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A. Der Bezugsrahmen und die Zielsetzung der

Untersuchung

Die Bundeszentrale flar gesundheitliche Aufklaning (BZgN erhebt seit

1973 in regelmaBigen Abstanden Daten uber die Drogertamnitat von Ju-

gendlichert und jungen Erwachsenen in der Bundesrepublik Deutschland.

Dazu gehoren unter anderem Angaben aber den Konsum uon alkoholisc/·ten

Getranken von Tabak. uon Medikamenten und von illegaten Drogerz

Aus den Ergebnissen der Wiederholungsbefragung lassen sich Trends ab

lesen uber veranderungen der Konsumgewohnheiten und der Drogenaffi-
nitat junger Menschen in der Bundesrepublik. Die langfristigen Entwick-

lungen wie auch die gegenwartigen Problemlagen. fiber die die Befragun-
gen Auskunft geben. dienen als Planungsgrundlage fur die primar- und

sekundarprAventive Gesundheitserziehung.

Die Ansatze der prim5ren wle auch der sekundaren Pravention zielen dar-

auf ab. jungen Menschen Verhattensaltemativen anzubieten. die ihrer Ge-

sundheit bekammlicher sind als der Konsum von alkoholischen Getran-

ken, von Tabak oder Medikamenten und besonders der von Illegalen Dro-

gen. Gestarkt werden sollen die kommunikativen Kompetenzen der Ju-

gendlichen und der jungen Elwachsenen. Die BZgA unterstatzt Program-
me zur Pravention des Midbrauchs von Alkohol. Tabak. Medlicamenten

und illegalen Drogen sowie anderer suchtiger Verhaltensweisen durch Auf-

kkirungskampagnen in den Medien. in der Schule und in allen anderen

Beretchen der Jugendarbeit.

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Befragungen von

1973, 1976. 1979. 1982 und 1986 zusammengestellt.' Der Bericht

• Die Trendangaben sind vom Institut fQr Jugendforschung (WFI vorge-
legt worden, das auch alle Befragungen vorbereitet, durchgefilhrt und

ausgewertet hat. Mitgeteilt werden in diesem Bericht da ber hinaus

Ergebnisse aus der Sekundaranalyse der Befragung von 1986, die Irm-

gard Vogt durchgefohrt hat.
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vermittelt also einen Oberblick liber die langfristige Entwicklung der

Drogenafilnitat junger Menschen in der Bundesrepublik. und er gibt

genauere Auskunft 8ber die Situation im Jahr 1986. Die wichtigsten Fra-

gen zum Konsumverhalten sind in allen Befragungen beibehalten worden.

Allerdings haben stch in den letzten 15 Jahren die Lebensbedingungen
und Einstellungen der jungen Menschen gegenaber Drogen ebenso gean-

dert wie thre Konsumgewohnhetten. Darauf mu te bet der Oberarbeitung
des Fragebogens fur die Untersuchung von 1986 ebenso Racksicht genom-

men werden wie bei allen vorhergehenden Befragungen auch. Einige Fra-

gen waren daher zu verandern und zu differenzieren, andere waren neu

aufzunehmen. Die Kontextveranderungen, um die es sich bet der Oberar-

beitung handelte. lassen aber Trendfeststellungen weiterhin zu. Dazu

kommen Angaben uber die kbens- und Arbettssituation junger Menschen,

die genauer Auskunft geben uber thre Motive betrn Trinken, Rauchen usw.

Der Leser sollte stch ledoch daruber im klaren sein. daB es stch dabei le-

diglich um statistische Zusammenhange handelt, nicht um kausale. guer-

schnittsuntersuchungen, wle die Befragungen von 1973 bis 1986, sind

nicht geeignet, kausale Fragestellungen zu beantworten. Es wird also nicht

mdglich sein, die Ursachen zu benenrlen, die die einen zu Nichtrauchern

werden lassen und die anderen zu Rauchern usw.

Fragebogenuntersuchungen halten tmmer nur Ausschnitte der Lebenswelt

der Befragten fest. Je mehr Daten aus unterschiedlichen Untersuchungen

vorliegen, umso komplexer wird das Bild, das wir uns von der Lebenswelt

junger Menschen machen kannen. Die von den Bundeslandern mit Unter-

statzung des BMJFFG durchgefuhrten Studien zum Drogenkonsum Ju-

gendlicher und junger Erwachsener beleuchten entsprechende Fragestel-

lungen aus elnem anderen Blickwinkel. Da die Erhebungsmethoden und

die Auswertung der Befragungen gew6hnlich voneinander abweichen,

kannen die Ergebnisse der Untersuchungen nicht ohne weiteres miteinan-

der verglichen werden.
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B. Uberblick uber die wichtigsten Ergebnisse

• Weitbild

Die Einstellungen derjungen Leute zum Leben ganz allgemein, zu ihrer

Freizeit und zur Zukunft ist alles in allem genommen posittv. Allerdings
wird die positive Grundhaltung uberschattet von diffusen Angsten
(Kernlcraft, Umweltzerst8rung) und Oberforderungen.

• Konsum psychoaktiver Drogen - Gesamttendenz

Alles in allem genommen ist von einer Stabilisierung der Konsummu-

ster. allenfalls von einem ganz letchten Trend zur Konsumeinschran-

kung auszugehen. Jedenfalls wachst der Anteil der jungen Leute, die

selten oder nie alkoholische GetrAnke konsumieren, die nicht rauchen

und die keine illegalen Drogen ausprobteren wollen. Gletchzeitig kann

man beobachten, da13 der Antell der regelmiABigen Alkoholkonsumenten

und der standigen Raucher sowle deljenigen. die mit illegalen Drogen

experimentieren, seit den 70er Jahren konstant ist. Wie sehr sich der

Trend zur Konsumeinschrankung auf die Dauer durchsetzt. werden die

zukunftigen Befragungen ergeben.

• Alkoholische Getranke

Bier ist unbestritten das bevorzugte Getrank der Jungen Manner. Re-

gelmaBiger Bierkonsum gehart offenbar zu threm Alltag. Exzesse Init

Bier, aber auch mit anderen Alkoholika. sind haung, und sie sto13en

wohl auf wenig Vorbehalte oder Sanktionen.

Die geschlechtsspez(fischen Unterschiede im Umgang Init alkoholischen

Getranken sind ausgepragt. Madchen und junge Frauen trinken und

betrinken stch viel seltener als thre mannlichen Altersgenossen. Es gibt

keine Angletchung der Geschlechter bet den Trinkgewohnheiten.
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Alkohol ist noch immer die Droge der Manner; Tendenzanderungen

sind nicht in Sicht.

• Zigarettenkonsum

Jungen und Madchen rauchen heute etwa gletch haufig, und ste be-

ginnen darnit im Durchschnitt im Alter von 13 bis 14 Jahren. Das Ein-

stiegsalter und die Gewohnung an kontinuterliches Rauchen vartiert

systematisch mit der Schulbildung: Je haher die Schulbildung der Jun-

gen und Madchen. umso spater erfolgt der Einstieg und umso niedriger
ist am Ende der Antell der standigen Raucher.

In der Anfangsphase wird Rauchen mit vielen positiven EinstelIungen

und Erfahrungen assozitert. Dazu gehort auch derWunsch, .das Leben

zu gente.Ben- - und die Zigarette ist gewissermaBen das Symbol fiir die-

sen Wunsch.

Die positiven Assoziationen verlieren stch mit der Gewohnhett, die sich

schnell genug einstellt. Der RauchgenuB wird zur Sucht.

Zwischen 12 und 18 Jahren trinken Rauchertnnen und Raucher signt-

fikant haullger alkoholische Getranke als Nichtraucherinnen und

Nichtraucher. Bet den Madchen verschwindet dieser Unterschied mit

dem Alter vollig. Bet den jungen Mannern findet man auch bet den 19-

25Jithrigen signinkant mehr regelmiABige Biertrinker unter den Rau-

chern als unter den Nichtrauchern. Der enge Zusammenhang zwischen

Alkoholkonsum und Zigarettenkonsum schlagt sich auch nieder in den

Angaben  ber die Anzahl der Rausche, aber die die Befragten berich-

ten: Raucherinnen und Raucher haben signifikant haullger Rausche

als Nichtraucherinnen und Nichtraucher, unabhangig vom Alter.

• Gesundheittiche Beschwerden und Medikamentenkonsum

Madchen und junge Frauen klagen aber mehr gesundheitliche Be-

schwerden als Junge Manner, und sle nehmen zu threr Behandlung
mehr Medikamente ein als Jene.

Diejenigen jungen Leute (Frauen und Manner), die uber einige Be-

schwerden mehr klagen. sind mit threm Leben und threr Freizeit ten-

denziell unzufriedener als thre gesanderen Altersgenossen. Ste betrin-

ken sich auch schon mal eher als diese. Man findet also ein komplexes
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Pattern. das stch zusammensetzt aus einer relativ gro en Anzahl von

gesundhettlichen Beschwerden. einer allgemeinen Unzufriedenheit und

einer Tendenz zum exzessiven Alkoholkonsum.

• Ilegale Drogen

Der Antell der - vorwlegend mannlichen - Jugendlichen. die gelegent-
lich mit illegalen Drogen experimentieren, ist seit den 70er Jahren na-

hezu konstant. Im allgemeinen beschranken stch die Experimente auf

den Konsum von Haschisch oder Marihuana. Nur einige wenige Ju-

gendliche probteren auch andere illegale Drogen aus.

Jedoch ist die Bereitschaft der jungen Leute. illegale Drogen einmal

auszuprobieren, in den letzten 15 Jahren deutllch gesunken. Die met-

sten jungen Leute wollen Init illegalen Drogen ntchts zu tun haben,

auch nlcht versuchsweise.
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C. Die Befragungen und die Antworten

1. Erhebungsmethode und Datenanalyse

Die Befragungen von 1973, 1976,1979. 1982 und 1986 wurden stets als

mondliche Interviews durchgefuhrt. Als Befragungsinstrument diente ein

standardisierter Fragebogen, der jeweils nach aktuellen Interessenschwer-

punkten Qberarbeitet wurde. Dabet wurde dazaut geachtet. daB trotz alter

veranderungen die Antworten auf die Fragen nach dem Konsum von psy-

choaktiven Substanzen (Alkohol, Tabak, Medikamente, illegale Drogen)
auch weiterhin miteinander verglichen werden kdnnen.

Befragt wurden 1973, 1979, 1982 und 1986 1.700 bis 1.800 Jugendltche
und junge Erwachsenezvdschen 12 und 25 Jahren. 1976 wurden lediglich
1.500 14-25jahrige Personen befragt. Gezogen w .·de eine (mehrfach ge-

schichtete) Zufallsstichprobe (CFR-Random-Auswahlverfahren). Die Inter-

views, die von jungen Erwachsenen fanden in der Wohnung der Interview-

ten statt.

Im Mittelpunkt der Erhebungen standen Fragen daruber, wle Jugendliche
und junge Envachsene mit psychoaktiven Substanzen umgehen. Ausf hr-

lich gefragt wurde also nach dem Konsum von

- alkoholachen Getranken

- ZigaretterL
- MedOcamenterL

- illegalen DrogerL



Ober die Erhebung der Konsummuster hinaus sollten aber auch Motive er-

fragt werden. die die einen vom Konsum psychoaktiver Substanzen abhal-

ten und die anderen nicht. Daraber hinaus wurden Fragen nach der Le-

bens- und Arbeitssituation der Jungen Menschen gestellt, um den Zusam-

menhang zwischen diesen Variablen und den Konsummotiven zu aberpru-

fen. Die Fragen nach den Konsummustern sind also in ein brettes Feld

eingebettet, was die Interpretation der Ergebnisse im Endeffekt sehr er-

letchtert. Schlie lich wurden noch die soziodernographlschen Daten Iwie

Alter. Geschlecht. Schulbildung usw.) erhoben. die ebenfalls Aufschluj3 ge-

ben konnen laber die Akzeptanz bestimmter psychoaktiver Substanzen in

spezifischen gesellschaftlichen Gruppen.

Das IJF hat die Daten vor der Auswertung einer soziodemographischen

Strukturgewtchtung unterzogen. Grundauszahlungen und Trendaussagen
erfolgten nach der Strukturgewichtung. Ste beziehen stch also nicht auf

dte Rohdaten. sondern auf gewichtete Daten. Zur Feststellung von Trends

wurden die Stichprobengra.Ben und die Altersvertellung pro Stichprobe
nicht noch einmal gewtchtet und relativiert. Die Trendaussagen beziehen

stch vielmehr auf den Vergletch der Konsummuster in den Erhebungsjah-
ren und in verschiedenen Altersklassen. Die Veranderung von Altersklas-

sen als Folge der demographischen Veranderungen in der Bundesrepulik
mit einem erheblichen Rackgang der Bevalkerung in den jungeren Jahr-

gangen seit den 70er Jahren wurden bet der Datenanalyse also nicht be-

rucksichtigt. Die Trendfeststellungen sind daher nicht mit Kohortenanaly-
sen gletchzusetzen.

Die Sekundaranalyse der Erhebung von 1986  geht von den Rohdaten aus.

Eine Strukturgewichtung der demographischen Vartablen wurde nlcht vor-

genommen. Da auf eine Vervollstandigung der Datensatze verztchtet wur-

de, verandert stch did Gesamtzahl der untersuchten Falle standig. Um den

Leser nicht zu verwirren. werden daher cite Ergebnisse als Prozentangaben

mitgetellt.

• vgl. Vogt 1988.
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2. Die Einschdtzung der gegenwdrtigen Lebenssituation

- Geschiechtsspezifische Gemeinsamkeiten und

Unterschiede

Auf viele Fragen reagieren Madchen und Jungen ganz ahnlich: thre Ant-

worten unterscheiden sich also im Durchschnitt betrachtet oft ntcht son-

derlich voneinander. Die folgenden Ausfuhningen sollen daher einen gro-

ben Oberblick dar€lber geben, wle die Madchen und Jungen thre gegen-

wartige Lebenssituation einschatzen und worin stch die beiden Ge-

schlechter in ihrem Urteil deutlich unterscheiden. Auf die geschlechtsspe-
zifischen Besonderheiten im Umgang mit alkoholischen Getranken. Ziga-

retten. Medikamenten und illegalen Drogen wird in den folgenden Ab-

schnitten noch genauer einzugehen sein.

Die Antworten auf die Befragung von 1986 belegen. daB die Madchen und

Jungen mit threm Leben ganz pauschal genommen eher zufrieden als un-

zufrieden sind. Das gilt auch fur die Frelzeit. Allerdings nimmt die Zufrie-

denheit mit zunehmendem Alter ganz letcht ab. Man mu13 also verrnuten,

da  fur viele der Befragten die Traume. die sie in jungeren Jahren haben.

nicht in Erfullung gehen.

Sieht man einmal vom Fernsehen und RadiohOren als Freizeitbeschafti-

gungen ab. dann nehmenjunge Leute vor allem die Angebote im Sport und

in den unpolitischen Vereinen in threr Freizeit wahr. Politisches Engage-
ment sowohl der Madchen als auch der Jungen ist selten. Mit zunehmen-

dem Alter spielt bet den Jungen der Besuch von Gaststatten eine immer

wichtigere Rolle. Die Madchen bleiben eher zu Hause. machen Handarbet-

ten oder andere Bastelarbetten oder  berlassen sich einfach thI·en Gedan-

ken. Jungen stellen sich also eher aktiver dar, Madchen eher passtver und

kontemplativer.

Allerdings mischen sich diffuse Angste in die positiven Urtelle. Genannt

werden hier Umweltbelastungen und Umweltzerstorungen, Angst vor

Atomlcraftwerken. aber auch ganz einfach Angst vor Einsamkeit. Dagegen
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stehen die positiven Zukunftsvisionen wle ste in folgender Feststellung
zum Ausdruck kommt: .Ich machte Kinder haben und ein glackliches Fa-

milienleben fuhren-.+ Zwei Drittel der befragten Madchen und Jungen

nennen diese Zukunftperspektive. In diesen Zusammenhang gehort es.

da8 flnr die Jungen der Beruf und die Karriere etwas wichtiger sind als fur

die Madchen, wahrend letztere besonderen Wert legen auf gute Bezie-

hungen zu thren Eltern. Die Antworten der befragten jungen Leute sind

also eher traditionell: wahrend die Jungen und jungen Manner eher auf

den Beruf fixiert sind, sind die Madchen und jungen Frauen famillenzen-

triert. Die Antworten der Madchen geben Jedenfalls keine Htnweise darauf.

daB ste den Jungen in Schule und Beruf starke Konkurrenz machen wer-

den.

Ihre Gesundheit. wonach an verschtedenen Stellen im Fragebogen gefragt
wird. schatzen die Jugendlichen und Jungen Envachsenen insgesamt ge-

nommen als ganz gut ein. Zugletch betonen alle, da8 ste.elgentlich ... ge-

sunder leben" sollten. Auch stimmen ste zu. daB es far sie .gerade in der

heutigen Zeit
...

auf eine gesunde Lebensweise- ankommt. Madchen beto-

nen cites mehr als Jungen und die alteren unter thnen noch deutlicher als

die Jungeren. Auf gewisse Ablehnung st t dagegen die Meinung .da ich

jung bin, brauche ich mich um meine Gesundheit nicht zu sorgen: Auf

der verbalen Ebene sind also die Slogans far mehr Gesundheit bereits bet

den Jugendltchen angekommen, und ste haben. wie immer im Gesund-

heitsberetch. die Madchen besser erretcht als die Jungen.

Madchen wie Jungen von 12-25 Jahren sind gletcherma en der Meinung,

dal ihr K6rper thre Sache sel. und so stimmt die Mehrheit eher zu zu der

Behauptung: .Was ich mit meinem Karper mache. ist metne Sache und

geht nur mich etwas an".

+ Wartliche Aus ge aus dem Fragebogen werden in Anfuhrungszetchen
wtedergegeben.
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Eher auf Ablehnung st t dagegen die Metnung: .Ich will mein Leben ge-

nie.Ben, auch wenn es ungesund ist-. Madchen lehnen diese Behauptung
entschiedener ab als Jungen. die offenbar dem LebensgenuB. der auch auf

Kosten der Gesundhett gehen kann. mehr abgewinnen kannen. Es domi-

niert jedoch die Melnung, da5 solcher kbensgenu.6 eher abzulehnen ist.

Wenn es also um die Gesundheit und die gesunde Lebensfuhrung geht.

spiegeln die Antworten der Jugendachen und jungen Erwachsenen die ge-

gewartig hochbewerteten Positionen wider: Gesundhelt ist wichtig. man

kann sozusagen gar nicht genug tun, um ste stch zu erhalten.

Auch sonst haben die Jugendlichen ein eher positiv gefarbtes Weltbild. Fur

die uberwaltigende Mehrzahl von ihnen gilt, daB sie relativ viele Freunde

haben. wenngletch sie noch immer nach welchen suchen und dies, obwohl

sie keine sonderlichen Schwierigketten haben. Freunde zu flnden. Der

Aussage: .Alle hacken auf mir herum- stlmmt kaum jemand zu. Die met-

sten Jugendlichen f hlen stch also ganz gut angenommen, und gerade
deshalb fuhlen ste stch nicht .oft ausgeschlossen-. Madchen haben es

etwas schwerer mit Freundschaften als Jungen, und sie haben wohl auch

weniger Freunde/innen als diese. Dabel meinen sowohl Madchen als auch

Jungen. da  sie beim jeweils anderen Geschlecht ganz gut ankommen.

Freunde uben aber auch oft Dr·uck aus und so kommt es, daj verhaltnis-

ma8ig viele Befragte zustimmen, wenn sle gefragt werden: .Wenn ich unter

Freunden bin. mache ich auch schon mal was mit, was ich sonst nicht tun

wurde-. Die Bereitschaft, etwas mitzumachen, wechselt mit der Situation,

was man daran ablesen kann. da.6 dies eben Zum Tell- zutrifit. Kurz,

Madchen wie Jungen lassen slch gelegentlich zu Handlungen verftahren,

die ste nicht tun wQrden. wenn ste allein waren. Dabel ist der Druck in der

Freundesgruppe bet Jungen gr er als bet Madchen. die stch vor allem mit

zunehmendem Alter dem Gruppenzwang viel letchter entziehen kannen als

jene.
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So oft die Bedeutung der Gesundheit verbal beschworen wird. wenn es um

konkretes Verhalten geht, halten sich die Jugendlichen nicht besonders

strikt an thre eigenen Grundstitze. Man kann das ablesen aus den Ant-

worten zum Konsum von alkoholischen Getranken. Zigaretten und mega-
len Drogen. Darauf soll in den folgenden Abschnitten eingegangen werden.

3. Die wichtigsten Ergebnisse zum Konsum

alkoholischer Getrtinke

Vergletcht man die Angaben der jungen Leute uber thren Konsum von al-

koholischen Getranken uber die Jahre hinweg. dann nimmt die Konsum-

haufigkeit sett Anfang der 70er Jahre ab. In Tabelle 1 sind die Ergebnisse
far Bier. Wein und Schnaps (Whisky. Weinbrand. Korn) bzw. die alkoholi-

schen Mixgetranke (z.B. Cola mit Rum, Cocktalls). nach denen 1986 zum

ersten Mal gefragt worden ist. zusammengestellt worden. Die Daten bezie-

hen sich auf alle Angaben der 14-25jahrigen Befragten zu den Hauflg-
kettskategorien: taglich. mehrmals in der Woche. und: einmal in der Wo-

che. Bet Bier nimmt der wOchentliche Konsum vor allem svischen der Be-

fragung von 1979 und 1982 ab. Bet Wein liegt der Einbruch zwischen

1982 und 1986: hier spiegeln sich vielletcht die Auswirkungen der jung-
sten Weinpanscherskandale in den Konsummustern der jungen Leute wi-

der.

Bet Schnaps sinkt der Konsum fast kontinulerlich. Allerdings zeigt das Er-

gebnis Gber den wachentlichen Konsum alkoholischer Mixgetranke auf,

da8 wohl eher eine Verlagerung stattgefunden hat, weniger ein Trend hin

zur Abstinenz von hochprozentigen Alkohollka. Nimmt man den Konsum

von Schnaps und Mixgetranken zusarnmen, dann hat sich der wachentli-

che Konsum dieser Getranke in den letzten Jahren stabilistert. Der Trend

geht dann eher wieder aufwarts als abwarts.
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Tabelle 1:

Trendangaben der 14 - 25jiihrigen Personen, die mindestens 1mal pro Woche
Bier, Wein und Schnaps bzw. Mixgetriinke konsumieren

1973 - 1986.

Angaben
in %

50

45

40

35

30

25

20
_

15
_

10
_

5_

0

0
48

8808284

Erhebungslahre

Wein

Mix-

getrinke

Schnaps

48
47

Bier

··42··
41

24 24

71 21
20

20 15

16

10

12

9

6

1 1 1 1 1 1 1
72 74 76 7 86



Es ist also Vorsicht geboten bet der Interpretation der Trendangaben: Zwar

sinkt der Konsum bis 1982 durchgAngig ab, aber er stabilistert stch in den

80er Jahren wieder. Schlusselt man die Daten nach Altersgruppen auf,

dann zeigt sich. d  es vor allem die Jugendlichen zwlschen 12 und 17

Jahren sind. die thren Konsum inn Lauf der Jahre reduziert haben. Bet den

18- bis 25jahrigen ist dieser Trend nicht ganz so eindeutig. Allerdings fin-

det man auch bet thnen Tendenzen zur Veranderung von Konsumgewohn-

hetten und von Praferenzen im Umgang mit alkoholischen Getranken.

Wte zu erwarten ist. nirnmt der regelmaBige Konsum alter alkoholischen

Getranke Init dem Alter zu, wobei der Anstieg je nach dem Geschlecht der

Konsumenten systernatisch varitert. Madchen und junge Frauen trinken

weniger regelmaBig Alkoholika als Jungen und junge Manner. Das geht an-

schaulich aus den Tabellen 2 und 3 hervor.

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse aber die Haufigkeit des Konsums von

Bier, Weirl und Schnaps sowle der Mixgetranke der Madchen und jungen
Frauen aufgelistet worden. Wie man sieht, trinken Madchen zwischen 12

und 18 Jahren recht unregelm ig. Alles in allem genommen belegen die

Aussagen, daB sie in der uberwiegenden Zahl der Falle elnlge Male im Mo-

nat alkoholische Getranke konsumieren. Von dlesem Konsurnmuster

weicht nur eine kletne Gruppe ab. Die Madchen in dieser Gruppe trinken

hauflger. oft schon regelmaBig einmal oder mehrmals in der Woche. An er-

ster Stelle steht bet ihnen Bier, gefolgt von Mixgetranken (wie Cola mit

Rum etc.). Dagegen ist der Konsum von Wein eher selten und noch selte-

ner der von Schnaps.
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Tabele 2:

Angaben uber den Konsum alkoholischer Getranke

der Madchen undjungen Frauen

1B fragung 1986, in %)

Bler

Weirl

Schnaps
Mb(getranke

Bier

Wein

Schnaps

Mixgetranke

12-18.jahrge Madchen

tag- mehr ein- mehr- ein-

lich mals mal mals mal

Woche Woche Monat Monat

8 10

5 10

13

5 13

19-25/ah,lgeJunge Frauen

11 14

8 13

13

26

14

23

5

14

9

17

7

19

12

23

10

22

selte-

ner/ SurnIne

nie

67

67

89

61

49

33

81

56

100

100

100

100

100

100

100

100

Bet den 19-25jahrigenjungen Frauen nimmt der wachentliche Konsum al-

koholischer Getranke deutlich zu. Das gilt vor allem fur Bler und Wein: je-

wells rund 1/4 der Befragten gibt an, daB ste einmal oder mehrmals in der

Woche Bier oder Wein trinken. Wentger beliebt sind dagegen Schnaps und

auch die Mixgetranke. Im Unterschted zu Jungen und jungen Mannern

gewahnen sich jedoch die Jungen Frauen nicht an den taglichen Konsum.

und auch tin wkhentlichen Konsum liegen sie weit hinter diesen zuruck.

1 5

1

2
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Tabene 3:

Angaben uber den Konsum alkoholischer Getriinke

der Jungen undjungen Mtinner

(Befragung 1986, in %)

Bier

Wein

Schnaps

Mixgetranke

Bter

Wein

Schnaps

Mixgetranke

12- 18Jahnge Jungen

tag- mehr ein- mehr- ein-

lich mals mal mals mal

Woche Woche Monat Monat

2 19

1

1

4

17

3

3

5

9

8

5

10

19-25jahrigejunge Manner

14

1

1

1

38

7

4

3

22

12

5

7

10

16

15

20

6

19

9

16

4

21

16

17

selte-

ner/

rlie

48

69

82

65

13

44

59

52

Summe

100

100

100

100

100

100

100

100

Bet den Jungen zwischen 12 und 18 Jahren dominiert eindeutig das Bier,

das ihr liebstes Getrank ist. Bereits 38% der 12- 18jahrigen Jungen trinken

regelm ig wochentllch Bier. Bet den anderen Getranken unterscheiden

stch die Jungen in ihren Praferenzen wenig von den Madchen, und wie

diese trinken ste eher selten Wein oder Schnaps. Eine Ausnahme bilden

wiederum die alkoholischen Mixgetranke, die offenbar auch vielen Jungen



zusagen. Allerdings andern stch die Konsumgewohnheiten beider Ge-

schlechter mit dem Alter. und es sind vor allem die jungen Manner, die

zwischen 19 und 25 Jahren erheblich zulegen. Wiederum ist es das Bier.

das die meisten von thnen nun regelmaBig konsumieren. Mit erheblichem

Abstand folgt der Wein, dann die alkoholischen Mixgetranke und schlle.13-

lich der Schnaps.

Besonders kra8 sind die Unterschiede, wenn man nach den Konsequenzen
des Konsums alkoholischer Getranke fragt. also danach. wie oft es den

Jungen Leuten .bisher im Leben passiert listl, dal ste so einen richtlgen
Alkoholrausch hatten-.

In Tabelle 4 sind die Antworten der 12-18jahrigen Madchen und Jungen
sowle der 19-25jahrigen Frauen und Manner zusammengestellt worden.

Madchen und Frauen haben viel seltener Rauscherfahrungen gemacht als

Jungen, und diese Feststellung ist nahezu altersunabhangig.

Tabelle 4:

Zaht der .richtigen- Alkohoirtiusche, Angaben nach

Geschiecht und Alter (in W

Alter Ge- noch 1rnal 2rnal 3mal 4/5 6-10 11 u.

schlecht nle mal mehr

12-18

12-18

19-25

19-25

Frauen

Manner

Frauen

Manner

66

51

39

13

14

12

18

11

7

7

14

13

5

9

10

12

4

7

9

17

3

7

4

13

2

6

5

21

Die Ergebnisse zum Alkoholkonsum belegen eindrucksvoll. daB es eben

keinen Angletchungsproze13 zwischen den Geschlechtern gibt, wenn man

die Trinkgewohnhetten betrachtet. Zwar mag es in den frahen Jugendjah-
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ren gewisse und kurzzeitige Annaherungen beider Geschlechter in bezug
auf die Trinkmenge geben. jedoch differenzieren sich mit zunehmendem

Alter die Trinkgewohnheiten wieder: Junge Frauen werden zu sozial ange-

pa13ten Mittrinkerinnen. die gew8hnlich nicht die Kontrolle uber ihr Ver-

halten verlieren. w hrend junge Manner zu regelmaBigen und oft genug

auch exzessiven Alkoholkonsumenten werden.

Dabel sind stch Madchen wie Jungen. Frauen wie Manner daruber einig,

d48 man .mit Bier. Wein. Schnaps oder anderen alkoholischen Getranken

...
besser in Kontakt mit anderen- kommen kann und -fur die richtige

Stimmung sorgen [kannl, wenn mehrere Leute zusammenkommen-. Fur

Manner und vor allem for die regelmaBigen Konsumenten unter ihnen gilt
dann noch, daf3 man stch mit alkoholischen Getranken .besser entspan-

nen  kann und -Arger besser herunter spulen  kann. Frauen sehen dies

etwas anders und meinen eher, daB Alkohol dann auch nicht weiterhilft.

Insgesamt genommen assoziteren Jungen und Manner mit dem Konsum

alkoholischer Getranke mehr positive Erfahrungen als Madchen und

Frauen. Das stimmt gut uberein mit den verschiedenen Konsummustern

der betden Geschlechter.

4. Die wichtigsten Ergebnisse zum Konsum von

Zigaretten

Fragt man danach, ob die jungen Leute schon einmal geraucht haben. und

wenn ja. ob ste heute Nichtraucher. Gelegenheitsraucher oder standiger
Raucher sind, dann zeigt sich betrn Vergletch der Ergebnisse  ber die Jah-

re hin, daB zwar der Anteil der standigen Raucher seit 1973 nahezu kon-

stant ist, aber der Antell der Gelegenheitsraucher seit Mitte der 70er Jahre

bestandig zuruckgeht und der Antell derlenigen Personen. die noch nie ge-

raucht haben, ebenso stetig ansteigt. In Tabelle 5 sind die Ergebnisse
Obersichtlich zusammengestellt worden.

Dabet verandern sich die Rauchgewohnheiten der jungen Leute systema-

tisch in Abhangigkeit von threm Alter und von ittrer Schulbildung. Anders
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- 18 -

Tabelle 5:
Trendangaben 1973 - 1986 zum Konsum von Zigaretten,

Altersgruppe 14 - 25 Jahre (in %)
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als beim Alkoholkonsum gibt es aber keine systematischen Geschlechts-

unterschiede, d.h. Madchen und Jungen beginnen etwa gletchzeitig mit

dem ersten Ausprobieren von Zigaretten. Ste sind dann lIn Durchschnitt

13 bis 14 Jahre alt. Naturlich gibt es auch schon Fraheinsteiger, aber das

hangt eng mit der Schulbildung der Befragten zusammen. Hauptschaler

oder ehemalige Hauptsch ler fangen vielfach in jangeren Jahren an zu

rauchen als Realschaler bzw. Personen mit Realschulabschlu13 oder Gym-

nasiasten bzw. Abiturienten. In Tabelle 6 sind die Angaben zum Zigaret-

tenrauchen fur die Befragung von 1986 relativiert worden, um den Ver-

gletch zwischen den verschiedenen Bildungsstufen zu erletchtern.

Tabene 6:

Relative Angaben uber die Schulbildung und die

Rauchgewohnheiten der der Frauen und Mtinner,

(B agung 1986, 12-25 Jahre)

Hauptschule
Realschule

Gymn./Abi.

Junge Frauen

Raucher Gelegenh.- Nicht- Nie ge- Summe

Raucher Raucher raucht

36

21

17

14

14

14

17

25

25

33

39

44

100

100

100
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Junge Mdnner

Hauptschule

Realschule

Gymn./Abi.

Raucher Gelegenh.- Nicht- Nie ge- Summe

Raucher Raucher raucht

36

23

19

12

9

11

24

27

30

27

41

40

100

100

100

Mddchen, die rauchen betonen starker als Nicht-Raucherinnen thren

Wunsch danach, .das Let,en zu gente.Ben, auch wenn es ungesund ist:

Und ste handeln auch danach.

Bet den Madchen zwischen 12 und 18 Jahren geht Rauchen zusammen

mit dem Konsum von alkoholischen Getranken aller Art und von Kaffee.

Madchen, die rauchen. trinken schon mal eher als Nicht-Raucherinnen,

und ste betrinken sich auch haufiger als diese. Zudem haben ste mehr

Freunde und Bekannte, die selbst gerne alkoholische Getranke konsumie-

ren und die stch schon mal selbst betrinken.

Zur Einstiegsmotivation kommt noch dazu, daf3 Madchen, die rauchen,

meinen. daf3 ste bei Jungen besser ankommen. Ste glauben auch, daB sie

sich Init einer Zigarette eher entspannen kannen und letchter mit anderen

in Kontakt kommen. Auch meinen ste. da5 sie .unter Freunden
...

schon

mal was mitmachen, was ste sonst nicht tun:

Viele der positiven Anfangseffekte des Rauchens verlieren stch mit der

Gewohnheit, die slch alsbald einstellt. Auch cite positiven Selbsteinschat-

zungen als Raucherin verlieren stch ebenso wie die als angenehm erlebten

EfTekte von Zigaretten (Entspannung etc.). Was bleibt. ist das Geftlhl. daf3

man mit Rauchen (ebenso wie Init Alkohol) Arger los werden kann. Dabel



handelt es stch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um speziftsche Situa-

tionen oder Grunde.  ber die man sich argert, sondern wohl eher um so

etwas wie als .stressig- erlebte Lebenslagen ganz allgemein.

Dabet sind sich die Raucherinnen durchaus bewult, daB ste eigentlich .viel

gesunder leben sollten, Ja, dal es Init threr Gesundheit nicht zum besten

steht. Jedenfalls schatzen die Nicht-Raucherinnen thre Gesundhett ganz

pauschal genoInmen besser ein als die Raucherinnen. Das zeigt stch auch

noch einmal in der Zahl der Beschwerden. uber die ste klagen: Raucherin-

nen berichten uber mehr Beschwerden als Nicht-Raucherinnen. Die Kon-

sequenz davon ist, daB sie auch mehr Medlkamente einnehmen als jene.

Hier bahnt sich ein Teufelskrets an: Rauchen geht zusammen mit einem

erhohten Genu.Bmittelkonsum (vor allem alkoholische Getranke und Kaf-

fee) und mit starkeren Gesundheitsbeeintrachtigungen sowie einem etwas

haheren Medikamentenkonsum. Dabet kann Rauchen selbst Beschwerden

auslasen ebenso wie der Konsum von alkoholischen Getranken. was die

Konsumentinnen dann wiederum als .stress- erleben. Dagegen .helfen-

wtederum Zigaretten und Alkohol
...

Obwohl allen Raucherinnen bewu.Bt ist. da6 Rauchen ihrer Gesundheit

eher schadet als natzt, steht es nicht so aus. als ob dieses Wissen Anlaf3

gabe zu Verhaltensanderungen. Raucherinnen gehen namlich davon aus,

daB sie auch in 5 Jahren noch Raucherinnen sind.

In dieser Selbsteinschatzung treffen sich die Madchen und jungen Frauen

mit den altersgletchen rauchenden Jungen und Mannem die ebenfalls

glauben, daB ste in 5 Jahren noch rauchen werden. Obrigens unterschet-

den stch die positiven Meinungen der mannlichen Raucher nicht sonder-

lich von denjenigen der Frauen. Jedoch berichten die 12-18jahrigen
Raucher Ober noch mehr positive Effekte beirn Rauchen als die Raucherin-

nen. Aber auch sie verlieren sich im Laufe der Jahre. Bestehen bleibt at-

lenfalls ein Zusamrnenhang zwtschen Rauchen. Biertrinken und der Be-

reitschaft. bis zurn Rausch zu trinken.
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In Tabelle 7 sind die wichtigsten dieser Ergebnisse zusammengestellt wor-

den. Demnach unterscheiden stch die Angaben der Raucherinnen und der

Nichtraucherinnen sowte der Raucher und Nichtraucher im CHI2-Test sta-

tistisch signifikant voneinander. Es ist besonders bemerkenswert, da3 -

unabhangig vom Alter - Raucherinnen und Raucher uber mehr Alkohol-

rausche berichten. und daf3 die Ergebnisse zum Medikamentenkonsum bet

den Raucherinnen genau umgekehrt sind im Vergletch mit den Rauchern.

Tabelle 7:

Raucherinnen/Raucher, AlkohoL Zahl der Beschwerden und

Medikamentenkonsum: Signifikante Unterschiede (CHP) zu

Nichtraucherinnen/Nichtrauchern, Befragung 1986

Bier

Wein

Schnaps

Mixgetranke
Alkoholrausch

Zahl Beschwerden

Medikamente

Frauen Manner

12-18 19-25 12-18 19-25

76,6++

20.1++

28.5++

54,8++

115,5++

11.3++

8.3+

2,2

0,3

0,8

5.3

39,2++

7.0+

1,6

++ hochsignillkanter Unterschted (s < 0.000)

+ signifikanter Unterschied (s < 0.00)

130,3++

15,4++

57,0++

56,8++

139.0++

2.0

2,1

15,8++

0,0

2,0

4,2

37.0++

0.8

7,1+
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Aus der Sicht der Nichtraucher sprechen folgende Grunde dafur, das Rau-

chen zu lassen:

- Well es ungesund ist

- Weil es mir nicht schmeckt

- Weil es die k6rperliche Leistungsfahigkeit verringert
- Weil es teuer ist

90 %

62 %

54 %

54 %

Diese Grunde werden seit der Befragung von 1973 in etwa gletcher

Gr enordnung von den Nichtrauchern genannt. wenn sie angeben sollen,

warum ste lieber rliGht rauchen.

Die Raucher argumentieren dagegen ganz irn Sinne der Zigarettenindu-
strie. Ste sagen:

- Well ich gern rauche

- Well es mir schmeckt

- Weil es mich beruhigt
- Well ich auch gern rauche. wenn andere rauchen:

Rauchen steckt an

67 %

66 %

51 %

49 %

Es mu  offen bletben, ob die Zigarettenindustrie fur thre Werbung lediglich
die Slogans aufgenommen hat, die sowieso gangig waren und sind. oder ob

die Befragten in thren Antworten den Erfolg der Zigarettenindustrie wider-

spiegeln. Sicher ist jedenfalls. daf  die Raucher mit der Werbung laberein-

stimmen: Rauchen schmeckt, Rauchen macht Spaf3, Rauchen steckt an.

5. Die wichtigsten Ergebnisse iiber gesundheitliche
Beschwerden und den Medikamentenkonsum

Findet man betrn Rauchen keine geschlechtsspezifischen Ergebnisse, so ist

das bet gesundheitlichen Beschwerden und dem damit in Zusammenhang
stehenden Medikamentenkonsum ganz anders: die Madchen klagen viel
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hauflger £aber Beschwerden als die Jungen, und sie nehmen zur Behand-

lung ihrer Beintrachtigungen auch haufiger Medikamente ein. Tabelle 8

gibt el ·ten Oberblick 8ber die Hauflgkeit. mit der  ber verschiedene Be-

schwerden gel(lagt wird, und zu deren Behandlung man ein Medikament

nimmt.

Tabelle 8:

Beschwerden nach Rangordnung der Haqfigkeit, mit der sie

von den Befragten genannt werden und Angaben iiber
den Medikamentenkonsum, Befragung 1986

Krankheiten

Frauen

Rang %

Madigkeit 1

Kopfschmerzen 2

Erkaltung/Grippe 3

Nervositat/Unruhe 4

Magenschmerzen 5

Kretslaufbeschw. 6

Rackenschmemen 7

Probleme Haut 8

Obelkeit 9

Schwierigk. Schlaf 10

Schwindelgefuhl 11

Allergien 12

Verdauungsbeschw. 13

Kater 14

79

73

72

64

57

51

50

49

48

44

41

26

24

13

% Me.- Rang
konsurn

2

20

7

2

6

8

2

10

3

1

3

4

2

1

1

4

2

3

5

11

7

6

9

8

12

13

14

10

Manner

%

69

58

68

60

42

26

39

40

37

38

24

20

18

31

% Me.-

konsum

2

12

7

2

3

2

1

8

1

1

1

3

1

1
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Wenn auch viel mehr Mildchen als Jungen Ober ver·schiedene Beschwer-

den klagen. so kann doch festgestellt werden. daj3 belde Geschlechter sich

am ehesten aber Mudigkeit, Kopfschmerzen, Nervositat und Erkaltungen

beklagen. Viele junge Leute zwischen 12 und 25 Jahren neigen also dazu,

stch selbst als mude und zerschlagen zu beschreiben, als nervas und un-

ruhig sowle als kopfschmerzgeplagt.

Madchen klagen im Durchschnitt laber 7,5 verschiedene Beschwerden. mit

denen sie im Laufe des letzten Jahres zu tun hatten. Jungen  ber 5,8 Be-

Schwerden. Ein Altersanstieg bet den Beschwerden laBt stch nicht feststel-

len. Auch die Haufigkeit. mit der Medikamente zu deren Behandlung ein-

gesetzt werden. nimmt Init dem Alter kaum zu. Obrigens sind es die jun-

gen Frauen. die dazu tendieren, mehr Medikamente einzunehmen, wah-

rend die Jungen, je alter ste werden und bet gletchbleibendem Stand threr

Beschwerden. eher weniger Mittel einnehmen. Madchen und Jungen. die

viel uber Beschwerden klagen. schatzen ihre Gesundheit wentger gut ein

als diejenigen threr Altersgenossen, die 8ber wenige Beschwerden berich-

ten. Auch sind ste ganz allgemein mit dem Leben und mit Lhrer Freizeit we-

nlger zufrieden als jene. Beschwerden haben und daruber zu klagen geht
also zusammen mit einem allgemeinen GefQhl der Unzufriedenheit und

dem Eindruck, daB die anderen auf einem .herumhacken .

Dazu kommt noch. daB diejenigen Madchen und Jungen. die viele Be-

schwerden haben, sich schon mal eher betrinken bis zum .richtigen
Rausch  als thre gesanderen Altersgenossen und daS sle mehr Freunde

haben, die gerne Alkohol konsumieren und die sich ebenfalls haufiger be-

trinken. Es schalt stch also ein Verhaltenspattern heraus, das stch zu-

sammensetzt aus einer verhaltnismaBig gro en Anzahl von gesundhettli-
chen Beschwerden, einer generellen Unzufriedenheit und einer Tendenz

zum exzessiven Alkoholkonsum.
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6. Die wichtigsten Ergebnisse zum Konsum von

illegalen Drogen

In Tabelle 9 sind die Ergebnisse der Befragungen seit 1973 zum Konsum

von illegalen Drogen der 14-25jahrigen jungen Leute zusammengestellt
worden. Gefragt wurde nach Haschisch, LSD, Kokain. Heroin, Schnuffel-

stoffen und Aufputschmitteln. Wie die Trendangaben belegen, ist der Antell

der jungen Leute. die mit illegalen Drogen schon mal experimentlert ha-

ben, sett 1973 nahezu konstant mit heute 18 %. Allerdings hat die Bereit-

schaft der meisten Jugendlichen, mit illegalen Drogen einmal zu expert-

mentieren, seit den 70er Jahren ganz massiv abgenommen. Die meisten

Jugendltchen sind 1986 ganz stcher. da5 ste.auf keinen Fall ein Rausch-

mittel probieren' werden. wenn man unter Rauschmitteln eben nur die

illegalen Drogen verstehen will.

Tatsachlich nehmen zum Zeitpunkt der Befragung rund 5 % der befragten
Jugendlichen illegale Drogen. Oberwiegend handelt es sich dabet um den

gelegentlichen Konsum von Haschisch; es sind vor allem junge M$inner,

die stch darauf einlassen.

Fur den Einstieg in den Konsum illegaler Drogen ist die peer group beson-

ders wichtig. Jungen, die einmal Haschisch probieren wollen, wenden sich

an diejentgen mannlichen Bekannten und Freunde, von denen ste vermu-

ten, da13 ste tIn Unlgang mit solchen Stoffen erfahren sind. In diesem Krets

findet dann in der Regel auch der erste Konsum statt, bet dem es bei den

allermeisten Jugendlichen dann auch bletbt.

Da die Zahl auch nur der gelegentlichen Konsumenten von illegalen Dro-

gen so alderordentlich klein ist. lassen sich statistische Berechnungen
uber den Zusammenhang zwischen diesen Konsummustern und dem Kon-

sum von alkoholischen Getranken, Zigaretten oder Medikamenten nicht

anstellen. Man kann jedoch festhalten. daB Jugendliche. die illegale Dro-
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Tabelle 8:

Trendangaben 1973-1986 zum Konsum von illegalen Drogen,
Altersgruppe 14 - 25 Jahre (in %)
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gen nehmen. meistens auch rauchen. trinken und je nach Gegebenheit
Medikamente nehmen.

Aus diesen Ergebnissen ist aber nicht der Schli10 zu ziehen. dat3 Jugendli-
che und Junge Erwachsene. die mehr oder wenlger regelmABig alkoholische

Getranke konsurnieren und rauchen, auch mit 111egalen Drogen expert-

mentieren oder dies in nachster kit tun wollen. Alkohol und Zigaretten

geh8ren in unserer Gesellschaft zu den Alltagsdrogen. deren Konsum tole-

riert wird. Jugendliche. die anfangen zu trinken oder zu rauchen und die

dies nicht in offenstchtlich provokativer Abstcht tun, fallen night weiter auf

und erregen wenig Ansto . Gewisse Anderungen in der Beurteilung des

Rauchens andern an diesem generelle Trend vorerst noch wentg. Ma6iger
Alkohol- und Zigarettenkonsum signalisiert also eher Anpassung an die

gesellschaftlichen Verhaltnisse, nicht deren Ablehnung. woffir der Konsum

illegaler Drogen auch heute noch steht.
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