu Elein.

kh arteit. eis

Shrsnemtlicher,
deil t.ch gern auf 3,95 3,91 4,03 4,46 3,26 4,55 4,31 3,82 E.S.
Jugenclicne ein-
wirke.

Icn versucne, micM

wei:genena so wia
4,10 3,78 4,52 3,79 J,61 3,44cia Jugendlicnen 3,66 4,00 S.S.

zu verhalter

·· enn icn in neinem
Verhal:en oec:n ber
Cen Jucendlicner,

5 a 6,31 4,70 4,45unsicner 6,31 4,37 4,08L,er/le, 4,54 M.S.

versucke lon, es

nichz zu zeioen.



des Mitarbeiters stark betonen, st6Bt die Ansicht bei der Ge=

werkschaftsjugend, den Schulervertretern, den Mitarbeitern der

Jugendzentren und am starksten bei denen der Schuler- /Jugend=

presse auf Ablehnung.

Dementsprechend m6chten sich die Ehrenamtlichen der Schuler- /

Jugendpresse, der Jugendzentren und der Schulervertretung weit=

gehend eher wie die Jugendlichen verhalten, wahrend die Mit=

arbeiter des BDKJ und der Sportverb nde diese Haltung eher ab=

lehnen. Wenn auch der Wunsch, auf die Jugendlichen einzuwir=

ken, insgesamt nicht so stark ausgeprigt ist, so wollen doch

die Sportler und Gewerkschaftler eher in ihrem Sinn auf die

Jugendlichen einwirken als die Mitarbeiter der Jugendzentren,

der Schulervertretung und der Schuler- /Jugendpresse. Auch hier

wird wieder deutlich, daB die Mitarbeiter der Jugendzentren,

der Schulervertretung und der Schuler- /Jugendpresse sich weniger
als pidagogische Mitarbeiter, sondern eher als betroffene Jugend=

liche fiihlen und deshalb auch nur eine geringe Distanz zu ihrer

Zielgruppe wunschen.

Als weiterer MaBstab fur das Ausma B des Lenkungsverhaltens der

Mitarbeiter soll ihre Mitwirkung bei der Programmplanung heran=

gezogen werden. Es geht darum, wie das Programm in der Jugend=

arbeit unter der Leitung des Mitarbeiters entsteht und woran

die Mitarbeiter sich bei der programmplanung orientieren.
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;sbelle 16: Vcr ahen bei der Programmges:al:ung

An erster Stelle steht bei allen Mitarbeitern eindeutig eine

Mischung aus·gemeinsamer Programmplanung mit den Jugendlichen
und eigenen Oberlegungen, was die Jugendlichen interessieten

kdnnte. Erst danach beziehen die Mitarbeitir bewuat eigene
Z ielvorstellungen in die Programmplanung mit ein. · Eine weniger

wichtige Rolle spielt eine abwartend-gruppendynamische Haltung

( "sich entwickeln lassen") und die Orientierung an Zielen der

eigeqen Organisation. Die Mitarbeiter lehnen es aber auch mehr=

heitlich ab, den.Jugendlichen allein die Entscheidung zu u.ber=

lassen.

Der Wunsch, das Programm gemeinsam mit den Jugendlichen zu ent=

widkeln, ist bei-den Mitarbeitern der kirchlichen Jugendarbeit
und bei den, Schulervertretern st rker ausgeprdgt als bei denen

der Sportjugend. Die Ehrenamtlichen des BDKJ bem[ihen sich auch

stirker zu uberlegen, welche Interessen die Jugendlichen haben

*
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die kommt das :u- stimmt 1 2 3 4 5 6 7 ssimmt Uber-

stande, was ou in Hanau t hauot nicht
I

der Jugendarceit Signifikanz
machst? Jugend- Sport- Schaler- Junge Gewerkschafts-

gesamt aej BOAJ zantren jugend vertretung Preese jugend
arlthmetisches Mittel

Ion setze mich mit
den Jugendlichen
hin und wir Obar- 2,01 1,79 1,78 1,80 2,74 1,83 1,90 2,00
tegan, was wir
macMen kdnnen.

[ch Oberlege,
wel:Me In:erassen
lie Jugendlicnen 2,04 2,11 1,84 2,26 2,03 1,89 2,20 2,29 n.S.

haben Yannten.

Ich entscneice Jnd

plane in a::cer

Linie aufgrbne 3,24 3,55 3,40 3,39 2,81 2,87 3,07 3,:1 S.

weiner Errin:ung
und Elele.

Ich range ars: ·nal
an ana scnaue, was 4,07 3,23 4,47 3,62 3,95 3,53 4,20 4,38 S.

sich 50 an:wickelt.

:cn Jrientiere

mich .Eitgeher,c
an den Zielan 4,25 6,84 4,70 4,49 3,81 3,47 4,05 3,57 h.sa
milner "Organi-
sationi.

Ich halte mich
ziemlich reus und

4,38 3,80 4,31 4,15 4,82 4,58 4,45
126 die. Pug

4,66 2.S.
End-

lichen antscheiten.



k6nnten, wiihrend die Mitarbeiter im Jugendzentrum und bei den

Gewerkscha ften auf diese Voruberlegungen eher verzichten.

Bringen die Ehrenamtlichen der Sportverb nde, der Schuler- /

Jugendpresse und der Schulervertretung bei der Programmplanung

eher eigene Ziele ins Spiel, so halten sich die ubrigen Mit=

arbeiter - besonders die der aej - hiermit starker zuriick. Ohne

festes Programm arbeiten die Ehrenamtlichen der Schulerver=

tretung, der Jugendzentren und der aej eher einmal als die Mit=

arbeiter der Gewerkschaften und des BDKJ. Die Orientierung an

den Zielen der eigenen Organisation ist dagegen bei den Schuler=

vertretern, den Mitarbeitern der Gewerkschaft und den Sportver=

b nden ausgeprEgter als bei den kirchlichen Mitarbeitern. Die

Mitarbeiter der Schulervertretung, der Gewerkschaften und der

Sportverb nde sind hingegen auch nicht so stark bereit, den

Jugendlichen die Programmplanung zu uberlassen wie die Ehren=

amtlichen der Jugendzentren und der aej.

Gesellschaftliche Orientierung

Heute kommt der Jugendarbeit neben anderen Institutionen zu=

nehmend eine Bedeutung fur die Sozialisation von Kindern und

Jugendlichen zu. Eine ihrer Funktionen besteht darin, die nach=

wachsende Generation in die bestehende Gesellschaft zu inte=

grieren. Fur das p dagogische Verhalten der Mitarbeiter ist es

deshalb nicht unbedeutsam, wie sie das Verhdltnis der Genera=

tionen und die gesellschaftliche Situation der Jugendlichen

einschdtzen.

Die Ehrenarntlichen wurden - in Anlehnung an die Shell-Studie

1981 - befragt, inwieweit sie bereit sind, den Erfahmingsvor=

sprung der Erwachsenen zu akzeptieren und ihnen Vertrauen ent=

gegenzubringen. Daruberhinaus wollten wir wissen, ob sie das

Streben der Jugendlichen nach Unabhingigkeit und Selbst ndigkeit

unterstutzen.
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reoelle 17: Eins:ellunoen Num Verhilrni: van lugenalicnen zu Ervacn:enen

Bei Jugena _14chen
gict Etin.At

es neute unter- 1 2 3 4 5 6 7 5:immt Qter-
leriauscbiedliche Mei

neup: night
nung- 1

an Cber las Verhalt- Signifikanz
nis ·von Jungen urd Jugena- Sport- Sckuler- Junge Gewerxschaf ta-

Alteren. Was cenks: gesemt aej abAJ zentren jugend vertretung Presse jugend
du Derucer? Brithmetisches Mittel

Es ist verstandlicb,
wenn heutz, tage Ju-

genalicne aus aia- 2,72 2,19 3,10 2,20 3,57 2,02 2,68 2,10 h.S.
ser Gasellsonsft

aus;taig:n.

Schuler unc Lehr-

linge scliten Sign

;M ;sr SChtle LaC

Dei der 3:#sit 2,25 2,27 3,08 2,35 3,78 2,43 2,32 1,75
niGhts carailen Las-

S:n und :icn uen:Er;.

Di2 uenia=ten Er-
wachsenen verate-

3,18
1

2,95 3,31 2,77 3,70 3,13 2,S5 2,86han die orcoleme
cer hautigen  ugend.

Jugenalics: :all=en
#ie 112ic:En Frei-
hEi;En haten 919 3,36 2,96 3,73 2,58 6,10 3,60 3,05 2,36 h._

c-,ECnsen..

icn ;in fur Juoena-
.ausar allein Fur

Junge Leute, wo

Altarg Doern:upt
 ,56 4,60 5,12 4,03 4,80 4,96 4,12 3,49 h.:.

nicbt; zu gagen
Magen.

Ole Eltern mischen
:ic, 292<s d2wernd

i, Sacher eir, die 4,56 4,54 4,82 3,82 4,93 4,37 4,44 4,28 h.s.

3ie nic,DE en:ehen.

venn'm Jm F:chiemE

tei rer Ausbil:uno

g,h:, soll=an Ris

jur,gen Lau:e stch
nach der M:inunc -,90 5,00 4,34 5,29 4,19 4,87 5,24 5,64 h.s.
eer ELDErn, Lenrer
una Au:bilder ricn-

ten, weil die ja
eucn lehr Erfanrung
haben.

E:wichsena kannen

Sicr i,ZE CU:en

Rat-chlke soarin,
dis Jugenelicren 4,99 4,53 5,37 4,27 5,41 5,48 4,51 4,36 4.5.

wi:Een Selter, AaE
fur sie ou: iss.

Jugendlich: unc Er-
wachsene: Bwei Gotal 4,99 4,80 5,13 4,60 5,16 5,15 4,93 4,97 ..s.
verschisesne Lilian.

Unsere Gese'llacna;:
tu; aigentlizh Ear•r 5,09 5,12 4,77 5,97 4,53 5,GL 5,37 5,81 h-E.
viel p#r cie Jugenc.



Die Mitarbeiter neigen insgesamt eher zu der Ansicht, daB die

Meinung der Erwachsenen bei Problemen in der Ausbildung nicht

immer ausschlaggebend fiir das Verhalten der Jugendlichen sein

sollte. Wahrend die Sportler davon ausgehen, daB die Jugendlichen

sich an der Meinung der Erwachsenen orientieren sollten, ak=

zeptieren die Mitarbeiter der Schuler- /Jugendpresse , der

Jugendzentren und der Gewerkschaften den Erfahrungsvorsprung

der Erwachsenen wesentlich seltener. Sie huBern deshalb auch

gemeinsam mit den Schulervertretern die Ansicht, daB die Ju=

gendlichen sich in der Ausbildung nichts gefallen lassen und

sich gegebenenfalls wehren sollten. Die Mitarbeiter des BDKJ

und der Sportverbande verlangen dagegen wesentlich starker, daB

die Jugendlichen sich anpassen sollten. W hrend die Ehrenamt=

lichen aus den Sportverb nden den Erwachsenen wesentlich mehr

Vertrauen entgegenbringen, sind die meisten Mitarbeiter der

Uberzeugung, daB die Eltern sich nicht zu stark in die Ange=

legenheiten der Jugendlichel einmischen sollten, aber gleich=

zeitig gehen sie davon aus, daB nur die wenigsten Erwachsenen

die Probleme der heutigen Jugend verstehen. Eine kritische

Haltung gegenuber den Erwachsenen nehmen vor allem die Mit=

arbeiter der Jugendzentren, der Gewerkschaftsjugend und teil=

weise der Schuler- /Jugendpresse ein.

In Bezug auf die gesellschaftliche Integration der Jugendlichen

in die Erwachsenenwelt glauben die meisten Ehrenamtlichen zwar,

daB die Generationen in unserer Gesellschaft sich voneinander

unterscheiden, aber sie schitzen das Verh ltnis von Jungen und

Alteren nicht so ein, daB hier verschiedene welten aufeinander=

prallen. Eine Entfremdung der Generationen sehen noch am ehesten

die Jugendzentrumsmitarbeiter.

Die Mehrheit der Mitarbeiter ist nicht mit dem zufrieden, was

die Gesellschaft fur die Jugendlichen tut, besonders deutlich

wird die Kritik bei den Mitarbeitern der Jugendzentren , der

Gewerkschaftsjugend und der Schuler- /Jugendpresse, w hrend

beim BDKJ und bei den Sportverb nden die Kritik wesentlich zu=

ruckhaltender ausf llt.

Ein  hnliches Bild findet sich bei der Frage nach dem Ver=

st ndnis fur jugendliche Aussteiger. Insgesamt zeigen die Mit=
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arbeiter viel Sympathie fiir die Aussteiger, wenn auch die Ehren=

amtlichen des BDKJ und der Sportverb nde sich etwas schwerer

tun, solche Jugendlichen zu verstehen. Dafur bringen die Mit=

arbeiter der Schulervertretung, der Gewerkschaften, der aej und

der Jugendzentren umso eher Verstdndnis auf.

Im Hinblick auf Unabh ngigkeit und Selbst ndigkeit treten ins=

gesamt die meisten Mitarbeiter daf[ir ein, daB den Jugendlichen

die gleichen Freiheiten wie den Erwachsenen zugestanden werden

sollten, aber sie sind deshalb noch lange nicht der Meinung, daS

die Jugendlichen selbst am besten wu Bten, was fur sie gut ist.

Genauso findet sich keine Mehrheit dafur, daB Jugendhiuser ein=

gerichtet werden, in denen Altere nichts zu sagen haben.

Tendenziell treten die Mitarbeiter der Jugendzentren, der Gewerk=

schaften, der Schuler- /Jugendpresse und teilweise die der aej

stdrker fur die Selbstbestimmung der Jugendlichen ein, wahrend

die Mitarbeiter des BDKJ, der Sportverb nde und der Schulerver=

tretung weniger stark auf die Unterstutzung und Begleitung der

Erwachsenen verzichten wollen.

Die Haltung der Ehrenamtlichen ldSt sich zusammenfassend als

kritische-teilweise distanzierte Einstellung zur Welt der Er=

wachsenen beschreiben. Es geht den Mitarbeitern mehrheitlich

nicht darum, mit der Elterngeneration zu brechen, aber sie be=

anspruchen fiir die Jugendlichen einen Freiraum, in dem die Ju=

gendlichen experimentieren k6nnen, an dem aber auch Erwachsene

teilhaben sollen. Sie treten dafur ein, daB die Jugendlichen

Freiheit haben, aber trotzdem von den Erwachsenen nicht allein

gelassen werden. Allerdings mu Bten ihrer Ansicht nach auch die

Erwachsenen sich starker bemuhen, die Jugendlichen und ihre

Probleme zu verstehen. Eine gewisse Distanz zur Lebenswelt der

Erwachsenen bleibt aber dennoch, auch ist eine deutliche Sym=

pathie fur alternative Lebensformen aus den Aussagen der Mit=

arbeiter herauszuspuren.

Die Mitarbeiter des BDKJ und der Sportverbgnde orientieren sich

mehrheitlich an den Erwachsenen, wihrend die Ehrenamtlichen der

Jugendzentren, der Gewerkschaften, der Schuler- /Jugendpresse und

/ 69



70

teilweise die der aej sich eher auf die Seite der Jugend=

lichen stellen.
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4.3 Inhalte der Jugendarbeit

Wenn bestimmte Verbandsgruppen ganz bestimmte Jugendliche

anziehen, und wenn es in den Verb nden unterschiedliche

padagogische Konzepte gibt, dann existieren fur jedan Verband

wahrscheinlich auch ganz bestimmte Programmformen und Inhalte.

Tabelle 18: Programmaktivitaten: Basteln, Werken,

hauflg

gelegentlicn

selten

fast nie

gesant

12,2

3U,5

19,0

Jugend-
BDKJ zentren

19 5 19,6 6,6

41 5 43,2 49,2

19 5 20,9 21,3

Handarbeiten, Malen uaw. (%)

Sport* Schuler-
jugend vertretung

Slgnifikanz: h.s.

Junge Gewerkschafts,
Presse jugend

5,4

18,9

67,6

Basteln, Werken, Handarbeiten, Malen und  hnliche Aktivit ten

nehmen in der Jugendarbeit einen vergleichsweise geringen

Stellenwert ein. Eine Ausnahme bilden hier die kirchlichen Ju=

gendgruppen und etwa die H lfte der Jugendzentren, wo gelegent=

lich handwerklich gearbeitet wird.

Tabelle 19: Programmaktivitaten: Gesprache und Diskusslonen (%)

Die Ketegorie "fast nien blelbt wegen der wcnigen Nennungen (14) in dieser Tabelle unberucksichtigt.

Signifikanz: h.s.

aej

9,3 6,8 8,1 --

16,3 13,6 12,3

14,0 13,6 22,8

38,3 19,5 16,2 23,0 60,5 65,9 64,9

Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-
gesamt aej BDKJ zentren jugend vertretung Presse jugene

haufig 64,9 71,1 50,U 57,4 45,6 91,3 84,6 g4,9

gelegentlich 28,4 24,1 j9,3 34,4 44,4 6,5 12,8 5,1

selten 6,8 4,8 10,7 8,2 10,0 2,2 2,6 ---



Dagegen nehmen Gesprdche und Diskussionen einen viel breiteren

Raum ein. Zwei Drittel aller Mitarbeiter diskutieren h ufiger

mit den Jugendlichen. Besonders stark ausgepr gt ist die Neigung

zum Gesprich bei den gewerkschaftlichen Mitarbeitern, den Schu=

lervertretern und den Mitarbeitern der Jungen Presse. Bei den

Sportverb nden wird erwartungsgemdB weniger diskutiert.

Tabelle 20: Programmaktivituten: Muslk, Theater und andere kulturelle gktivitaten (5)

Signiflkanz: h.5.

Nur etwa in jeder dritten Jugendgruppe spielen kulturelle

Aktivit ten eine Rolle, bei etwa einem Viertel gelegentlich

und nur etwa bei einem Zehntel der Gruppen hiufiger. Besonders

aktiv auf dem kulturellen Sektor sind die Jugendzentren, die

Schulervertretung, die Schuler- /Jugendpresse sowie die aej.

Enthaltsamer in bezug auf kulturelle Aktivitdten sind der BDKJ

und die Sportverbgnde.

Tabelle 21: Programmaktivitdten: Soziale und politische Aktionen

(Behinderten-Arbeit, Dritte Welr, Frieden usw.) (%)

Signifikanz: h.1.
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Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

gcsamt aej BDKJ zentren jugend vertretung Presse Jugend

ndufig 11,9 13,1 7,5 25,0 9,2 20,0 12,3 5,2

gelegentlich 24,9 31,0 17,1 28,3 19,5 31,1 25,6 34,5

3elten 31,6 28,5 37,0 28,3 24,1 26,7 30,8 41,4

fasE nie 31,6 27,4 38,4 18,3 47,1 22,2 30,8 19,0

Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

gesamt aej BDKJ zentren Jugend vertretung Presse jugend

howfig 21,3 34,5 8,9 27,1 4,5 26,1 30,0 43,1

gelegentlicr 29,4 28,6 32,2 25,4 12,5 50,0 32,5 34,5

selten 18,8 21,4 27,4 18,6 19,3 8,7 15,0 3,4

fast nie 30,5 15,5 31,5 28,8 63,6 15,2 22,5 19,0



Soziale und politische Aktionen werden von jedem zweiten Mit=

arbeiter gelegentlich oder hhufiger in der Jugendarbeit durch=

gefiihrt. Solche Aktionen sind haufiger als bei anderen Ver=

bandsgruppen im programm der Gewerkschaftsjugend, der aej, der

Schulervertretung und der Schuler- /Jugendpresse zu finden.

Weniger h ufig engagieren sich bei derartigen Aktionen die Mit=

arbeiter des BDKJ und ganz selten die der Sportjugend.

Tabelle 22: Programmaktivitaten: Techniscne und orgenisatoriscne Arbeit

(Festvoroereitung, Disco, Tnekendienst usw.) (%)

SigniFikanz: h.1.

Technische und organisatorische Arbeiten verrichten fast zwei

Drittel aller Mitarbeiter mit den Jugendlichen gelegentlich oder

h ufiger. Besonders h ufig tauchen solche Aufgaben in der offen=

eren Arbeit im Jugendzentrum und bei der Schulervertretung auf,

wo bei fast jedem Zusammentreffen derartige Arbeiten anfallen.

Taoelle 23: Programmaktivitaten: Sport (%)

Signiflkanz: h.s.
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Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-
gesamt aej BOKJ zentren jugend vertretung Presse jugend

haurig 28,1 11,9 25,5 71,7 17,6 52,2 30,8 8,6

gelegenclicn 34,8 45,2 30,3 20,0 36,3 37,0 33,3 63,1

selten 20,5 22,6 22,8 5,0 20,9 6,5 23,1 36,2

fast nle 16,6 20,2 21,4 3,3 25,3 4,3 12,8 12,1

Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts.

gesamt aeJ BDKJ zentren jugend vertretung Presse Jugend

haufig 27,7 6,0 23,8 13,3 90,0 15,6 --- 3,5

gelegentlich 20,0 17,9 30,5 23,3 10,0 15,5 10,5 19,3

selten 17,7 22.6 21.8 23.3 -- 20,0 15,8 24,6

fast nle 34,7 53,6 23,8 40,0 --- 48,9 73,7 52,6



Sportliche Aktivitdten geh6ren zum Hauptbestandteil des Pro=

gramms der Sportverbdnde. Aber auch beim BDKJ und den Jugend=

zentren wird 5fters als anderswo Sport getriebeni eine ganz

untergeordnete Rolle spielt der Sport dagegen bei der Schuler- /

Jugendpresse.

Tabelle 24: Programmaktivitaten: Arbeit mit Medien

(Fllm, Zelt-,ng, Video 499.) (%)

Slgnifikanz: h.s.

Jeder zweite Mitarbeiter arbeitet mindestens gelegentlich mit

Medien wie Film, Video oder Zeitungen. Die gr88te Rolle spielt

die Arbeit mit Medien erwartungsgemdB bei der Schuler- ·/

Jugendpresse. Aber auch bei der Gewerkschaftsjugend und den

Jugendzentren ist die Medienarbeit ein bedeutsamer Programm=

teil. Eher selten wird mit Medien in den Sportverb nden und

beim BDKJ gearbeitet.

Tabelle 25: Programmaktivit :en: Gruppenspiele (%)

Signiglkanz: h.9.
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Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

gesamt aej 8042 zentren jugend vertretung Presse jugena

naufig 18,4 11,9 4,1 30,0 7,7 26,7 75,0 23,7

gelegentlich 30,9 39,3 23,6 38,3 26,4 20,0 20,0 52,5

9elten 21,4 26,2 29,7 13,3 26,4 15,6 -- 13,6

fast nie 29,2 22,6 42,6 18,3 39,6 37,8 5,0 10,2

Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-
gesant aej 80+J zentren jugend vertretung Presse jugend

haufic 37,8 41,0 63,9 18,3 48,4 13,6 7,9 8,6

gelegentlicn 27,3 38,8 25,2 20,0 27,5 15,9 10,5 43,1

selten 15,4 9,6 7,5 25,0 13,2 18,2 18,4 32,8

fast nle 19,6 10,8 3,4 36,7 11,0 52,3 63,2 15,5



Etwa zwei Drittel aller Ehrenamtlichen setzt mindestens ge=

legentlich Gruppenspiele in der Jugendarbeit ein. Besonders

h ufig ist dies der Fall beim BDKJ, in den Sportverbanden und

in der aej. Gelegentlich geh6ren Gruppenspiele auch fiir die

Hdlfte der Gewerkschaftsmitglieder zum programm, dagegen so

gut wie gar nicht bei der Schuler- /Jugendpresse und den Schu=

lervertretern.

Fast alle Programmaktivit ten werden also von mindestens der

Hilfte der Mitarbeiter gelegentlich oder h ufiger durchge=

fiihrt. Eine Ausnahme bilden lediglich handwerkliche Arbeiten

und kulturelle Aktivitaten.

Als Ergdnzung zu diesen standardisierten Fragen wurden die Mit=

arbeiter in einer offenen Frage gebeten, diejenigen Aktivi=

t ten zu nennen, die zu ihrer Arbeit geh6ren, aber in keine der

angegebenen Kategorien passen. Wir wollten mit di eser Frage

vor allem die verbandsspezifischen Inhalte der einzelnen Ju=

gendorganisationen herausarbeiten.

Insgesamt kamen 217 Mitarbeiter (38,5 %) unserer Bitte nach

und nannten weitere Aktivit8ten. In der kirchlichen Jugend=

arbeit (aej : 45 und BDKJ: 55 Nennungen) bezieht sich ein Groa=

teil der Antworten auf den Bereich "religi6se Kinder- und

Jugendarbeit" (Bibelarbeit, Meditationen, Jugendgottesdienst

u. a.) sowie auf die Konzeption und Durchfuhrung von thema=

tisch orientierten Wochenendseminaren.

In den Juqendzentren (22) stellt die Arbeit mit spezifischen

Zielgruppen (Kinder, Frauen, Auslinder) ein besonderes T tig=

keitsfeld dar. Daneben findet sich in den Jugendzentren ein

breitgef chertes Angebot an Neigungs- und Arbeitsgruppen (z. B.

Sport, Foto, Kochen, Theater) sowie auch Arbeitskreise, die

sich mit der Renovation und Versch8nerung des Jugendzentrums

beschhftigen.

Als zus tzliche Schwerpunkte bei den Sportvereinen (35)

kristallisieren sich vor allem Aus- und Weiterbildungsveran=

staltungen heraus, die in Form von Lehrg ngen und Trainings=
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lagern stattfinden. Dariiberhinaus werden auch spezielle

"Jugendwochenenden" und Wettk&impfe organisiert.

Als Schwerpunkt bei der Schuler- /Jugendpresse (21) wird das

Planen und Erstellen einer Zeitung benannt. Weitere Nennungen

beziehen sich auf die Durchfiihrung von Seminaren und die Vor=

bereitung von Diskussionsforen.

In der Schulervertretung (17) steht die SMV-Arbeit im Mittel=

punkt aller Aktivit ten. AuBerdem besteht die Arbeit der Schu=

lervertreter aus individueller Beratung bei Schulproblemen,

der Vorbereitung von Freizeiten und Tagungen sowie der Durch=

fiihrung von Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen

(z. B. neue Erlasse des Kultusministeriums).

Die gewerkschaftliche Jugendarbeit (20) besch ftigt sich be=

sonders mit den Problemen der Arbeitswelt, mit politischer

Bildungsarbeit und macht dar[iberhinaus das Angebot von In=

formationsveranstaltungen uber die Rechte der Arbeitnehmer und

speziell fur Jugendvertreter.

So bedeutsam nun einerseits die unterschiedlichen Ausprdgungen

von Jugendarbeit innerhalb der einzelnen Verb nde auch hervor=

treten, so gibt es andererseits einige Bereiche, die in allen

Verb nden auftauchen:

1. Fahrten, Freizeiten, Zeltlager, Ausfluge, wanderungen, die

in der Mehrzahl der Falle gemeinschaftlich vorbereitet,

organisiert und durchgefiihrt werden.

2. Gemeinsam backen, essen, kochen, grillen und Feste feiern.

3. Gemeinsame Kino- und Konzertbesuche, sportliche Aktivit ten

wie schwimmen gehen, kegeln, Ballspiele und Schlittschuhlaufen.

Betraqhtin wir zusammenfassend die einzelnen Verbande, so zeigt

sich, daB in der evangelischen Jugendarbeit vor allem Gespr ch,

Gruppenspiele, soziale/ politische Aktionen neben der religi6sen

Kinder- und Jugendarbeit ihren Platz haben. Auch die Arbeit des

BDKJ umfaat neben Gesprachen und Spielen auch religi8se Ele=

mente. Zusdtzlich nehmen handwerkliche Arbeiten sowie sportliche

Aktivititen einen gr6Beren Raum ein.

- 76 -



Die Arbeit in den Jugendzentren ist durch ein spezifisches

Angebot fiir bestimmte Zielgruppen und durch verschiedene

Neigungsgruppen fiir alle Besucher gekennzeichnet. Organisa=

torische Arbeiten und Gespriche sind wesentlich bestimmender

fur die Angebote als sportliche und spielerische Aktivit ten.

Bei der Sportiugend stehen sportliche und spielerische Akti=

vit ten sowie Gespriche im Vordergrund. Zusatzlich besteht fiir

die Jugendlichen die M6glichkeit, an Lehrgingen zur Weiter=

bildung teilzunehmen.

In der Schulervertretung setzt sich das Programm hauptsachlich

aus Gesprichen, aus technischen und organisatorischen Arbeiten,

aus sozialen und politischen Aktionen sowie etwas weniger hiufig

aus kulturellen Aktivit ten zusammen. Sport und Spiel sind dem=

gegenuber unbedeutender. Von Zeit zu Zeit finden Seminare fur

die ganze Schulervertretung statt.

Die Arbeit der Schuler- /Jugendpresse richtet sich auf das Er=

stellen von Zeitungen, deshalb stehen auGer der Arbeit mit

Medien Gespr che und Diskussionen sowie soziale und politische
Aktionen im Vordergrund.

Die Arbeit der Gewerkschaften bezieht sich auf die Arbeitswelt

und ist bestimmt durch Gespr chsformen, soziale und politische

Aktionen sowie durch die Arbeit mit Medien.

Die Analyse der Programmaktivit ten der Verbandsgruppen zeigt,

da B sich in jedem Verband bestimmte Aktivititskerne herausge=

bildet haben, aber auch da8 es in allen Organisationen Bestre=

bungen gibt, Angebote bereitzustellen, die eher "allgemeiner

Natur" sind. Im folgenden soll exemplarisch an der kirchlichen

Jugendarbeit gezeigt werden, wie die Inhalte methodisch umge=

setzt werden.
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4.4 Exkurs: Methoden der kirchlichen Jugendarbeit

Um einen realistischen Eindruck davon zu bekommen, welche

p dagogischen Methoden von den Ehrenamtlichen uber einen

1dngeren Zeitraum (drei Monate) tats chlich angewendet werden,

wurden Gruppenleiter aus der kirchlichen Jugendarbeit gebeten,

anhand eines standardisierten Auswertungsbogens (siehe Anhang)

Gruppenstundenprotokolle zu erstellen.

Die Beschrinkung der Stichprobe auf Mitarbeiter der konfes=

sionellen Jugendarbeit erfolgte, weil der Typ des Gruppenleiters

fiir diesen Bereich charakteristisch ist, wahrend er in anderen

Verbandsgruppen eher selten anzutreffen ist. Die Stichprobe um=

fa 8te zehn Gruppenleiter des BDKJ und sieben der aej.

Da nur so wenige Mitarbeiter fiir das kontinuierliche Ausfullen

der Gruppenstundenprotokolle gewonnen werden konnten, erheben

die Ergebnisse keinen Anspruch auf Repr sentativitgt. Sie werden

hier lediglich in der Art eines Exkurses dargestellt und dienen

der Illustration der in Kapitel 4.3 aufgefuhrten Ergebnisse.

An erster Stelle der Methoden stehen wiederum Gespr8che und

Diskussionen (83 Nennungen); von annghernd gleicher Bedeutung

sind Gruppenspiele (82); mit betrdchtlichem Abstand folgen die

Aktivit ten Basteln (18), Feiern (17) und Vorlesen (13). Da=

neben gibt es eine breite Palette sonstiger Methoden und

Aktivithten (46), die im einzelnen jedoch nur selten ange=

wendet werden wie z. B. Rollenspiel (5) , Filmvorfiihrungen (5)

und Theaterspiel (4). - Eine differenzierte Betrachtung nach

katholischer und evangelischer Jugendarbeit erubrigt sich auf=

grund der geringen Zahl von Befragten.

Es zeigt sich, daB die Auswahl der praktizierten Methoden sehr

begrenzt ist. Im Grunde sind Gespriche einerseits und Gruppen=

spiele andererseits bei den hier Befragten die stark domi=

nierenden Aktivit ten.

In vielen Gruppenstunden wird mehr oder weniger gespielt, ange=



fangen von Wurfel- und Kartenspielen, uber Gel nde- und Stadt=

spiele bis hin zu Interaktionsspielen. Die Methode' Spiel' wird

hdufig als Notl6sung eingesetzt, z. B. wenn zu wenig Gruppenmit=

glieder anwesend sind, der Gruppenleiter unvorbereitet in die

Gruppenstunde kommt oder beim MiBlingen anderer Methoden wie

z. B. GesprEchen.

Das unter der Methode 'Gesprgch'ZusammengefaBte reicht von der

kurzen Kl rung organisatorischer Fragen zu Beginn oder am Ende

der Gruppenstunde bis zu ldngeren Aussprachen von 30- bis

60minutiger Dauer, hdufig uber religidse Fragestellungen. Oft

dauern die Gesprache aber auch nur zehn Minuten, entweder weil

es keine weiteren Fragen gibt oder weil eine solche Unruhe

herrscht, daB dine sinnvolle Fortfuhrung nicht m6glich ist. Der

Abbruch von Gesprichen wird von den meisten Gruppenleitern auf

eine ungeniigende Vorbereitung zuriickgefiihrt. Gesprache, die

1dnger als eine halbe Stunde dauern, sind bei den hier Befragten

eher eine Seltenheit.

Wohlgemerkt konnen diese Ergebnisse nur fur die sehr kleine

Gruppe der hier befragten Mitarbeiter Gultigkeit beanspruchen.

Sie best tigen aber im wesentlichen die im vorausgegangenen

Abschnitt (Kapitel 4.3) getroffenen Aussagen und m6gen dem

Au Benstehenden in Ans tzen einen realistischen Eindruck ver=

mitteln, auf welchen methodischen Voraussetzungen eine

prdventive Jugendarbeit aufbauen kann.
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5. KONZEPTE ZUR DROGENGEFAHRDUNG

Bisher gibt es kaum Erfahrungen, welche Bedeutung Drogenpro=

blemen im Bereich der Jugendarbeit zukommt, wie die ehrenamt=

lichen Mitarbeiter damit umgehen und welche Einstellungen sie

gegenuber Drogen und drogengefiihrdeten Jugendlichen haben.

Diese Fragen versucht das folgende Kapitel zu beantworten.

Zweierlei ist zu berucksichtigen: Ausgesprochen drogenab=

h ngige Jugendliche werden kaum im Bereich der Jugendarbeit an=

zutreffen sein (Zitat aus einem Fragebogen: "Jugendliche, die

in der 'Dope-Scene' sind, kommen im seltensten Fall in eine

Jugendgruppe."). Ihre Bezugsgruppe haben sie in der Drogen=

szene, die sich zwar mitunter in Einrichtungen der offenen

Jugendarbeit trifft (siehe das Beispiel Berlins in Kapitel 8.),

in der Regel aber keine Berlihrungspunkte mit der traditionellen

Jugendverbandsarbeit hat. Jugendarbeit wird deshalb in erster

Linie eine pr ventive Funktion haben, insofern sie es mit

"ganz normalen" oder allenfalls potentiell drogengefiihrdeten

Jugendlichen zu tun hat.

Zum anderen sollte man beachten, daB die hier untersuchten Ver=

bandsgruppen, je nach ihren spezifischen Aktivit ts- und

Organisationsformen, diese Jugendlichen in ganz unterschiedlicher

Weise anzusprechen in der Lage sind ("So wire z.B. bei unserer

Jugendarbeit ein Drogenabh ngiger nicht lange unerkannt, weil wir

den Leistungs- bzw. Hochleistungssport betreiben und es auf eine

100 %ige Konzentration und Reaktion ankommt und ein Versagen in

dieser Hinsicht schwerste Verletzungen mit sich bringen wlirde.

Ein Jugendlicher bei uns wurde also in relativ kurzester Zeit

mit peinlichen Fragen rechnen mussen. Resultat: Er wiirde im

Falle einer Abh ngigkeit schnell aus unserem Gesichtskreis ent=

fliehen und w re fur uns nicht mehr ansprechbar und wiirde somit

sich auch unserer Hilfe entziehen. ") . Aus Bereichen der Jugend=

arbeit, die relativ stark institutionalisiert und organisiert

sowie mit Kontrollm6glichkeiten ausgestattet sind, werden sich
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massiv drogengefihrdete oder -abhangige Jugendliche wahrschein=

lich zuruckziehen, wenn sie furchten, durch ihr Verhalten auf=

zufallen. Das bedeutet nicht die L6sung des Problems, sondern

nur ein scheinbares Verdecken. Dagegen ware zu erwarten, daB

jene Jugendlichen im offenen Bereich der Jugendarbeit wie Ju=

gendtreffs, Jugendzentren und bei informellen Zusammenkunften

eher anzutreffen sind und sich auch quasi unterderhand Gesprh=

che mit Mitarbeitern ergeben k6nnen.

Um bei den Befragten einen einheitlichen Drogenbegriff voraus=

setzen zu kdnnen, wurde er im Fragebogen mit folgendem Vor=

stellungsinhalt umschrieben: "Was Drogen sind und was nicht,

dariiber kann man streiten. Wir verstehen darunter nicht nur die

vom Gesetz verbotenen Drogen (Haschisch, LSD, Kokain, Heroin u.a.).

Wir z hlen dazu auch Mi Bbrauch von Nikotin, Alkohol und Medika=

menten, weil es nicht wenige Leute gibt, die davon abh ngig sind."
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5.1 Drogenprobleme in der Jugendarbeit

Erfahrungen der Mitarbeiter

Um beurteilen zu k8nnen, inwieweit das Thema Drogen und Drogen=

pr vention fur die Mitarbeiter aus ihrer eigenen Sicht von Be=

deutung in der Jugendarbeit ist, wurde die Frage gestellt, ob

sie in ihrer Arbeit schon einmal mit konkreten Drogenproblemen

konfrontiert waren.

Abbiluung 8: Drogenprooleme in der Jugendaroeit (%) nach Verbandsgruppen

%DAogenprobleme vorgekommen
7-

36,9% 45,2% 5 9% 62,9% 3 2% 36,2% 53,7% 56,9%

gesamt aej BDKJ Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

zentren jugend vertretung Presse Jugend

Signifikanz: h.s.

Ausgesprochen haufig kommen Schwierigkeiten mit Drogen, und dazu

zShlen hier auch Alkohol und Nikotin, in Jugendzentren vor, wo

ann hernd zwei von drei Mitarbeitern uber entsprechende Vor=

kommnisse berichten. Mit etwas Abstand folgen Gewerkschaften

und die Schuler- /Jugendpresse. Hier nennt uber die Hilfte der

Befragten konkrete Drogenprobleme. Obwohl sich die Mitarbeiter

aus der evangelischen Jugendarbeit deutlich absetzen, liegt der

fiir sie errechnete Wert noch klar uber dem Durchschnitt der Ge=

samtantworten, dem etwa die Quote bei den Schulervertretern

entspricht. Einen ggnzlich anderen Stellenwert haben dagegen

Drogenprobleme im Bereich der katholischen Jugendarbeit und des

Sports. Sind es beim BDKJ nur rund ein Viertel der Mitarbeiter,

die konkrete Drogenprobleme aus ihrer Praxis anfuhren, sind es in
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den Sportverbdnden sogar nochmals um die H lfte weniger.

Auf die anschlieBende Frage, um welche.Drogen es sich hierbei

konkret handele, zeigt sich folgendes Bild:

Droge Nummer eins ist mit insgesamt 137 Nennungen Alkohol.

An zweiter Stelle steht bereits Haschisch (67 Nennungen).

Es folgen Nikotin (32) ,
Medikamente und Tabletten (21) ,

Heroin ( 121-, Trips und LSD (11) und Kokain (1) .

Dieses Ergebnis l Bt sich wiederum durch einen Vergleich der

Verb nde differenzieren (absolute HEufigkeiten in Klammern) :

- Wie bei fast allen Verbgnden steht in der evangelischen

Jugendarbeit Alkohol (24) als Problemdroge an erster Stelle,

mit deutlichem Abstand zu Haschisch (11) auf Rang zwei. Nikotin=

miBbrauch (6) ist dagegen von nur relativ geringer Bedeutung.

Der Gebrauch von Heroin (4), Trips/ LSD (3) und Medikamenten/

Tabletten (3) ist zwar recht beachtlich, doch lassen die Ant=

worten der Befragten keine konkreten SchluBfolgerungen zu, ob

dieser Drogenkonsum eine Einzelerscheinung ist oder ein durch=

gdngiges Problem in der evangelischen Jugendarbeit darstellt,

( "Hatte mit Fixern zu tun. " "In einem Jugendclub bildete sich

eine Gruppe, die Hasch und LSD konsumierte. " "Einige (mehrere)

Jugendliche haben einen groBen Alkohol-, Haschisch-, Tabletten=

konsum. ") .

- Auch in der katholischen Juqendarbeit stehen Probleme des

Alkoholkonsums (32) an erster Stelle. Haschischkonsum (6) hat

hier allerdings nur relativ geringe Bedeutung, wichtiger ist

dagegen Nikotinmi Bbrauch (16) ( "Nikotinabh ingigkeit", "rauchende

10 jAihrige") .
Von geringem Gewicht ist der Mi Bbrauch von Medi=

kamenten/ Tabletten (5). Sonstige illegale Drogen spielen keine

Rolle.

- Von Jugendzentrumsmitarbeitern werden Probleme mit Haschisch

(18) fast ebenso hiufig genannt wie solche mit Alkohol (23)

("GroGe Zahl Jugendlicher, die mit Haschisch und Trips zu tun



haben. " "Kiffer, die Hasch verkauften. " "Ein Typ wollte/ will

seinen uberm Sigen Haschischkonsum einstellen, schafft es aber

nicht, wird depressiver und der Konsum steigt wieder." "Im

a·ugendzentrum wurde des 8fteren gekifft und zwar.so, da B auch

Unbeteiligte das mitbekamen. " "Bei manchen Konzerten wird eifrig

gekifft. " "Das Jugendzentrum wurde zum Umschlagplatz fiir

Haschisch, wodurch das Haus in Verruf geriet und viele Jugend=

liche sich nicht wagen herzukommen. ").An dritter Stelle steht

der Mi Bbrauch von Medikamenten/ Tabletten (7) . Trips/ LSD (4),

Heroin (4) und Kokain (1) spielen ebenfalls eine gewisse Rolle.

Dagegen gibt es so gut wie keine Probleme mit Nikotin (1).

-In den Sportverb nden sind allenfalls Alkoholprobleme (14)

von einiger Bedeutung ( "UbermAi Biger Konsum von Alkohol. " "Altere

Jugendliche trinken zu viel und pdbeln jungere an. " "Alkohol=

konsum in gr8Beren Mengen von einigen Jugendlichen. " "Suff, aber

selten. ") . Probleme aufgrund von Nikotinmi Bbrauch ( 3) oder Ha=

schischkonsum (3) sind selten, auch Schwierigkeiten wegen Medi=

kamenten- /Tablettenmi Bbrauch ( 1) , Trips/ LSD ( 1) oder Heroin

(1) gibt es so gut wie keine.

- Im Vergleich zu den meisten Verbanden bildet die Schulerver=

tretunq eine Ausnahme. Hier stehen nicht Probleme mit Alkohol

(3), sondern mit Haschisch (7) an erster Stelle ("Ungefihr 20 %

meiner. Klassenkameraden kiffen. " "Schiiler, die Hasch rauchen

oder Drogen nehmen, damit verbunden die Probleme mit den Mit=

schulern, die damit nichts zu tun haben wollen. ") . Schwierig=
keiten aufgrund von Nikotin- (2) oder Medikamenten- /rabletten=
mi Bbrauch (1) sind unbedeutend. Sonstige illegale Drogen werden

nicht genannt.

- Auch in der Schuler- /Jugendpresse sind probleme mit Haschisch

(10) von vergleichsweise hoher Bedeutung ("Verdacht auf Ha=

schisch- und Aufputschmittelkonsum unter Schulern." "Regelm Biger

HaschischgenuB." "Es wurde 6fter Hasch geraucht." "Ich kehne so=

wohl Alkoholiker und Leute, die sich jeden Tag die Rube zukif=

fen. ") . Allerdings wird AlkoholmiBbrauch (13) noch etwas h ufiger
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angegeben. Nikotin- (4) ,
Medikamenten- /rablettenmi Bbrauch (2)

und auch Trips/ LSD (2) spielen nur eine geringe Rolle. Heroin

oder Kokain werden nicht angefiihrt.

- Fast die Halfte der befragten Gewerkschaftsmitarbeiter be=

richtet von Problemen mit Alkohol (28) C "Sehr h&iufig uberm Biger

Alkoholkonsum." " Sehr starker Alkoholkonsum, verbunden mit

Aggressionsentladungen."). An zweiter Stelle steht der Konsum

von Haschisch ( 12) .
Heroin ( 3) ,

Medikamenten- /rablettenmiB=

brauch (2) und Trips/ LSD (1) sind von wesentlich geringerer

Bedeutung. Probleme wegen NikatinmiBbrauch werden nicht genannt.

AuBer in der Schulervertretung ist Alkohol in allen anderen

Arbeitsfeldern Droge Nummer eins. Dabei gibt es einige verbands=

spezifische Auffalligkeiten. So kann Alkoholmi Bbrauch als ein

ausgesprochenes Problem der Gewerkschaftsjugendarbeit gelten, auch

Jugendzentrumsmitarbeiter mussen sich stirker mit Alkoholpro=

blemen auseinandersetzen. Daneben gibt es in diesen Bereichen

- und vor allem in Jugendzentren - erhebliche Schwierigkeiten

mit Haschisch. Dies gilt auch fiir den Bereich der' Schuler- /

Jugendpresse und in eingeschrdnktem MaSe fur die Schulerver=

tretung. Probleme aufgrund von Nikotinmi 8brauch treten, abge=

sehen von der katholischen Jugendarbeit, kaum auf. (Dieses Er=

gebnis ist m6glicherweise nicht auf geringeren Zigarettenkon=

sum in anderen Verbanden zuruckzufuhren, sondern auf eine even=

tuell geringere Toleranzschwelle der Mitarbeiter des BDKJ.)

Sonstige Formen des Drogenkonsums (Medikamen-ten-- /Tabletten=

miBbrauch, Trips/ LSD, Heroin, Kokain) sind eher gering ver=

treten; allerdings zeigen sich auch hier im Bereich der Jugend=

zentren vergleichsweise hohe Quoten.

Leider machen nur insgesamt 49 Mitarbeiter konkrete Angaben uber

H ufigkeit und AusmaG der auftretenden Drogenprobleme. Soweit

sich aufgrund dieser schmalen Datenbasis uberhaupt Aussagen tref=

fen lassen, hat es den Anschein, daB der Konsum von Medikamenten/

Tabletten, Trips/ LSD und Heroin eher auf einzelne Juqendliche

beschrAinkt ist ("Eine Tussi kommt zu Hause und in der Schule nicht
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klar, will nach Marokko, schmeiBt Trips, s uft und konsumiert

Schlaf- und Koffein-Tabletten in Massen." "Einer unserer Azubis

war heroinabhangig und sitzt heute deswegen im Knast." "Ein

Jugendlicher versucht immer wieder, durch Einnahme einer Ober=

dosis von Tabletten das allgemeine Interesse der Clique auf

sich zu rei Ben. ") . Nur bei Alkohol und Haschisch wird neben dem

Einzelkonsum auch von kollektiven Konsum- und Mi Bbrauchsformen

berichtet (Alkohol: "Bei Parties qenerelles Besaufnis, vor allem

Jungere (17/ 18 Jahre) .

" "Viele Jugendliche (hauptsachlich

minnl.) sind -meiner Meinung nach Alkoholiker, sehen aber fur

sich das Problem Alkohol nicht. " "Obermd Biger Alkoholkonsum

auf qanzer Linie. "
- Haschisch: "Da viele Leute in unserem

Jugendzentrum zu Drogen (Hasch) greifen, kam das Gerucht auf,

daS im JuZ Hasch verkauft wird. " "Mehrere Jugendliche haben einen

gro Ben Haschischkonsum. "
- (Unterstreichungen von den Autoren) .

Zum NikotinmiBbrauch wurden keine konkreten Angaben gemacht.

Im allgemeinen machen die Mitarbeiter auch keine Angaben uber

Anl sse oder Situationen, in denen Drogen konsumiert werden.

Bezuglich des Alkoholkonsums gibt es jedoch einige (24) Nen=

nungen. Danach treten im Rahmen der Jugendarbeit vor allem

zwei Situationen auf, in denen Formen des Alkoholmi Bbrauchs

yorkommen k6nnen: Parties/ Feten und Freizeiten/ Seminare

( "Bei Feten ubermiiaiger Alkoholkonsum. " "Mi Bbrauch von Alkohol

bei Festen der offenen Jugendarbeit. " "Alkoholkonsumenten in

Freizeiten, die ohne ihren Bierspiegel im Blut nicht auskamen;

z. T. schon 15j hrige." "Auf 'ner Freizeit: Besoffene Jugend=

liche. ") .
Daneben werden von einzelnen Mitarbeitern besondere

Veranstaltungen wie Disco oder Konzert aufge fuhrt. Fur den

Haschischkonsum lassen sich aus den wenigen diesbezuglichen

Nennungen (5) keine Schlusse ziehen.

Sehr vereinzelt kommt es mitunter vor, daB Probleme auftauchen,

weil die Ehrenamtlichen selbst zu Drogen greifen (6 Nennungen)

oder die Jugendlichen zum Konsum animieren (1). Daher konzen=

trieren sich die Angaben nicht auf bestimmte Verb nde; Alkohol

und Haschisch stehen im Vordergrund.
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Angesichts der z. T. massiven Drogenprobleme in der Jugendarbeit

ist es von Interesse zu erfahren, inwieweit das Thema Drogen von

den Mitarbeitern in ihrer Arbeit thematisiert wird und ob ihnen

hierbei Beratung oder Informationsquellen zur Verfugung stehen.
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Die Mehrheit der Mitarbeiter aller Verb nde gibt an, mit den

Jugendlichen bereits uber das Thema Drogen gesprochen zu haben.

Besonders ausgepr gt gilt dies fur die Ehrenamtlichen der Jugend=

zentren und der Schuler- /Jugendpresse. Es folgen mit bereits

betr chtlichem Abstand die Mitarbeiter der evangelischen Jugend
und der Gewerkschaften. Relativ am wenigsten sprechen Mitarbeiter

der Sportverbande und der katholischen Jugendarbeit, gefolgt von

den Schulervertretern uber dieses Thema. Die Zahl der Mitar=

beiter, die dabei auf Informationsquellen zuriickgreifen konnten

oder beraten wurden, liegt im allgemeinen deutlich niedriger.
Sie schwankt jeweils zwischen einem bis zwei Dritteln der Mit=

arbeiter. Eine auGerordentlich starke Diskrepanz zwischen der

Thematisierung der Drogenproblematik und dem Zuriickgrei fen auf

Informationsquellen oder Beratung gibt es in den Jugendzentren.

Thematisierunq in der Jugendarbeit

1 1
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Auch fiir den Bereich der Schiiler- /Ougendpresse und der Gewerk=

schaften weichen beide werte stark voneinander ab, in geringerem
MaBe fur die Ehrenamtlichen der katholischen Jugendarbeit und

der Sportjugend. Im Bereich der evangelischen Jugend und vor

allem in der Schulervertretung besteht dagegen nahezu Deckungs=

gleichheit zwischen beiden Fragedimensionen.

Vergleicht man die Werte aus Abbildung 8 und Abbildung 9 mit=

einander, erkennt man, da B dort, wo Drogenprobleme am h ufigsten

auftreten, namlich in den Jugendzentren, der gewerks6haftlichen
Jugendarbeit und im Bereich der Schuler- /Jugendpresse, auch

am h ufigsten dieses Thema von den Mitarbeitern gegenuber den

Jugendlichen angesprochen wird. Gleichzeitig sieht man aber auch,

daB hier die Mitarbeiter mit diesen Problemen relativ auf sich

gestellt sind, d. h., wenig Beratung und Informationsquellen
in Anspruch nehmen. Andererseits ist in den Sportverbanden und

in der katholischen Jugendarbeit, wo Drogenprobleme im Vergleich
zu anderen Verbdnden eine relativ unbedeutende Rolle spielen,

die Thematik auch in deutlich geringerem MaBe Gegenstand der

Diskussion. Dennoch zeigt sich fiir alle Verb nde, da B vielfach

auch dort uber Drogen gesprochen wird, wo bisher keine konkreten

Drogenprobleme aufgetreten sind. Insofern nehmen die Mitarbeiter

eine - hier nicht n her bestimmbare - praventive Funktion wahr.

Benutzte Informationsquellen

An erster Stelle der benutzten Informationsquellen stehen Bucher

(78 Nennungen: z. B. Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo;

Handbuch der Rauschdrogen u. a.) sowie verschiedene kleinere

Schriften, Artikel in Zeitungen und Zeitschriften (66). Eine

relativ groBe Bedeutung haben Drogen- und Jugendberatungsstellen

(59) sowie Lehrer und Schule (50). 33 Mitarbeiter nennen eigene

Erfahrungen mit Drogen (-problemen) und 32 anderweitige Ge=

sprEche und Kontakte mit Drogenkonsumenten bzw. Ex-usern.

Hierauf folgen Gespr che mit den Hauptamtlichen der Jugendarbeit

(28). Informationsmaterialien der Krankenkassen werden insge=

samt 24mal genannt, entsprechendes Material der BZgA 14mal.
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Weitere Nennungen entfallen auf Filme und Diareihen zum Thema

(21), Drogenseminare und Fachtagungen (14), Studium (9), Polizei

(6) sowie Arzte und Psychologen ( 5) ; 22 Nennungen streuen uber

ein breites Spektrum sonstiger, hier nicht spezifizierter Kate=

gorien.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, da B die Eigenlekture der am

hdufigsten benutzte weg ist, sich Informationen zum Thema

Drogen zu verschaffen. Daneben spielen aber auch institutio=

nalisierte Beratungsangebote der Drogenberatungsstellen sowie

der Schule eine wichtige Rolle. Dem internen Bereich der Jugend=

arbeit, reprdsentiert durch die Hauptamtlichen und anderen

ehrenamtlichen Mitarbeiter kommt dagegen bislang nur sekund re

Bedeutung zu.
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5.2 Ursachenerkl rungen

Da man davon ausgehen kann, daB Einstellungen und Verhalten der

Mitarbeiter gegenuber drogengefahrdeten Jugendlichen auch damit

zusammenhangen, welche Ursachen fur den Drogenkonsum angenom=

men werden - ob z. B. ein Eigenverschulden besteht oder nicht -,

wurde den Befragten eine Reihe von Statements zur Entstehung

von Drogenabh nqiqkeit zur Stellungnahme vorgelegt.
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Als wichtigste Ursache gilt insgesamt die Meinung, daB viele

Jugendliche mehr oder weniger zufEllig aufgrund ihrer Ahnungs=

losiqkeit, Unbekummertheit oder Neugier in die Drogenszene hin=

eingeraten. Die Werbung fur alkoholische Getrdnke und Medikamente

schaffe vielfach eine latente Konsumbereitschaft, ebenso wie

dies negative Zukunftsperspektiven bewirken. Dagegen wird ein

Eigenverschulden der Drogenabh ngigen deutlich verneint.

Ursachen wie negative Einflusse des Elternhauses, Gruppenzwang

und Drogenkonsum als Verweigerung gegenuber Ordnungs- und Be=

sitzdenken in der Gesellschaft werden zwar bejaht, haben insge=

samt aber keine ausschlaggebende Bedeutung. Tendenziell ver=

neint wird das Motiv Drogenkonsum als Stre Bbewaltigung.

- Die Mitarbeiter in der evangelischen Jugendarbeit sehen als

erste Ursache die mangelnde Zukunftsperspektive der Jugendlichen;
auch werden hier besonders stark negative Einflusse des Eltern=

hauses hervorgehoben.

- Die Ehrenamtlichen der katholischen Jugendarbeit sind die=

jenigen, die am starksten betonen, daB viele Jugendliche aus

Ahnungslosigkeit in das Drogenmilieu hineinschlittern. Auch

von ihnen werden dem Elternhaus negative Einflusse zugeschrieben.

- Jugendarbeiter aus Juqendzentren machen vor allem Alkohol- und

Tablettenwerbung fur entsprechenden Konsum verantwortlich. Da=

gegen messen sie im Vergleich zu Mitarbeitern anderer Verbande

dem Elternhaus die geringste Bedeutung bei.

- Die Befragten der Sportverbhnde sehen wiederum in der Unbe=

kummertheit vieler Jugendlicher die Ursache Nummer eins. Das

Elternhaus wird als EinfluBgr88e gesehen, einer mangelnden Zu=

kunftsperspektive vieler Jugendlichen wird im Vergleich zu

anderen Verbandsgruppen am wenigsten Bedeutung zugesprochen.

Auch dem Argument des Gruppenzwangs stizunen hier die Mitarbeiter

am wenigsten zu, ebenso - sehr auff llig - dem Motiv Drogenkon=

sum als Stre Bbewaltigung. Gegenuber anderen Verb nden wird das

Eigenverschulden der Betroffenen weniger stark verneint.
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- Schuler- /Jugendpressemitarbeiter sehen an erster Stelle die

Einflusse der Werbung. Im Vergleich zu anderen Gruppierungen

wird der Ahnungslosigkeit, Unbekummertheit oder Neugier der

Jugendlichen am wenigsten Gewicht beigemessen. Dagegen wird hier

das Motiv Drogenkonsum als StreSbewdltigung noch am ehesten

bejaht.

- Gewerkschaftler heben vor allem die negative Zukunftsperspek=

tive vieler Jugendlicher als Ursache des Drogenkonsums hervor.

Sie sind diejenigen, die dem Gruppenzwang die vergleichsweise

stdrkste Bedeutung zuerkennen, und wiederum jene, die ein Eigen=

verschulden deutlich am stirksten zuruckweisen.

Zwar sehen die Mitarbeiter insgesamt in der Ahnungslosigkeit,

Unbekummertheit oder Neugier der Jugendlichen eine potentielle

Ursache fiir Drogengef hrdung, doch wird ein Eigenverschulden

der Betroffenen nachdrucklich zuruckgewiesen. Die eigentlichen

Ursachen des Drogenkonsums werden in externen, d. h. auSerhalb

des Betroffenen liegenden Grunden gesucht. Im Fall des Alkohol-

oder Medikamentenmi Bbrauchs wird die Werbung fiir diese Pro=

dukte durchgdngig mitverantwortlich gemacht, ebenso die Gesell=

schaft, die vielen Jugendlichen keine lohnende Zukunftsperspek=

tive mehr bieten k6nne.

Bemerkenswert ist, da B die Antworten bezuglich der Aussage

"Wenn man in der Clique nicht zum AuBenseiter werden will, muB

man beim Trinken und Kiffen mithalten" relativ wenig Zustimmung

erhalten. Dies entspricht nicht dem Bild, das sich vielfach

Erwachsene von dem in Cliquen herrschenden "Gruppenzwang" machen.

Das Ergebnis deutet darauf hin, daS die Gruppe der Gleichaltrigen

von den Mitarbeitern st rker in ihren positiven Aspekten fur die

Jugendlichen wahrgenommen wird; negative Aspekte werden m6g=
licherweise dadurch etwas verdeckt. Dies durfte zumindest fiir

ihr Erfahrungsfeld in der Gruppenarbeit zutreffen.

Die verbandsspezifischen Unterschiede hingegen sind nicht immer

eindeutig zu erklhren. Stellt man die Ergebnisse jener Verb nde,

in denen Drogenprobleme relativ hdufig sind (vgl. Tabelle 8)
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- Jugendzentren, Gewerkschaften, Schuler- /Jugendpresse und

aej -, neben jene, in denen Probleme mit Drogen weniger auf=

treten - Sportverbdnde, BDKJ und Schulervertretung -, sieht

man einige charakteristische Unterschiede: Dem Probierverhalten

aus Neugierde oder Unbekummertheit wird in der ersten Gruppe

weniger Gewicht beigemessen, Eigenverschulden der Betroffenen

wird besonders stark verneint und - mit gewissen Einschr nkungen

bei der aej - werden Einflusse des Elternhauses weniger als Ver=

ursacher herangezogen. Dagegen erhalten die Angst vor der Zu=

kunft und der StreB in Schule und Betrieb eine stdrkere Be=

deutung. Dort also, wo Mitarbeiter Erfahrungen mit drogenge=

fiihrdeten Jugendlichen hatten, uberwiegt in noch etwas st rkerem

MaGe die Tendenz, die verursachenden Bedingungen in der Lebens=

welt der Jugendlichen zu sehen. Gemeint ist damit weniger die

individuelle Lebenswelt, wie sie etwa durch die je spezifischen

Einflusse des Elternhauses repr sentiert w8re, sondern mehr die

gesellschaftlichen Bedingungen heutiger Jugend allgemein wie

negative Zukunftsperspektiven aufgrund von Massenjugendarbeits=

losigkeit, Umweltzerstarung u. a..
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5.3 Einstellungen zu Drogen

Uber das Ursachenverstdndnis hinausgehend wurde den Befragten

eine Reihe von Statements zum Drogenproblem vorgelegt. Sie be=

treffen die eigene Einstellung zu Drogen, Vorstellungen uber

Pr ventionsans tze und die Einschdtzung der eigenen M6glich=
keiten in der Jugendarbeit.



-=T..

- 95 -
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Insgesamt lehnen die Mitarbeiter sehr deutlich die Meinung ab,

daB Jugendarbeit bei der Drogenbek mpfung nicht viel ausrichten

k6nne. Auch ist ihrer Ansicht nach eigene Drogenerfahrung, z. B.

mit Haschisch, nicht Voraussetzung, um mit den Jugendlichen uber

Drogenprobleme reden zu k8nnen. Dennoch bejahen sie, daB sie

eigentlich viel mehr Sachkenntnis haben muBten, um drogenge=

fEhrdeten Jugendlichen helfen zu k6nnen. Angebote von Drogenbe=

ratungsstellen in den Jugendgruppen werden sehr stark fur wun=

schenswert gehalten. Ein st8rkeres Eingreifen der Polizei und

Gerichte in Sachen Drogen wird nicht als erfolgversprechend an=

gesehen und daher deutlich abgelehnt. Wichtiger ist es in den

Augen der Mitarbeiter zu lernen, sich in die Situation von

Drogenabh ngigen hineinzuversetzen, um selbst vorsichtiger mit

Drogen umzugehen. Drogenkonsum wird mehrheitlich als Flucht vor

der Wirklichkeit angesehen, und Alkoholkonsum wird keineswegs

als ungefRhrlich beurteilt. - Nur tendenzielle Zustimmung finden

die Aussagen, daB der Mitarbeiter durch den eigenen Umgang mit

Drogen die Jugendlichen beeinfluBt, daa sachliche und korrekte

Information uber die Wirkung von Drogen Mi Bbrauch verhindert

und daB Haschischkonsumenten zwangsl8ufig irgendwann zu h rter=

en Drogen greifen werden. Tendenziell eher abgelehnt wird die

Auffassung, daS psychisch und physisch stabile Menschen nicht

abh ngig werden k6nnen.

- Die Ergebnisse fur die Mitarbeiter der evangelischen Jugend

entsprechen weitgehend denen fur die Gesamtantworten. Die aus=

gepr8gteste Abweichung gibt es bezuglich der Auffassung, daB ein

st rkeres Durchgreifen von Polizei und Gerichten notwendig sei.

Diese Ansicht wird sehr stark abgelehnt.

- Am meisten Zustimmung - auch im Vergleich zu anderen Verb nden -

findet bei den Mitarbeitern der katholischen Jugendarbeit die

Aussage, da B der Drogenkonsument ein Fluchtverhalten vor der Wirk=

lichkeit zeigt. Die Jugendarbeiter des BDKJ meinen am st rksten,

daS sie durch den eigenen Umgang mit Drogen die Jugendlichen be=

einflussen; auch findet hier die Auffassung, daB Haschischkonsu=

menten irgendwann zu st rkeren Drogen greifen, die relativ ausge=
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pr8gteste Zustimmung. Dagegen glauben hier die Befragten am

wenigsten, daB eigene Erfahrungen mit Haschisch n6tig seien, um

daruber reden zu k8nnen.

- Juqendzentrumsmitarbeiter sind - zusammen mit jenen von der

Schuler- /Jugendpresse - diejenigen, die vergleichsweise am

wenigsten glauben, daB sie viel mehr uber das Problem wissen

mu Bten, um drogengef hrdeten Jugendlichen helfen zu k8nnen.

Auch lehnen sie relativ am stirksten die Meinung ab, da B Ha=

schischkonsumenten zwangslaufig irgendwann auf hdrtere Drogen

umsteigen. Zusammen mit den Gewerkschaftlern vertreten sie noch

am ehesten die Ansicht, daB eigene Drogenerfahrungen notwendig

sind, um mit Jugdndlichen uber Drogen sprechen zu k6nnen.

- Die Mitarbeiter der Sportverbande sind diejenigen, die am

starksten betonen, das sie viel mehr uber das Problem wissen

muSten um drogengef hrdeten Jugendlichen helfen zu kdnnen. Sie

sind weitaus am stirksten von der Wirksamkeit einer sachlichen

und korrekten Drogeninformation uberzeugt; ebenso stimmen sie

noch am ehesten zu, daB ein stdrkeres Durchgreifen der Staats=

macht erfolgversprechend sei.

- Schulervertreter stellen an erste Stell- die Aussage, daB

Drogenkonsum Flucht vor der Realitdt sei. Sie sind diejenigen,

die am wenigsten glauben, daB sie durch den eigenen Umgang mit

Drogen die Jugendlichen beeinflussen.

- Im Vergleich zu den anderen Verb nden stimmen die Befragten

der Schuler- /Jugendpresse am wenigsten zu, daB Drogenkonsum eine

Form von Realitdtsflucht darstellt. Sie sind auch diejenigen, die

am skeptischsten die Wirkung von sachlicher und korrekter In=

formation einschatzen.

- Die Mitarbeiter der Gewerkschaften lehnen im Vergleich zu

anderen Gruppierungen deutlich am stirksten ein hirteres Durch=

greifen von Polizei und Gerichten ab. Sie glauben dagegen noch

am ehesten, daB eigene Erfahrungen mit Haschisch notwendig seien,

97
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um daruber reden zu kdnnen.

Sehr bemerkenswert ist, das durchweg die Befragten aller Ver=

bandsgruppierungen der Ansicht sind, da B Jugendarbeit auf drogen=

gef hrdete Jugendliche einen positiven Einflu B nehmen kann. Hier=

bei spielt jedoch das eigene Vorbild eine relativ geringe Rolle,

ebenso Pr ventionsmaBnahmen, die sich auf die Weitergabe von

bloBer Sachinformation konzentrieren. Wichtiger ist dagegen die

Fihigkeit, sich in die Situation des Drogenabh ngigen hinein=

denken zu kdnnen; wie allerdings eine wirksame Drogenpr vention

in der Jugendarbeit konkret betrieben werden k6nnte, bleibt offen.

Zugestanden wird jedoch, daS, um wirksam helfen zu k8nnen, das

eigene Wissen um die mit Drogen zusammenh ngenden Probleme viel

zu qering sei. So wird Hilfe denn auch stark von au Berhalb erwar=

tet wie etwa durch Angebote von Drogenberatungsstellen in den

Jugendgruppen. Drogenkonsum selbst wird von den Mitarbeitern

keineswegs idealisiert, sondern als Fluchtverhalten verstanden.

Gegenuber den Drogen Alkohol und Haschisch herrschen skeptische

bis stark ablehnende Einstellungen vor.

Dort, wo signifikante Unterschiede zwischen den Verbandsgruppen

bestehen, lassen diese sich wiederum anhand der Gegenuberstel=

lung von Verbdnden mit relativ hoher H ufigkeit von Drogenpro=

blemen (also vor allem Jugendzentren, Gewerkschaften und Schuler-

/Jugendpresse) und solchen mit relativ geringer Problemh ufig=

keit (vor allem Sportverb8nde und BDKJ) interpretieren. Die Mit=

arbeiter der letztgenannten Verb nde sind in st8rkerem MaBe der

Ansicht,

- da B Drogenkonsum Flucht vor der Wirklichkeit sei,

- daS sie selbst mehr wissen mii Bten, um helfen zu k6nnen,

- daB sie durch den eigenen Umgang mit Drogen die Jugendlichen

beeinflussen,

- daB die Weitergabe von Sachinformationen eine positive Wir=

kung habe,

- daB Haschischkonsumenten irgendwann auf h rtere Drogen um=

steigen und

- daB st rkeres Durchgreifen der Staatsmacht Drogenprobleme ver=
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hindern k8nne.

Dagegen verneinen sie st8rker, daB eigene Erfahrungen mit Ha=

schisch notwendig seien, um daruber reden zu k8nnen. - Da diese

Mitarbeiter weniger Erfahrungen mit drogengefihrdeten Jugendlichen

haben, ist es nur zu verstandlich, daB sie unsicher sind, wie sie

sich diesen Jugendlichen gegenuber verhalten sollen. Was jedoch

die vorgegebenen PriventionsmaBnahmen betrifft, sind sie opti=

mistischer bezuglich deren Erfolgs. Gegenuber Drogen selbst schei=

nen sie eine negativere Einstellung zu haben und sehen auch

stErkere Gefahren im Konsum von Haschisch. D. h., anders inter=

pretiert, daB Mitarbeiter, die hdufiger mit Drogenproblemen kon=

frontiert sind, aufqrund ihrer Erfahrunq, wie man wohl annehmen

darf, tendenziell skeptischer gegenuber den vorgetragenen

Priventionsm8glichkeiten sind und gegenuber Drogen teilweise

eine weniger die Extrempositionen bevorzugende, sondern differen=

ziertere Einstellung haben.
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5.4 Eigener Drogenkonsum

Um Anhaltspunkte bezuglich des Drogenkonsums der Mitarbeiter zu

bekommen, wurde ihnen folgende hypothetische Situation vorge-

legt: "Stell Dir vor, Du bist auf einer Fete, und es wird fol=

gendes herumgegeben. . . Was nimmst Du?" Diese - indirekte -

Frageform wurde gewdhlt, weil anzunehmen war, daB die direkte

Frage nach eigenen Drogengewohnheiten als zu aufdringlich

empfunden worden wdre und daher noch h 6here Ausfallquoten zu

erwarten gewesen waren. Aus den vorliegenden Antworten l St

sich aber nun keineswegs, darauf sei ausdriicklich hingewiesen,

das tatsachliche Verhalten in der gestellten Situation unmittel=

bar ablesen. Dieses ist jeweils in der Realit t von einer Reihe

von Nebenumst nden abh8ngig, d. h. von der jeweiligen tats ch=

lichen Situation, Stimmung u. a.. Die hier gestellte Frage be=

hdlt daher ihren hypothetischen Charakter und gibt lediglich

Anhaltspunkte bezuglich der einstellungsm 8igen Distanz oder

Nahe zum GenuB bestimmter Rauschmittel.

Tahelle 28: Potentlelles Orogenvernalten

(Eine vorsichtige Interpretation von Tabelle 28 ist angeraten,

da bei jedem Teil der Variablen die mathematischen Vorausset=

zungen der einfachen Varianzanalyse, ndmlich Normalverteilung

und Varianzhomogenitat in den Teilstichproben, nicht oder nur

eingeschr nkt vorliegen. Die Darstellung anhand der Ergebnisse
aus der Varianzanalyse wurde dennoch gewdhlt, um die Einheitlich=

Steit dir wor, du aur je-
12 3 auf ket-

biat eur einer Fete den Fall 456 7
nen Fall

und es wird folgen-
les herumgegebon... SignifikaniJugend- Sport- Scnoler- Junge Gawerkschafts-Ues nimmet dul ges..t Mj EDMJ zentron jugend vertretung Prease Jugend

-eritnmetischea Mittel-

Bler/teln/Cole Au. 2,52 2,69 2,66 2,49 2,32 2,98 2,56 2,20 n.8*

Zlgaretten 4,62 4,05 5,19 3,33 5,27 5,00 4,95 3,72 h.s.

Karn/Whisky/Wein-
5,36 5,59 5,41brand 5,89 4,98 5.38 5,27 5,08 8.

Maschisch 6,01 5,73 6,58 5,22 6,55 6,17 5,39 5,20 h.s.

rebletten 6,8/ 6,68 6,97 6,64 6,95 6,87 6,63 6,87 (9.)
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keit der Darbietung und die leichtere Lesbarkeit zu wahren. Zur

Kontrolle wurde eine dem Datenniveau angemessene Rangvarianz=

analyse, der Kruskal-Wallis H-Test, durchgefuhrt. Eine Ab=

weichung ergibt sich bei der Variable "Tabletten" ; hier lassen

sich bei der Rangvarianzanalyse keine signifikanten Unterschiede

zwischen den Verbandsgruppen feststellen. Dies wird bei der nach=

folgenden Interpretation beriicksichtigt.)

Lediglich leichte Alkoholika wie Bier, Wein oder Cola Rum wurden

die Befragten insgesamt, ohne daB es hier verbandsspezifische

Unterschiede g be, mit relativer Wahrscheinlichkeit konsumieren,

d. h., ihnen gegenuber besteht eine relativ positive Einstellung.

Fast ausnahmslos abgelehnt werden auf der anderen Seite Tablet=

ten. Eine geringere Ablehnungstendenz besteht bei Zigaretten,

eine stdrkere bei harten Alkoholika wie Korn, Whisky oder Wein=

brand und eine stark ausgeprigte bei Haschisch.

Die deutlichste Zuruckhaltung zeigen die Mitarbeiter der katho=

lischen Jugendarbeit, gefolgt von denen der Schulervertretung.

Die Jugendarbeiter des BDKJ sind neben den Sportlern diejenigen,
die Haschisch am st rksten ablehnen. Obwohl es auch bei den

Sportlern eine relativ starke Zuruckhaltung gibt, sie sind die=

jenigen, die Zigarettenkonsum am starksten zurlickweisen, sind

sie aber andererseits neben den Gewerkschaftlern jene, die noch

am ehesten harte Alkoholika konsumieren wurden. Wtihrend die Mit=

arbeiter der evangelischen Jugend und der Schuler- /Jugendpresse
eine mittlere Position einnehmen, stehen Gewerkschaftler und

Jugendzentrumsmitarbeiter den aufgefuhrten Drogen weniger negativ

gegenuber. Dies gilt vor allem fiir Zigaretten und Haschisch. Es

fallt jedoch auf, daB harte Alkoholika in den Jugendzentren im

Vergleich zu anderen Verbdnden am stdrksten abgelehnt werden,

wesentlich st rker sogar als Haschisch.

Obwohl es augenfillige Einstellungsdifferenzen zwischen den Mit=

arbeitern der verschiedenen Verbandsgruppen gibt, sollte man

festhalten, da B gegenuber den genannten Drogen, leichte Alko=

holika ausgenommen, mehrheitlich eine, z. T. sehr starke, ab=
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lehnende Haltunq besteht. Allerdings ist zu berucksichtigen,

daB sich die hypothetische Situation "Fete" in ihrer Spezifik

auf das Antwortverhalten auswirkt. W hrend der Konsum von Bier

oder Wein dem soziokulturellen Gebrauchsmuster entspricht,

stellt der Konsum von Medikamenten in dieser Situation ein ab=

weichendes Verhalten dar, das allenfalls in Subkulturen prak=
tiziert wird. Die dargestellte Rangreihe war deshalb in gewisser

Weise zu erwarten, wenn sie sich auch nicht auf die Wirksamkeit

situativer Rahmenbedingungen reduzieren l St.

Sieht man davon ab, daB die Mitarbeiter der Jugendzentren den

Konsum harter Alkoholika relativ stark ablehnen, dann fEllt auf,

da B die Jugendarbeiter jener Verbandsgruppen, in denen Drogen=

probleme h ufiger vorkommen (Jugendzentren, Gewerkschaften,

Schuler- /Jugendpresse) auch eine tendenziell positivere Ein=

stellung gegenuber Zigaretten, harten Alkoholika und Haschisch

haben. Wiil·trend bei den Sportlern der relativ hohe Anteil von

dlteren und erwachsenen Mitarbeitern fur die relativ geringe Ab=

lehnung bei harten Alkoholika stehen durfte, scheinen Korn,

Whisky oder Weinbrand weniger den ublichen Konsummustern der

Jugendzentrumssubkultur zu entsprechen.
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5.5 Wertung

Als wesentliches Ergebnis bleibt festzuhalten, daB die H ufig=

keit von Drogenproblemen in der Jugendarbeit sehr stark von Ver=

bandsguppe zu Verbandsgruppe differiert. Beinahe in allen Ver=

bEnden dagegen entstehen Drogenprobleme in erster Lini·e auf=

grund ubermaBigen Alkoholkonsums; der Haschischkonsum unterschei=

det sich dagegen wiederum nach Verbandsgruppen. Harte Drogen

tauchen relativ selten auf.

Alkoholprobleme ergeben sich vor allem im Freizeitbereich; von

daher erkl ren sich verbandsspezifische Unterschiede je nach dem

jeweiligen AktivitEtskern ( "Die sportliche Ausbildung steht bei

uns im Vordergrund. Ober Drogen habe ich fast uberhaupt keine

Ahnung. ") und den spezifischen Veranstaltungsformen. Dort, wo

Jugendliche unter relativ stark institutionaliserten Rahmenbe=

dingungen und nur relativ kurze Zeit zusammentreffen wie etwa

bei einer Gruppenstunde, treten Drogenprobleme in der Regel

seltener auf als dort, wo Jugendliche einen GroSteil ihrer Frei=

zeit in relativ zwangloser Form ohne situationsgebundenen p da=

gogischen und leistungsm Bigen Aufforderungscharakter verbringen.

Das unterschiedliche Gewicht, das den einzelnen Drogen in den

jeweiligen Verbandsgruppen zukommt, deutet m6glicherweise da=

rauf hin, daB Zusammenhdnge mit den verschiedenen Zielgruppen

bestehen. Denn je nach Art der Jugendarbeit und dem spezifischen

Personenkreis, an den sich ihre Angebote richten, findet eine

Selektion der Teilnehmer statt (vgl. Kapitel 3.3). Das zeigt

sich z. B. darin, da B sich die Zielgruppen bezuglich einer Reihe

sozialstatistischer Merkmale signifikant unterscheiden, diese

Merkmale aber unter UmstEnden mit bestimmten Konsumpr ferenzen

korrelieren (vgl. REUBAND 1982).

Das Ursachenverst ndnis der Mitarbeiter geht sehr stark dahin,

daB gesellschaftliche Bedingungen fur den Drogenkonsum Jugend=

licher verantwortlich gemacht werden. Hierzu einige Zitate aus

dem Fragebogen:
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- "Dieses Problem geht sehr tief. Es ist nur Symptom, die Ge=

sellschaft die Ursache."

- "Ich glaube, daB unsere Gesellschaftsform Drogen und Drogenab=

hdngigkeit produziert. Deshalb meine ich, man mu B das Leben

radikal  ndern, um da was zu  ndern. "

- "Wenn wir die Welt retten: vor Umweltverschmutzung und Raketen,

wenn wir die Gesellschaftsordnung  ndern: ohne Leistungsdruck,

gleiche Chancen usw., dann k8nnen wir bei den Leuten wieder auf=

warten. Drogen sind ein Gesellschaftsproblemi"

Drogenkonsum Jugendlicher wird also nicht als isoliertes und

ausgrenzbares Verhalten verstanden, sondern als extreme Reaktion

jugendlicher Hilflosigkeit in der Bewaltigung gesellschaftlicher

Widerspruche (KINDERMANN 1982). Die zumeist selbst jugendlichen

Mitarbeiter sind aufgrund ihrer eigenen psychosozialen Situation

augenf llig besonders sensibel gegenuber diesen gesellschaft=

lichen Problemen (vgl. BECK 1980) und messen dem Drogenproblem

daher verstirkt eine politische Dimension bei, die es zweifellos

auch hat (vgl. z. B. LANDESREGIERUNG NORDRHEIN-WESTFALEN 1980).

Exzessiver Drogenkonsum wird als Fluchtverhalten angesehen,

positive Einstellungen gegenuber illegalen Drogen sind selten.

Lediglich der Genu B leichter alkoholischer Getr nke findet mehr

oder weniger deutliche Zustimmung. Dabei hat es den Anschein,

da 8 der Kontakt mit drogengef hrdeten Jugendlichen zu einer

Differenzierung der eigenen Einstellung fuhrt.

Die eigenen M8qlichkeiten, durch die Thtigkeit in der Jugendar=

beit drogengefiihrdeten Jugendlichen hel fen zu k6nnen, werden

durchaus positiv eingeschEtzt. Leider bleibt, weil night aus=

drucklich danach gefragt wurde, das Wie relativ unklar, nur

einzelne Befragte nahmen explizit Stellung:
- "Die beste Vorbeugung gegen Drogen sind wohl Gespriiche. Meiner

Meinung nach ist namlich der Grund, da B viele Jugendliche sich

mit Drogen betiuben und in eine Traumwelt fluchten, da B sie mit

sich selbst und mit ihrer Umwelt nicht klarkommen. Und da sind

Gespr che, uberhaupt das Zusammensein (und Handeln) mit anderen
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sehr wichtig. "

- "Meine Hilfestellung zu diesem Problem kann nur indirekt er=

folgen und zwar folgendermaBen: in der Akzeptierung der jugend=

lichen person als gleichwertigen partner, Hilfe bei Problemf l=

len (Eltern, Schule, Verein, Gesundheit), ein hohes MaB an

Selbstsicherheit und Selbstwertgefiihlen ubermitteln, viel Ver=

stdndnis in der Pubert tszeit, Ziele in sportliche Aktivit ten

setzen."

Sehr wahrscheinlich verfugen die meisten Mitarbeiter hier nicht

uber konkrete Handlungsvorstellungen in der Art eines pdda=

gogischen oder priventiven Konzepts, insbesondere dann, wenn sie

noch keine Erfahrungen mit Drogenproblemen hatten. Diese Ein=

stellung scheint eher auszudrucken, daa sie drogengef hrdete

Jugendliche akzeptieren und in die "Solidargemeinschaft Jugend=

arbeit" integrieren m8chten (vgl. DAMM 1980, S. 37 ff.). Denn

es besteht andererseits eine augenfRllige Diskrepanz zwischen

dem Wunsch zu helfen und dem Eingest ndnis, eigentlich viel mehr

uber das Problem wissen zu mussen, um uberhaupt helfen zu

k6nnen.

Die Mitarbeiter sind hier bislang meist auf sich selbst ge=

stellt, auch von seiten der Verbinde wird noch zu wenig Unter=

stutzung und Beratung angeboten ("Da mu Bte in der Jugendarbeit

von den Verbanden mehr Infomaterial herausgegeben werden. ") .
Die

Unterstutzung durch professionelle Berater wie etwa durch Ange=

bote der Drogenberatungsstellen innerhalb der Jugendarbeit wurde

deshalb gerne in Anspruch genommen werden. Dies bringt nochmals

die eigene Unsicherheit im Umgang mit den Problemen zum Aus=

druck.

Daneben werden mehrfach institutionelle MaSnahmen zur F6rderung

der Juqendarbeit verlangt: " In X werden von 8 Jugendzentren 4

geschlossen. Stellen fur Sozialarbeiter werden gekurzt. In

Jugendfreizeiten, Gruppenleiterschulungen etc. werden Zuschusse

gestrichen. Alle diese Einrichtungen sind oder stellen personel=

les Angebot. Ist es denn verwunderlich, wenn Jugendliche zu
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Drogen greifen, weil sie keine Personen mehr wissen, zu denen

sie hingehen k6nnen und ihren 'Dampf' ablassen konnen 7" Es

handelt sich hier nicht um eine spezifische F8rderung expli=

ziter Anti-Drogen-Programme in der Jugendarbeit, sondern all=

gemein um die Stdrkung der personellen und materiellen Basis

der Jugendarbeit.

Damit kommt eine bislang vernachla Bigte Dimension pr ventiver

Jugendarbeit ins Spiel, die sich als Zielsetzunq folgender=

maBen formulieren liBt: Drogenprivention sollte in der Form

allgemeiner Prdvention (primarprdvention) beim noch unauffdl=

ligen Jugendlichen ansetzen, d. h.: nicht erst beim akut drogen=

gefihrdeten oder gar -abhingigen Jugendlichen (BZgA 1981) .
Den

ehrenamtlichen Mitarbeitern kommt, schon aufgrund ihrer sozialen

N he zu den Teilnehmern, eine wesentliche Bedeutung als Ansprech=

partner und Bezugsperson der Jugendlichen zu. Dort, wo die Mit=

arbeiter Keilhaben an prozessen der Identit tsfindung , der

Herausbildung von Konfliktf higkeit und Handlungskompetenz

(vgl. BOCKHOFER 1982), leisten sie bereits, auch wenn sie sich

dessen nicht bewu Bt sind, vorbeugende Drogenerziehung.
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6. KENNTNISSE UBER DIE BUNDESZENTRALE FUR GESUNDHEITLICHE

AUFKLARUNG

Um festzustellen, inwieweit die Mitarbeiter bereits Kenntnis

iiber die BZgA haben, wurden sie gefragt, ob und wenn ja, wo

bzw. auf welchem Weg sie " schon einmal etwas.von der a Bundes=

zentrale fur gesundheitliche Aufklarung' (BZgA) gehart" haben.

Tateile 29: aekann=reitagrao jer "Sundeszentrale Far masunel·,ai:liche A,ifklarung"
(BZMA) jne Inf1rmations<anala (%)

Signifikanz: Berechnung bei
Mehrfachantworten
nicht m6glich

A hast du scpan einmal

9:,bas 407 32: "Eundes-
zentrale 'Ur gs:uncneit-
Ilene aufklir.ng. (3ZGA) Jugena- E #crt- Schuler- Junge Gewer<scharts-

:endrr? gegamt Bej EDMJ zentren jugenc ver:retung Presse jugend

bisner nicnts lavon 2 C,3 2C,Z 2C,9 13,1 28*6 21,3 4,9 27,1
genrArt

 mij -i., r merr 12,3 10,7 11,5 9,8 11,4 12,3 7,3 23,7

Seric,t in raitu-gl 26,i 25,2 24,3 34,- 28,6 34,0 £3,9 .6
i
9

ZEits:hrift

lurcn :acio, Fernsenen 25,7 25,0 22,3 26,2 29,3 25,5 39,0 18,6

durch Scnule, ae:rieo 27,7 23,3 31,1 29,3 26,7 36,2 39,C 10,2

Curch Gasoracre 20,7 21,_ 21,6 21,3 17,1 29,3 25,3 11,9

Anzei:Er 22,2 32,1 19,6 24,5 18,/ 17,C 26,8 20,3

Brosc-Cree 56,9 63,1 56,1 73,8 37,1 70,2 70,7 07,5
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Nur rund ein Funftel der Befragten gibt an, bisher nichts von der

BZgA geh6rt zu haben. Dagegen steht an weitaus Gberragender Stel=

le die Kenntnis von Broschuren der BZgA, besonders stark in

Jugendzentren, der Schuler- /Jugendpresse und der Schulerver=

tretung. Andere Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio und

Fernsehen spielen in den Nennungen der Zielgruppe eine'ganz er=

heblich geringere Rolle, ausgenommen - wie zu erwarten - bei

Mitarbeitern der Schuler- und Jugendpresse. Bei ihnen wie auch

bei Schulervertretern spielt daneben die Schule als Verteiler

bzw. Informationsquelle uber die BZgA eine gewisse Rolle. Ins=

gesamt scheinen die Schuler- und Jugendpressemitarbeiter uber

die meisten Informationen zu verfugen. Dies wird auch darin deut=

lich, das in dieser Gruppe fast alle Mitarbeiter die BZgA kennen.

Da erwartet wurde, da B die BZgA vor allem durch ihre Brosch€iren

bei der Zielgruppe bekannt ist, wurde differenzierter gefragt,

welche aus einer Reihe aufgelisteter Broschuren die Mitarbeiter

schon einmal in der Hand hatten.

Tacelle 30: 3eManntheltsgraa von Broscnuren ler "Sunaeszentrale Fjr gesurdheitlicne
Auekld=ung" (%)

4 nezcien au' clejenigen Cefralten, aie mincestens eine 5:osciure ler BZGA xennsn.

N = 432 ; .ertleiber 115 ·'icarjeiter, denen keine Erascnure oekannt sind :=20,3%3.

Alcre ler Folgenten fro-

scnuren cer EZGA :·.ast Cu
schar /inmal i. le- -tand Jugenc- Sport- Sc*Glar- Junce lewerkschafts-

genaot' * ges:mt aej aDHJ zen:ran jugena vertre:ung Presse jugend

"MuG-Ehen m,8 es niGht 55,0 57,1 41,2 68,5 47,8 73,2 67,6 54,3

geben..

"Alkah:i" 50,7 57,1 55,3 61,1 40,6 39,0 45,9 :5,7

"15 5,4unden zum 44,3  5,5 51,8 50,0 37,7 26,3 6:,: 39,1
7:cnderke,4

FInfoset Drogen" 25,6 44,2 25,4 14,8 24,5 22,0 18,9 19,6

"alltag· Scenen einer 24,9 28,5 14,0 40,7 14,5 41,5 45,9 10,3
Clique"

 Familianscenen" 7,3 14,3 3,3 5,6 7,2 7,3 2,7 2,2

kann mich an Csn Tital 26,2 16,9 23,7 25,9 31,3 17,1 29,7 22,1
nicht -1.r Erinnern
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Rund 80 Prozent aller Befragten (entspricht der der Tabelle 30

zugrunde liegenden Stichprobe von N= 438) geben an, einen oder

mehrere der aufgelisteten Titel zu kennen. Jeweils uber die

Hiilfte von ihnen kennt die Broschure "Mu B-Ehen muB es nicht

geben" und "Alkohol", die in ihrem Bekanntheitsgrad deutlich an

der Spitze stehen. Die Broschiire "Mu B-Ehen muS es nicht geben"
ist besonders verbreitet bei Mitarbeitern der Schulervertretung,

der Jugendzentren und der Schuler- /Jugendpresse, die Broschure

"Alkohol" in den Jugendzentren und der konfessionellen Jugend=
arbeit. An dritter und ebenfalls noch bemerkenswerter Stelle

steht die Broschure " 15 Sekunden zum Nachdenken"
.

Die anderen

Broschuren sind dagegen erheblich weniger Mitarbeitern bekannt,

dies gilt vor allem fur die Broschure "Familienscenen".

Vergleicht man die Angaben aus beiden Tabellen, dann fdllt auf,

daB sich wesentlich mehr Mitarbeiter an Broschuren der BZgA er=

innern, wenn man jeweils die Titel nennt, als wenn man nur fragt,
ob entsprechende Broschuren bekannt sind. Daraus l Bt sich schlie=

Ben, daB im Bewu 8tsein der Befragten nicht so sehr der Herausge=

ber der Broschuren, sondern Inhalte von Broschuren pr sent sind.

Man sollte bei der Interpretation dieser Tabellen auBerdem be=

rucksichtigen, da B Verwechslungen mit Medien und Materialien

anderer Institutionen wie z. B. der Krankenkassen durchaus m6g=
lich sind, und die Ergebnisse deshalb nur eingeschrEnkte Gultig=

keit besitzen.
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7. MEDIENGEWOHNHEITEN, -BEDURFNISSE UND WEITERBILDTTNARTNTRRREARN

Medienqewohnheiten

Die gezielte Weitergabe medialer Hilfen an die ehrenamtlichen

Mitarbeiter wird sich sinnvollerweise an deren Mediengewohnheiten

orientieren. Deshalb wurde gefragt, welche Zeitungen und Zeit=

schriften regelmaBig gelesen warden.

Taoelle 31: Regelmdalg gelesene Zeiturgen unc Zeitschriften (%)

An erster Stelle stehen Tages- oder Wochenzeitungen, die von der

weitaus uberwiegenden Mehrheit regelmaBig gelesen werden. Es

folgen mit deutlichem Abstand Illustrierte und Magazine. Sie

werden besonders haufig von Mitarbeitern der Schuler- /Jugend=

presse und der Gewerkschaften genutzt. Bemerkenswert ist der hohe

Anteil der Mitarbeiter, die Alternativ- und Schulerzeitungen nennen

ebenso Verbandszeitungen. Wie zu erwarten, stehen Ehrenamtliche

der Schuler- /Jugendpresse bei den Alternativ- bzw. Schuler=

zeitungen ganz deutlich an der Spitze, w8hrend Sportler und

Jugendarbeiter des BDKJ andererseits stark unterreprasentiert

Welcne Zeitungen und
ZeitschriFten liast Ru Jugend- Spart- Schuler- :unge Sewerkschafts-

regelmaeig? gesamt aaj EDMJ zent:en jugena vertre:ung Presse jugend

Tageezeitung/ 9Z,2 87,5 92,9 91,2 95,0 97,8 67,5 31,7
JOCMenieltung

Iliustrierve ina 67,5 68,5 59,3 70,2 64,0 67,4 82,5 75,3
Macazine

Alternati4:eitungen und 51,5 50,0 32,1 59,5 30,S 84,8 37,5 58,3
Scncle:zeir ungen

vertantize::unsen 51,6 :1,3 56,6 49,1 51,0 30,4 37,5 79,3

Fecnzei,sc-rifeen :4,2 :3,2 39,3 29,3 63,0 32,6 67,3 45,2

rugenazeii:cnrift 25,6 20,0 ;9,3 19,3 20,0 21,7 32,5 51,7
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sind. Die Verbandszeitung spielt vor allem bei den Gewerkschaft=

lern eine gro Be Rolle, weniger dagegen in der Schulervertretung

und in der Schuler- /Jugendpresse. Fachzeitschriften jeglicher

Art sind insgesamt weniger bedeutsam, mit Ausnahme im Bereich

des Sports. Jugendzeitschriften werden nur von einem Viertel der

Befragten gelesen und stehen damit an letzter Stelle, allerdings
mit Ausnahme der Gewerkschaftler: Hier werden - gewerkschafts=

eigene - Jugendzeitschriften relativ hdufig genutzt.

Bemerkenswert ist, zieht man alle genannten Medien zusammen, das

gro Be AusmaB regelmaBig gelesener Zeitschriften und Zeitungen.

Allerdings bleibt fraglich, was der einzelne Mitarbeiter unter

dem Begriff "regelm Big lesen" versteht und inwieweit hier das

Moment der sozialen Wunschbarkeit Einflu B auf das Antwortver=

halten nimmt.

Die qualitative Analyse der genannten Zeitungen und Zeitschrif=

ten ergibt folgende Ergebnisse:
- Unter der Rubrik Tageszeitunq/ Wochenzeitung wird vor allem

die regionale Presse gelesen. Als uberregionale Zeitungen sind

die "Frankfurter Rundschau" (164 Nennungen) und die "Frankfurter

Allgemeine Zeitung" (75) vertreten, daneben als Wochenzeitung

"Die Zeit" (64) .

- Als Illustrierte und Maaazine werden deutlich am hdufigsten

"Der Spiegel" (188) und der "Stern" (174) genannt.
- Bei den Verbandszeitungen werden fast ausschlieBlich die je=

weiligen eigenen Verbandspublikationen und Mitarbeitermagazine

angefuhrt.
- Unter die Rubrik Alternativ- bzw. Sthulerzeitungen fallen in

erster Linie die verschiedensten Schulerzeitungen (119 Nennungen;

zuzuglich einer Reihe sonstiger Nennungen, bei denen unklar ist,

ob es sich um Schulerzeitungen handelt). Bei den Alternativ=

zeitungen entfallen die htiufigsten Nennungen auf die "TAZ" (46) ,

das Gewerkschaftsmagazin "Ran" (46: in erster Linie Gewerkschaft=

ler), den "Pflasterstrand" (36) ,
die "AZ" (22) und das "Regional=

blatt" (20).
- Die Nennungen bei den Fachzeitschriften und bei den Jugend=
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zeitschriften streuen sehr breit, so daB sich keine spezifischen

Pr ferenzen feststellen lassen.

Da die meisten Mitarbeiter Schuler sind, zu Hause wohnen und

in der Regel uber kein wesentliches Eigeneinkommen verfligen

durften, ist anzunehmen, da8 sich ihre Lesegewohnheiten im

wesentlichen auf diejenigen Zeitschriften und Zeitungen kon=

zentrieren, die daheim von ihren Eltern gekauft und gelesen

werden.

Medienbedurfnisse

Um die Bedurfnisse der Mitarbeiter zu berucksichtigen und somit

den Gebrauch und die Effektivitdt der geplanten medialen Hilfen

soweit als m6glich zu gew hrleisten, wurde die Frage gestellt,
welche Form von Arbeitshilfen fur ehrenamtliche Mitarbeiter auf=

grund der eigenen Erfahrung und Situation fiir am geeignesten ge=

halten wurde.

Tabelle 32: Gewanschte Form medieler Hilfen (%)

weitere Nennungen ( absolute Zehlen in Kkammern ): Broscnure (33),
Kassette / Tonband (2).

Signif:kenz: 0.0.

Mit Ausnahme der Mitarbeiter der katholischen Jugendarbeit werden

in allen anderen Verbanden die Medien Film oder Video bevorzugt.
Dies trifft in besonderer Weise fur die Gewerkschaftler und die

Jugendzentrumsmitarbeiter zu. Arbeitshefte/ -mappen werden eben=

Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkachafts-
gesamt ael BDKJ zentren jugena vertretung Presse jugend

Film, Vioeo 52,6 45,9 42,0 65,5 55,1 56,4 57,1 66,7

Arbeitsheft/-mappe 37,2 33,8 45,5 25,5 38,2 41,0 37,1 27,8

Diareihe mit Text 10,2 20,3 12,6 9,1 6,7 2,6 5,7 5,6
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falls noch relativ positiv aufgenommen, vor allem von den Ehren=

amtlichen des BDKJ und auch der Schulervertretung, weniger da=

gegen von den Mitarbeitern der Schuler- /Jugendpresse und Ge=

werkschaftlern. Lediglich jeder Zehnte h8lt eine Diareihe mit

Text fur die beste M6glichkeit; auff llig ist allerdings die

vergleichsweise hohe Zustimmung der Ehrenamtlichen aus der

evangelischen Jugendarbeit. Broschure sowie Kassetten bzw. Ton=

b nder spielen keine nennenswerte Rolle.

Im Vergleich der Verbandsgruppen zeigt sich, da B dort, wo

Haupt- und Realschuler unter den Mitarbeitern st rker vertreten

sind, n mlich in den Gewerkschaften und Jugendzentren (vgl.

Tabelle 4) ,
das audiovisuelle Medium Film starker bevorzugt wird,

wdhrend umgekehrt schriftliches Material wie Arbeitshefte/

-mappen bei den Gymnasiasten st rkere Zustimmung erhilt.

Bemerkenswert ist, denkt man daran, in welchem Umfang die Kran=

kenkassen und Gesundheitsbeh6rden mit Broschurenmaterial ar=

beiten, wie wenig dieses Medium bei den Mitarbeitern gefragt

ist (Zitate aus dem Fragebogen) :

- "Bitte bringt bei Materialien uber Drogen mal was anderes als

die ublichen Heftchen und Broschuren. Da mein Vater Alkoholiker

ist, habe ich schon ziemlich viel darliber gelesen, und meisten

war es dasselbel"

- "An einer Stelle fragt Ihr, ob ich einige Broschuren von der

BZgA gelesen h tte. Jawohl, ich hab' sie gelesen. Aber ich bin

voll davon uberzeugt, daB man z. B. mit einer Broschure wie

'Scenen einer Clique' keinen davon abhalten kann, Drogen zu

nehmen."

Der Nutzen von Broschuren wird offensichtlich von einer ganzen

Reihe von Mitarbeitern stark in Zweifel gezogen, dabei

m6gen eigene negative Erfahrungen bzw. enttEuschte Hoffnungen

eine Rolle spielen. Alternativvorschl8ge fur die Gestaltung von

Medien werden kaum gemacht.·
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Fur den Anbieter medialer Hilfen ist es wichtig zu wissen,

welche Inhalte f[ir die Zielgruppe von Bedeutung sind. Den be=

fragten Mitarbeitern wurden eine Reihe m6glicher Inhalte aus

dem Bereich Drogen und Drogenpravention zur Stellungnahme vor=

gelegt.

Tacalle 33: Gewunsente Innalte medialer Hilfen

Die vorgegebenen Inhalte werden allgemein als wichtig angesehen.

Auffallig ist, daa auf abschreckende Darstellungsformen relativ

wenig Wert gelegt wird. Unabhangig von der Verbandszugeh6rigkeit
der Mitarbeiter spielt das Bedurfnis nach konkreten Ideen fur die

prgventive Jugendarbeit und die Thematisierung der Alltagsdroge

Alkohol die herausragende Rolle. Ann&ihernd gleiche Bedeutung hat

das Thema Entstehung von Drogengef hrdung. Andere Themen wie

Arten und Wirkung von Drogen, Anzeichen von Drogenkonsum oder

Drogentherapie sind, obwohl ebenfalls fur die Befragten wichtig,

--mr 1belcne Innalts 234 5 6 7 iallig un-

wichtigw:ran cir .uicntig

wichtig? SigniFikanz
Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewerkschafts-

gesamt aej BDKJ zentren Jugend vertretung Presse jugend
arithmetiscnes Mittel

Ileen fer :te vcr-

beugence Jugencar- 1,58 1,58 1,56 1,80 1,51 1,98 1,88 1,95 n.s.
Jait

1 11 1 293 1rpie 1,71 1,54 1,71Aikchal 1,74 1,55 2,15 1,71 1,66 n.3.

Entstenang von

Drageng#fgh:gung 1,74 1,67 1,58 1,30 1,65 1,96 2,23 1,8S S.

Mjclicnkeit, von

Drojen _:agzu<ommer 2,05 2,09 1,95 1,35 1,99 1,91 2,41 2,41 n.:.
(auch Thera:ie)

Arter' +rc Ji=rungen
van 3-O(2q 2,08 2,-1 1,79 2,32 1,68 2,29 2,27 2,45 n.s·

Anzaic-en vor
2,25 2,11 2,22DrccE/·<2/SLI 2,52 1,95 2,24 3,05 2,79 h.a.

Such: unc

Profit 2,5C 2,60 2,86 2,21 2,55 2,33 1,33 2,31 3.S.

brogan jna
2,75 2,72 2,39 2,80 2,52 2,65Mriminalitat 2,66 2,89 n.:.

305 Cn-ECK 22C 2

Cars:211:18 3,63 3,:9 3,12 3,35 3,09 3,58 3,78 4,21 S.S.
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von sekundarer Bedeutung.

Fur einige der gewlinschten Inhalte lassen sich verbandsspezi=

fische Unterschiede nachweisen: Die Themen Entstehung von Dro=

gengef hrdung, Arten und Wirkung von Drogen, Anzeichen von Dro=

genkonsum sowie eine abschreckende Darstellungsform halten vor

allem Ehrenamtliche des BDKJ und der Sportverbande far wichtig,

dagegen deutlich weniger Mitarbeiter der Gewerkschaften , der

Schuler- /Jugendpresse und der Jugendzentren. Die Jugendarbeiter

der aej und der Schulervertretung nehmen eine mittlere Position

ein. Umgekehrt verhdlt es sich beim Thema Sucht und Profit:

Diesen Inhalten messen Mitarbeiter der Gewerkschaften, der Schu=

ler- /Jugendpresse und der Jugendzentren mehr Bedeutung bei als

diejenigen aus der katholischen Jugendarbeit und der Sportver=
b nde.

Insgesamt zeigt sich, daB der Bereich der PrRvention, sei es in

Form von Sachinformationen oder maglichst konkreter Tips fiir die

eigene Arbeit, fiir die Befragten einen wichtigen Stellenwert hat.

Die Zentrierung auf das Problemfeld Alkohol ist augenf llig.

Soweit verbandsspezifische Unterschiede zu beobachten sind, greift

wiederum die Differenzierung von Verbinden, in denen Drogenpro=

bleme relativ hdufig vorkommen, und solchen, wo dies nicht der

Fall ist. Die Mitarbeiter, die weniger Drogenprobleme in ihrer

Arbeit haben, zeigen ein starkeres Informationsbedurfnis, sei es

in bezug auf Anzeichen von Drogenkonsum, Arten und Wirkung von

Drogen oder Entstehung von Drogengef hrdung. Dort, wo Drogen=

probleme h ufiger auftauchen, stehen Drogen als Wirtschaftsqut

unter dem Titel Sucht und Profit stdrker im Vordergrund; eine

positive Wirkung abschreckender Darstellung wird bezweifelt.

Bei den Mitarbeitern dieser Verbandsgruppen l Bt sich ein

h6herer Grad von ProblembewuBtsein vermuten.

Weiterbildunqsinteressen

Um einen umfassenderen Eindruck davon zu gewinnen, welche Themen=

bereiche fiir die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tatigkeit aktuell
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sind, wurde folgende hypothetische Situation gegeben: "Stell

Dir vor, Du bist auf einem Weiterbildungskurs und dort besteht

die Mdglichkeit, sich bestimmte Themen auszusuchen. Wie fdllt

Deine Wahl aus?" Diese Wahl erfolgte anhand einer Themenliste,

bei der die Bedeutung der einzelnen Themen angegeben werden

sollte; zudem bestand die M8glichkeit, weitere eigene Themen=

w[insche zu nennen. Die Rangfolge gibt Auskunft uber die re=

lative Bedeutung des Themas "Drogen und Drogenvorbeugung".

Tabelle 34: Gewunschte weiteroilaungs:remen

Du bist auf einem
euf jedanWeiterbilcuncskurs. 12 3 4 5 6 7 auf kelilen
F:11 wahlenDor: nas: du cia £211 wablen

MaglicnkeiE, bes:imm  SigniFikanz
te Themen ausrusu- Jugend- Sport- Schuler- Junge Gewarkschafts-
chen, Wia Callt gesamt sej SDAJ zentren jugend vertretung Presse jugend
Daine Want aus? 1 arithmetigches Mittal

Wia geha icn mit

tonflikten in der 2,00 1,95 1,82 1,94 1,91 2,09 2,63 2,25 S.
Gruppe um?

Soziale und psychi-
sche Entuicklung 2,28 2,59 2,34 2,02 2,12 1,96 2,54 2,32 0.3.
von Jug endlichen.

Politische Themen
wie Drit:e Wai:,
r=ieden, Ckologia, 2,29 1,85 2,40 2,00 3,40 1,21 1,90 1,52 h.s.
osnach=Biliete

Gruppan uew.

.deen zur F-Ei-

zei:gesral:ing. 2,33 2,LS 2,21 2,31 1,83 3,04 3,56 2,&7 h.S.

Meine 90112 unc

Aufgabe in zar 2,73 2,36 2,33 3,16 2,31 2,57 3,49 2,08 h.s.
Jugencar eir.

Drogen unc

Dragenvorcaugung. 2,31 2,52 2,37 2,=0 2,38 2,55 · 2,66 3,10

Ariel:sweli,
Aroeirsiesio<ait. 2,33 3,04 3,36 2,79 3,17 3,04 2,80 1,45 M.:.

 ::::Ti  ::t' Liage, 3,03 2,69 2,87 2,=9 3,35 3,30 3,46 3,23 Sas.

Mich seloer besser

kennenle:ren: Rein

vsrhalten, maine 3,15 3,06 2,86 3,24 3,25 3,00 3,44 3,69 n.si
WOnscha, meine Mo-
tive ind Ziels.

Ausbilcung: Scnule; 3,22 3,71 3,56Lah:9, Studium. 3,65 2,93 2,28 3,37 2,12 h.s.

Schuierigkeicer
in fer Familie. 3,67 3,21 3,34 2,38 3,58 3,49 4,41 3,81 S.S.

Mic ande:en 3ter
maine iersa:lic.en

Frlgen int Pro- 3,12 3,64 3,37 3,97 4,04 4,36 4,00 3,49
blemE retan.

Rock- und eopmusiv, 5,08 5,07 5,48Oisco· 4,73 6,56 5,51 5,41 L,56 H.S.
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An erster Stelle steht das Thema "Wie gehe ich mit Konflikten

in der Gruppe um?" Daneben sind Fragen der sozialen und

psychischen Entwicklung Jugendlicher in allen Verbandsgruppen

fur die Mitarbeiter wichtig. Sehr beachtlich ist, daB politische

Themen auf fast gleichwertiges Interesse stoBen. Es folgt der

Wunsch nach Tips fur die Freizeitgestaltung mit den Jugendlichen.

Auch das Reflektieren der eigenen Rolle und Aufgabe wird fur

wichtig gehalten. Das Thema Drogen und Drogenprdvention wird zwar

unabh ngig von der Verbandszugeh 6rigkeit als bedeutsam angesehen,

steht allerdings erst auf Rangplatz sechs und nimmt damit nur

eine mittlere Position ein. Weiter ist noch der Bereich Arbeits=

welt und Arbeitslosigkeit von Bedeutung; alle anderen Weiter=

bildungsthemen finden nur relativ geringes Interesse, das Thema

Rock-, Popmusik und Disco wird sogar eher abgelehnt.

- Fur die Mitarbeiter in der evangelischen Jugendarbeit stehen

politische Themen an erster Stelle der Wunschliste, gefolgt vom

Thema Gruppenkonflikte. Im Vergleich mit anderen Verbandsgrup=

pen findet hier und in den Jugendzentren das Thema Freundschaft,

Liebe und Sexualitgt das st rkste Interesse, dagegen das Thema

Ausbildung: Schule, Lehre und Studium wie im BDKJ und den Jugend=

zentren relativ wenig Zustimmung.
- Die Ehrenamtlichen der katholischen Jugendarbeit sind die=

jenigen, die am Thema Gruppenkonflikte am st rksten interessiert

sind, am wenigsten dagegen am Themenbereich Arbeitswelt und

Arbeitslosigkeit. Das Thema Freundschaft, Liebe und Sexualitit

ist wiederum von relativ starker Bedeutung, ebenso - wenn auch

nicht verbandsspezifisch signifikant - der Wunsch, sich selber

besser kennenzulernen, an Selbsterfahrung teilzunehmen. Im Ver=

gleich zu anderen Verbandsgruppen sind sie neben den Mitarbeitern

der aej und der Gewerkschaften diejenigen, die bei Weiterbildungs=

veranstaltungen noch am ehesten mit anderen Teilnehmern uber ihre

pers6nlichen Fragen und Probleme reden m5chten.

- Bei den Mitarbeitern der Jugendzentren nimmt die Themati=

sierung der eigenen Rolle und Aufgabe in der Jugendarbeit einen

relativ nachrangigen Stellenwert ein; anders dagegen, wie er=
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w hnt, das Thema Freundschaft, Liebe und Sexualit t. Die Jugend=

zentrumsmitarbeiter sind diejenigen, die das Thema Schwierig=

keiten in der Familie am wichtigsten finden.

- Die Ehrenamtlichen der Sportverbinde nennen politische Themen

im Vergleich zu Mitarbeitern anderer Verb nde weitaus am

schw8chsten. Andererseits stehen fur sie praktische Tips zur Frei=

zeitgestaltung an erster Stelle der Weiterbildungswunsche.
- Die Jugendarbeiter der Schulervertretung bevorzugen vor allem

politische Themen. An zweiter Stelle steht das Thema soziale

und psychische Entwicklung Jugendlicher, dann erst die Frage

"Wie gehe ich mit Konflikten in der Gruppe um?" Auffallig ist das

relativ starke Interesse am Thema Ausbildung: Schule, Lehre und

Studium. Im Vergleich zu Jugendarbeitern anderer Verb nde sind

hier die Mitarbeiter deutlich am wenigsten an der Thematisierung

ihrer pers8nlichen Fragen und probleme interessiert. Entsprechen=

des gilt auch fur das Thema Rock-, Popmusik und Disco.

- Auch bei den Mitarbeitern der Schuler- /Jugendpresse stehen

politische Themen auf Platz eins; es folgen die Themen Ausbil=

dung sowie soziale und psychische Entwicklung Jugendlicher, dann

erst das Thema Gruppenkonflikte. Dagegen ist das Theda Freizeit=

gestaltung hier von der geringsten Bedeutung; dies gilt auch fiir

die Reflexion der eigenen Rolle und Aufgabe in der Jugendarbeit

und fur die Themen Freundschaft, Liebe und Sexualit8t sowie

Schwierigkeiten in der Familie.

- Die Jugendarbeiter der Gewerkschaften sind diejenigen, die sich

am st rksten fur die Themen Arbeitswelt und Arbeitslosigkeit,

Politik sowie die eigene Rolle und Aufgabe in der Jugendarbeit

interessieren. Dann erst folgt das Thema Gruppenkonflikte.

Praktische Tips zur Freizeitgestelung finden relativ wenig Inter=

esse, dafur im Verbandsvergleich - neben den Sportverbinden und

den Jugendzentren - noch am ehesten das Thema Rock-, Popmusik

und Disco.

Etwa die Hglfte der Befragten nennt weitere Themenbereiche, die

ihr im Rahmen von Aus- und Weiterbildung fiir die eigene Tatig=

keit als wichtig erscheinen:

- Bei den Mitarbeitern der konfessionellen Jugendarbeit besteht
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ein sehr groSes Interesse an religi6sen Themen und Fragestel=

lungen und die Frage, wie religi6se Arbeit mit und in Gruppen

organisiert und initiiert werden kann.

- Die Mitarbeiter der Jugendzentren interessieren sich schwer=

punktmhBig fur das Thema organisatorische Probleme, Arbeits=

teilung und -verteilung in Jugendzentren, fiir das Thema Offent=

lichkeitsarbeit und die Frage nach dem Umgang mit Beh6rden.

- Die Ehrenamtlichen der Sportverbdnde geben in erster Linie

Themenbereiche an wie die soziale und politische Bedeutung des

Sports, sportphysiologische Fragen und M6glichkeiten der Organi=

sation von Ubungsstunden und Veranstaltungen.
- Die Jugendarbeiter der Schulervertretung nennen vor allem

Themenbereiche aus dem Umfeld der Schule wie Anregungen zur

Arbeit in der Schulervertretung, uberschulische Zusammenarbeit,

Durchsetzung von Schulerinteressen und Wege, Mitarbeiter zu

gewinnen.

- Die Mitarbeiter von Schuler- /Jugendpresse fiihren die Frage

nach der Bedeutung von Schulerzeitungen und nach Darstellungs=

mdglichkeiten von Themen in Zeitungen an.

- Die Ehrenamtlichen aus den Gewerkschaften interessieren sich

vor allem fiir Fragen der Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen

und Fragestellungen aus dem Bereich der Arbeitswelt wie soziale

und wirtschaftliche Situation der Arbeitnehmer, Tarifvertr ge,

Sozialpartnerschaft u.a..

Hinzu kommen Themenbereiche, die bei den Mitarbeitern fast aller

Verb nde auf groSes Interesse stoBen: Mit Ausnahme der Ehren=

amtlichen der Sportjugend werden politische Themen genannt wie

Probleme des Neofaschismus, Auslgnderpolitik, Jugendarbeits=

losigkeit, Okologie, Bildungspolitik, Entwicklungs- und Friedens=

politik, Fragen nach Bundeswehr und Zivildienst. Probleme der

Methodik und Didaktik spielen in diesem Zusammenhang eine

wesentliche Rolle. Gro Bes Interesse finden auch weitere Themen

aus dem p dagogischen Bereich wie Leiterverhalten, Motivierung

der Jugendlichen, Rollenspiele, Laientheater, Tanz, Pantomime

und die Arbeit mit Medien: vor allem Film und Video.
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In der breiten Streuung der Weiterbildungsinteressen spiegelt

sich die Vielfalt der Jugendarbeit. Je nach dem verbandsspezi=

fischen Aktivit tskern, der Zielgruppe und der Zusammensetzung

der Mitarbeiterschaft werden andere Themenbereiche bevorzugt.

Die Ergebnisse zeigen, in welchen Bereichen sich die Mitarbeiter

besonders gefordert sehen, wo Interessen, aber auch Wissens- und

Handlungsdefizite bestehen. Die Frage des Umgangs mit Konflikten

ist der zentrale Punkt, auch wenn es verbandsspezifisch signi=

fikante Unterschiede gibt. Das Thema Drogen und Drogenprdvention

ist von wesentlich geringerer Bedeutung. Bemerkenswert ist, da B

hier keine verbandsspezifischen Interessenunterschiede auftreten,

obwohl Drogenprobleme in den Verb nden in sehr unterschiedlichem

MaBe vorkommen (vgl. Abbildung 8). D. h., es besteht ein allge=

meines Interesse an diesem Themenbereich, auch dann, wenn die

Mitarbeiter noch nicht mit Drogenproblemen in ihrer Arbeit

konfrontiert waren. Man k8nnte daher von einem "vorbeugenden"

oder "priventiven" Interesse sprechen.
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8. DROGENKONZEPTE DER TRAGERORGANISAT IONEN - ERGEBNISSE DER

ZENTRALEN VERBANDSUMFRAGE

Um einen Uberblick daruber zu bekommen, welche Materialien zum

Drogenproblem bereits in den Verb nden vorhanden sind, wurden

Anfang Oktober 1982 insgesamt 78 Verb nde und Organisationen der

Jugendarbeit angeschrieben. Die Zusammenstellung der Adressen

erfolgte aufgrund des Verzeichnisses der Verb&nde und Institu=

tionen der Jugendarbeit, herausgegeben vom Internationalen

Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutsch=

land (1980). Soweit es m6glich war, wurden alle Tr ger einbe=

zogen, deren Mitarbeiter in der Stichprobe der Hauptunter=

suchung vertreten sind.

Anhand eines Kurzfragebogens wurden die Verb nde um die Beant=

wortung folgender Fragen gebeten:

- "Gibt es von seiten ihres Verbandes Materialien, Medien, Ver=

8ffentlichungen fur die ehrenamtlichen Mitarbeiter zum Thema

Drogen?"
- "Wenn ja, uber welche VerteilungskAinale gelangen diese Materi=

alien zu den Mitarbeitern an der Basis?"

- "Wenn ja, liegen Ihnen Erfahrungen vor, inwiefern die Materi=

alien von den Mitarbeitern genutzt und in die Praxis umgesetzt

werden 7"

- "Haben Sie irgendwie Wunsche und Vorschl ge bezuglich der von

der BZgA geplanten Arbeitshilfen?"

Daruberhinaus wurden die Verb nde gebeten, uns ihre eigenen

Materialien zuzuschicken.

Die Befragung der Triger ist in zweifacher Weise begrundet.

Zum einen darin, da B es fiir die BZgA beim Erstellen medialer Hil=

fen von Nutzen ist zu wissen, inwieweit bereits Medien und Ma=

terialien fur die Zielgruppe vorliegen, welcher Art diese Materi=

alien sind und welche Erfahrungen es bezuglich ihres Gebrauchs
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gibt. Zum anderen damit, daB die BZgA als Anbieter medialer

Hilfen auf die Kooperation mit den Verb8nden angewiesen ist.

Die Bedurfnisse und Wunsche der Verbdnde nach Medien sollten

deshalb berucksichtigt werden. Und es ist wichtig zu erfahren,

uber welche verbandsinternen Verteilungskan le Medien und Materi=

alien an die ehrenamtlichen Mitarbeiter gelangen.

Anfang Januar 1983 waren nach einmaliger Mahnung 62 Frageb6gen

zuruckgeschickt worden. Dies entspricht einer Rucklaufquote von

nahezu 80 Prozent.

Tacalla 35: Zusemmensetzung per Sticnorcce -:na ges gucklaufs

cer zer:ralen Jerbandsunf:age sowie cas 30:nan-

iensein van vaterialien zim -berna "Drogen" nacn

lartancen und Orianisaticnen der Lugencarbeit

verbande/

Organisaticnen

evangelische
Jugendaroelt

(aeJ)

katholische

Jugendaroeit

(aDKJ)

Bundes- und

Lanaesoport-

bunde

Gewerkschaften

Bundes- una

Lendesjugent-

ringe

Gesamr

Ruckleuf

Anzahl
verschickter

Fragebagen

Anzahl der

Rucksendungen

Materialien, Medien zum
Theme "Drogen" vorhancen?

Nur acht Tr ger der Jugendarbeit - zwei davon mit Einschr n=

kungen - geben an, daB von seiten ihres Verbandes bereits

Materialien, Medien oder Ver6ffentlichungen fiir die ehrenamt=

lichen Mitarbeiter zum Thema "Drogen" existieren. In der weit=

aus uberwiegenden Zahl der Verb nde gibt es derartige Materi=

alien nicht.

Ja Nein

22 19 5 14

14 11 1 10

12 8 2 6

18 15 0 15

12 9 0 9

78 62 8 54



- 123 -

Soweit Ver6ffentlichungen zum Thema vorhanden sind, gelangen
sie vorrangig uber Verbandszeitschriften oder bei Seminaren bzw.

Fortbildungstagungen zu den Mitarbeitern an der Basis. Hier gibt

es je fiinf Nennungen. Je einmal werden genannt die Publizierung

in verbandseigenen Medienkatalogen und in der Presse, sowie Ver=

teilung uber die Hauptamtlichen.

Erfahrungen daruber, inwiefern die Materialien von den Mitar=

beitern genutzt und in die Praxis umqesetzt werden, liegen nur

in vier Verb nden vor. Genannt werden die Thematisierung in Mit=

arbeiterkreisen, die Verwendung bei der Einzelberatung und im

Kontakt mit Eltern, die Benutzung der Artikel, obungen und Me=

thoden fiir Gruppenstunden. , sowie - im kirchlichen Bereich -

die steigende Beteiligung an der seit 1980 stattfindenden Fasten=

aktion "Passionszeit ohne Alkohol".

Insgesamt geben dreizehn VerbEnde Wunsche und Vorschlige an

bezuglich der von der BZgA geplanten Arbeitshilfen. Mehrfach

wird hervorgehoben, daB die Materialien "m6glichst praxisnah"

sein sollten und -auch "im Rahmen der ' normalen' Verbandsarbeit

(...) eingesetzt werden k8nnen und keine besonderen MaBnahmen

hierfur erforderlich sind. " "Ubungen sind wichtiger als Grund=

satzartikel". Ebenso sollten nach Ansicht eines Tr gers verbands=

spezifische Inhalte wie z. B. "Bewegungs- und Spielformen (...)

als therapeutische M6glichkeiten angesehen" und in die "Pri=

vention" einbezogen werden. Als wichtige Inhalte werden genannt:

gesellschaftliche Ursachen (dreimal), sowie Anzeichen von Drogen=

konsum (zweimal) .
Je einmal: "Alternativen geeigneter Vorbeugung",

Informationen "uber die Wirkung verschiedener Drogen" und das

"Einleiten von HilfsmaBnahmen". Bezuglich der Medien AiuBern

lediglich zwei Verb nde Wunsche. Sie bevorzugen in einem Fall

"Videob8nder, Film, Ton-Dia-Reihe", im anderen Fall "detail=

lierte Informationspapiere" fiir Mitarbeiterschulungen zuzug=

lich "Begleitheft" fiir den Lehrgangsleiter.

Eine etwas ausfiihrlichere Stellungnahme gibt uns KAPPELER vom

Amt fiir Jugendarbeit im (evangelischen) Kirchenkreis Neukalln:

"Wichtig sind Informationen und problematisierungen uber die Aus=
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wirkungen des neuen BTMG (= Bet ubungsmittelgesetz; die Autoren)

und der staatlichen Drogenpolitik im ganzen. Die meisten Jugend=

lichen sind daruber kaum oder falsch oder uberhaupt nicht in=

formiert. Au Berdem: Informationen uber den Umgang mit dem Ha=

schischkonsum in anderen Ldndern, z. B. Holland. Tendenz der

Au Berungen muBte sein: Strikte Entkriminalisierung und offene

und angst freie Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. uber die

Bedeutung und die Folgen ihres Drogenkonsums." Die besondere Be=

lastung der Jugendarbeit durch Drogenprobleme in Neuk6lln

(Gropiusstadt) spielt bei dieser Einsch tzung sicherlich eine

Rolle. KAPPELER (1982, S. 1) schreibt in einem "Sachbericht iiber

den Arbeitsschwerpunkt 'Drogenprobleme in der Jugendarbeit' im

Jahre 1981/82" an den Senator fiir Schule, Jugend und Sport in

Berlin: "Es ist zu beobachten, daB Haschisch immer mehr zur

Alltagsdroge wird und damit fruher getroffene Drogenregelungen

immer schwieriger einzuhalten sind. Es handelt sich dabei nicht

um eine kleine Gruppe der Besucher, sondern um deren uberwiegen=

den Teil, so daS die Auseinandersetzungen uber dieses Problem

haufiger und h rter werden. Immer st rker sehen sich die Mit=

arbeiter in eine Gegenposition zur Gesamtbesucherschaft ge=

drangt, wobei die H rte der Auseinandersetzungen bis zu Formen

der Eskalation (...) gelangen kann."

Die von den Verb nden erbetenen Materialien beschrdnken sich

- auf einen hektographierten Artikel von KAPPELER mit dem Titel

"Eine qualifizierte Jugendarbeit ist die beste Prgvention. Die

Bedeutung des Drogenproblems in der o ffenen Jugendarbeit ."( 1980) .

Da sich der Artikel jedoch auf die Praxis von Berufsp dagogen

bezieht, soll er hier unberucksichtigt bleiben.

- auf einige Materialien der Jugendkammer der Evangelischen

Kirche in Hessen unh Nassau zur Aktion "Passionszeit ohne

Alkohol 1982", die ebenfalls nicht unmittelbar auf die Praxis

der Ehrenamtlich bezug nehmen.
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- auf einen zweiseitigen Artikel im von den Jugendverbdnden der

Gemeinschaften Christlichen Lebens (GCL, Mitgliedsverband des

BDKJ) herausgegebenen Gruppenleitermagazin "Smoky" (Nr. 34:

"Sterben", Dezember 1981) . Er stammt von FUMY und ist iiber=

schrieben "Praktische Hinweise zur Drogenproblematik". Es

handelt sich um einige nach den Erfahrungen des Autors "nutz=

liche Grundregeln" fur den Umgang mit "alkohol- und/ oder ha=

schischkonsumierdende (n) Jugendliche (n) ". Der Leser wird aufge=

fordert, sich zun chst sein "eigenes Drogenverhalten" bewuBt zu

machen. Wichtig sei es, die person des Jugendlichen zu "akzep=

tieren", "keine Belehrungen" zu erteilen und das Problem nicht

zu "dramatisieren". Falls ein Vertrauensverh ltnis besteht, seien

"Einzelgesprdche" hilfreich, "um so Ursachen und Hintergrunde des

Drogenkonsums besser einschAitzen zu k8nnen". Dem Mitarbeiter wird

dabei geraten: "Du sollst klar und deutlich sagen, was du von der

Drogengeschichte denkst. " Andererseits soll sich der Mitarbeiter

nicht "iiberfordern" und nicht als "Therapeut" des Jugendlichen

miBverstehen.

Die Ergebnisse der zentralen Verbandsumfrage zeigen, daB es bis=

her kaum verbandsinterne Materialien, Medien und Ver6ffent=

lichungen fiir den Bereich der Drogenpr8vention gibt. Setzt man

bei den Verbanden grundsdtzltch ein Interesse an Selbstdarstel=

lung voraus, dann ist anzunehmen, daB diejenigen Tr ger, die nicht

geantwortet haben, ebenfalls uber keine entsprechenden Arbeits=

hilfen verfugen. Beriicksichtigt man zudem, da B nur wenige Ver=

bande auf unsere Anfrage Material zugeschickt haben, dann mu B

man davon ausgehen, daB das bereits Vorhandene du Berst gering zu

veranschlagen ist. Daruber, wie das Vorhandene von den ehren=

amtlichen Mitarbeitern genutzt und in ihrer Praxis umgesetzt

wird, gibt es im Grunde kaum Informationen.

ijber die verbandsspezifischen Verteilunqskan8le l Bt sich auf=

grund der Ergebnisse ebenso recht wenig sagen. Es scheint, daB

im wesentlichen uber die Verbandszeitschriften einerseits und

bei Aus- und WeiterbildungsmaSnahmen andererseits Arbeitshil=

fen an die Ehrenamtlichen weitergegeben werden. Wichtiges Kri=
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terium ist - das zeigen Wunsche und Vorschlage der Verbinde -,

daa sich Medien und Materialien m glichst nahe auf die konkrete

Praxis der Mitarbeiter beziehen lassen. Sie sollten fur die

ehrenamtlichen Mitarbeiter m6glichst direkt umsetzbar sein.

Der Titel von FUMYs Aufsatz "Praktische Hinweise zur Drogen=

problematik" bringt dieses Anliegen programmatisch zum Ausdruck.

Daher ergibt sich die Schwierigkeit, daB die jeweils verbands=

spezifischen Aktionsformen und Inhalte berucksichtigt bzw. zu=

grunde gelegt werden sollten. Eine deutliche Pr ferenz bestimm=

ter Inhalte und Medien l Bt sich dagegen nicht feststellen.

Geht man davon aus, da B sich das vorhandene Problembewu Btsein

in den wanschen und Vorschlggen bezuglich der geplanten Arbeits=

hilfen niederschligt, dann mu B bei der sparlichen Ruckmeldung

allgemein mit einem geringen ProblembewuBtsein seitens der Ver=

b nde gerechnet werden.
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9. MOGLICHKEITEN UND GRENZEN PRAVENTIVER JUGENDARBEIT

Vorbemerkung: Probleme heutiqer Juqendforschunq

Es kommt nicht von ungefihr, daB viele Jugendliche heute in

die Innerlichkeit emigrieren (Jugendsekten, Drogenmi Bbrauch)

oder aus der Gesellschaft aussteigen. Die sozialen Probleme sind

national wie international nicht weniger geworden, vielmehr

haben sie sich vielfach zu einer Strukturkrise verdichtet. Gerade

in diesem Zusammenhang ist es verhdngnisvoll, wenn in dieser

Gesellschaft die Integration der nachfolgenden Generation in die

bestehenden sozialen Strukturen bedroht ist und sich tiefe

Klufte zwischen der Jugend und den Erwachsenen auftun.

Aufgeschreckt von Demonstrationen und Hausbesetzungen riefen

Politiker zum Dialog auf und berniihten viele Sozialwissenschaft=

ler, die "Jugend heute" zu untersuchen. Die ohnehin schon ex=

tensive wirtschaftliche Vermarktung der Jugend wird damit auch

durch die Jugendforschung fortgesetzt. Selbst(-)kritische Sozial=

wissenschaftler vermochten sich nicht dagegen zu wehren, daB

Einzelergebnisse aus ihren Forschungsberichten herausgerissen

und zu parteipolitischen Zwecken miBbraucht werden. Die Volks=

parteien tragen uber die Jugenddebatte innerparteiliche Rich=

tungskhmpfe aus und fiihren dabei eine - wenn auch versteckte -

Gesellschaftsdebatte. Das Thema "Jugend" wird er6rtert, aber

die meisten Politiker reden uber die Jugend, betrachten Jugend=

liche mit Ethnologenblick, ohne sich dem - sicherlich nicht

leichten - Dialog persdnlich zu stellen (vgl. SCHWELIEN 1982).

In dieser Gefahr steht auch diese Untersuchung. "Solche Zahlen

schlagen ein wie Blitze und finden auch nicht nur bei Industrie

und Politik Interesse. Aber fur wen ist der Bericht? Es sind

ja gerade die Institutionen und Personen, die groae Zahlen von

Menschen verwalten bzw. beeinflussen wollen, die sich besonders

fur das Ergebnis quantitativer Studien interessieren..."

(SHELL-STUDIE '81 zitiert nach FETSCHER 1982). Auch unsere Unter=
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suchung kann dazu benutzt werden, das Problem "Jugend" hand=

habbarer zu machen.

Die Reaktion auf unseren Fragebogen reicht von groBer Zustim=

munq ( "Eure Fragebogen sind eine ' gute Sache'
.

Denn wer zeigt

schon Interesse an Jugendarbeit, wenn nicht Gleichgesinnte."

"Grundsatzlich finde ich solche ' Erhebungen' gut. Denn es wird

nur zu oft an den Interessen der Basis vorbeigearbeitet und

politisiert, weil man namlich vergessen hat, diese Leute, fur

die man etwas machen will, nach ihrer Meinung zu fragen. "

"Mir hat der Fragebogen ganz gut gefallen, denn oft mache

ich mir zu wenig Gedanken uber meine Arbeit. Ihr habt mir

einige Denkanst68e gegeben. ") bis zu krasser Ablehnunq ( "Das

l uft doch alles wieder darauf hinaus, mit den paar Fragen zum

groSen Rundschlag auszuholen, um den 'armen' Jugendlichen zu

'helfen'
.

Maulhelden brauchen Jugendliche nicht!!l Statistiken

nutzen dem etwas, der irgend etwas damit anfangen will. Be=

weisen kann man damit alles, aber damit schaffe ich die Pro=

bleme Jugendlicher nicht ab, die werden sich in Zukunft wohl

noch verschlimmern, da der liebe ' Vater Staat ' ja gerade f[ir

diesen Bereich besonders viel Geld ubrig hat." "Ich glaube zwar,

da B die Auswertung solcher Fragebogen den Analytikern, Psycho=

logen, Informatikern, Demagogen u.  . viel SpaB macht, doch

glaube ich kaum, daB Statistiken dieser Art einen zutreffenden

Uberblick iiber die tatsachliche Situation geben. ") .

Zu Recht sind viele Ehrenamtliche gegenuber unserem Fragebogen

skeptisch gewesen. Etliche waren nicht bereit, den Fragebogen

zu beantworten und mancher tat es nur unter gro Ben Bedenken.

Immer wieder wurde in Kommentaren Skepsis bezuglich des Daten=

schutzes ( "Ich hoffe, daB ich meinen Namen nicht in einer Daten=

bank wiederfinde. ") und Besorgnis uber mi Bbriiuchliche Verwertung

der Ergebnisse ge u Bert. Vielen Mitarbeitern ist es nicht klar,

welchen Interessen die Untersuchung dient, denen der Wissen=

schaft, denen der Auftraggeber oder denen der betroffenen Ju=

gendlichen. Wir k8nnen die Vorbehalte vieler Mitarbeiter ver=

stehen und teilen sie in vielen Punkten.
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Die Mitarbeiter erwarten von uns und vom Auftraggeber, daB

man ihr Vertrauen nicht miBbraucht und daB auf offene ehrliche

Antworten keine Repressionen folgen. Durch die aufrichtige

Beschreibung ihrer Situation wollen die Mitarbeiter ihre Jugend=

arbeit realistisch schildern und um VerstEndnis fur sich und die

Jugendlichen werben. Ein Stuck praktizierter Jugendpalitik w re

es, wenn die Verantwortlichen die Hoffnung der ehrenamtlichen

Mitarbeiter nicht enttiuschte.

Ziele prdventiver Jugendarbeit

"Pr vention von Drogenmi 8brauch muB als ein langfristiger ProzeB

angesehen werden, der viele, fast alle gesellschaftlichen

Gruppen einbezieht. Im Zentrum stehen Kinder und Jugendliche,

ihre Eltern und Erzieher sowie Entscheidungstr ger, die fur

Beschlusse in dem gesamten Umfeld von Erziehungsfragen verant=

wortlich sind" (NILSON-GIEBEL 1982, S. 1316). Es kann nun aber

keineswegs einfach vorausgesetzt werden, dag alle genannten

Personen bereits in einer Art 'konzertierter Aktion' in der

Drogenpravention gleichsam an einem Strang ziehen - und vor

allem auch nicht immer in dieselbe Richtung. Vielmehr ist davon

auszugehen, daB einzelne Sozialisationsinstanzen sich hinsicht=

lich ihrer Botschaften, Ziele und Inhalte geradezu wider=

sprechen; aber gerade diese Widerspruchlichkeit er6ffnet -

jedenfalls bis zu einem gewissen MaBe - den Jugendlichen

gewisse Spiel- und Handlungsr ume.

Weiterhin ist zu berucksichtigen, daB Jugendarbeit keine

Aktivitat darstellt, die von oben verordnet warden kann; sie

ist vielmehr bestimmt durch die Ziele und das Handeln der

Organisationen und Verb nde, der Jugendpolitiker, der haupt=

und ehrenamtlichen Mitarbeiter, durch die Eigenart der Jugend-

lichen sowie durch spezifische Lebenssituation. Was schlieS=

lich tatsdchlich in der Jugendarbeit m6glich ist, h ngt ab vom

Einigungsproze B der Betroffenen in der Jugendarbeit.

Versteht man DrogenmiBbrauch als ein individuelles und gesell=

schaftliches Problem, so mussen sich die Ziele einer prdventiven
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Jugendarbeit auch auf diese beiden Ebenen beziehen. Auf der

individuellen Ebene geht es darum, die Jugendlichen beim Aufbau

einer eigenen Identit t zu unterstutzen, ihre allgemeine soziale

Handlungs- und Konfliktfiihigkeit zu verbessern und M6glichkeiten

einer sinnvollen Lebensgestaltung aufzuzeigen. Das Aufbauen und

das Aufrechterhalten einer eigenen Identitit umfaBt verschieden=

artige Elemente

- das Erkennen und die angemessene Befriedigung eigener Be=

durfnisse

- das Schaffen und Gestalten zufriedenstellender menschlicher

Beziehungen
- die F higkeit, sein Leben mit anderen zu teilen und sich in

einer Gruppe zurechtzufinden

- der Einsatz fiir die eigenen Interessen unter Berucksichtigung

der Interessen anderer

- das Suchen von M6glichkeiten, die eigenen Bedurfnisse nach

N he und Zuwendung zu befriedigen
- das Kennenlernen und Ausprobieren der eigenen Kr fte und

F higkeiten in verschiedenen Situationen

- die L8sung aus dem Elternhaus und die Suche nach eigenen Wegen

- das Entwickeln eigener Wertvorstellungen und Orientierungen

- die F higkeit, einen Lebenssinn zu finden, etwas, wo fur es

lohnt, sich einzusetzen, und die Erfahrung, auch tats chlich

etwas zu bewirken.

Im Zusammenwirken mit anderen Sozialisationsinstanzen vermag

Jugendarbeit ihren Beitrag zur p dagogischen Begleitung Jugend=

licher zu leisten. Aber individuelle und soziale Zieldimensionen

greifen zu kurz, wenn nicht auch die - oft hoffnungslose -

gesellschaftliche Situation der Jugendlichen strukturell ver=

bessert wird. Darum hat eine pr ventive Jugendarbeit auch die

Aufgabe, die Interessen der Jugendlichen gegenuber der Gesell=

schaft deutlich und lautstark zu vertreten und die Jugendlichen

zu mobilisieren, sich fiir ihre berechtigten Interessen einzu=

setzen und fiir bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu

khmpfen.
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Zieldimensionen, Zielqruppen und Inhalte der Jugendarbeit

Es lassen sich in der praktischen Arbeit der Jugendverb nde vier

grundlegende Dimensionen inhaltlicher Arbeit ausmachen (vgl.

Kapitel 4.2, 4.3, Tabelle 13) :

- Die personenbezogene Dimension zielt auf Ver nderung der ganzen

Person des Jugendlichen, sie will ihm zu einer eigenen stabilen

IdentitEt verhelfen und seine soziale Handlungsf higkeit ver=

bessern.

- Die schul- und arbeitsweltbezoqene Dimension bezieht sich in

ihrer Zielrichtung auf die Institutionen, in denen die Jugend=

lichen die meiste Zeit verbringen; hier will Jugendarbeit aus=

gleichen, erg nzen, ver ndern oder ganz einfach den Jugendlichen

helfen, ihren Alltag in Schule oder Betrieb zu bew ltigen.
- Die gesellschaftspolitische Dimension umschlieSt die beiden

erstgenannten, indem sie sich auf die sozialen und gesellschaft=

lichen Lebensbedingungen bezieht und die gesellschaftliche

Situation der Jugendlichen thematisiert sowie die Jugendlichen

ermutigt, fiir ihre Interessen einzutreten.

- Die freizeitbezggene Dimension umfaBt all jene Aktivit ten,

die sich auf die gemeinsame Freizeitgestaltung in der Gruppe

beziehen und den Jugendlichen ganz einfach Spa B machen.

Hierunter fallen sowohl die p dagogisch angeleiteten Freizeit=

besch ftigungen als auch das ungezwungene Zusammensein, Spielen,

Feiern u. a..

Die einzelnen Jugendorganisationen beziehen sich mit ihren Ange=

boten und Aktivititen jeweils auf bestimmte Zielgruppen. So

wenden sich die kirchliche Jugendarbeit, die Sportverb nde und

die Schulervertretung sowohl an Kinder als auch an Jugendliche,

w hrend die Gewerkschaften, die Schuler- /Jugendpresse und die

Jugendzentren vornehmlich Jugendliche und junge Erwachsene an=

sprechen. Die Adressaten setzen sich zu zwei Drittel aus Schulern

(vor allem Gymnasiasten) zusammen, die restlichen Teilnehmer

sind in der Mehrzahl Auszubildende. Die Arbeit der Verbgnde wird

meist durch bestimmte Adressatengruppen gepr gt, einzig im

Jugendzentrum finden sich Jugendliche aus allen gesellschaft=
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lichen Gruppen und Lebenswelten (Kapitel 3.3).

Es ergeben sich folgerichtig aus den Zieldimensionen und aus

der Lage und Situation der Zielgruppen bestimmte verbands=

spezifische Ansatzpunkte und Themen:

Wal·trend in der kirchlichen Jugendarbeit vor allem pers8nlichkeits=

bezogene Themen bedeutsam sind, wird in den Gewerkschaften und

teilweise auch in den Sportverb nden die Arbeitswelt und in

der Schuler- /Jugendpresse sowie der Schulervertretung die Schul=

welt am ausgepr8gtesten zum GesprEchsinhalt. Gesellschafts=

politische Themen werden vor allem in der Schuler- /Jugendpresse,

der evangelischen Jugendarbeit und in den Gewerkschaften dis=

kutiert. In den Jugendzentren lassen sich keine speziellen

Themenschwerpunkte benennen, der Breite der Zielgruppen ent=

spricht auch die Breite der Themen und Probleme, die die Arbeit

bestimmen.

Anhand der Jugendzentren wird deutlich, daB dort, wo wenig Re=

striktionen die M6glichkeiten der Jugendarbeit beschneiden und

den Jugendlichen ein Entfaltungs- und Experimentierraum zuge=

standen wird, auch eine breite Gruppe von Jugendlichen sich an=

gesprochen fiihlt und ins Jugendzentrum kommt. Die sehr verschie=

denartige Zusammensetzung der Besucher fiihrt allerdings auch zu

mehr Konflikten und Auseinandersetzungen (vgl. Kapitel 5.1),

allerdings erh8ht sich damit auch die M6glichkeit, daB die

Jugendlichen lernen, wie diese Konflikte bearbeitet werden

k6nnen.

P dagogische Konzepti der Mitarbeiter

Die pddagogischen Konzepte und Leitlinien fast aller Mitarbeiter

lassen sich gut in Einklang mit den Zielen einer pr ventiven

Jugendarbeit bringen. Als qrundlegendes Motiv fiir das Engagement

der Mitarbeiter ist die gemeinsame Suche nach IdentitEt anzusehen

(vgl. Kapitel 4.1) . Wenn die Mitarbeiter auch in erster Linie

Kindern und Jugendlichen zu einer gefestigten Identit t verhel=

fen wollen, so haben sie dabei auch die eigene Person im Auge:

Jugendarbeit stellt fur sie immer auch ein Stuck eigene "Identi=
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tfitsarbeit" dar. Daneben suchen die Ehrenamtlichen genauso wie

ihre Adressaten eine sinnvolle Gestaltung ihrer eigenen Frei=

zeit und eine Gruppe bzw. Gemeinschaft, in der sie sich zu=

hause fuhlen.

Etwa gleichstark wird von allen Mitarbeitern die qesellschafts=

politische und die pers8nlichkeitsbildende Funktion von Jugend=

arbeit gesehen und bejaht (vgl. Tabelle 14).

In ihrem praktischen Handeln lehnen es die Mitarbeiter mehr=

heitlich ab, sich uber die Jugendlichen zu stellen, sie suchen

vielmehr eine partnerschaftliche Beziehung, in die sie sich mit

ihrer ganzen Person, mit ihren Gefuhlen und Bedurfnissen ein=

bringen k6nnen (vgl. Tabelle 15). Der angestrebte partner=

schaftliche Leitungsstil zeigt sich auch in der Einstellung der

Mitarbeiter zur Programmplanung, die in Zusammenarbeit mit den

Jugendlichen geschehen soll (vgl. Tabelle 16).

Die Einstellunq zu den Erwachsenen ist keineswegs unkritisch,

wenn die Mitarbeiter auch keine eigene separate Jugendwelt

anstreben, so identifizieren sie sich doch nicht v8llig mit der

Welt der Erwachsenen, sondern treten in der Regel dafur ein, da B

die Jugendlichen lernen, ihre eigenen Wege zu suchen und sich fiir

ihre Interessen einzusetzen.

Es erscheint uns sicher, daB in der Jugendarbeit viele Lern=

prozesse stattfinden und zwar auch unabhgngig davon, ob die Mit=

arbeiter ausgefeilte p dagogische Konzepte vorweisen k8nnen und /

oder ihre Arbeit als prdventiv verstehen. Die gemeinsame Suche

nach IdentitRt und Gemeinschaft, das Zusammenleben und Zusammen=

arbeiten in der Jugendarbeit fuhrt als solches schon zu wesent=

lichen padagogischen Erfolgen.

M6qlichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter

In der Jugendarbeit hat die Gruppe der Gleichaltrigen eine

wesentliche Orientierungsfunktion, sie bietet umfangreiche M6g=

lichkeiten, Beziehungen aufzubauen und soziales Verhalten ein=

zuuben. Daneben kommt dem ehrenamtlichen Mitarbeiter als Bezugs=

person eine wesentliche Bedeutung zu (vgl. Kapitel 1.). Sie

k8nnen den Jugendlichen helfen, eine eigene Identit t aufzubauen,
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ihren Alltag sinnvoll zu bew ltigen und ihnen als glaubwiirdige

personen gegenubertreten.

Die soziale NEhe des meist selbst jugendlichen Mitarbeiters

zur Zielgruppe macht ihn zu einer besonders wichtigen Bezugs=

person der Jugendlichen: Oft sind die Mitarbeiter nur um wenige

Jahre  lter als die Jugendlichen, stehen in Ausbildung und wohnen

wie die Jugendlichen zu Hause bei ihren Eltern (vgl. Kapitel 3.1

und 3.3). Der Mitarbeiter setzt bei den Jugendlichen identifi=

katorische Prozesse in Gang, die durch die soziale N he ent=

scheidend gef8rdert werden (vgl. BOTT 1977), und wird daher zum

sozialen Modell fur die Teilnehmer.

Dies gilt fiir Einstellung und Verhalten des Mitarbeiters gegen=

uber Drogen, aber nicht nur hierfiir: Auch die Art und Weise, wie

der Mitarbeiter mit Konflikten umgeht, ob er sich mit ihnen

auseinandersetzt oder vor ihnen flieht, inwiefern er in der Lage

ist, die eigene Situation zu verbalisieren und zu reflektieren,

und inwieweit es ihm gelingt, eine eigene Identitgt zu finden

und eigene best ndige Wertvorstellungen und Ziele zu vertreten,

sind fur eine priventive Jugendarbeit sehr wichtig (vgl. NILSON-

GIEBEL 1982).

Wir gehen davon aus, daB nicht nur diejenigen Mitarbeiter, die

ein pddagogisches Selbstverst ndnis herausgebildet haben und

padagogische Ziele verfolgen, eine erzieherische Wirkung auf

die Kinder und Jugendlichen haben, sondern, daB auch die "nicht-

p&idagogischen" Mitarbeiter, die Funktionen und Aufgaben wie z. B.

Organisation, Verwaltung, Interessenvertretung ubernehmen, durch

ihre Anwesenheit und ihre Arbeit p dagogisch wirken, indem sie

sich als Bezugspersonen fur die Jugendlichen anbieten und die

Jugendlichen in ihren Anliegen und Problemen ernst nehmen.

Das hohe MaB wiederkehrender Konflikte, sei es zwischen den Mit=

arbeitern und den Jugendlichen, den Mitarbeitern und dem Tr ger,

den Mitarbeitern untereinander oder auch zwischen den Mitarbei=

tern und den Eltern der Jugendlichen (vgl. Tabelle 11), er=

weist die Jugendarbeit als soziales Lernfeld fur den Umqang mit
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Konflikten. Die Bereitschaft, sich mit den auftretenden Kon=

flikten auseinanderzusetzen, wird deutlich:

- sowohl in den Weiterbildungsinteressen ("Wie gehe ich mit Kon=

flikten in der Gruppe um ?" - Tabelle 34)
- als auch in den Zielvorstellungen bezuglich der Jugendarbeit

("Jugendarbeit soll die Jugendlichen dazu anleiten, sich in

6ffentlichen Aktionen fur die L8sung sozialer Probleme einzu=

setzen." "Jugendarbeit soll sich auch um wichtige Probleme

in unserem Stadtteil/ Dorf kummern und mithelfen, MiBstdnde zu

beseitigen." " Jede Jugendgruppe sollte sich fiir Benachteiligte

und AuBenseiter in ihrer jeweiligen Umgebung einsetzen. "
-

Tabelle 14) und

- in der Einstellung zum Verhaltnis von Jugendlichen und Er=

wachsenen ("Schuler und Lehrlinge sollten sich in der Schule

und bei der Arbeit nichts gefallen lassen und sich wehren." -

Tabelle 17).

Die Bereitschaft, die eigene Situation zu reflektieren,scheint

dagegen tendenziell weniger vorhanden. Das wird deutlich an der

geringeren Bedeutung von Weiterbildungsthemen wie "Meine Rolle

und Aufgabe in der Jugendarbeit", "Mich selber besser kennen=

lernen: mein Verhalten, meine Wiinsche, meine Motive und Ziele"

und "Mit anderen uber meine pers5nlichen Fragen und probleme

reden" (Tabelle 34).

Konfliktl6sungsstrategien scheinen vor allem nach au Ben ge=

richtet zu sein: Konflikte mit anderen, im sozialen Umfeld oder

der Gesellschaft werden kritisch wahrgenommen, und es besteht zu=

mindest die einstellungsm88ige Bereitschaft, sich mit ihnen aus=

einanderzusetzen. Dagegen werden die inneren Konflikte der eigenen

Person und Rolle tendenziell weniger zur Sprache gebracht und eher

zuruckgehalten.

Ob und inwieweit die Mitarbeiter bereits uber eine gefestigte

Identit8t verfiigen, verstanden als "eine auf relativer Konstanz

von Einstellungen und Verhaltenszielen beruhende, relativ uber=

dauernde Einheitlichkeit in der Betrachtung seiner selbst oder



- 136 -

anderer" (DREVER/ FROHLICH 1975, S. 158), daruber kann der

verwendete Fragebogen kaum Auskunft geben. Aufgrund theoretischer

Pr missen muB die Voraussetzung einer gefestigten Identit t bei

vielen Mitarbeitern jedoch fraqlich erscheinen: Die meisten von

ihnen sind selbst Jugendliche und befinden sich in ihrer psycho=

sozialen Entwicklung in einer "Zwischenlandsituation" (HETZER

1961), die gerade durch das Suchen nach einem neuen Selbstver=

stdndnis gekennzeichnet ist; Rollenunsicherheit und Statusun=

gewi Bheit sind die dominierenden Verhaltensmerkmale (NICKEL

1975, S. 317 ff.). Die Jugendgruppe nimmt in dieser Situation

sowohl fiir die jugendlichen Teilnehmer als auch fur die Mit=

arbeiter eine Art sozialer Ersatzfunktion fur fragwurdig ge=

wordene andere soziale Beziehungen (z. B. Eltern, alte Freunde

u. a.) wahr und ist deshalb ein wesentlicher Sicherheits- und

Stabilisierungsfaktor (vgl. ebd., S. 427).

Es sind also nicht Rolle und Funktion des Mitarbeiters, die im

Vordergrund stehen, sondern die durch die Jugendarbeit geschaf=

fenen M8glichkeiten des Zusammenseins mit Gleichaltrigen, die

Gemeinschaft, das Akzeptiertwerden und die M8glichkeit selbst=

bestimmter Lernerfahrungen. Diese Merkmale sind fiir den Mit=

arbeiter in gleicher Weise von Bedeutung wie f(ir den jugend=

lichen Teilnehmer. Man sollte daher den Mitarbeiter nicht als

"Macher" mif3verstehen, sondern ihn eher als Jugendlichen mit

gewissen Leitungs- und Organisationsfunktionen betrachten.

(Zitate aus Kommentaren zum Fragebogen: "Ein Mitarbeiter in der

Jugendarbeit ist kein Gott, sondern wohl meist auch Jugendlicher."
" Ich fiihle mich nicht als Mitarbeiter oder Leiter, Chef oder

sonstwie herausragende Person. Ich bin ein gleichberechtigtes

Mitglied einer gleichberechtigten Gruppe."

Positiv zu vermerken sind im Rahmen einer pr ventiven Jugend=

arbeit die Bereitschaft zur Auseinandersetzunq mit Konflikten

wie auch die eher distanzierte Haltunq der Mitarbeiter qeqen=

uber dem Gebrauch von Drogen (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4). Die

Ehrenamtlichen sind sich der gesellschaftlichen Zusammenh nge

des Drogenkonsums bewu Bt (vgl. Kapitel 5.2) ,
die meisten haben

mit den Jugendlichen bereits uber das Thema Drogen gesprochen
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(vgl. Kapitel 5.1).

Andererseits besteht gegenuber Drogenproblemen ein Defizit an

Sachkenntnis und Handlunqskompetenz ( "Um drogengefiihrdeten

Jugendlichen helfen zu k8nnen, muSte ich viel mehr uber das Pro=

blem wissen. "
- Tabelle 27) .

Dennoch wird grundsatzlich bejaht,

da8 Jugendarbeit in der Drogenprdvention wirksam werden kann,

auch wenn konkrete Ansatzm8glichkeiten von den Mitarbeitern

nicht aufgezeigt werden (vgl. ebd.) . Wichtig ist es vor allem,

den Mitarbeitern m6glichst konkrete Tips und Ideen fur die prE=

ventive Jugendarbeit an die Hand zu geben (vgl. Tabelle 33).

Eine besondere Berucksichtigung sollte das Thema Alkohol und

AlkoholmiBbrauch finden, weil hier Probleme offensichtlich

hdufiger auftauchen (vgl. Kapitel 5.1) und auch ein starkes

Interesse daran besteht (vgl. Tabelle 33). Daa die Mitarbeiter

gegenuber Hilfen von au Berhalb durchaus aufgeschlossen sind,

zeigt die Aussage, daB Drogenberatungsstellen Angebote in den

Jugendgruppen machen sollten (vgl. Tabelle 27); zugleich wird

hierin die eigene Hilflosigkeit zum Ausdruck gebracht und Angste,
mit dem Problem nicht fertig zu werden, formuliert. Das Problem=

bewuBtsein seitens der Tr gerorganisationen ist bisher eher ge=

ring, und Konzepte zur Drogenpravention liegen hier so gut wie

nicht vor (vil. Kapitel 8.).

Ansatzpunkte einer pr ventiven Jugendarbeit

Als Ausgangspunkt einer pr ventiven Jugendarbeit k6nnen alle

gemeinschaftsf6rdernden Aktivititen angesehen werden, die den

Jugendlichen Spa B und Freude machen und ihnen das Gefuhl der Ge=

borgenheit vermitteln. Es muB den Jugendlichen gleichzeitig

deutlich werden, daB sie fur sich selbst verantwortlich sind und

sie auch selbst aktiv werden mussen, um ihre Bedurfnisse zu be=

friedigen. Wenn viele Mitarbeiter die Konsumhaltung der Jugend=

lichen beklagen (vgl. Tabelle 11), so gilt andererseits aber auch:

- "willst Du, daB sie aktiv werden statt zu gammeln, dann tue

etwas, was Dir selbst SpaS macht

- willst Du, daB sie offen uber sich reden, dann rede selbst
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offen uber Dich

- willst Du, daB sie lernen Ruckgrat zu beweisen, dann erprobe,

wie stark Dein eigenes Ruckgrat ist" (LANGE/ MULLER/ ORTMANN

1980, S. 22).

Ansatzpunkte fiir die ehrenamtlichen Mitarbeiter, mit den Jugend=

lichen uber Drogen ins Gespr ch zu kommen, ergeben sich uber

andere Themen, die fiir die Zielgruppe der Teilnehmer aktuell und

wichtig sind: dies k6nnen unter anderem sein: Sexualit t, Kon=

flikte mit den Eltern, in der Schule, Beruf und Gesellschaft

(BZgA 1981, S. 12 f.). So lieBen sich z. B. im Rahmen poli=
tischer Themen, fiir die ein bemerkenswert starkes Interesse

besteht (vgl. Tabelle 34 und 14), auch gesellschaftliche Ur=

sachen und Zusammenhange des Drogenproblems zur Sprache bringen.

Oder es w8re m6glich, beim Thema Freizeitgestaltung Formen der

allt glichen und selbstverst ndlichen apersonalen Bediirfnisbe=

friedigung bewuft zu machen. Dabei kann es u. U. besser sein,

die vermuteten Schwierigkeiten und Probleme der Jugendlichen

nicht direkt anzusprechen, da - Schwierigkeiten in Schule und

Betrieb ausgenommen - diese eher zuruckhaltend zum Ausdruck

kommen (vgl. Tabelle 13).

Gesprach End Diskussion, die in der Liste der genannten Akti=

vit ten auf dem ersten platz stehen (vgl. Tabelle 19), haben

in diesem Zusammenhang eine wichtig Funktion. Aber auch das

sinnliche Erleben und das selbst ndige Erarbeiten von Informa=

tionen und Einsichten z. B. mittels Rollenspiel, Theater,

selbstgemachter Bilder oder Videofilme sind wichtig; sie sind fur

die Jugendlichen oft bedeutsamer als nur kognitive Auseinander=

setzung mit ihren Schwierigkeiten und Problemen, Bedurfnissen und

Hoffnungen (BZgA 1981, S. 13) Hier sind - je nach Verbandsgruppe

unterschiedlich - noch deutlich Defizite in der Jugendarbeit zu

verzeichnen (vgl. Tabelle 18, 20 und 24).

Daneben ist es wichtig, den Mitarbeitern Sachkenntnis in Drogen=

fragen zu vermitteln, dabei sollen die Mitarbeiter aber weder als

Experten in Sachen Drogen noch als Laientherapeuten ausgebildet
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werden; denn das wurde ohne Zweifel ihrem Rollenselbstbild und

ihrem Verst ndnis von Jugendarbeit widersprechen. Vielmehr

kommt es darauf an, Orientierungshilfen zu geben und die Mit=

arbeiter in bezug auf das Problemfeld zu sensibilisieren. Weiter=

hin ist es wichtig, wie im ubrigen den Erwartungen der Mitar=

beiter entspricht (vgl. Kapitel 5.3), ihnen zu vermitteln, wo

sie Informationen und Unterstutzung erhalten und wie sie sich

gegenuber Drogengefihrdeten einfiihlsam und hilfreich verhalten

kdnnen. Es sollten zugleich konkrete Mdglichkeiten, aber auch

Grenzen eigenen Handelns aufgezeigt werden.

Es wdre vor allem die Aufgabe pddagogischer Aus- und Weiter=

bildung, die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Umgang mit ver=

schiedenen p dagogischen Methoden vertraut zu machen und Ein=

satzmdglichkeiten aufzuzeigen; leider sind die technischen Vor=

aussetzungen z. B. fur den Einsatz von Video bisher nur teil=

weise gegeben (Tabelle 8). Es wgre den Mitarbeitern bewu Bt zu

machen, daa Drogenprivention nicht erst dann beginnt, wenn Ju=

gendliche durch ihren Drogenkonsum verhaltensauff llig werden,

sondern daB es allgemein darauf ankommt, wie es auch den Ziel=

vorstellungen der Mitarbeiter weitgehend entspricht (vgl. Tabelle

14), die Konfliktfihigkeit, die Handlungskompetenz und die Selb=

st ndigkeit der Jugendlichen zu f6rdern. Dies setzt bei den Mit=

arbeitern das Vorhandensein dieser pers6nlichkeitsmerkmale

voraus. Deshalb muBte in der Aus- und Weiterbildung eine kri=

tische Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in der Jugend=

arbeit, der eigenen pers6nlichkeit, den eigenen Bedurfnissen,

Problemen und Schwierigkeiten stattfinden. Dabei kommt es be=

sonders darauf an, den Mitarbeitern das eigene Konsumverhalten

bewu Bt zu machen (vgl. Kapitel 5.4) und Formen apersonaler Be=

durfnisbefriedigung zu verdeutlichen.

Unterstutzunqsm6glichkeiten pr ventiver Jugendarbeit

Fur den Anbieter medialer Hilfen stellen sich mehrere grund=

s tzliche Probleme, die hier aufgezeigt, aber nicht weiter dis=

kutiert werden k8nnen:
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- Die Auswertung der qualitativen Interviews, Kommentare zum

Fragebogen sowie Ergebnisse des Fragebogens selbst (vgl.

Tabelle 33) zeigen die deutliche Skepsis der Mitarbeiter gegen=

uber den vielfach verbreiteten Broschuren als Instrument pri=

ventiver Arbeit. Sie bezweifeln nicht nur, daB diese Broschuren

von vielen Personen gelesen werden, sondern hegen auch starke

Zweifel gegenuber deren Einstellungs- und Verhaltenwirksamkeit.

Broschuren, die von Fachleuten fiir Jugendliche erstellt werden,

wirken oft als Kunstprodukt - Jugendliche bemerken dies schnell

und fuhlen sich verschaukelt (vgl. GREESE 1982, S. 475 f.).

Andererseits besteht ein starker Optimismus bezuglich der Ein=

satzm6glichkeiten von Film und Video. Dieser positiven Ein=

schitzung gegenuber ist Vorsicht angebracht; denn bisher spielt

die Arbeit mit Medien von Ausnahmen abgesehen eine eher unbe=

deutene Rolle (vgl. Kapitel 4.4).

- Nach Einsch tzung vieler Mitarbeiter k6nnen auf eine breite

Zielgruppe hin angelegte Medien die konkrete Situation und die

konkreten Probleme der Jugendarbeit vor Ort nur schwer wider=

spiegeln und berucksichtigen. Die Gefahr von Allgemeinpl tzen,

die den je einzelnen Mitarbeiter nicht ansprechen k6nnen,

liegt auf der Hand.

Als weitere grundlegende Schwierigkeit fur den Anbieter medi=

aler Hilfen zeigt sich die Verschiedenartiqkeit der Arbeits=

felder in der Jugendarbeit: Nicht nur, daB es sich je nach Ver=

bandsgruppe um eine unterschiedliche Zusammensetzung der Mit=

arbeiterschaft (vgl. Kapitel 3.1), der Zielgruppe (vgl. Kapitel

3.3), der betriebenen Aktivitaten (vgl. Tabelle 18-25) und der

Organisationsstrukturen handelt, sondern auch die Erscheinungs=

formen und Auftretenshdufigkeiten von Drogenproblemen sind sehr

unterschiedlich (vgl. Kapitel 5.1). In fast allen Untersuchungs=

dimensionen treten durchweg signifikante Antwort- und damit

Meinungs- und Einstellungsunterschiede zwischen den Mitarbeitern

der verschiedenen Verbandsgruppen auf, sei es bezuglich der Aus=

und Weiterbildungsinteressen (Tabelle 34), der Vorstellungen

uber Jugendarbeit (Tabelle 14-16), der Auflagen und Konflikte

C Tabelle 9 und 11), dem Ursachenverstdndnis von Drogenge=
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fahrdung (vgl. Kapitel 5.2) oder der Einstellungen zu Drogen

(vgl. Kapitel 5.3). Dementsprechend bestehen unterschiedliche

Bedurfnisse hinsichtlich der Form und der Inhalte von Materi=

alien und Medien (Tabelle 32 und 33).

Das bedeutet: Es hat keinen Sinn, Medien und Materialien unab=

h ngig von den je spezifischen Zielgruppen, die die Mitarbeiter

der einzelnen Verb nde darstellen, zu konzipieren. Es sollte je=

weils versucht werden, die spezifischen Bedingungen der einzelnen

Arbeitsfelder zu berucksichtigen, besonders die jeweiligen

Aktivititen und Inhalte der Jugendarbeit.

Unseres Erachtens sind mindestens drei Formen medialer Hilfen

denkbar:

- Pidagogische Arbeitshilfen (z. B. Gruppenstundenmodelle) und

Materialien (z. B. Spiele), die direkt in der Gruppenarbeit mit

Kindern und Jugendlichen einsetzbar sind.

- Informationsmaterial (z. B. Arbeitshefte, -mappen), das zur

Eigenlekture und zur persdnlichen Weiterbildung des Mitarbeiters

dient.

- Arbeits- und Unterrichtsmaterialien fur Multiplikatoren, die

die ehrenamtlichen Mitarbeiter aus- und weiterbilden: Schulungs-

und Seminarkonzepte, Sachinformationen zur Drogenproblematik,

methodische Konzepte (z. B. Interaktionsspiele, Gesprichs=

methoden, Rollenspiele u. g.) sowie Materialien (z. B. Arbeits=

papiere, Folien, Filme u. a.).

In einem weiteren Schritt muS fur jede der genannten Formen eine

weitere Differenzierung hinsichtlich der Zielqruppen der Mit=

arbeiter getroffen werden. Es gilt z. B. jene Mitarbeiter zu

unterscheiden, die vorwiegend mit Kindern arbeiten, von denen,

die sich vorwiegend an Jugendliche wenden, oder jene, die in

erster Linie mit Gymnasiasten zusammen sind, von denen, die viel

mit Lehrlingen arbeiten. Hier wiren jeweils zielgruppenspezi=

fische Pr ventionsmaterialien zu entwickeln.

Neben diesen direkten Unterstutzungsm6glichkeiten ergeben sich

auch eine Reihe von flankierenden MaBnahmen, die eine pr ventive

Jugendarbeit begleiten k6nnen: Auf der institutionellen Ebene
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ist es wichtig, bei den VerbEnden ein BewuBtsein fur die Be=

deutung des Drogenproblems in der Jugendarbeit zu schaffen und

die Notwendigkeit pr ventiver MaBnahmen deutlich zu machen.

Der Anbieter medialer Hilfen sollte sich dabei der Kooperations=

bereitschaft der Tr ger versichern. Die Verb nde selbst mu Bten

in der Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter die Ausein=

andersetzung mit der Drogenproblematik vorsehen und M6glich=

keiten der praxisbegleitung und Unterstutzung fur Mitarbeiter

schaffen, die in ihrer Arbeit mit Drogenproblemen konfrontiert

werden. Weiterhin ist auf reqionaler und lokaler Ebene eine

st8rkere Vernetzung der Aktivit ten verschiedener sozialer

Institutionen und Personen (-gruppen) mit der Jugendarbeit

ins Au4e zu fassen. Denkbar wdre z. B., daB Drogenberatungs=

stellen Jugendgruppen oder eine Gruppe von Mitarbeitern in die

Beratungsstellen einladen, sie mit ihrer Arbeit vertraut

machen und auf diesem Wege Schwellen- und Kontaktdngste uber=

wunden werden.

SchluBbemerkung

Die zuletzt getroffenen Erw gungen uber M6glichkeiten pr ven=

tiver Jugendarbeit diirfen nicht als Handlungsrezepte miSver=

standen werden. Sie bedurfen der weiteren theoretischen Unter=

mauerung und der Korrektur durch die Praxis.

Zum zweiten ist darauf zu achten, daB der priventive Aspekt

der Jugendarbeit nicht zu sehr in den Vordergrund gestellt wird.

Es gilt zu vermeiden, daB hier eine vorschnelle Vereinnahmung

der Jugendarbeit fur die Bearbeitung sozialer Probleme statt=

findet und die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit hochgesteckten

Pr ventionskonzepten uberfordert warden.
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als Ehrenamtlicher hast Du irgendwie mit Jugendlichen zu tun. Du stellst

etwas; fiir sie oder mit ihnen auf die Beine. Nach unserem Verstandnis machst
Du deshalb Jugendarbeit, sei es in der Gewerkschaft, in der Kirche, im Sport,
im Jugendzentrum,.in der Schule oder in der Jugendpresse.

Wir, Christian & Christian, sind Diplom-Padagogen und haben selbst jahrelang
ehrenamtlich in der Jugendarbeit gearbeitet.

Wir sind der Meinung, die ehrenamtlichen  tarbeiter sind die eigentlichen
"Macher" der Jugendarbeit - auch wenn das oft nicht deutlich wird. Wir denken,
da13 die Leute zu wenig Informationen uber Eure Arbeit haben.

Die "Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung" hat uns angesprochen, ob
wir ihr beim Erstellen von Arbeitsma·tel:ial fur Ehrenamtliche zum Thema

"Jugendarbeit und Drogen" helfen k&men. Deshalb machen wir eine Untersuchung
ii]Del: Jugendarbeit und bitten Dich um Deine Unterstlitzung, indern Du einen Frage-
bogen ausfullst.

Das Drogenproblem ist leider jlmier noch aktuell, vielleicht hast Du das auch
in Deiner Jugendarbeit erfahren. Wir interessieren uns, pie Jugendarbeit in
den verschiedensten Bereichen gemacht wird und wie Du das Problem "Jugendliche
und Drogen" einschatz.t.

Es war gar nicht so leicht, gentigend Mitarbeiter aus allen Bereichen zu fin-

den. Deshalb haben wir "Deinen Verband" gebeten, unseren Brief weiterzuleiten.

Um ein realistisches Bild zu bekartmen, ist jeder einzelne Fragebogen sehr

wichtig. Wir hoffen, das Ausf'illen macht Dir auch ein wenig SpaB und die

Fragen geben Dir einen AnstoB zum Nachdenken uber Deine Arbeit.

Bitte schick den Fragebogen ratg]ichst bald - aber spatestens bis Donnerstag,
den 18. November - im beigefugten Freiumschlag an uns zuriick. Diese Unter-

suchung ist anonym, die Ergebnisse werden nur zu wissenschaftlichen Zwecken

genutzt. S tliche Angaben werden absolut vertraulich behandelt.

Deine Teilnahme an der Untersuchung ist auf jeden Fall freiwillig, es ent-

stehen Dir bei Nichtausfullen keine Nachteile. Wir sind allerdings darauf an-

gewiesen, 1 glichst viele Frageb5gen zu bekommen.

7 c.-an8,'&  4Fd 9:, e_: c 9,-2, 4-
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Fragebogen fur frlitarbeiter

in der Jugendorbeit
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Un Dir das Ausfillien des Fragebogens so leicht wie m glich zu machen,
haben wir bei den meisten Fragen verschiedene Ant:worten vcrgegeben.
Du brauchst keine langen SAitze zu schreiben, scndern meistens mr die
fur Dich zutreffende Antwort herauszusucben.

*#
*3

Da die Fragelijgen mit Carputer allsgewertet weliden, bitten wir Dich,
Deine Anbortzahl in die Spalte rechts neben die jeweilige Aussage
elmzutragen, %©durch Du uns die Auswertung erheblich erleichterst.

4

Viplen Dank!

(%SPIC)Wo hast Du Deinen letzten Sarizerurlaub verbracht?

1 = Deutsalarxi 4 = sonstige Lander

2 = Italien 5 = hab kein Geld

3 - 'st.-ch
fur Urlaub gehabt   

Das Urlaubsland war Italien. 009

1
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IN WELCHEM BEREICH DER JUGENDARBEIT ARBEITEST DU7

1 = evangelische Jugeix3arbeit 5 = Schdlervertretwig

2 = katholische Jugendarbeit 6 = Schlnler- und Jugendpresse

3 = Jugendzentr -initiative 7 = Ge rksdiaftsjugend

4 = Sportverein/-jugend

Falls Du in mehreren Verbanden mitarbeitest, dann gil, den Verband
an, fur den Du am meisten arbeitest. Auch alle anderen Angaben
sollen sich dann m,r auf diesen Verband beziehen.

WIE LANGE BIST DU SCHON MITARBEITER7

WIE ALT SIND DIE MEISTEN JUGENDLICHEN,
MIT DENEN DU ZUSAMMENARBEITEST7

etwa ..... Jahre

e·twa von..... Jahren his .....
Jahren

WIE HOCH IST UNGEFAHR DER ANTEIL VON MADCHEN UND JUNGEN7

Matchen etwa .....

- Jungen e·twa .....

Prozent

Prozent

WIE HOCH IST UNGEFAHR DER ANTEIL VON SCHULERN, AUSZUBILDENDEN USW.7

- Hauptschiller ..... Prozent Studenten
..... Prozent

- Realschaler
..... Prozent - arbeitslose

Jugendliche ..... ProzentGymnasiasten ..... Prozent

- Auszubildende ..... Prozent Berufstatige ..... Prozent

1 -* liut 1'*at * * ·kffi·•-4(*dfl*,
i - 9-
\

.
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JUGENDARBEIT BIETET VIELE MOGLICHKEITEN.
WAS MACHST DU MIT DEN JUGENDLICHEN?

G:tb javeils die Zahl an, die Deiner Anbgrt entspricht

1 = haufig 2 = gelegentlich 3=selten  4= fast nie

- Basteln, Werken, Handarbeiten, Malen usw.

- Gesprache und Diskussian

- Musik, Theater und andere kulturelle Aktivitaten

- Soziale und politische Akticnen (Behinderten-Arbeit,
Dritte-Welt, Frieden usw.)

- technische und organisatorische Artpl t

Westvorbereitung, Disco, Thekendierist usw.)

- Sport
- Arbeit mit Medien (Film, Zeitung, Video usw.)

- Gruppenspipl p

-was sonst?...........................................

....................................................

WIEVIEL ZEIT WENDEST DU DURCHSCHNITTLICH AUF FUR
DIE VORBEREITUNG, DURCHFUHRUNG UND AUSWERTUNG ...7

- van regelmaBigwiederkehrenden Arbeiten
wie Veranstaltungen, Mitarbeitar-
besprechungen usw. etwa

..... Stunden in Manat

- von unregelm Bigen Arbeiten wie
Wochenend- und Ferienfreizeiten,
ilberregionale Treffen usw. etwa ..... Tage im Jahr

Wa *Jauk 34 'te' ivsbe#U//Ifiaa i

A. 14 Jet., e.ji GUaLL  at,

4 = bo ukab &4

3 = JU6, 1*6
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- Drogerr und Drogenvorbeugung

soziale und psychische Entwicklung van Jugendli:chen

Meine Rolle und Aufgabe in der Juger¥3arbeft
- Aughilchmg: Schule, I£hre, Studium

Bestimnt haben wir in unserer Aufzahlung einiges vergessen. Welche anderen
Theiren ergeben sich aus Deiner Tatigkeit bzw. sind Dir ganz persanlich
wichtig?

HAST DU BEREITS AN TAGUNGEN UND SEMINAREN ZUR 1 = ja
AUS- ODER WEITERBILDUNG TEILGENOMMEN?

2 = nein

STELL DIR VOR, DU BIST AUF EINEM WEITERBILDUNGSKURS
UND DORT BESTEHT DIE MOGLICHKEIT, SICH BESTIMMTE
THEMEN AUSZUSUCHEN. WIE FALLT DEINE WAHL AUS?

Gib fur jedes ThiNta die Zahl Aer Skal.a an,

die Dpirier An·t: rt entspricht.

wurde ich witrde ich

auf jeden 1 2 3 4 5 6 7 auf keinen
Fall w len , , Fall wahlen

Die Zahl 1 bedeutet imner, daB Du das Thema auf ieden Fall, wA[hlen

.
wurekst, die Zahl 1, daB Du das Thema auf keinen Fall  lst. Die

Zahl 4 liegt in der Mitte und soll angegeben
 

werden, werin Du we-

der fik noch gegen das Thema bist. Die Zahlen 2 und 3 bzw. 5 und 6

geben Dir die Kglichkeit, Deine Meinung ausmxiriicken, auch R*ann

Du noch nicht ganz entschieden bist, ob Du das Thema w5hlst.

... ALSO, WELCHE THEMEN WURDEST DU WAHLEN7

- Mit aferen uber Ineine perinlichen
Fragen urid Problere reden

- Ideen zur Freizeitgestaltlmg
- Freundschaft, Liete, Sexualitat

- Schpgierigkej:ten in' der Familte

- politische Themn wie Dritte Welt, Frieden,
Okologie, benach+ i.ligte Gruppen usw.

- Mich selber besser kennenlernen: nein Verhalten,
meine WOnsche, meine Motive und Ziele

- Rock- und Pogimisik, Disco

- Arbeitswelt, Arbeitslosigkeit
- Wie gehe ich mit Konflikten in der (kume um7
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3 ES GIBT VERSCHIEDENE VORSTELLUNGEN UBER JUGENDARBEIT.
WIE DENKST DU?

stimne lehne

v6llig zu ,

1 2 3 4 5 6 7
1,6llig ab

- Dllrch die Jugendarbeit sollen die Jugendlichen lernen,
ein strapazierfahiges SelbstbewuBtsein aufzubauen.

- Jugendarbeit ist in erster Linie dazu da, Um Von

Schule und ArbeitsstreB abzuschalten.

Jede JugendgruFpe sollte sich fur Benachteiligte und AuBenseiter in
ihrer jeweiligen Ungebung einsetzen (z. B. alte Menschen, Behinderte,
Auslander).

- Jugendliche dissen lernen, auf eigene Wunsche zu verzinh·ten
uxid sich an eine Gruppe anzipassen.

5 - Jugeiearbeit soll die Juger¥ilichen dazu anregen, sich in affentlichen

i Aktionen fUr die gsung sozialer Problene einzusetzen (z. B. Arteits-

losigkeit, Wohnungsnot, thr ltzerstijriing).
i

I
Jugendarbeit soll stch auch um wichtige Probleme in unserem Stadtteil/
Dorf ]camiprn urd mithelfen, Mi:Astande zu beseitigen.

- Juger,Ap·r+41 t soll die Juger¥911·chen un*prstutzen, sich van

Elternhaus zu l sen und el:gene Wege zu suchen.
/

.

JEDER MITARBEITER VERHALT SICH ANDERS.
WAS TRIFFT FUR DICH ZU?

stirrmt 1
StiI.Frlt

genau J 2?1567 dberha t
nicht

Wenn ich in meinern Verhalten  egenliber den Jugencilichen
unsicher werde, versuche ich, es nicht zu zeigen.

Ich Amihe mich, fik die Jugendlichen ein Vorbild zu sein.

Ich versuche, mich weitgehend so wie die Jugerrilichen zu verhalten.

- Ich arbeite als Ehrenaintlicher, weil ich

gern auf Jugendliche einwirke.
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WIE KOMMT DAS ZUSTANDE, WAS DU IN DER JUGENDARBEIT MACHST?

stimt 1
genau ,

stimmt

6 7 aberhaupt
'

nicht

- Ich fange erst nal an und schaue, was sich so entwickelt.

- Ich halte mich ziemlich raus und laB die Jugendlichen entscheiden.

- Ich Uberlege, welche Interessen die Jugendlichen haben k25nnten.

Ich entscheide und plane in erster Linie aufgrund
meiner Erfahrung und Ziele.

- Ich setze mich mit den Jugendlichen hin und wiz: uberlegen,
was wir machen k nnen.

- Ich crientiere mich weitgehend an den Zielen m iner "Organisation".

D. Wat bousf .uodc &  ,*ju.,gl ar,6*65 jek&rt

HAST DU FUR DEINE ARBEIT ...7

1 = einen eigenen Raum bzw. Platz

2 = einen Raum bzw. Plat:z, den auch andem- Gr·11:r<an benut n

3 = einen standig wechselncipn Rawn bzw. Platz

WELCHE TECHNISCHEN MOGLICHKEITEN STEHEN DIR ZUR VERFUGUNG?

Gib die N,Imern all der Dinge an, die Dir zur Verfiigung stehen.

1 = Diaprojektor 6 = Spiele

2 = Fi]Jtprojektor 7 = Werk- und Bastelmatprial

3 = Schallplattenspieler 8 = Sportgerate
4 = Tonhand, Kassettenrecorder 9 = Musikinstnmlenti

5 = Video

vorhanden (Nurrrer): .

./'

2 3 4 5
/

E



GIBT ES BEI DEINER ARBEIT BESCHRANKUNGEN UND VORSCHRIFTEN DES
TRAGERS (DAS IST Z. B. DER VERBAND, DIE GEMEINDE, DIE SCHUL-
LEITUNG) BEI FOLGENDEN PUNKTEN?

- Progranmgestaltung in der Gruppe

AlkoholgenuB
- Freindschaft und Sexual i tlit unter den Jugendlichen

Erwartungen an das Mitarbeiterverhalten

- Rauchen

0F

Welche Beschr5nkungen lind Vorschriften noch?.......................

JE NACH DEINER PERSONLICHEN SITUATION WIRD ES DIR LEICHTER
ODER SCHWERER FALLEN, DICH IN DER JUGENDARBEIT ZU ENGAGIEREN!
INWIEWEIT TREFFEN DIE FOLGENDEN AUSSAGEN AUF DICH ZU?

\4

- Durch die Jugendarbelt kcmnen meine anderen

Aufgaben zind Pflichten zu kurz.

Manchnal zwpifle ich, ab ich fik die Juger arbeit gppignet hin.

- Maine Freunde firx:len es gut, daB ich Jugendarbeit made.

Die Jugendlichen aberfordern mich von Zeit zu Zeit.

- Durch npin Engagement in Mr Jugendarbeit
nue ich Abstriche in Schule/Beruf machen.

Eigentlich bin ich fur rreine Arbeit nicht genugend ausgebil(let.
- Manc nal wfinsche ich mir bei Heiner Arbeit mehr Unterstutmlng

vum Hauptantlichen bzw. Tr ger.

Le J

strenge 1 2 3 4 5 6 7
keine

Vorschriften I Vorschriften

...............................................................

...............................................................

stinmt
stinmt

1 2 3 4 5 6 7 uberhaupt
genau nicht
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DORT, WO MAN MITEINANDER ARBEITET ODER SEINE FREIZEIT VERBRINGT,
KOMMT ES HIN UND WIEDER ZU KONFLIKTEN. GIBT ES WIEDERKEHRENDE

AUSEINANDERSETZUNGEN UND SCHWIERIGKEITEN ZWISCHEN ...?

den Mitarbeitern und den JugencUichen
Wenn ja, welche?

2 = npin

den Mitari:p_itern zind den Trager Bzw. d<m Hauptamklichen
Wenn ja, welche?

- den Mimheitern untereinander

Wenn ja,  elche?

- den Mi tarbeitern und den Eltern der Jugendlichen

Wenn ja, welche?

\-

C

C

Im

./'

1 = ja

/-
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WIE OFT ERZAHLEN DIR DIE JUGENDLICHEN VON
PROBLEMEN UND SCHWIERIGKEITEN ...?

Schwierigkeiten zuhause

Probleme mit sich selbst

Angst var Arbeitslosigkeit

Prcblerre mit Freund oder Freurxiin

OF

Schwierigkeiten mit Alkchol oder Drogen

Prcbleme der gesellschaftlichen Entwidclung (Rustung, Atoin-

energie, Hunger und Elend in der III. Welt, Rotstiftpolitik 1

Schwierigkpi ten in Schulp CAPr Betrieb

Andere Probleme und Sc ierigkeiten: .

BEI JUGENDLICHEN GIBT ES HEUTE UNTERSCHIEDLICHE MEINUNGEN :OBER
DAS VERHALTNIS VON JUNGEN UND ALTEREN. WAS DENKST DU DARUBER7

- Juger liche und Enacilsene: vwet total verschiedene Welten.

- Die Eltern mischen sich heute dauernd in Sachen ein,
die 'sie nichts angehen.

- Erwachsene k/5nnen sich ihre guten Ratschlage spraren, die

Juger¥31-ichen wissen selber, was far sie gut ist.

- Werm '
s irn Problane bei der AusbilchIng geht, soll·ten die jungen

Leute sich nach der taBinung der Eltern, Lehrer und Ausbilder

richten, well die ja auch mehr Erfahrung haben.

- Jugendliche sollten die gletchen Fretheiten hAh=n wie Erwaci,Cpne.

\C

- Die wenigsten Erwachsenen verstehen die Prcbleme
der heutigen Jugend.

Ich hi n filr Jugendhauser allein fik junge Leute, wo Altere

dberhaupt nichts zu sagen,haben..
- Schitler ud khrlinge sollten sich in der Schule und bet

der Arbeit nichts gefallen lassen und sich wehren.

- Unsere Ge-gell.Raaft tut eiyentlich sehr viel fur dle Agend.

Es ist rkrstandlich, wenn heutzutage Jugendltche aus

dieser Gesellschaft aussteigen.

-I-!

3'

sehr

haufig
1 2 3 4 5 6 7 s  gut
6 , wie nie

.--

................... ......

...... ................................ .....................

stinmt
stimnt

1
genau

2 3 1 5 15 7 uberhaupt
nicht
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WIR WOLLEN DICH JETZT NACH DEINER MEINUNG ZUM THEMA DROGEN FRAGEN.

Wag Drogen sind und was nicht, dariber kann man streiten. Wir verstehen
danmter nicht nur die vam Gesetz verboteren Drogen (Haschisch, LSD,
Kokain, Heroin usw.). Wir zahlen dazu auch MiBbrauch von Nikotin, Alkohol <<•0* und Medikamenten, pki1 es nicht wenige Leute gibt, die davon abhangig
sind.

WIE ERKLARST DU DIR, DASS JUGENDLICHE DROGENABHANGIG WERDEN7

- Viele Jugenaliche schlittern aus Ahnungslosigkeit,
Unlieki rprtheit cder Neugier in die Drogenscene.

- Jugerfl iche grei fen amhalh zu Drogen, weil sie die Uberbetonung
von Orrinung und Besitz in unserer rpc:pll grhaft ablehnen.

Wenn man in der Clique nicht zzim AllBenseiter werden will,
mla man hpim Trinken urd Kiffen mithalten.

- Wenn Juger l iche kpine Zukunft fiir sich sehen, greifen sie zu Drogen.

- Jugendl iche konnen den Strej in Schule und Betrieb
chne Drogen nicht aushalten.

Werbung fur Alkohol zind Tabletten fibrt zu letchtfertigen Konsum.

- Wenn Jugendliche zu Drogen greifen, sollte man immr
auch c,118 Elt· rnhaus anschauen.

- Wer drogenabhangig wird, ist selbst dran schuld.

HAST DU SCHON EINMAL MIT DEN JUGENDLICHEN UBER DAS THEMA DROGEN
GESPROCHEN?

1 = ja 2 = nein

L

L

C4

Wenn ja, hat Dich jenard beraten oder hast Ixl andere
Informationsquellen benutzt?

Wenn ja, wer bzw. welche?

2 = nein

b

sti.Irrat
stimnt

genau ,

1 2 3 1 5 6 7 Oberhaupt
nicht

E

1 = ja Im



< WIR HABEN EINIGE AUSSAGEN ZUM DROGENPROBLEM AUFGESCHRIEBEN .

WAS HALTST DU DAVON?

0F
stirrmt

stinrnt
1 2 3 4 5

genau i
6 7 iBDerhaupt

$

nicht

- Wer Haschisch raucht, wird irgendwann zu hartBren Drogen greifen.
- Wenn Polizei zind Gerichte stkirker durchgreifen wurclen,

haitten wir weniger Problene mit Drogen.

- Wer sich in die Situation von Drogerahhangigen versetzen kann,
wird selbst vorsichtiger mit Drogen umgekjan.

- Sadiliche und korrekte Information fiber die Wirkung
von Drogen verhindert DrogerfiliBbrauch.

- Um drogengefahrdeten Jugendlichen helfen zu korlnen,
muBte ich viel mehr ulier das Prcblan wissen.

- Wer Drgen nimnt, fluchtet vor der Wirklichkeit.

l
- Wer einigermaBen stahil ist, kann nicht ahhangig  ·arden.

- Jugerxlarbeit karin bei der Drogenbej pfung nicht viel Inadlen.

- Ich meine, daB ich durch (len eigenen Urogang mit Drogen
die Jugendlichen beplnflusse.

- Alkoholkonsum ist zienlich ungefabrlich.
- Chne eigene Erfahningen mit Haschisch kann man nicht dari ber reden.

- Drogenberatingsstellen sollten Angebote in Apn Jugendgruppen machen.

SIND IN DEINER ARBEIT SCHON MAL KONKRETE DROGENPROBLEME VORGEKOMMEN?

1 = ja

L Wenn ja, welche?

2 = min

C4 //
./
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STELL DIR VOR, DU BIST AUF EINER FETE

UND ES WIRD FOLGENDES HERUMGEGEBEN ...

6. „Uale-,4€ .4,*ol .,4106:tu a;u* Tuu.u 

WO -HAST DU SCHON EINMAL ETWAS VON DER "BUNDESZENTRALE

FUR GESyNDHEITLICHE AUFKLARUNG" (BZgA) GEHORT?

Gib die Nummern all der Antwarten an, die auf Dich zutreffen.

WELCHE DER FOLGENDEN BROSCHUREN DER BZqA HAST DU SCHON

EINMAL IN DER HAND GEHABT?

\t ./

WAS NIMMST DU7

auf je- 1 2 3
auf kei-

4 5 6 7
den Fall , nen Fall

- Tabletten

- Bier/Wein/Cola Rum

- Haschisch

- Karniwhisky/Weinbrand

- Zigaretten

1 = hisher nichts davon geh5rt 5 = durch Schule, Betrieb

2 = weif3 nicht mehr 6 = durch Gesprache

3 = Bericht in Zeitung/-schrift 7 = Anzeigen

4 = durch Radio, Fersehen 8 = Brosdluren

zutreffende Nummern: ......................

1 = "*.18-Ehen m18 es nicht 4 = "Infoset Drogen"
geben" 5 = "Familienscenen"

2 = "Alkohol"
6 = "15 Sekunden zum

3 = "Alltag. Scenen einer Nachdpnken"

Clique"
7 = kann mich an den Titel

nicht rrehr erinnern

zutreffende Ntrrmern: ....-.................
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WELCHE DER FOLGENDEN ARBEITSHILFEN FUR EHRENAMTLrCHE MITARBEITER
WURDEST DU AUFGRUND DEINER ERFAHRUNG UND SITUATION FUR AM
GEEIGNETSTEN HALTEN?

'1 = Broschure 4 = Kassette/Tonband
2 = Arbeitsheft/-mappe 5 = Film/Video
3 = Diareihe Init Text

WELCHE INHALTE WAREN DIR DABEI WICHTIG?

vellig
sehr 1 2 3 4 5 6 7 un--

wichtig i 1 i 1 1
wiciltig

- Sucht und Profit

Alltagsdroge Alkotiol

- Arten ind Wirkung von Drogen

2€3glichkeiten, von Drogen  gm]karmen (auch Therapie)

- abschreckerxie Darstellung

-

- Drogen und Kriminalitat

Entstehung von Drogengefahrdung

Anzeichen von Drogenkcmsim

Ideen fur die vcrbeugende Jugendarbeit

WELCHE ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN LIEST DU REGELMASSIG?

Gib bitte die Titel an.

- Alternativzeitungen (und SchulerzettlIngen):......................

..........................................................

- Tageszeitung/Wochenzeitung: .............-................

- Jugendzeitschrift:.......... ................

- Illustrierte und Magazine:.......""'.. ........

- Fachzeitschriften:.......... .........

- Verbandszeitungen:.......... ......
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ALTER

GESCHLECHT

1 = weiblich

WOHNST DU ...7

1 = bei Deinen Eltern

cder Verwandten

2 = allein in einer Wohnung
bzw. zur Untermiete

3 = in einem Internat, Wohnheim,

Kolleg

BIST DU ZUR ZEIT ...7

1 = in der Iehre

2 = in cipr Schule

3 = im Studium

WELCHE SCHULE BESUCHST DU ZUR ZEIT

BZW. WELCHEN SCHULABSCHLUSS HAST DU?

1 = Hauptschule

2 = Realschule

2 = mannlich

.. Jahre

4 = in einer Wchngemeinschaft

5 = z,14*Irmen mit F'reund

oder Freundin

6 = zlisar nen mit Ehepartner

7 = sonstiges

4 = berufstatig

5 = arbeitslos

6 = sonstiges

3 = Gyrmasizin/Fachotierschule
4 = scnstiges

WELCHE BERUFSAUSBILDUNG MACHST DU GERADE BZW.
WELCHEN SCHULABSCHLUSS HAST DU?

1 - bislang keine

2-Lehre

3 = Fachschule/hdhere
Fachschule

WO WOHNST DU ?

C4

1 = Dorf ( bis 5.000 Einwohner)

2 = Kleinstadt ( his 20.000 Einwohner)

3 = Mittelstadt ( bis 100.000 Eir hner)

4 = GroBstadt ( i#Ar loo.coo Ei.rl hner )

5 = GroBstadt ( Uber 500.000 Einwohner )

4 = Fachhochschule

5 - Hochschule/Universitat

E

E

E

E

El

4,
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Gruppotistuitde, protokoil Nr.
"1'' Dahnn.. Zeit Von. bi,1.

Zeit (111 hi ) Inhalt Melliode kill'ze Bewerti,111;

Religiose Fragestellungell Rolleqsplel
, Geselischaftspolitische Themen etc,

5
Gruppeugefprticli vic.

10

15

20

25

30

35

40

45 Cl
2
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55
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