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I. EINLEITUNG

Der hier vorgelegte Berichtsband stellt die Ergebnisse der fUnften Un-

tersuchung zur Entwicklung der Drogensituation (einschlieBl ich des Al -

kohol - und Zigaretten- sowie des Medikamentenkonsums) Jugendl icher dar.

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung hat 1986 zum funften

Male die vorliegende Untersuchung in Auftrag gegeben, um weiterhin Uber

aktuelle Daten zur Drogensituation Jugendlicher zu verfugen, auf deren

Grundlage gezielte MaBnahmen eingeleitet werden kannen.

Der Uberwiegende Teil der 1986 durchgefuhrten Erhebung besteht aus Fra-

gen, die in ihrem Wortlaut mit denen der vorangegangenen Untersuchungen

Ubereinstimmen. Auf diese Weise ist ein Trendvergleich zu den 1973, 1976,

1979 und 1982 gewonnenen Ergebnissen gewahrleistet.

DarUber hinaus wurden 1986 aber auch einige der frUheren Trendfragen ak-

tualisiert und prazisiert, so daB aufgrund dieser Modifikationen nur noch

annaherungsweise Trendvergleiche m5glich sind.

SchlieBlich wurden in die aktuelle Untersuchung auch einige neue Fragen

einbezogen, zu denen Uberhaupt keine Trenddaten dorliegen, die Bezug auf
,

die aktuellen Fragestellungen der BZgA nehmen.

Auf die Modifikationen bzw. die Neuaufnahme der jeweil igen Fragen wird im

Kommentar hingewiesen.

Wahrend Anfang 1973 (Feldzeit mit Nachwochen: Ende Januar bis Anfang

April ) insgesamt 1763 Jugendliche, reprasentativ fur alle 1·2- bis 25jah-

rigen in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin befragt worden

waren, betrug die fur dieselben Gebiete reprasentative Stichprobe 1976
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(Feldzeit: Dezember 1976, Nachwochen bis Januar 1977) 1503 14- bis

25jNhrige. Im Jahre 1979 (Feldzeit: Mitte Juni bis Ende Juli) bestand

die reprasentative Stichprobe aus 1766 Jugendlichen und im Jahre 1982

(Feldzeit: Ende Marz bis Ende Mai 1982) aus.1800 Jugendlichen im Alter

von 12 bis 25 Jahren.

Bei der neuesten Untersuchung wurden ebenfalls wi eder die 12- und 13jah-
--

rigen mit einbezogen. Insgesamt wurden 1800 Jugendliche in der Zeit vom

4. November 1986 bis 24. Januar 1987 befragt (Hauptfeldzeit: November/

Dezember 1986).

Aufgrund der 1976 geanderten Altersbegrenzung wurden auch bei allen Ubri-

gen Untersuchungen die Trenddaten auf Stichproben der Jugendlichen von

14 bis 25 Jahren reduziert.

Als Basis der folgenden Trendanalyse dienten die Vergleichsauswertungen

1973: 1488 Interviews mit 14- bis 25jahri en

(Weglassung 12- und 13jNhriger

1976: 1503 Interviews mit 14- bis 25jahrigen
(Gesamtstichprobe)

1979: 1502 Interviews mit 14- bis 25jdhrigen
(Weglassung 12- und 13jahriger)

1982: 1548 Interviews mit 14- bis 25jahrigen
(Weglassung 12- und 13jahriger)

1986: 1667 Interviews mit 14- bis 25jahri en

(Weglassung 12- und 13jahriger

von

'

l
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Die Kommentierung der Ergebnisse bezieht sich, wie auch bei den fruheren

Ergebnisdarstellungen, auf eine vergleichende Betrachtung im gesamten

Zeitablauf. Diese bezieht sich - sofern im Text oder in den Tabellen nicht

anders angegeben - auf Jugendl iche von 14 - 25 Jahren. Daruber hinaus wur-

den aber auch dort, wo es sinnvoll erschien, die Ergebnisse der 12 - 13

jahrigen berucksichtigt.

In Erganzung zu den Trenddarstellungen wurden in diesem Bericht auch die

Ergebnisdifferenzen zwischen weibl ichen und rn innl ichen Jugendl ichen einer

eingehenden Betrachtung unterzogen.

Im Anhang dieses Berichtsbandes befindet sich noch einmal eine tabellari-

sche GesamtUbersicht der von 1973 bis 1986 erhobenen Trenddaten.

FUr detaill iertere Analysen der 1986 gewonnenen Ergebnisse ist auf den in

sechs Teil en vorgel egten Tabell enband "Wiederhol ungsbefragung 1986 zum

Thema Drogen - Ergebnisse der 12 - 25jahrigen Jugendl ichen -" zu verwei -

sen, der der Kommentierung dieses Berichtsbandes zugrundeliegt. Dieser

Tabellenband enthalt in zahlreichen analytischen AufriBgruppen die Gesamt-

ergebnisse der vierten Wiederholungsbefragung.

Bei den in den Kommentartext eingefUgten Tabellen wie auch bei der tabella-

rischen Trenddaten-Obersicht im Anhang dieses Berichtsbandes und bei den '

im Tabellenband vorgelegten Ergebnissen sind die Prozentzahlen auf gan-

ze Zahlen gerundet. Die Surnrne der Prozentzahlen ergibt infolge der Auf-

und Abrundungen nicht immer .genau 100%.

Absolute Zahlen unter 1/2% sind als 0 dargestellt, ein Strich (-) hingegen

bedeutet, daB keine Nennung erfolgte.
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II. METHODENBESCHREIBUNG

Die Ergebnisse dieser Untersuchung basieren auf der Befragung eines repra-

sentativen Querschnitts der Jugendl ichen in der Bundesrepubl ik. Deutschland

(incl. West-Berlin).

Zur Ermittlung der zu befragenden Zielpersonen wurde, wie auch bei allen

vorangegangenen Vergleichsstudien seit 1973, das eigens fUr die spezifi-

  schen Zwecke der Jugendforschung entwickelte CFR-Random-Auswahl verfahren

angewandt, bei dem nur jugendliche Interviewer zum Einsatz kamen, sodaB in

allen Fallen die erhobenen Ergebnisse miteinander vergleichbar sind.

Die 1800 in die Auswertung einbezogenen Interviews wurden in 240 reprasen-

tativ Uber das Bundesgebiet und West-Berlin gestreuten Sample-Points durch-

gefUhrt. Diese Sample-Points stammen aus einer mehrstufigen Haushaltsstich-

probe: Stimmbezirk, Haushalt, Person. Vor der Auswertung wurde die Haus-

haltsstichprobe in eine Personen-Stichprobe transformiert.

Auswahlgrundlage der Stichprobe waren die Bundestagswahlbezirke.

Pro Auswahlbezirk (Sample-Point) erhielt jeder Interviewer 28 Haushalts-
. 'adressen.

In Haushalten, in denen Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren leben, lis-

tete der·Interviewer die infrage kommenden Zielpersonen dem Alter nach auf.

Mit Hilfe eines "optisch umgesetzten" Schwedenschlussels, der jeder zur

Zielgruppe gehbrenden Person gleiche Chancen einraumt, in die Stichprobe

aufgenommen zu werden, war die zu befragende Person eindeutig bestimmt.

Bei Nichtantreffen dieser Person war ein Befragungstermin zu vereinbaren

und erst nach dessen Scheitern bestand fur den Interviewer die M5glichkeit,
"

I
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eine Ausweichadresse aufzusuchen.

Die Interviews wurden anhand von voll strukturierten Fragebogen durchgefUhrt,

Wortlaut und Reihenfolge der Fragen waren den Interviewern verbindlich

vorgegeben. Zum Einsatz gelangten ca. 280 speziell geschulte jugendliche

Interviewer des IJF-Interviewerstabes.

Die erhobenen Rohdaten wurden, wie bei Erhebungen nach dem Random-Verfah-

ren ublich, einer soziodemographischen Strukturgewichtung unterzogen. (Ei-

ne GegenUberstellung der ungewichteten und gewichteten Strukturdaten be-

findet sich im Tabellenteil ).

Die Fallzahlen der Gesamtstichprobe wurden durch die Gewichtung nicht ver-

andert.

III. DIE STICHPROBE DER UNTERSUCHUNG

Die auf die im vorigen Kapitel beschriebene Weise gewonnene Stichprobe der

1800 befragten Jugendlichen ist - wie ein Vergleich zur amtlichen Statis-

tik belegt - reprasentativ fur die Grundgesamthei,t der 12 - 25jahrigen

Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland. · '

Geschlecht

mhinnlich

weiblich

Altersgruppen
12 - 15 Jahre

18 - 18 Jahre

19 - 22 Jahre

23 - 25 Jahre

Stichprobe der be-

fragten Jugendlichen

%

51

49

18

23

34

24

Amtliche

Statistik

%

51

49

21

22

33

24

Fortsetzung

1

1

1
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Gegenwartiger

Schulbesuch

Hauptschule

Berufsschule

Realschule

Gymnasium

Berufsfach-/

Fachschule

Hochschule/Universitat

Fachhochschule

Besucht keine Schule/

Hochschule mehr

Bundeslander

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-WUrttemberg

Bayern

Berlin

Stichprobe der be-

fragten Jugendlichen
%

10

14

7

12

6

6

45

5

2

13

1

26

8

7

1

16

18

3

Amtl iche

Statistik

%

10

14

7

13

6

6

44

4

2

12

1

28

9

6

2

15

18

2

Fortsetzung

I

/
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Stichprobe der be-

fragten Jugendlichen
%

bis unter 5.000 Einwohner

5.000 bis unter 20.000 Einwohner

20.000 bis unter 100.000 Einwohner

100.000 bis unter 500.000 Einwohner

500.000 und mehr Einwohner

.
17

17

11

16

40

Amtliche

Statistik

%

16

16

12

16

41

Hinsichtlich der Altersstruktur der Jugendlichen ist darauf hinzuweisen,

da B 1986 der Anteil der 12 - 18jahrigen an der Gesamtstichprobe erhebl ich

niedriger ausfallt und der Anteil der 19 - 25jKhrigen dementsprechend gra-

Ber ist, als es bei den vorangegangenen Untersuchungen der Fall war. Auf-

grund des Nachruckens der geburtenschwachen Jahrgange betragt der Anteil

der 12 - 18jahrigen 1986 41,5% (amtliche Statistik: 43%) 1982 umfa Bte er

noch 52,7% (amtliche Statistik: 50,5%). Der Anteil der 19 - 25jahrigen Uber-

wiegt 1986 mit 58,6% (amtliche Statistik: 56,9%), 1982 waren es nur 47,4%

(amtliche Statistik: 49,6 %).
'

Diese Strukturveranderung ist zweifellos nicht ohne EinfluB auf die Unter-

suchungsergebnisse der Gesamtstichprobe, die 1986 von den Nlteren Jahrgangen

starker "gepragt" sind als in den fruheren Trendmessungen.

In der Berichterstattung wird auf diesen Sachverhalt mehrfach hingewiesen.

-7-
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IV. ENTWICKLUNG DER DROGENVERWENDUNG

1. DROGENERFAHRUNG UND DROGENAFFINITAT IM ZEITVERGLEICH

Wahrend bei den Umfragen von 1979 und 1982 auf die Frage

"Haben Sie selbst schon einmal Rauschmittel

genommen?"

eine steigende Tendenz der Drogenerfahrung Jugendl icher zu registrieren

war, zeichnet sich in der Erhebung von 1986 nicht nur eine Unterbrechung,
sondern sogar eine leichte Rucklaufigkeit dieses Trends ab: Gegenuber

  22% im Jahr 1982 und 20% im Jahr 1979 geben jetzt nur noch 18% der Befrag-
ten an, selbst schon einma] ein Rauschmittel genommen zu haben.

Der RUckgang der Drogenerfahrung bei den Jugendl ichen ist 1986 aber noch

starker,als es durch einen Vergleich der Gesamtergebnisse zum Ausdruck

kommt: Entsprechend der seit einigen Jahren veranderten Altersstruktur

bei der bundesdeutschen Jugend (vgl.Kapitel III) enthalt die Stichprobe
der letzten Trendmessung einen erheblich gr5Beren Anteil Jugendlicher von

18 - 25 Jahren als es bei den frUheren Erhebungen'der Fall war - und vor-
,

nehml ich die alteren Jugendl ichen kbnnen eher auf Drogenerfahrungen zu-

zurUckblicken.

In welchem MaBe sich der inzwischen erh5hte Anteil al terer Jugendlicher
auf das Gesamtergebnis auswirkt, wird deutl ich, wenn man die Befragtenbasis
der verschiedenen Altersgruppen von 1982 und 1986 sowie deren Antwort-

verteilungen gegenuberstellt:

'

l
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DROGENERFAHRUNG NACH ALTERSGRUPPEN

l
- Vergleich 1982 und 1986 -

Altersgruppen
Gesamt

14-17 Jahre 18-20 Jahre 21-25 Jahre

1982 Basis: 1.548 Basis: 569 Basis: 387 Basis: 592

Ja 22 % 9% 25 % 32 %

Nein 75 % 88 % 72 % 63 %

1986 Basis: 1.667 Basis: 462 Basis: 447 Basis: 758

Ja 18% 6% · 18 % 27 %

Nein 81 % 94 % 82 % 73 %

'

i
. 1,

Der Altersgruppenvergleich indiziert also eine Reduktion der Drogenerfah-

rung bei allen Altersgruppen. Diese Reduktion schlagt sich auch auf das

Gesamtergebnis nieder, obwohl die drogenerfahrenen haheren Altersgruppen

in der Stichprobe von 1986 (entsprechend der demograph ischen Entwicklung)
starker vertreten sind al s 1982.

Die folgende Tabelle zeigt den Trend der Drogenerfahrungen bei 14-20jdhri-

gen Jugendl ichen seit 1973, als diese Untersuchung zum ersten Mal durchge-

fUhrt wurde.
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Dieser RUckgang in der Drogenerfahrung, der sicherl ich auch mit einer ge-

sunkenen Attraktivitat des Drogenkonsums verbunden ist, deutete sich be-

reits in fruheren Trenduntersuchungen an. Die Frage der Einnahmebereit-
'

schaft von Drogen, die an diejenigen Jugendlichen gerichtet wurde, die

noch keine Rauschmittel genommen hatten, wurde von diesen seit 1973 mehr

und mehr entschieden verneint, von 1982 bis 1986 stieg der Anteil der de-

zidierten Verneinungen sogar sprunghaft von zwei Drittel auf vier FUnftel

der bisher drogenabstinenten Jugendlichen. Und der Anteil der bisher dro-

genabstinenten Jugendlichen, die diese Abstinenz vielleich oder h5chst-

wahrscheinlich einmal aufgeben werden, hat sich von 1982 (10%) bis 1986

(6%) ungef hr halbiert.

I

DROGENERFAHRUNG IM ZEITVERGLEICH

- Jugendliche von 14 - 25 Jahren -

1973 1976 1979 1982 1986

% % % % %

Ja 19 15 20 22 18

Nein 78 84 79 75 81

Keine Angabe 3 1 1 3 0



Die nachstehende Tabelle zeigt den voll standigen Trendverlauf der Antwort-

verteilungen auf die Frage: "Kannen Sie sich vorstellen, daB Sie irgend-

wann einrnal Rauschmittel probieren?"

'

I

I

"

INTERESSE AM DROGENKONSUM BEI BISHER DROGENABSTINENTEN

Bezug: Befragte von 14

nommen haben =

Nein, auf keinen Fall

Wahrscheinlich nicht

Vielleicht einmal

Ja, werde probieren

JUGENDLICHEN

- 25 Jahren, die noch nie Rauschmittel ge-
100 %

1973

%

50

27

20

2

1976

%

58

27

13

2

1979

%

61

25

12

,1

1982

%

66

20

9

1

1986

%

79

15

5

1

Eine auf die Gesamtstichprobe bezogene Umprozentuierung der Antwortvertei-

1 ungen zur Drogenerfahrung und zum Drogen·interesse macht folgendes deut-

lich: Der Anteil der bisherigen und potentiellen Drogenverwender unter

den 14 - 25jahrigen Jugendlichen betrug 1973 36%, war im Zeitraum von

1976 bis 1982 auf 38-40% gesunken und umfaBt gegenwartig nur noch ein

knappes Viertel (22 %).

I

- 11 -
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-Alle Angaben in Prozent-

Selbst schon Rauschmittel

genommen

Werde vielleicht/bestimmt
ein Rauschmittel pro-
bieren

Werde wahrscheinlich kein
Rauschmittel probieren

Werde auf keinen Fall ein
Rauschmittel probieren

Keine Angabe
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ALTERSGRUPPEN-VERGLEICH DER RAUSCHMITTELVERWENDER

Im vorigen Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, daB Drogenerfah-

rungen am haufigsten bei der altesten Befragtengruppe vorliegen, bei den

21 - 25jtihrigen.

Aus der nachfolgenden, nach Altersgruppen differenzierenden TrendUbersicht

wird deutlich, daB der Anteil der Drogenerfahrenen bei den 21 - 25jahrigen

von 1973 bis 1982 kontinuierlich zunahm, von 1982 bis 1986 sich aber erst-

mals (von 32% auf 27%) verringerte.

Bei den jUngeren Altersgruppen war demgegenUber schon seit 1979 kein wei-

terer Anstieg der Drogenerfahrung zu verzeichnen, sie hielt sich vielmehr

von 1979 bis 1982 auf konstantem Niveau (25 % bei den 18 - 20jahrigen und

rund 10 % bei den 14-17jahrigen) und sank dann ebenfalls von 1982 bis 1986.

Die Ubernachste Tabelle, die einen Trendvergleich der altersmaBigen Zusam-

mensetzung der drogenerfahrenen Jugendlichen vermittelt, zeigt, daB 1986

nur noch ein Drittel der Drogenerfahrenen bis zu 20 Jahre alt sind, zwei

Drittel hingegen 21 - 25 Jahre.

Das Mehrheitsverhaltnis der alstesten Befragtengruppe ist damit gegenuber
1982 noch um wei tere zehn Prozentpunkte gestiegen.

Dieses Ergebnis ist auf drei Faktoren zuruckzufuhren:

1. sind bei der altesten Befragtengruppe nach wie vor die

meisten Drogenerfahrenen zu finden, auch wenn deren An-

teil seit 1982 auch bei ihnen zuruckgegangen ist,

- 13 -
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2. haben sich die ohnehin schon niedrigeren Anteile

Drogenerfahrener bei den 14 - 20jahrigen seit 1982

ebenfalls deutlich reduziert und

3. wirkt sich hier auch wieder das soziodemographisch

bedingte Obergewicht der 21 - 25jahrigen gegenuber

der jungeren Jugendlichen aus.

- 14 -
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3. AKTUELLE RAUSCHMITTEL-VERWENDUNG

Obgleich die 21 - 25jahrigen den gr5Bten Anteil drogenerfahrener Jugend-
licher aufweisen, fallt der Anteil der aktuellen Rauschmittelverwender

(d.h. der Befragten, die im Laufe der letzten 12 Monate vor der Befragung
Rauschmittel einnahmen) bei dieser Altersgruppe mit 47% geringer aus als

bei den Drogenerfahrenen von 14 - 20 Jahren, bei denen etwa zwei Drittel

den (im weitesten Sinne) aktuellen Rauschmittelverwendern zuzurechnen sind.

"

1

ZEITLICHE DISTANZ ZUR LETZTEN RAUSCHMITTELEINNAHME

Bezug: Befragte von 14 - 25 Jahren, die schon einmal Rauschmittel

genommen haben = 100 %

14-20- 21-25-
Gesamt jahrige jahrige

% %

weniger als 1 Monat 24 28 22

1 bis unter 3 Monate 10 9 9 /

3 Monate bis unter 1 Jahr 20 27 16

1 bis unter 2 Jahre 18 19 17

2 Jahre und mehr 28 16 36



Diese Differenz zwischen jungeren und alteren Jugendlichen mit Drogener-

fahrung war, wie die folgende Trendtabelle belegt, bereits in den fruheren

Untersuchungen feststellbar, sie ist aber jetzt wieder erheblich deutli cher

als 1983, die Antwortverteilungen der aktuellen Untersuchung entsprechen

 
wieder mehr denen von 1979.

Besonders herauszustellen ist dabei, daB der 1982 registrierte Befund einer

betrachtl ichen Zunahme von drogenerfahrenen Jugendl ichen, die innerhalb des

letzten Monats ein Rauschmittel verwendeten, inzwischen wieder auf den

Stand von 1979 (28%) zurlickgegangen ist. Und bei den Drogenerfahrenen von

21 - 25 Jahren ist diese Gruppe 1986 sogar auf 22 % gesunken.

E

:

- 18 -
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Wenn man - wie in den bisherigen Trendfortschreibungen geschehen - alle

diejenigen drogenerfahrenen Jugendlichen, die im Zeitraum der letzten

12 Monaten ein Rauschmittel zu sich nahmen, den aktuellen Rauschmittel-

verwendern zuschreiben will, so wurde das - umprozentuiert auf die Ge-

samtstichprobe der 14-25jahrigen Jugendlichen - bedeuten, daB jeder zehn-

te Jugendl iche zu den aktuell en Rauschmittel verwendern zu zahlen ware.

Bezogen auf das letzte Vierteljahr waren es nur noch 6 %.

Doch selbst dann, wenn die letzte Drogeneinnahme nur einen Monat oder

noch weniger zuruckliegen sollte, ist es nicht auszuschlieBen, daB es

sich hierbei um ein einmaliges "Probieren" gehandelt haben k5nnte, das

die Annahme einer weiterhin "aktuellen Rauschmittelverwendung" noch nicht

begrUndet.

Erheblich mehr AufschluB uber den aktuellen Drogenkonsum vermittelt eine

andere Fragestellung, die sich auf die gegenwartige Verwendung bestimm-

ter Rauschmittel bezieht.* Hierauf erklarten drei Viertel jener Jugend-

lichen, die zumindest eines der genannten Rauschmittel schon einmal pro-

biert hatten, gegenwartig keines davon mehr zu nehmen, und ein Viertel

bestatigte den weiteren Gebrauch. (Hierbei handelt es sich nahezu aus-

nahmslos um den Gebrauch von Haschisch. Sonstige Rauschmittel wie LSD,

Kokain, Schnuffelstoffe und Weckmittel erreichten mit jeweils nur einer
* '

Nennung weniger als 1 %.)

Diese Frage bezog sich auf den gegenwartigen Konsum von Haschisch/
Marihuana, LSD, Kokain, Heroin, Schnuffelstoffen und Weckmitteln/Speed

i
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Umgerechnet auf alle 14 - 25jKhrigen Jugendlichen liegt der Anteil der

gegenwartigen Rauschmittelverwender diesen Ergebnissen zufolge bei 4 %

(bzw. 5 %, wenn man die Antwrotenthaltungen auf diese Frage mit hinzurech-

net). Dieser Anteil hat sich gegenUber 1982, als er mit 9 % besonders hoch

lag, halbiert, ist jetzt auch niedriger als 1979 (7 %) und entspricht
wieder dem Stand von 1976 (4 %) und 1973 (6 %).

'

GEGENWARTIGE RAUSCHMITTELVERWENDUNG

Bezug: Befragte von 14 - 25 Jahren, die schon einmal

eines der genannten Rauschmittel genommen haben:

299 = 100 %

Haschisch 24

LSD 0

Kokain 0

Heroin

SchnUffelstoffe 0

Weckmittel/"Speed" 0

nichts mehr davon 74

keine Angabe 2

/
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Bei einer qeschlechtsspezif ischen Datenaufschl Usselung der gegenwartigen

Rauschmittel verwender ergibt sich - wie auch bei frUheren Trendmessungen -

ein deutliches Obergewicht der mannlichen Jugendlichen. Wahrend aber von

1976 bis 1982 der weibliche Anteil unter den Drogenverwendern immer gr5Ber

wurde, hat sich dieser Trend bis 1986 nicht weiter fortgesetzt; 1982, als

der weibliche Anteil am hachsten war, betrug die Relation von mannlichen

zu weiblichen Drogenverwendern 61 % zu 39 %, gegenwartig betragt sie

68 % zu 32 %.

'

- 23 -
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4. DIE EINNAHMEHAUFIGKEIT VERSCHIEDENER DROGEN

Wenn sich - wie im vorigen Abschnitt festgestellt - der Anteil der gegen-

wartigen Drogenverwender unter den Jugendlichen gegenuber 1982 erheblich

reduziert hat, so ware angesichts dieser positiven Entwicklung aber auch

nicht auszuschlieBen, daB dieser Ruckgang lediglich auf einer Verringe-

rung der gelegentlichen Rauschmittelverwender beruhen kannte und sich

unter den jetzigen Verwendern dafUr umso mehr intensive Drogenkonsumen-
ten befinden.

Das ist jedoch nicht der Fall. Bei keinem der sieben erwahnten Rauschmit-

tel ist gegenUber 1982 eine Zunahme der Einnahmeh3ufigkeit festzustellen,

bei Haschisch und LSD hat sie sich sogar deutlich reduziert.

Die bereits 1982 gegenuber 1979 festgestellte leicht rucklaufige Tendenz

in der Verwendung und Verwendungshaufigkeit von Schnuffelstoffen und

Weckmitteln hat sich fortgesetzt, ebenfalls zuruckgegangen ist auch -

wie bereits 1982 prognostiziert - die Verwendung von Kokain.

Bei der Betrachtung der nachfolgenden Tabelle ist zu berucksichtigen, daB

es sich hier um sehr geringe Fallzahlen handelt (n = 309), auf denen diese

Prozentwerte beruhen. Dabei handelt es sich Uberwiegend um Befragte, die ,

einmal oder wiederholt Haschisch genommen haben.

- 24 -
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EINNAHMEHAUFIGKEIT EINZELNER DROGEN

Bezug: Befrage von 14 - 25 Jahren, die eines dieser Rauschmittel

schon einmal genommen haben = 100 % (n = 309)

1973 1976 1979 1982 1986
% % % % %

Haschisch, Marihuana

Nein 5 8 12 13 8

Ja, einmal 26 31 23 24 35
Ja, mehrmals 57 53 52 50 49

Ja, regelmaBig 11 6 10 10 7

LSD

Nein 62 70 68 69 88

Ja, einmal 6 13 9 10 5
Ja, mehrmals 19 12 9 10 2
Ja, regelmaBig 2 2 0

Kokain

Nein nicht 89 84 77 88

Ja, einmal 3 2 7 5
Ja, mehrmals

er-
2 2 2 2

Ja, regelmaBig fragt 0

Heroin /

Nein 80 89 86 84 93

Ja, einmal 7 3 1 2 1

Ja, mehrmals 1 1 1 1

Ja,. regel maBi g 1 0

Schnuffelstoffe

Nein 76 85 75 72 86
Ja, einmal 8 4 10 7 4
Ja, mehrmal s 4 4 5 4 4
Ja, regelmaBig 0

Weckmittel, Speed

Nein 50 70 62 65 78
Ja, einmal 14 10 13 11 9
Ja, mehrmals 25 13 13 8 7
Ja, regelmaBig 2 1 1 1 0
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5. SITUATIVE UND MILIEUBEZOGENE ASPEKTE DER DROGENEINNAHME

Vor allem bei Jugendlichen sind Frei zeitaktivitaten und Konsumverhal ten

starkt gruppenorientiert und vom Bekannten- und Freundeskreis beeinfluBt.

Nicht anders verhalt es sich auch bei der Einahme von Rauschmitteln. So

erklarte auch nur eine Minderheit der Drogenerfahrenen, beim ersten Mal

ihrer Rauschmitteleinnahme allein gewesen zu sein. Oberwiegend fand sia

im engeren Freundeskreis statt:

GESELLUNGSFORM BEI DER ERSTEN RAUSCHMITTELEINNAHME

Bezug: Befragte von 14 - 25 Jahren, die das jeweilige Rauschmittel

schon genommen haben; aufgrund der z.T. geringen Fallzahlen

alle Angaben in absoluten Zahlen (Mehrfachnennungen)

Zusammen mit .

n=

281

Partner / Partnerin 24

Freund / Freundin 64

Engerer Freundeskreis 145

GraBerer Freundeskreis 72

Allein 15

Sonstiges 7

n=

21

3

7

11

7

2

n=

22

3

9

13

3

3

0.1
4-

C 4- 0
- :1 4-
co C 4-
< 1 0

E  0

= n=

6 27

9

8

3 11

34

a,
at a..1
U•4•>
0.-

n=

53

15

15

31

5

6

2

m
U
0
.-

1= 0

Mu M
rj
= IJ

n

'

1

1
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Stattgefunden hatte die erste Rauschmitteleinnahme meist in einer uber-

schaubar-privaten Atmosphare, vornehml ich bei den Befragten bzw. deren

Freunden zuhause. Bisweisen geschah dies im Rahmen einer dort stattfin-

denden Fete, Uberwiegend aber ohne diesen auBeren AnlaB:

:

:

ORT DER ERSTEN RAUSCHMITTELEINNAHME

Bezug: Befragte von 14 - 25 Jahren, die das jeweilige Rauschmittel

schon genommen haben; Angaben in absoluten Zahlen (Mehrfach-

nennungen) ih
..I C 4- 0 r-

-C Cn ./- :24- , N
U /0 94- 14

M =0 U+J

5 -J 3 24/2 3 ./

n= n= n= n= n= n=

281 21 22 6 27 53

bei mir / bei Freunden zuhause 146 10 17 3 12 37

auf einer Fete 79 10 6 1 5 21

in einer Discothek, Kneipe, 36 2 52 2 9
Lokal

auf einem Rockfestival o.a. /

22 3 1 3 3
Veranstaltung

auf einer Reise 19 4 1 1

in der Schule 11 2 4 1

am Arbeitsplatz

Sonstiges 28 3 2 2 36



Der Zusammenhang von Gruppen- und Milieueinfl Ussen auf die Rauschmittel-

einnahme Jugendlicher wird auch belegt durch die Ergebnisse zu einer Fra-

ge, die sich auf das Vorkommen von Drogenkonsum im Freundeskreis bezieht.

Aus den hierauf erfolgten Antworten laBt sich ersehen, daB von den be-

fragten Jugendlichen insgesamt z.B. etwa ein Viertel unter ihren Freun-

den auch Haschisch-Verwender kennen oder vermuten, bei den Drogenverwen-
dern selbst aber kennen bzw. vermuten nahezu vier FUnftel Haschischkon-

*
sumenten in ihrem Freundeskreis.

* Als Drogenverwender wurden jene Befragten definiert, die im
Laufe der letzten 2 Jahre selbst Drogen eingenommen haben

- 28 -

ANTEIL DER BEFRAGTEN, IN DEREN FREUNDESKREIS SICH

VERWENDER FOLGENDER RAUSCHMITTEL BEFINDEN:

Angaben in Prozent -

Jugendliche von Jugendliche, die im
Laufe der letzten

14 - 15 Jahren
2 Jahre selbst Dro-

insgesamt gen verwendet haben

Einige (wenige oder
mehrere) Freunde nehmen ... % %

/

Haschisch / Marihuana 27 78

Beruhigungsmittel 25 31

Aufputschmittel 15 30

SchnUffelstoffe 6 9

LSD oder Khnliches 4 23

Kokain 3 17

Narkotika (z.B. Opium, 2 8Polamidon, Kodein)
Heroin 1 7
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Da die in diesem Abschnitt behandelten Fragen 1986 erstmals in die Unter-

suchung mit einbezogen wurden, sind hierzu keine Trendvergleiche mbglich.

Zur Entwicklung der Drogenverwendung unter den 14

zusammenfassend feststellen:

- 25jdhrigen laBt sich

0 Der Trend setzt sich fort, daB Jugendliche immer weniger

Drogenerfahrungen machen und suchen.

Dieser Trend laBt sich auch 1986 anhand der Gesamtergeb-

nisse verfolgen, obwohl in der neuesten Jugendlichen-

Stichprobe aufgrund der demographischen Entwicklung die

alteren Jahrgange (18 - 25 Jahre) gegenuber den junge-

ren zahlenmaBig stark dominieren und gerade die alte-

ren Jugendlichen wesentlich haufiger uber Drogenerfah-

rungen verfugen als die jungeren.

0 Von den 14 - 25jahrigen Jugendlichen insgesamt verfugten

1986 18% Uber Rauschmittelerfahrung.

0 Bezogen auf den aktuellen Gebrauch bestimmter Rauschmit-

tel (Haschisch, LSD, Kokain, Heroin, Schnuffelstoffe,

Weckmittel ) laBt sich feststellen, daB gegenwartig
4-5% der Jugendlichen eines dieser Mittel einnehmen

(dabei handelt es sich vornehml ich um Haschisch)·.

Der Anteil Jugendlicher, die diese Rauschmittel verwen-

den, hat sich von 1982 bis 1986 halbiert.

0 Unter den Rauschmittelerfahrenen und aktuellen Rauschmit-

tel verwendern haben die mannl ichen Jugendl ichen gegenUber

- 29 -
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den weiblichen ein deutliches Obergewicht (Von den

aktuellen Verwendern sind zwei Drittel mannlich).

0 Auch die Haufigkeit der Rauschmitteleinnahme ist in

den letzten Jahren deutlich zurUckgegangen.

0 Der Einstieg in den Drogenkonsum wird weitgehend

durch das Milieu, namentlich die peer-group beein-

fluBt. Zum Beispiel wissen oder vermuten ein Vier-

tel der Jugendlichen insgesamt, daB sich in ihrem

Freundeskreis Haschischkonsumenten befinden, bei

den Drogenverwendern selbst wissen oder vermuten

es vier Funftel.

0 Der EinfluB der peer-group kommt auch darin zum

Ausdruck, daB die erste Rauschmitteleinnahme Uber-

wiegend im engsten Freundeskreis (bei dem Befrag-

ten oder bei Freunden zuhause) stattfand.

/



- 31 -

i

V. DAS IMAGE VERSCHIEDENER DROGEN UND DIE EINSTELLUNG

ZUR DROGENEINNAHME

EINSTELLUNGEN GEGENOBER STAATLICHEN MASSNAHMEN IM DROGENBEREICH

Die grundsatzlichen Einstellungen zum Drogengebrauch lassen sich gut uber

die Einstellungen zur Frage der Legalisierung des Rauschmittelkonsums

ermitteln. Die Einstellungen hierzu wurden seit 1973 durch folgende Frage

erhoben:

"Man kann unterschiedl icher Meinung darUber sein,

inwieweit der Staat die Einnahme von Rauschmitteln

gestatten soll. Welcher dieser Auffassungen wUrden

Sie am ehesten zustimmen? (Listenvorlage)".

Diese Frage wurde aber 1986 noch durch folgende Vorbemerkung prazisiert:

"Wenn bei den fol genden Fragen von Rauschmittel n die Rede ist, sehen wir

einmal von alkoholischen Getranken und Nikotin ab."

Wdhrend von 1973 bis 1982 mit Ausnahme von 1976 etwa jeder zweite Jugend-

liche zu dieser Frage eine eher liberale Position einnahm ("der Staat

hat sich da nicht einzumischen" oder "nur vor sehr gefahrlichen Rausch-

mitteln muB der Staat den Einzelnen schutzen"), werden diese Auffassun-

gen gegenwartig nur noch von einem Drittel der 14 - 25jahrigen geteilt.

Demgegenuber finden nun - ahnlich wie 1976 - jene beiden Statements den

graBten Zuspruch, in denen das staatlich verordnete Verdikt von Rausch-

mitteln befUrwortet wird:

I

1
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"Der Staat sollte alle Rauschmittel verbieten mit Aus-

nahme derjenigen Rauschmittel, die erwiesenermaBen

harmlos sind."

"Die Einnahme von Rauschmitteln muB ausnahmsl os

verboten werden, weil nur so der einzelne und auch

die Gesellschaft als Ganzes geschijtzt werden kann."

32 %

31 %

Die Jugendlichen von 1986 sind gegenUber dem Drogenkonsum offenbar erheb-

lich kritischer und ablehnender eingestellt als 1982 und 1979.

Zwar lieBe sich einwenden, daB die fUr 1986 festgestellte Tendenz ledig-
lich auf die in diesem Jahr vorgenommene Prazisierung der Fragestellung

zuruckzufuhren sei, dem ist jedoch entgegenzuhalten, daB diese neuen Er-

gebnisse mit dem weiter oben festgestellten RUckgang des Drogenkonsums

korrespondieren.

Ein weiteres Indiz dafur, daB 1986 bei den Jugendlichen tatsachlich eine

Tendenz zur Entliberalisierung des Drogenkonsums zu verzeichnen ist, zeigt

sich darin, daB die beiden o.g. Forderungen des Rauschmittelverbots bei

den Jugendl ichen jungeren Alters gegenwartig einen, besonders hohen Zuspruch

finden: Wahrend bei den 21 - 25jahrigen 57 % diesen Forderungen zustimmen,
'

sind es bei den 14 - 17jdhrigen 77 %. (1982 betrugen die Zustimmungen hier-

zu 49 % bei den 21 - 25jahrigen und 57 % bie den 14 - 17jahrigen).

Die folgende Abbildung zeigt die seit 1973 erfolgten Antwortverteilungen
zu den vier vorgegebenen Statements :
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2. GRONDE FOR DIE EINNAHME VON RAUSCHMITTELN

Jene Jugendl ichen, die bereits einmal Rauschmittel eingenommen haben, wur-

den auch 1986 wieder (anhand einer vorgelegten Liste mit verschiedenen

maglichen Grunden) danach gefragt, was sie zu der Rauschmitteleinnahme

veranlaBt hat. Bei einem Vergleich zu den Ergebnissen von 1982 fallt auf,

daB 1986 weitaus weniger der auf der Liste vorgegebenen Begrundungen ge-

nannt wurden als zwei Jahre zuvor.

Besonders starke Ruckgange sind vor allem bei folgenden Begrundungen zu

verzeichnen:

Weil Rauschmittel die Stimmung heben

Weil man dabei leichter den Alltag
vergessen kann

Weil man sich dabei so gut entspannt

1982

%

24

33

Weil man dann leichter in Kontakt
zueinander kommt 18

Weil man neue Ideen bekommt 23

Weil sich dabei Glucksgefuhle einstellen 21

1986

%

14

25

8

16

15

Ruck-

gang

%

- 10

- 8

DemgegenUber nannten etwa 30% der Jugendlichen mit Drogenerfahrung 1986

unter den (nicht vorgegebenen) Erlauterungen zu "sonstigen Grunden" ein

Motiv, das 1982 wesentlich seltener genannt wurde: "Aus Neugierde, wollte

wissen, wie es ist, wollte mal probieren".

1

42 24 - 18

- 8

'

- 7

- 6
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Hierin drUckt sich wieder die bereits weiter oben festgestellte Tendenz

aus, daB Rauschmittel (insbesondere Haschisch, das am starksten verbrei-

tet ist) weniger regelmaBig, sondern eher sporadisch oder nur einmal ein-

genommen werden (vgl. IV.4).

Die folgende Darstellung vermittelt eine Gesamtubersicht der seit 1973

gegebenen Begrundungen fur die Einnahme von Rauschmitteln.

§
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ENTWICKLUNG DER GRONDE FOR DIE EINNAHME

VON RAUSCHMITTELN
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3. GRONDE FOR DIE BEENDIGUNG DER RAUSCHMITTELEINNAHME

Von den drogenerfahrenen Jugendlichen, die einmal Haschisch bzw. Mari-

huana, LSD, Kokain, Heroin, Schnuffelstoffe oder Weckmittel eingenommen

hatten, erklarten 1983 drei Viertel, daB sie keines dieser Rauschmittel

mehr einnehmen wurden (vgl. IV.3.)

Damit ist der Anteil der Drogenerfahrenen, die sich in Bezug auf diese

Drogen als abstinent erklarten, seit 1982 um 17 Prozentpunkte angestie-

gen und hat wieder eine Hahe erreicht, die seit 1973 nur 1976 zu ver-

zeichnen war:

GEGENWARTIGE RAUSCHMITTELVERWENDUNG

Bezug: Befragte, die schon einmal eines der genannten Rausch-

mittel genommen haben = 100 %

Haschisch/Marihuana

LSD

Kokain

Heroin

Schnuffel stoffe

Weckmittel / Speed

Nehme dieses Rauschmittel
nicht mehr

1973

%

26

5

1976

%

23

3

2

1979

%

29

5

1982

%

30

4

1

1986

%

24

0

0

"

/

1 1 1 0

7 3 2 4 0

67 73 63 57 74
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Bei denjenigen Jugendlichen, die diese Rauschmittel nicht mehr nehmen,

gaben zwei Drittel als Begrundung fur die Beendigung der Einnahme an,

daB sie das genannte Mittel nur einmal kennenlernen wollten.

Dieser Grund wurde auch bei allen fruheren Trendmessungen am haufigsten

angegeben, hat aber gegenuber 1982 und 1979 noch deutlich an Gewicht hin-

zugewonnen.und wird jetzt wieder fast so haufig genannt wie 1976. Damit

bestatigt sich hier erneut die im vorigen Abschnitt erwahnte Tendenz,

daB Jugendliche gegenwartig eher aus Neugier ein Rauschmittel probieren,

es einmal kennenlernen m5chten, aber weniger zur mehrfachen oder gar

regelma89gen Einnahme neigen als fruher.

Auf die zunehmende Tendenz zum nur einmaligen Rauschmittelgebrauch ist

sicher auch die (bereits seit 1982 zu verzeichnende) wachsende Zunah-

me derer zuruckzufuhren, die deshalb keine Rauschmittel mehr einnehmen,

weil "Uberhaupt keine Wirkung aufgetreten" ist (20%). Bekanntlich stel -

len sich bei vielen Drogen die angestrebten Wirkungen erst nach wi eder-

holter Einnahme ein.

DaB Drogenkonsum, vor allem wiederholter oder gar standiger Drogenkonsum

bei den Jugendlichen gegenwartig wenig "in" ist, laBt sich auch daran

ablesen, daB zur Drogeneinnahme animierende Einflusse aus dem Bekannten-
/

kreis jetzt wieder deutlich weniger genannt werden (16 %) als 1982 und

1979 (jeweils 25 %).

l
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ENTWICI(LUNG DER GRONDE FOR DIE BEENDI-

GUNG DER RAUSCHMITTEL-EINNAHME
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 111 1973 Basis 194

  1976 Basis 164

&7 1979 Basis 191

1'*1 1982 Basis 190

//9 1986 Basis 221

14-25jahrige. die schon Rauschmittel

genommen haben, jedoch gegenwartig
keine Rauschmittel mehr nehmen.
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4. GRONDE FOR DIE NICHTEINNAHME VON RAUSCHMITTELN

Wie bereits zu Beginn dieser Untersuchung ausgefUhrt wurde, ist die Dro-

generfahrung unter den 14 - 25jahrigen Jugendlichen seit 1982 deutlich

zurUckgegangen und der Anteil derer betrachtl ich gestiegen, die "auf kei-

nen Fall" jemals ein Rauschmittel probieren m5chten (vgl. IV.1).

Die.rJugendl ichen ohne bisherige Drogenerfahrung wurden nun auch nach den

Grunden fur ihre bisherige Rauschmittel-Abstinenz gefragt. Diese Frage
wurde 1986 erstmals "offen" (d.h. ohne Antwortvorgaben) gestellt, ein

direkter Vergleich zu den vorangegangenen Trenduntersuchungen ist hier

also nicht mehr m5glich. Dennoch laBt sich aber feststellen, daB die Sor-

ge vor gesundheitlichen Schaden und die Angst vor einer Sucht nach wie

vor die wichtigsten Ablehnungsmotive sind. Relativ haufig wurde auch

auf die hohen Kosten fur Drogen hingewiesen sowie ein grundsatzliches

Desinteresse an Rauschmitteln geauBert.

Bei diesen BegrUndungen sind keine nennenswerten geschlechts- oder alters-

spezifischen Abweichungen auszumachen.

. '

'
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GRONDE FOR BISHERIGE RAUSCHMITTEL-ABSTINENZ

Bezug: Befragte von 14 - 25 Jahren, die bisher noch keine Rausch-

mittel genommen haben = 100 % (Mehrfachnennungen)

%

Ist gefahrlich, schadlich (allgemein) 14

Man macht sich/sein Leben kaputt (allgemein) 9

Angst vor gesundheitlichen Schaden, ist ungesund,-
giftig u. a. 51

Todesgefahr, will lange leben u. a. 5

Angst .vor bestimmten gesundheitl ichen Nebenwirkungen 2

Angst vor Abhangigkeit, Sucht 47

Angst vor der Wirkung, dem Rausch, der BewuBtseins-
veranderung, seelische Zerstarung 9

Bin daruber aufgeklart, kenne die Folgen 9

Angst vor Eltern, Verbot der Eltern, Erziehung 2

RUcksicht auf Familie, Partner 1

Rucksicht auf Freunde, ist bei uns nicht Ublich 4

Angst vor Problemen am Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-
verlust 2

Angst vor sozialen Folgen, gesellschaftliche Isolie-

rung (allgemein) 5

Ist verboten (allgemein) 6

Illegalitat, Strafbarkeit, macht kriminell , 5
/

Lehne Rausch/Wirklichkeitsflucht ab 4

GrUnde der Vernunft, des Willens, der Selbst-

beherrschung 5

Man hat nichts davon, es bringt nichts 9

Interessiert mich nicht, kein Verlangen, brauche
ich nicht 26

Ist Bl5dsinn, Quatsch, sinnlos, bin total dagegen 10

Schmeckt mir nicht 1

Ist mir zu teuer/Geldmangel 28

Wurde noch nicht damit konfrontiert 3

Keine M5glichkeit, keine Gelegenheit, keine Kontakte 10

Sonstige GrUnde 3
WeiB nicht 0
Keine Angaben 1
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5. BEKANNTHEIT VON DROGENBEZEICHNUNGEN

Der Uberwiegenden Mehrheit der 14 - 25jahrigen sind die gangigen Rausch-

mittel bekannt. Bei den meisten Rauschmitteln ist der Bekanntheitsgrad

in den letzten Jahren auch noch weiter gestiegen.

Zuruckgegangen ist die Bekanntheit seit 1982 lediglich bei Captagon (von

22% auf 17%) sowie bei Mandrax (von 20% auf 10%).

BEKANNTHEIT DER DROGENBEZEICHNUNGEN

Valium

Alkohol

Opium

Marihuana

Nikotin

Captagon

Heroin

Rotundin

Haschisch

LSD

Barbiturate

Coffein

Kokain

Mandrax

1973

%

- n.e.

96

92

- n.e.

31

93

7

n.e.

97

23

92

n.e.

n.e.

1976

%

90

82

21

92

5

97

90

22

91

80

11

1979

%

2 65

99

86

84

97

23

93

7

96

88

32

92

82

15

1982

%

72

98

83

83

96

22

90

5

91

83

31

87

82

20

1986

%

71

100

89

87

99

17

98

5

98

92

32

98

95

10

/

45 6

/

1
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ENTWICKLUNG DER BEKANNTHEIT DER DROGENBEZEICHRUNGEN IN DEN EINZELNEN
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Wenn einerseits festzustellen ist, daB die Kenntnis verschiedener Drogen

bei den Jugendlichen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat,

andererseits aber eine Abnahme der Verwendung und der Verwendungshaufig-

keiten von Drogen zu verzeichnen ist, so laBt sich daraus schluBfolgern,

daB der RUckgang des Drogenkonsums Jugendlicher auch auf die.in den letz-

ten Jahren erfolgten Informations- und Aufkldrungsaktivitaten zur Drogen-

problematik zuruckzufuhren ist.

Unter diesem Aspekt ist es von hoher Bedeutung, daB gegenuber 1982 auch

bei den jUngeren Befragten (14 bis 17 Jahre) die Kenntnis "harter" Dro-

gen wie LSD, Opium und Heroin zugenommen hat.

'
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EINSTELLUNG GEGENOBER EINZELNEN DROGEN
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Die Zahl derjenigen Jugendlichen, die die Einnahme verschiedener Rausch-

mittel befurworten ("...kdnnte man vielleicht mal versuchen..."), hatte

sich bereits seit 1973 teils starker, teils weniger stark verringert.

Im Vergleich zu 1982 ist aber auch hier wieder festzustellen, daB die

Attraktivitat der Rauschmitteleinnahme bei den Jugendlichen in den letz-

ten Jahren betrachtlich gesunken ist.

Wenn man einmal von den legalen "Alltagsdrogen" wie Alkohol und Nikotin

absieht, so gilt das vor allem fUr jene Rauschmittel, die bei den Jugend-
lichen noch die relativ hdchste Akzeptanz finden:

Die Rauschmittel haben seit 1982 bei den Jugendlichen nicht nur stark an

Attraktivitat eingebuBt, sie werden von ihnen gegenwartig auch in erheb-

lich gr5Berem MaBe entschieden abgelehnt. Bei Haschisch, Marihuana, Va-

lium, LSD und Kokain haben die Ablehnungen ("...sollte man auf keinen

Fall nehmen...") von 1982 bis 1986 sogar um mehr als zehn Prozentpunkte

zugenommen!

6.

AM STARKSTEN AKZEPTIERTE RAUSCHMITTEL

1982 1986 RUckgang
% % %

Haschisch 27 19 -8

Marihuana 17 14 -3

Valium 20 11 -9
/



Die nachfolgende Darstellung bietet eine vollstandige Obersicht der seit

1973 zu den einzelnen Rauschmitteln erhobenen Akzeptanzen (".. .kBnnte man

vielleicht mal versuchen...") und Ablehnungen ("...sollte man auf keinen
,

Fall nehmen...").

:

50

DIE ABLEHNUNG VON RAUSCHMITTELN

1982 1986 Zunahme

% % %

Valium 58 75 + 17

Opium 83 90 +7

Marihuana 68 79 + 11

Captagon 54 60 +6

Heroin 89 97 +8

"
Rotundin 49 56 +7

Haschisch 60 78 + 18

LSD 80 92 + 12

Barbiturate 55 64 +9

Kokain 76 90 + 14

Mandrax 54 59 +5
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DIE EINSTELLUNG GEGENOBER EINZELNEN DROGEN

Vergleich der Reprasentativumfrage 14-25jahriger
1973 - 1976 - 1979 - 1982 - 1986

- Alle Angaben in % -
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Zur Einstellung gegenUber der Drogeneinnahme und dem Image verschie-

dener Drogen laBt sich zusammenfassen:

- 53

0 Wahrend bis zu Anfang der. 80er Jahre jeder zweite Jugend-

liche zur Frage des Rauschmittelverbots eine eher permis-
siv-liberale Grundhaltung einnahm, teilt gegenwartig nur

noch jeder dritte Jugendliche eine solche Auffassung.

Vor allem die jungeren Jugendlichen pladieren fur ein Verbot

der Rauschmitteleinnahme (14-17jahrige: 77%).

0 Von den Jugendlichen, die einmal Rauschmittel wie Haschisch,

LSD, Heroin, Kokain, SchnUffelstoffe oder Weckmittel einge-
nommen hatten, nehmen drei Viertel diese Rauschmittel nicht

mehr. Von diesen wiederum erklarte die uberwiegende Mehrheit

(zwei Drittel) ihre jetzige Enthaltsamkeit damit, daB man

das Mittel ohnehin nur einmal kennenlernen wollte.

Wenn Jugendliche heutzutage Rauschmittel einnehmen, so ge-

schieht dies eher als frUher aus dem Motiv der Neugier und

mit dem Vorsatz, dieses Mittel nur einmal bzw. nur selten

zu verwenden.

/

0 Bei den Jugendlichen, die bisher keine Rauschmittel einge-
nommen haben, wurde diese Abstinenz - wie schon in frUheren

Untersuchungen - haupts chlich mit der Angst vor gesundheit-

lichen Schaden und suchtiger Abhangigkeit begrundet.



/

"

/

'

:

:
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0 Auf die Frage, ob man dieses oder jenes (konkret benannte)

Rauschmittel vielleicht einmal probieren k5nnte, ergaben sich

bereits seit 1973 zu den einzelnen Rauschmitteln immer weni-

ger Befurwortungen, ihre Anzahl ist von 1982 bis 1986 nochmals

- und diesmal sehr betrachtlich - gesunken.

Am ehesten akzeptiert wird gegenwartig noch die Einnahme von

Haschisch (19%), Marihuana (14%) und Valium (11%).

0 Die meisten gelaufigen Rauschmittel sind den Jugendlichen be-

kannt, und diese Bekanntheit hatte seit 1982 weiter zugenom-

men. (Etwas weniger bekannt als 1982 waren 1986 nur Captagon
und Mandrax).

Die Zunahme der Bekanntheit der meisten Drogen und der gleich-

zeitige Ruckgang ihrer Attraktivitat, ihrer Verwendung und

ihrer Verwendungshaufigkeit sind sicher nicht ohne Zusammen-

hang, sondern wahrscheinlich auf erfolgreiche Aufklarungsak-

tivitaten zur Drogenproblematik zuruckzufuhren.

- 54 -
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VI. ENTWICKLUNG DES ALKOHOLKONSUMS

1. TRINKHAUFIGKEIT IM ZEITVERGLEICH

Bereits 1982 wurde bei den Jugendlichen gegenuber 1979 eine RUcklaufig-

keit des Alkoholkonsums festgestellt.

  Dieser Trend hat sich von 1982 bis 1986 offensichtlich weiterhin fortge-

setzt.

Es ist zwar nicht vbllig auszuschlieBen, daB die Verringerung der Trink-

haufigkeit, die 1986 insbesondere bei den sogenannten "harten" Alkoholika

(Schnaps, Cognac, Whisky u.a.) und bei Wein zu verzeichnen ist, durch den

Konsum der wieder in Mode gekommenen Cocktails (o.a. alkoholischer Mixge-

tranke) kompensiert wird, demgegenuber ware aber einzuwenden, daB bei samt-

lichen alkoholischen Getranken schon seit 1973 der Anteil jener Jugend-
licher kontinuierlich zunahm, die diese Getranke Uberhaupt nicht oder nur

selten trinken.

Die folgende Abbildung bietet eine Obersicht der Trinkhaufigkeit alkoholi-

scher Getranke seit 1973, wobei auch Vergleichsdaten zu Limonaden- bzw.

Colagetranken erhoben wurden (bis 1976 stattdess'en: Fruchtsafte).
/

I

Cocktails wurden aufgrund ihrer neueren Verbreitung erstmals 1986 in die

Untersuchung mit einbezogen.

Ab 1982 wurde im Unterschied zu den vorangegangenen Untersuchungen auch

nach dem taglichen Konsum der jeweiligen Getranke gefragt. Bei einem

trendbezogenen Datenvergleich mit frUheren Ergebnissen sind die beiden

Kategorien "taglich" und "mehrmals in der Woche" also zusammenfassend zu

betrachten.
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2. DIE TRINKHAUFIGKEIT IN DEN EINZELNEN ALTERSGRUPPEN

Auch bei der im vorigen Abschnitt getroffenen Feststellung, daB die

Trinkhaufigkeit von alkoholischen Getranken bei den Jugendlichen schon

seit langerem rucklaufig ist, ist hier wieder darauf hinzuweisen, daB

diese Entwicklung auch 1986 anhand der Gesamtergebnisse registrierbar

ist, obwohl die Jugendlichen-Stichprobe. aufgrund der demographischen
Strukturveranderung nun einen erheblich graBeren Anteil alterer Jugend-

licher enthalt. Eben diese alteren Jahrgange (Jugendliche ab 18 Jahren)

sind aber auch irnmer schon die intensiveren Konsumenten alkoholischer

Getranke gewesen.

Es gilt also auch hier, was weiter oben bereits im Zusammenhang mit dem

gleichfalls registrierten Ruckgang bei der Drogenerfahrung ausgefuhrt
wurde: Der Ruckgang der Trinkhaufigkeit ist noch starker, als es die Ge-

samtergebnisse von 1986 unmittelbar erkennen lassen.

Bei einer Datenaufgliederung nach Altersgruppen wird das besonders bei

Wein und starken alkoholischen Getranken deutlich, hier hat sich die

Trinkhaufigkeit bei samtlichen Altersgruppen weiterhin stark verringert.

Beim Bier hingegen hat die Konsumhdufigkeit nur bei den 21-25jahrigen
'

weiterhin abgenommen, bei allen Jungeren nahm sie gegenuber 1982 wieder

etwas zu.

Fur die jungste Altersgruppe, die 14-17jahrigen, laBt sich seit 1973 fol-

gender Trend in der Trinkhaufigkeit alkoholischer Getranke ablesen:

Der Anteil derjenigen von ihnen, die mindestens einmal pro Woche Bier

trinken, betrug 1973 40%, fiel Uber 36% (1976) und 32% (1979) auf

26% (1982), stieg aber danach wieder auf 31% (1986).

/
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Der Anteil derjenigen 14-17jahrigen, die mindestens einmal w5chentlich

Wein trinken, sank von 15% im Jahr 1973 uber 12% (1976) auf 7% (1979

und 1982) und betragt jetzt nur noch 5%.

Schnaps oder ahnliche haherprozentige Alkoholika hatten 1973 10% von

ihnen mindestens einmal  chentlich getrunken, 1976 8%, 1979 6%,

1978 5% und 1986 3%.

Wein sowie Schnaps, Whisky, Cognac u.a. sind bei den 14-17jahrigen gegen-

wartig also besonders wenig gefragt, zum Bier greifen sie aber wieder

etwas haufiger.

Bei den 18-20jahrigen laBt sich (allerdings auf haherem Haufigkeitsni-
veau) eine ahnliche Entwicklung verfolgen.

Bei den 21-25jahrigen hat die Konsumhaufigkeit bei Bier und Wein seit

1976 und bei Schnaps u.3. bereits seit 1973 mehr und mehr abgenommen.

Bei dieser Altersgruppe trinkt gegenwartig etwa jeder Zweite (47%) min-

destens einmal w5chentlich Bier, jeder FUnfte (21%) ebenso oft Wein und

jeder 14. (7%) ebenso oft Schnaps, Whisky, Cognac oder dergleichen.

Bei der 1986 erstmals erhobenen Trinkhaufigkeit von alkoholischen Mix-

getranken fallt auf, daB diese von den 14-17jahrigen in nahezu glei cher .

Haufigkeit getrunken werden wie von den alteren Jugendlichen, wahrend

alle ubrigen Alkoholika von alteren Jugendlichen erheblich haufiger kon-

sumiert werden als von jungeren. .Al kohol ische Mixgetranke .sind demzu-

folge bei den jungeren Jugendlichen besonders begehrt.

Die folgende Abbildung verdeutlicht noch einmal die hier erarterten Er-

gebnisse:
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3. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE TRINKHAUFIGKEIT

DaB das Trinkverhalten nicht nur altersspezifisch, sondern auch ge-

schlechtsspezifisch sehr unterschiedlich ist, entspricht einer Alltags-

erfahrung.

Am deutlichsten sind die Unterschiede zwischen mannlichen und weibli-

chen Jugendlichen beim Bier und bei Schnaps o.a. h5herprozentigen Alko-

holika festzustellen:

Bei den Jungen und jungen Mannern trinken 40% der 14-17jdhrigen mindes-

tens einmal wachentlich Bier, 69% der 18-20jahrigen und 72% der 21-25jah-

rigen. Bei den Madchen und jungen Frauen sind es bei den 14-17jahrigen

17%, bei den 18-20jahrigen 26% und bei den 21-25jahrigen werden es dann

wieder etwas weniger: 21%.

Die w5chentliche Trinkhaufigkeit von Schnaps u.3. steigert sich bei den

mannlichen Jugendlichen von 6% (14-17jahrige) Uber 8% (18-20jahrige)
auf 10% (21-25jahrige), bei den weiblichen Jugendlichen bleibt sie mit

2-3% in allen Altersgruppen in etwa konstant.

Wein wird von den mannlichen Jugendlichen etwas' weniger oft getrunken

als von den weiblichen.

Demgegenuber zeigt sich bei alkoholischen Mixgetranken wieder ein leich-

tes Obergewicht bei den mannlichen Jugendlichen (vor allem bei den 21-

25jahrigen Mannern). (Tabelle siehe nachste Seite)

/
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TRINKHAUFIGKEIT VERSCHIEDENER ALKOHOLIKA NACH ALTER

UND GESCHLECHT

Es trinken mindestens einmal pro Woche ...

Mannlich Weiblich
% %

Bier

Alter:

14 - 17 Jahre 40 17

18 - 20 Jahre 69 26

21 - 25 Jahre 72 21

Wein

Alter:

14 - 17 Jahre 4 6

18 - 20 Jahre 11 15

21 - 25 Jahre 19 23

Schnaps
Alter:

14 - 17 Jahre 6 2

18 - 20 Jahre 8 2 /

21 - 25 Jahre 10 3

Alkoholische Mixgetranke

Alter:

14 - 17 Jahre 9 10

18 - 20 Jahre 13· 9

21 - 25 Jahre 15 6
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4. DURCHSCHNITTLICHE TRINKMENGEN

/

i

Einen Ruckgang des Alkoholkonsums bei Jugendlichen indizieren auch die

Ergebnisse auf die (in dieser Form erstmals seit 1982 gestellten) Fragen
nach den alkoholischen Getranken, die an einem bestimmten Wochentag bzw.

wahrend des letzten Wochenendes getrunken wurden.

Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich der Bierkonsum am Wochenende
,
der

1986 etwas haufiger bestatigt wurde als 1982.

Auch in bezug auf die Menge der jeweils getrunkenen alkoholischen Getran-

ke zeigt der Trendvergleich zu 1982 eine Tendenz zu grbBerer Zuruckhal-

tung unter den Jugendlichen: So hatten zum Beispiel 1982 von den Jugend-

lichen, die zu dem erfragten Wochentag Bier getrunken hatten, 22% eine

KONSUM ALKOHOLISCHER GETRKNKE

- Jugendliche von 14-25 Jahren

an einem bestimmten am letzten Wochen-

Wochentag ende

1982 1986 1982 1986
% % % %

Bier 29 23 38 42

Wein 12 8 25 20

Schnaps, Whisky,
Cognac 5 3 14 8

/

Alkoholische
Mixgetranke n.e. 5 n.e. 17

Keine alkoho-
lischen Getranke n.e. 67 n.e. 39
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gr5Bere Menge Bier (zwei Liter oder mehr) getrunken, 1986 aber nur 11%.

I

i

"

Bei den Weintrinkern hatten 1982 an dem fixierten Wochentag 41% eine

Menge von einem halben Liter oder mehr getrunken, 1986 waren es nur 34%.

Lediglich bei dem in der Woche erfolgten Schnapskonsum zeigen· die Ergeb-

nisse von 1986 gegenuber 1982 keine gravierenden Einschrankungen. (Hier

sei aber nochmals daran erinnert, daB sich die erfragten Mengen jeweils

nur auf diejenigen Befragten beziehen, die an dem benannten Tag das je-

weilige Getrank getrunken hatten. In Bezug auf Schnaps o.a. war das 1986

aber bei besonders wenigen Jugendlichen der Fall, vgl. VII.1.).

Bei denjenigen Jugendlichen, die an dem festgelegten Wochentag das je-

weilige alkoholische Getrank getrunken hatten, handelte es sich dabei

um folgende Durchschnittsmengen: Bier 0,9 Liter, Wein 0,4 Liter, Schnaps,

Cognac o.a. 2,8 Glaser (& 2 cl), alkoholische Mixgetranke 0,4 Liter.

Fur den generell h5heren Alkoholkonsum an den Wochenenden sind gegenuber

1982 ahnliche quantitative Ruckgange zu verzeichnen (hier auch in Bezug

auf Schnaps u.3.).

Von den Jugendlichen, die am Wochenende vor der Befragung das jeweilige
Getrank getrunken hatten, wurden dabei durchschnittlich folgende Mengen

/

konsumiert: Bier 1,6 Liter, Wein 0,5 Liter, Schnaps, Cognac 0.3. 3,5

Glaser (8 2 cl), alkoholische Mixgetranke 0,5 Liter.

Bei der nachfolgend dokumentierten GegenUberstellung der 1982 und 1986

genannten Getrankemengen ist jedoch darauf hinzuweisen, daB diese Daten

nur 'cum grano salis' als vergleichbare Trenddaten gelten k5nnen, da

1982 die Antwortenthaltungen bei diesen Fragen zum Teil erheblich haher

ausfielen als 1986.

Ein Trendvergleich fur alkoholische MixgetrNnke ist nicht m5glich, da

nach deren Konsum 1986 erstmals gefragt wurde.
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Fortsetzung:

l
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KONSUMIERTE MENGEN ALKOHOLISCHER GETRANKE

Bezug: Befragte von 14-25 Jahren, die das jeweilige Getrink an dem

vom Interviewer bestimmten Wochentag bzw. am letzten Wochen-

ende getrunken hatten - jeweils 100 %

am Wochentag am Wochenende

1982 1986 1982 1986
Bi er % % % %

bis unter 0,4 1 15 15 8 12

0,41 bis unter 1,0 1 32 37 22 24

1,0 1 bis unter 2,0 1 26 35 28 29

2,0 1 und mehr 22 11 37 33

keine Angabe 5 2 5 2

Wein

bis unter 0,2 1 7 8 4 10

0,2 1 bis unter 0,4 1 34 43 29 35

0,4 1 bis unter 0,5 1 6 15 9 12

0,5 1 und mehr 41 34 49 42

keine Angabe 12 9 1
*

Schnaps, Whisky u.a.

1 Glas (2 cl) 30 37 23 32

2 Gl3ser 20 23 19 27

3 Glaser 19 10 17 13

4 und mehr Glaser 18 22 32 25

keine Angabe 13 9 9 3
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Fortsetzung:

Alkoholische Mixgetranke

bis unter 0,2 1

0,2 1 bis unter 0,4 1

0,4 1 bis unter 0,5 1

0,5 1 und mehr

keine Angabe

am Wochentag

1986
%

17

35

12

33

2

am Wochenende

1986
%

16

25

13

41

4
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5. HAUFIGKEIT EINES ALKOHOLRAUSCHES

i

/

l

Die Frage "Wie oft ist es Ihnen bisher im Leben passiert, daB Sie so

einen richtigen Alkoholrausch hatten?" wurde 1986 von einem Drittel

der 14-25jahrigen Jugendlichen mit "noch nie" beantwortet.

Dieses Gesamtergebnis sagt allerdings auBerst wenig aus, denn die ge-

schlechts- und altersspezifischen Unterschiede sind bei dieser Frage
besonders hoch.

So erklarten bei den mannlichen Jugendlichen die 14-17jahrigen zu 46%

und die 21-25jdhrigen zu 9%, noch nie einen Alkoholrausch gehabt zu

haben, wahrend bei den Madchen von 14-17 Jahren 64% und bei den jungen

Frauen von 21-25 Jahren 39% bisher keinen Alkoholrausch erfahren hatten.

E

ERFAHRUNG EINES ALKOHOLRAUSCHES NACH ALTER UND GESCHLECHT

Gesamt Mannlich Weiblich

14-17 18-20 21-25 14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre

% % % %, % % %
/

Noch nie 34 46 18 9 64 44 39

einmal 15 15 14 9 13 18 20

zwei-/dreimal 20 17 27 22 14 19 23

vier-/fUnfmal 11 8 14 20 5 8 9

sechs-/zehnmal 7 6 13 13 2 5 4

el fmal oder after 11 7 13 27 3 6 5
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Wenn man einmal davon absieht, daB mit der Bezeichnung "Al kohol rausch"

sehr unterschiedliche Wirkungen und Wirkungsgrade des Alkoholkonsums

gemeint sein k6nnen, so ist festzustellen, daB bei denjenigen Jugend-

lichen, die schon einmal die Erfahrung eines Alkoholrausches gemacht

haben, die Anzahl der Rauscherlebnisse seit 1973 (im Rahmen statisti-
*

scher Fehlertoleranzen) weder haufiger noch-geringer geworden ist.  

Allerdings ist kein Trendvergleich maglich uber den jeweiligen Anteil

der Jugendlichen, die aberhaupt die Erfahrung eines Alkoholrausches mach-

ten. Diese Erfahrung wurde bis 1982 anhand einer vallig anderen Frage-
stellung erhoben als 1986.

i

HAUFIGKEIT BISHER ERLEBTER ALKOHOLISCHER RAUSCHZUSTANDE

Bezug: Jugendliche von 14-25 Jahren, die bereits einmal einen

Alkoholrausch hatten = 100 %

1973 1976 1979 1982 1986

% % % % %

einmal 20 21 19 21 23

zweimal 17 20 21 16 17

dreimal 16 16 14 16 14

vier-/fUnfmal 15 16 16 18 17

sechs- bis zehnmal 12 12 11 11 11

elfmal oder after 20 15 19 15 17

.
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Ahnlich wie bei der Rauschmitteleinnahme spielt auch bei dem Alkohol-

konsum der Bekannten- und Freundeskreis eine einfluBreiche Rolle.

Auf die 1979 erstmals gestellte Frage

"Wenn Sie Bier, Wein oder Schnaps trinken, mit wem trinken

Sie da im allgemeinen - oder trinken Sie alleine?"

erklarten 1986 nahezu neun von zehn (86%) der 14-25jahrigen Jugendlichen,
alkoholische Getranke hauptsachlich in Gesellschaft von Freunden bzw.

gleichaltrigen Bekannten zu trinken. Di eser Anteil ist gegenUber 1982

(75%) wieder deutl ich gestiegen und entspricht wieder dem von 1979

(82%).

I

/

Der Anteil derer, die Alkoholika (auch) zusammen mit ihren Eltern, Ge-

schwistern oder anderen Verwandten trinken, stieg seit 1979 kontinuier-

lich von 33% Uber 36% (1982) auf 39% (1986). Der Umstand, daB Jugend-
liche alkoholische Getranke in zunehmendem MaBe auch im Familienmilieu

trinken, dUrfte - wie bereits 1982 ausgefUhrt wurde - auf eine Libera-

lisierung elterlicher Erziehungsvorstellungen gegenuber dem Alkoholkon-

sum Jugendlicher zurUckzufUhren sein.

Demzufolge stieg auch der Anteil derjenigen Jugendlichen, die angaben,
Alkoholika (auch) bei sich zu Hause zu trinken, von 52% (1979) auf 57%

(1986).

Unter den Ortlichkeiten, in denen alkoholische Getranke getrunken werden,

werden aber Lokale bzw. die Wohnung von Freunden noch haufiger genannt

als das eigene Zuhause.

/

6. TRINKSITUATIONEN UND TRINKMOTIVE

'
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ORTLICHKEITEN, IN DENEN ALKOHOLISCHE GETRANKE GETRUNKEN WERDEN

Zuhause bei mir

Bei anderen zuhause

In Kneipen, Lokalen

Am Kiosk

Im Freien

Am Arbeifsplatz/im Betrieb

In der Schule

1979

%

52

50

54

2

9

5

1

1982

%

54

47

51

1

5

2

0

1986

%

57

62

67

1

8

5

1

Der Umstand, daB fur den Alkoholkonsum Jugendlicher gegenwartig auch noch

haufiger Lokale oder das Zuhause von Freunden infrage kommen, als es vor

einigen Jahren der Fall war, kbnnte ebenfalls auf der oben erwahnten Li-

beralisierung ·des Alkohol konsums Jugendlicher beruhen.

Zu den situativen Aspekten des Alkoholkonsums zahlen aber nicht nur die  

Gesellungsformen und das "Ambiente", sondern auch die Anldsse, zu denen

er stattfindet. Danach wurde 1986 erstmals gefragt:

Zu welchen der folgenden Anlasse trinken Sie gern ein alko-

holisches Getrank, egal ob Bier, Wein, Schnaps oder etwas

anderes?".

Einige der hierauf genannten Situationen erscheinen mannlichen wie weib-

lichen Jugendlichen in gleichem MaBe besonders geeignet, zu einem alko-

holischen Getrank zu greifen: zum Beispiel eine Sylvester- oder Geburts-

tagsfeier, eine Feier am Arbeitsplatz, eine gute Mahlzeit oder das Ein-

treffen von Besuch. Bei den meisten ubrigen Situationen jedoch sehen die

l



- 71 -

/

I

l

:

I

:

mannlichen Jugendlichen wesentlich haufiger einen gegebenen AnlaB zum

Alkoholkonsum.

Noch betrachtlicher als bei den mannlichen und weiblichen Jugendlichen

sind die Unterschiede zwischen den 14-15jhhrigen, die sich noch im Al-

ter des Al koholverbots befinden und den 16-f7jahrigen, denen der Alko-

holkonsum gesetzlich freigestellt ist. Mit dem errei chten Alter der

Alkoholfreigabe scheinen sich die Anlasse, diese Erlaubnis auszukosten,

zum Teil in immenser Weise zu mehren.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient bei dieser Frage aber auch die

jungste Befragtengruppe, die 12-13jahrigen. Bei ihnen erklarte bereits

jeder Zweite, zu Sylvester gern ein alkoholisches Getrank zu trinken,

und etwa jeder Vierte behauptete das auch in Bezug auf andere Feierlich-

keiten, seien es nun Familienfeiern oder Partys.

Selbst wenn das Antwortverhalten der 12-13jahrigen bei dieser Frage

zum Teil auch von Imponierbedurfnis und/oder Projektion auf ihr spateres

Alter beeinfluBt sein sollte, so indizieren deren Antworten dennoch den

hohen Nimbus, den der Alkoholkonsum fUr diese Altersgruppe hat.

l

/
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ANLASSE FOR DEN KONSUM ALKOHOLISCHER GETRANKE

Gesamt Geschlecht Alter
12-25J. mannl. weibl. ·12- 14- 16-

13J 15J 17J

% % % %%%

zum Feierabend 14 19 9 1 10

am Wochenende 47 53 41 4 20 50

bei einer Fete/Party 74 78 70 23 58 82

bei einer Geburtstagsfeier 71 70 71 22 49 72

bei einer Hochzeit, Taufe, 59 56 62 28 36 53
Konfirmation, Kommunion

wenn ich mich mit Freunden treffe 45 49 41 4 24 43

zu Sylvester 82 82 83 51 74 88

bei einer Karnevals-/Faschingsfeier 59 61 56 17 36 65

beim Fernsehen 11 14 8 117

beim Musikh8ren (zu Hause) 6 8 4 124

wenn es am Arbeitsplatz 23 24 22 1 3 24
was zu feiern gibt

bei einer guten Mahlzeit 28 28 28 3 7 19

nach einer guten Mahlzeit 17 19 16 229

auf einer Klassenfahrt/ 26 33 18 5 15 38
einem Betriebsausflug
in einer Discothek 43 48 37 5 25 54

wenn ich Besuch bekomme 29 29 30 2 7 21

im Lokal, Restaurant, Kneipe 61 66 56 6 27 60

bei Vereinstreffen 21 32 10 4 11 29

keine Angabe 8 8 9 43 17 6
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Eine weitere Frage, die sich auf die Zuschreibung positiver Wirkungen
des Alkoholkonsums bezieht, wurde ebenfalls 1986 erstmals in diese

Untersuchung einbezogen.

Dabei wurde .anhand einer Verbalskala erfragt, inwiefern tatsachlich

mit dem Alkoholkonsum verschiedene positive Erwartungen verbunden wer-

den.

Die hierauf erfolgten Antworten machen deutlich, daB die weit Uber-

wiegende Mehrheit der Jugendlichen die Wirkungen des Alkoholkonsums

sehr realistisch und deshalb auch weitgehend skeptisch einschatzt.

Unter den .vorgegebenen Statements werden lediglich die stimmungsheben-
de Wirkung von Alkohol bei geselligen Anlassen und - damit zusammen-

hangend - seine Kontakthemmungen verminderne Wirkung mehrheitlich be-

statigt. Alle ubrigen Statements stoBen demgegenuber auf weitgehenden

Widerspruch.

Die folgende Tabelle bietet einen zusammenfassenden Oberblick der auf

diese Frage erfolgten Antwortverteilungen sowie der daraus ermittelten

durchschnittlichen Skalenwerte von 1 bis 5 (1 = stimmt vallig, 5 =

stimmt gar nicht).
/

i
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EINSCHATZUNG POSITIVER WIRKUNGEN DES ALKOHOLTRINKENS

- Stichprobe: Jugendliche von 12 - 25 Jahren -

Mit alkoholischen
Getranken kann man ...

... fur die richtige Stimmung
sorgen, wenn mehrere
Leute zusammenkommen

.. besser in Kontakt
zu anderen kommen

. sich besser entspannen

... Arger besser herunter-

spulen

... mehr Selbstvertrauen

gewinnen

die Langeweile vertreiben

. fur die richtige Stimmung
sorgen, wenn man (mit Part-

nern) zu zweit ist

... Erkaltungen schneller
los werden

... mehr leisten

stimmt stimmt stimmt

vallig/ zum kaum/
ziemlich Teil gar nicht
%%%

17

12

35

29

20

18

47

57

67

71

82

92

Durch-
schnitts-

wert
(1-5)

3,5

3,8

4,0

4,1

4,4

4,7
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32 36 31 3,0

..

14 22 62 3,9

11

9

8 20 70 4,1

5 12

1 4
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Bei einer geschlechtsspezifischen Datenaufgliederung zeigt sich, daB die

positiven Wirkungserwartungen gegenuber dem Alkoholkonsum bei mannlichen

Jugendlichen deutlich groBer sind als bei den weiblichen. Dies gilt fur

samtliche der vorgegebenen Statements zur Alkoholwirkung.

Eine Datenaufschlusselung nach Altersgruppen zeigt, daB in der Alters-

phase von etwa 14 Jahren bis zum fruhen Erwachsenenalter (18-20 Jahre)

der Al koholgenuB haufiger mit viel versprechenden Erwartungen verbunden

ist, diese aber im spateren Alter wieder abklingen.

Lediglich die Auffassung, daB man sich mit einem alkoholischen Getrank

besser entspannen kann, wird von den 21-25jahrigen haufiger als von den

jungeren Altersgruppen bestatigt.

Bei der folgenden Tabelle wurden samtliche zustimmenden AuBerungen

("stimmt vallig./ ziemlich / zum Teil") zusammengefa Bt.



EINSCHKTZUNG POSITIVER WIRKUNGEN DES ALKOHOLTRINKENS

NACH GESCHLECHT UND ALTERSGRUPPEN

Zusammenfassung der Antworten "stimmt vallig", "stimmt ziemlich", "stimmt zum Teil" -

Gesamt Mannlich Weiblich 12-13 14-17 18-20 21-25

Jahre Jahre Jahre Jahre

Mit alkoholischen Getranken % % % % % % %

kann man ...

...
fUr die richtige Stimmung
sorgen, wenn mehrere Leute 69 74 62 50 71 71 67

zusammenkommen

...
besser in Kontakt zu an- 52 55 49 20 48 59 56
deren kommen

12
...

sich besser entspannen 41 46 37 11 34 46 48
Cr

Arger besser herunter- 36 41 32 27 42 37 34
spUlen

...
mehr Selbstvertrauen 31 36 29 16 33 37 29
gewinnen

.
die Langeweile vertreiben 27 31 23 21 31 31 24

...
fur die richtige Stimmung
sorgen, wenn man (mit Part- 28 30 25 20 32 28 26

nern) zu zweit ist

... Erkaltungen schneller los
17 18 17 14 17 19 18

werden

...
mehr leisten 5 6 5 3 5 4 5
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7. ALKOHOLKONSUM UND DROGENAFFINITAT

Der bereits in den vorangegangenen Untersuchungen aufgezeigte Zusam-

menhang zwischen erhahtem Alkoholkonsum und Drogengebrauch wird 1986

erneut bestatigt.

So trinken z.B. bei den Jugendlichen von 12 bis 25 Jahren insgesamt

24 % mehrmals in der Woche Bier, bei denjenigen Jugendlichen jedoch,

die im Laufe der letzten zwei Jahre ein Rauschmittel zu sich genommen

hatten, trinken es 45 % mehrmals w chentlich.

Dementsprechend laBt sich auch bei einer nach Alkoholgefahrdung und

Alkoholdistanz der Jugendlichen vorgenommenen Datenaufgliederung
*,

ersehen, daB von den alkoholgefahrdeten Jugendlichen 31 % bereits schon

einmal ein Rauschmittel genommen hatten, bei den Alkohol-Distanzierten

aber nur 7 %.

*) Als alkoholgefahrdet wurden alle 18-25jahrigen definiert, die tag-
lich ein alkoholisches Getrank trinken, und alle 12-17 jahrigen, bei

denen das taglich oder mehrmals pro Woche der Fall ist. Als alkohol-

distanziert wurden alle 12-25jahrigen definiert, die selten oder nie

alkoholische Getranke trinken.
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Zur Entwicklung des Alkoholkonsums Jugendlicher ist zusammenfassend

auf folgende Hauptergebnisse hinzuweisen:

0 Der Alkoholkonsum Jugendlicher ist seit 1979 rucklaufig.

Dies gilt vor allem fur Wein und h5herprozentige Alkoho-

lika (Schnaps, Cognac u.a.)

0 Altere Jugendliche (18-25jahrige) trinken haufiger alkoholi-

sche Getranke als jungere (14-17jahrige), lediglich alkoholi-

sche Mixgetranke werden von jungeren in ahnlicher Haufigkeit

getrunken wie von alteren.

0 Trotz ihres nach wie vor haufigeren Alkoholkonsums ist dieser

aber auch bei den alteren Jugendlichen rucklaufig. Dieser Trend

13Bt sich bei ihnen sogar bis 1973 zuruckverfolgen.

0 Mannliche Jugendliche trinken haufiger alkoholische Getranke

als weibliche, lediglich Wein (der insgesamt von den Jugend-
lichen sehr wenig getrunken wird) bildet hierbei eine Ausnahme.

0 Mit Ausnahme des Bierkonsums am Wochenende haben sich auch die

von den Jugendlichen konsumierten Trinkmengen seit 1982 ver-

ringert. (Zu alkoholischen Mixgetranken liegen allerdings kei-

ne Vergleichszahlen vor.)

0 Entsprechend ihres haufigeren Alkoholkonsums neigen mannliche

Jugendliche auch weitaus haufiger dazu als weibliche, einen

AnlaB fUr das Alkoholtrinken als gegeben zu betrachten. Bei

dieser Sichtweise spielt aber auch die altersmaBige Freigabe
des Alkoholkonsums eine wesentliche Rolle: Jugendliche von

16 bis 17 Jahren sehen pl5tzlich viel mehr Trinkanlasse als

14- bis 15jdhrige.
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0 Alkoholische Getranke werden von Jugendlichen vornehmlich in

Gesellschaft Gleichaltriger (Freunde oder Bekannte) getrunken,
zunehmend aber auch im eigenen Familienkreis.

0 Die positiven Erwartungen, die mit dem Alkoholkonsum verbunden

werden, beziehen sich vor allem auf seine Wirkung, die Stimmung

in der Gesellschaft zu steigern bzw. in dieser Situation Kontakt-

hemmungen zu verringern.
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VII. ENTWICKLUNG DES RAUCHENS

1. DAS RAUCHVERHALTEN JUGENDLICHER IM ZEITVERGLEICH

Die bereits in der Trenduntersuchung von 1979 aufgestellte Prognose,

daB der Anteil der Nichtraucher unter den Jugendlichen deutlich zu-

nehmen werde, findet nach 1982 jetzt eine erneute Bestatigung.

Von den .14- bis 25jahrigen Jugendlichen haben noch nie geraucht:

1973

1976

1979

1982

1986

14 %

16 %

23 %

26 %

28 %

Es hatten frUher einmal geraucht, bezeichneten sich aber zur Befra-

gungszeit als Nichtraucher:

1973

1976

1979

1982

1986

28 %

30 %

25 %

25 %

24 %

Unter-den Jugendlichen setzt sich also vor allem der Trend fort, mit

dem Rauchen gar nicht erst anzufangen.

78
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Der Anteil der Nichtraucher (= noch nie geraucht oder gegenwartig Nicht-

raucher) betragt unter den 14- bis 25jahrigen Jugendlichen gegenwartig

52 % und entspricht damit dem von 1982 (51 %); 1979 waren es 48 %,

1976 46 % und 1973 nur 42 %.

Auch bei diesen Trenddaten ist abermals darauf hinzuweisen, daB die

Jugendlichen-Stichprobe von 1986 aufgrund der demographischen Entwick-

lung einen erheblich geringeren Anteil jungerer Jahrgange und demzufolge

ein betrachtliches Obergewicht der Jugendlichen von 18 bis 25 Jahren ent-

halt, unter denen die meisten Raucher zu finden sind.

Unter diesem Aspekt ist es besonders bemerkenswert, daB die hier dar-

gestellten Trends sich auch 1986 noch aus den Gesamtergebnissen ersehen

lassen.

Die folgende Abbildung zeigt einen Dberblick des Rauchverhaltens der

14- bis 25jdhrigen Jugendlichen seit 1973:

/
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2. ALTERSGRUPPENVERGLEICH DES RAUCHVERHALTENS

Wenn - wie im vorigen Abschnitt ausgefuhrt wurde - der Anteil der Nicht-

raucher unter den Jugendlichen auch 1986 weiter zugenommen hat, so

ist das vor allem auf das veranderte Rauchverhalten der 18- bis 20jah-

rigen zuruckzufuhren, deren Raucheranteil (standige und Gelegenheits-

raucher) von 58 % im Jahre 1982 auf gegenwartig 51 % sank. Dabei

haben sich bei dieser Altersgruppe die standigen Raucher besonders

  stark reduziert (von 47 % auf 34 %), die gelegentlichen Raucher haben

hingegen leicht zugenommen (von 11 % auf 17 %).

i

Bei den 14- bis 17jahrigen hat sich der Raucheranteil demgegenuber

seit 1982 nur von 32 % auf. 29 % verringert, wobei diese Verringerung

auf die Gelegenheitsraucher in diesen Altersgruppen zurUckzufUhren

ist (von 15 % auf 10 %), die standigen Raucher haben hier sogar wieder

etwas - wenn auch nicht signifikant - zugenommen (von 17 % auf 19 %).

Oberhaupt kein Ruckgang ist bei den 21- bis 25jahrigen festzustellen,

deren Raucheranteil sich seit 1982 von 54 % auf gegenwartig 58 % er-

hahte und damit in etwa wieder den Stand von 1979 (59 %) erreicht hat.

Diese Erhbhung ist auf eine Zunahme der gelegentlichen Raucher in die-
'

sen Altersgruppen von 8 % auf 12 % zuruckzufuhren, der Anteil der stan-

digen Raucher (46 %) ist seit 1982 unverdndert und hhlt sich damit auch

weiterhin auf dem seit 1973 kaum veranderten Niveau von 43 - 48 %.

Der Umstand, daB sich die Raucheranteile bei den 14- bis 17jahrigen
wie auch bei den 21- bis 25jahrigen gegenuber 1982 kaum veranderten,

der Raucheranteil bei den 18- bis 20jahrigen jedoch seitdem betracht-

lich abnahm, verdient besondere Aufmerksamkeit. Der AnlaB fUr das Sinken

des Raucheranteils bei den 18- bis 20jahrigen liegt vermutlich schon

- 81 -



langer zuruck und war bereits registrierbar, als sich diese noch im

Alter von 14 bis 17 Jahren befanden, denn gerade diese Altersgruppe

war es, bei der 1982 der gr5Bte Raucher-Ruckgang zu konstatieren war

(von 40 % 1979 auf 32 % 1982).

i

"

§

i

"

i

Es ist davon auszugehen, daB sich dieser Trend in den nachsten Jahren

auch auf die Gruppe der 21- bis 25jahrigen auswirken wird.

Die nachfolgende Obersicht zeigt die Entwicklung der Anteile von stan-

digen und gelegentlichen Rauchern pro Altersgruppe seit 1973.

i

--
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3. GESCHLECHTSSPEZIFISCHES RAUCHVERHALTEN

Im Gegensatz zum Alkoholkonsum zeigen sich beim Rauchverhalten ge-

genwartig zwischen mannlichen und weiblichen Jugendlichen nur noch

geringe Unterschiede. Feststellbar sind sie noch am ehesten bei den

alteren Jugendlichen: die 21- bis 25jahrigen Frauen weisen einen deut-

lich geringeren Anteil standiger Raucher und einen erheblich haheren

Anteil von Nie-Rauchern auf als die jungen Manner gleichen Alters.

Bei den jUngeren Altersgruppen indes hat sich das Rauchverhalten der

weiblichen Jugendlichen dem der mannlichen weitgehend angenahert, der

Rauchkonsum der Madchen und jungen Frauen ist allenfalls um wenige

Prozentpunkte niedriger:

- 84

RAUCHERSTATUS NACH ALTER UND GESCHLECHT

Altersgruppen
14-17 Jahre 18-20 Jahre 21-25 Jahre

% % %
Standiger Raucher

mannlich 19 , 36 50
weiblich 19 - 33 42 /

Gelegenheitsraucher

mannlich 9 15 12
weiblich 11 18 12

Ex-Raucher

mhnnlich 7 7 11
weiblich 9 5 9

Nur probiert

mannlich 25 14 16
weiblich 18 14 10

Nie-Raucher

mdnnlich 40 27 11
weiblich 43 30 27
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4. EINSTIEGSALTER BEIM RAUCHEN

In Korrespondenz zu dem weiter oben dargestellten Trend, daB immer

mehr Jugendliche das Rauchen gar nicht erst probieren (vgl. VIII.1.),

laBt sich auch feststellen, daB - wenn schon zur ersten Zigarette ge-

griffen wird - dies in immer spaterem Alter geschieht.

Wie die folgende Kumulationsdarstellung zeigt, sind die Anteile der

12- bis 25jahrigen Jugendlichen, die im Kindheits- oder fruheren Jugend-

alter ihre erste Zigarette geraucht hatten, in den letzten Jahren immer

geringer geworden. Gegenwartig hatten nur 49 % der mannlichen und 42 %

der weiblichen Jugendlichen bis zu ihrem 14. Lebensjahr bereits einmal

geraucht, 1979 waren es noch 57 % bzw. 48 %.

- 85

Es haben insgesamt mdnnliche weibliche
zum erstenmal Jugendliche Jugendliche
geraucht: 12-25 Jahre 12-25 Jahre

1979 1982 1986 1979 1982 1986
% % % % % %

bis zum Alter von 12 Jahren 40 34 30 25 22 17

bis zum Alter von 14 Jahren 57 56 49 48 46 42

bis zum Alter von 16 Jahren 69 68 66 63 60 58

bis zum Alter von 18 Jahren 73 71 71 68 65 63

es haben noch nie geraucht 27 28 28 32 33 35
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Die nachstehend abgebildete Kumulationskurve bezieht sich nur auf

jene Jugendlichen, die schon einmal geraucht haben (= 100 %). Um
.

hierbei auch einen Vergleich zu 1973 und 1976 zu erm glichen, bezie-

hen sich die darin aufgefuhrten Daten auf Stichproben von 14- bis 25-

jahrigen Jugendlichen.

I
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I 5. GRONDE FOR DAS RAUCHEN

Die an die jugendlichen Raucher (standige und gelegentliche Raucher)

gerichtete Frage nach ihren Rauchmotiven lautete:

"Wir haben hier einige Aussagen aufgeschrieben, warum man

raucht. Welche der Aussagen treffen auf Sie zu?"

Die hierfUr auf einer Listenvorlage aufgefUhrten Aussagen wurden 1986

  um einige Aussagen erweitert, die sich z.T. als besonders zustimmungs-

trachtig erwiesen ("Weil ich gern rauche" / "Weil es mir schmeckt" /

"Weil ich auch gern rauche, wenn andere rauchen ...").

"

Die 1986 am haufigsten von den 12- bis 25jahrigen Jugendlichen genann-

ten Begrundungen fur das eigene Rauchen waren :

"Weil ich gern rauche"

"Weil es mir schmeckt"

"Weil es mich beruhigt"
"Weil ich auch gern rauche, wenn andere
rauchen: Rauchen steckt an"

"Weil man in Gesellschaft raucht"

"Weil ich in Gesellschaft ohne Ziga·rette
oft nicht weiB, wohin mit den Handen"

67 %

66 %

51 %

49 %

30 %

24 %

Die letzten drei der hier aufgefuhrten haufigsten Nennungen machen

deutlich, in welchem MaBe das Rauchen - zumal bei Jugendlichen -

unterschwellig durch Gruppenprozesse ausgelast wird und die Zigarette

dabei als "kommunikative Krucke" fur natig gehalten wird.

- 88 -
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Interessant ist aber auch, daB sieben von zehn Rauchern sich den (zur

Untersuchungszeit von 1986 verbreiteten) Werbeslogan "Ich rauche gern"

zueigen machen bzw. wie sehr dieser Slogan einer unter Rauchern ver-

breiteten Grundstimmung entgegenkommt (vgl. aber hierzu auch VIII,8).

Dieser Slogan (der keine eigentliche BegrUndung im Sinne dieser Frage

darstellt) wird von drei Vierteln der standigen Raucher und von der

Halfte der Gelegenheitsraucher bestatigt.

I

E

I

l

'

Deutliche Unterschiede zwischen standigen und gelegentlichen Rauchern

zeigen sich auch bei folgenden Statements:

"Weil es mir schmeckt"

"Weil es mich beruhigt"
"Weil man in Gesellschaft raucht"

"Weil ich ohne Rauchen an

Gewicht zunehmen wUrde"

standige
Raucher

72 %

60 %

25 %

21 %

gelegentliche
Raucher

51 %

28 %

43 %

Die folgende Tabelle zeigt eine Gesamtubersicht der 1986 von den 12-

bis 25jahrigen Rauchern gegebenen Erklarungen sowie die Antwortvertei-

lungen der standigen und gelegentlichen Raucher: '

- 89 -
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GRONDE FOR DAS RAUCHEN

Bezug: Standige und gelegentliche Raucher
von 12 bis 25 Jahren = 100 %

Raucher st ndige Gelegen-
gesamt Raucher heits-

raucher

% % %

Weil ich gern rauche 67 75 46

Weil es mir schmeckt 66 72 51
1

Weil es mich beruhigt 51 60 28

Weil ich auch gern rauche, wenn andere
rauchen: Rauchen steckt an 49 48 52

Weil man in Gesellschaft raucht 30 25 43

Weil ich in Gesellschaft ohne Zigaretten
oft nicht wei B, wohin mit meinen Handen 24 25 22

Weil ich ohne Rauchen an Gewicht
zunehmen wUrde 17 21 6

Weil ich damit bessere Laune bekomme 15 ' 16 12
,

Weil mich Rauchen selbstsicherer macht 13 14 12

Weil Leute, die ich mag, rauchen 11 10 13

Weil es mir ein GefUhl von Freiheit gibt 10 11 6

Weil ich dadurch leistungsfahiger bin 7 9 3

Als Raucher hat man eine bessere Aus-
strahlung auf andere 5 4 8

Weil Raucher besser angesehen sind 3 1 6

Weil ich genau weiB, daB mir Rauchen
nicht schadet 2 1 3

keine Angabe 1 1 2

Summe 371 393 313
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Die BegrUndungen fUr das Rauchen fallen bei Raucherinnen und Rauchern

sehr ahnlich aus. GrbBere Unterschiede in den Nennungshaufigkeiten

zeigen sich lediglich bei den folgenden Aussagen:

"Weil ich auch gern rauche, wenn andere rauchen"

(Raucherinnen: 54 %, Raucher: 45 %)

"Weil ich ohne Rauchen an Gewicht zunehmen wUrde'

(Raucherinnen: 25 %, Raucher: 9 %)

Auf der folgenden Seite sind die seit 1973 erhobenen Antwortverteilun-

gen zu den Rauchmotiven dargestellt. Die aktuellen Daten sind jedoch

mit den frUheren Untersuchungsergebnissen nicht mehr unmittelbar ver-

gleichbar, da 1986 sechs Begrundungen zusatzlich mit aufgenommen wurdne.

Es 13Bt sich aber dennoch feststellen, daB einige der seit 1973 erfragten

Motive in den letzten Jahren immer haufiger genannt werden: "Weil es

mich beruhigt" (52 %), "Weil ich in Gesellschaft ohne Zigaretten oft

nicht wei B, wohin mit den Handen" (25 %), "Weil ich ohne Rauchen an

Gewicht zunehmen wijrde" (17 %) und "Weil ich dadurch leistungsfahiger

bin" (7 %). - /

I

"

E
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Den jugendlichen Rauchern wurde 1986 erstmals auch eine Frage gestellt,
die sich auf ihr GesundheitsbewuBtsein im Zusammenhang mit dem Rauchen

bezieht:

"Auf Zigarettenwerbung und Zigaretten- und Tabakpackungen ist
ja auch der Hinweis zu lesen, daB Rauchen die Gesundheit ge-
fahrdet. Wie stehen Sie dazu? Was aus der folgenden Liste ent-
spricht Ihrer Einstellung am meisten?"

Auch bei den auf diese Frage erfolgten Antworten zeigen sich kaum Un-

terschiede zwischen Raucherinnen und Rauchern, wohl aber zwischen den

standigen und. den gelegentlichen Rauchern: die standigen Raucher bekun-

den eine erheblich graBere Gleichgultigkeit gegenuber gesundheitlichen
Einwanden als die Gelegenheitsraucher, von denen die Mehrheit (68 %)
solche Bedenken mit dem Hinweis ausraumt, sowieso nur wenig zu rauchen.



EINSTELLUNGEN ZUR GESUNDHEITSGEFAHRDUNG DES RAUCHENS

Bezug: Standige und gelegentliche Raucher

von 12-25 Jahren = 100 %

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber das ist mir egal

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich nehme das
Risiko auf micht

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich bin gesund
genug, um das aushalten zu kannen

Es mag sein, daB Rauchen dib Gesund-
heit gefahrdet, aber ich kann mit
dem Rauchen nicht aufharen

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich rauche nur

leichte Zigaretten

Es mag sein, da8 Rauchen die .Gesund-
heit gefahrdet, aber ich rauche sowie-
so nur wenig

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich hare sowie-
so bald mit dem Rauchen auf

Das Wissen um die Gesundheitsgefahr-
dung durch das Rauchen beunruhigt
mich sehr

Raucher standiger Gelegenheits-
gesamt Raucher raucher

- 95 -

17 20 9

I 59 64 45

14 15 13

37 46 13

7 6 11

..

26
.

10 68 /

8 7 12

24 25 19
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Eine altersgruppenbezogene Datenaufgl iederung bei den Rauchern zeigt,

daB das ProblembewuBtsein in bezug auf das Rauchen bei den haheren Al -

tersgruppen etwas ausgepragter ist als bei den jungeren, von denen sich

viele noch nicht lange zu den Rauchern zahlen. Wahrend von den 14-17jah-

  rigen Rauchern nahezu jeder Vierte die Auffassung teilt, ihm sei es

"egal..., daB Rauchen die Gesundheit gefahrdet", stimmt bei den

21-25jahrigen nur jeder Siebte diesem Statement zu.

In diesem Zusammenhang ist aber auch daran zu erinnern, daB bei den

21-25jahrigen der Anteil der standigen Raucher - und damit die Gesund-

heitsgefahrdung durch das Rauchen - erhebl ich graBer ist als bei den

Rauchern jUngerer Altersgruppen.

I

I

Bei der folgenden Tabelle, bei der die Antwortverteilungen der (standi -

gen wie gel egentl ichen) Raucher zu diesem Fragenkomplex nach Alters-

gruppen aufgefuhrt sind, wurde auf die Altersgruppe der 12-13jahrigen
Raucher aufgrund deren geringer Fallzahlen (n = 12) verzichtet.

I

.
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EINSTELLUNGEN ZUR GESUNDHEITSGEFAHRDUNG DES RAUCHENS BEI RAUCHERN

NACH ALTERSGRUPPEN

Bezug: Standige und gelegentliche Raucher

14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre

% % %

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber das ist .mir egal 23 21 14

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich nehme das 56 65 57

Risiko auf mich

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich bin gesund 17 14 13

genug, um das aushal ten zu k6nnen

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich kann mit 34 35 39
dem Rauchen nicht aufharen

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich rauche nur 7 6 7

leichte Zigaretten

Es mag sein, daB. Rauchen die Gesund-
/

heit gefahrdet, aber ich rauche sowie- 30 30 21
so nur wenig

Es mag sein, daB Rauchen die Gesund-
heit gefahrdet, aber ich h5re sowie- 12 9. 6
so bald mit dem Rauchen auf

Das Wissen um die Gesundheitsgefahr-
dung durch das Rauchen beunruhigt 21 17 28
mich sehr
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6. BEVORZUGTE ZIGARETTENART UND ZIGARETTENSORTE

Zur Frage nach der bevorzugten Zigarettenart liegen erst seit 1982

Trenddaten vor.

Der Trendvergleich zeigt, daB selbstgedrehte Zigaretten bei den ju-

gendlichen Rauchern gegenwartig weniger "in" sind als noch vor eini-

gen Jahren und daB bei ihnen filterlose Zigaretten inzwischen noch

weniger gefragt sind.

Zwischen standigen und gelegentlichen Rauchern zeigen sich dabei kaum

Unterschiede, dafur aber zwischen Rauchern und Raucherinnen:

"

96

BEVORZUGTE ZIGARETTENART

Bezug: Standige und gelegentliche Raucher
von 14-25 Jahren = 100 %;
Mehrfachnennungen

1982 1986
% %

Zigaretten mit Filter 76 83

Zigaretten ohne Filter 8 3

Selbstgedrehte Zigaretten 26 13
*

Pfeife 1 1

Zigarren, Zigarillos



2
-- -

/

/

l

Erstere bevorzugen zu 76 % Filterzigaretten und zu 18 % selbstgedrehte

Zigaretten, die Raucherinnern hingegen rauchen zu 90 % Zigaretten mit

Filter und nur 8 % von ihnen drehen Zigaretten selbst.

Als beliebteste Zigarettenmarken werden von den jugendlichen Rauchern

mit weit Uberwiegender Mehrheit vor allem jene Marken genannt, deren

Werbung dem LebensgefUhl Jugendlicher bzw. deren SehnsUchten (Wild-

West-Romantik, Abenteuer, wilde Natur, Freiheit, Selbstbehauptung)
offenbar am starksten entspricht: Marlboro (44 %) und Camel (25 %).

Allensfalls erwahnenswert sind daneben noch "HB" (7 %) und "West" (5 %),
alle Ubrigen Marken erhielten noch geringere Prozentwerte.

In bezug auf die Beliebtheit von "Marlboro" und "Camel" zeigen sich

keine nennenswerten Unterschiede zwischen mannlichen und weiblichen

oder gelegentlichen und standigen Rauchern.

Bei einer altersbezogenen Datenanalyse 13Bt sich aber bei "Marlboro"

feststellen, daB diese Marke vor allem Jugendliche jungeren Alters

anspricht: von den 14- bis 17jahrigen Rauchern bezeichneten 69 %

"Marlboro" als ihre Lieblingsmarke, von den 18- bis 20jahrigen 42 %

und von den 21- bis 25jdhrigen 37 %.

-97-
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GRONDE FOR DAS NICHTRAUCHEN

Die 12- bis 25jahrigen Nichtraucher wurden nach den Motiven fur ihre

Enthaltsamkeit gefragt. Auch bei dieser Frage wurde die seit 1973 vor-

gelegte Liste mit m5glichen Begrundungen fur 1986 etwas modifiziert.
*,

Nahezu einhellig wurde dabei auf die Gesundheitsschadlichkeit des

Rauchens verwiesen:

"Weil es ungesund ist"

Weitere haufige Grunde sind:

"Weil es mir nicht schmeckt"

"Weil es die karperliche Leistungs-
fahigkeit verringert"

"Weil es teuer ist"

"Weil man dabei imemr so stinkt"

"Weil mir dann immer die Augen
brennen/tranen"

90 %.

62 %

54 %

54 %

35 %

22 %

Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich bei folgenden Statements:

"Weil es die k5rperliche Leistungsfahigkeit verringert"

(Nichtraucher: 62 %, Nichtraucherinnen 47 %)

*) Aus dem biA 1982 beibehaltenen Statement "Weil es ungesund ist, die

k6rperliche Leistungsfahigkeit verringert" wurden 1986 zwei Statements

gemacht: "Weil es ungesund ist" und "Weil es die k6rperliche Leistungs-
fahigkeit verringert"

I

..

'
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"Weil man davon eine unschbne Haut bekommt"

(Nichtraucher: 8 %, Nichtraucheerinnen: 21 %)

"Weil es teuer sit"

(Nichtraucher: 58 %, Nichtraucherinnen 50 %)

"Weil Nichtraucher besser angesehen sind"

(Nichtaucher: 20 %, Nichtraucherinnen: 14 %)

Bei einer Datenaufgliederung nach Altersgruppen wird deutlich, daB

die 18- bis 20jahrigen Nichtraucher besonders viele Grunde gegen das

Nichtrauchen zu nennen wissen, bei ihnen wurden durchschnittlich

4,6 Statements angefuhrt, bei den 21- bis 25jahrigen dagegen nur

durchschnittlich 3,9 (Gesamtdurchschnitt der Nichtraucher: 4,2).

In diesem Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert, daB der Ruck-

gang der Raucher in den letzten Jahren vor allem bei den heute 18-

bsi 20jahrigen zu registrieren ist (vgl. VIII, 2).

Bei der nachfolgend·aufgefuhrten Trendubersicht wird deutlich, daB

lamtliche der vergleichbaren Statements gegen das Rauchen 1986 hau-

figer aufgefUhrt wurden als in den frUheren Untersuchungen.

Um mehr als 10 Prozentpunkte gestiegen sind die BegrUndungen "Weil

es nicht schmeckt" und "Weil mir dann immer die Augen brennen" und

gar um rund 20 Prozentpunkte haufiger monieren 1986 die Nichtraucher

am Rauchen, daB "man dabei immer so stinkt".

Dieser rapi de Anstieg der Vorbehalte gegenuber dem Rauchen laBt auf eine

gestiegene Aversion der jugendlichen Nichtraucher gegenUber Rauchern

schlieBen.

Die folgende Trendtabelle bezieht sich aus GrUnden der Vergleichbarkeit
zu frUheren Untersuchungen wieder auf Jugendl iche von 14 bis 25 Jahren.
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8. VERMUTETES RAUCHVERHALTEN IN DER ZUKUNFT

Die folgende Frage wurde 1986 erstmals in die Untersuchung einbezogen,
sie wurde an Raucher wie Nichtraucher gestellt:

"Was meinen Sie: werden Sie in 5 Jahren rauchen? Werden
Sie dann sicher rauchen - wahrscheinlich rauchen - wahr-
scheinlich nicht rauchen - oder sicher nicht rauchen?"

Die Ergebnisse auf diese Frage geben nicht nur AufschluB Uber das ange-

strebte kUnftige Rauchverhalten, sondern auch Uber die innere Dissonanz,

in der sich ein.Teil der Raucher offensichtlich befindet. Da sich die-

se Frage aber nicht nur auf ein gewunschtes Verhalten bezieht, sondern

auch die Selbsteinschatzung der Fahigkeit mit einschlieBt, auf das

Rauchen verzichten zu kannen, durfte der Anteil der gegenwartigen Rau-

cher, die damit gern aufharen wurden, wenn sie es kbnnten, noch hbher

sein als der Anteil derer, die es fUr "wahrscheinlich" oder "sicher"

halten, in einigen Jahren nicht mehr zu rauchen.

Im Hinblick darauf ist es besonders bemerkenswert, daB unter den stan-

digen Rauchern jeder Vierte und unter den gelegentlichen jeder Zweite

davon ausgeht, in ca. fUnf Jahren "wahrscheinilch nicht" oder "sicher

nicht" zu rauchen.

Doch auch der Umstand, daB unter den standigen Rauchern nur 18 % und

unter den Gelegenheitsrauthern nur 5 % jicher sind, in funf Jahren

noch zu rauchen, k5nnte Ausdruck einer verbreiteten Dissonanz zwischen

dem BewuBtsein der Raucher und ihrem Verhalten sein.

I
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Unter diesem Aspekt wirkt der hohe Zuspruch, den der Werbeslogan

"Ich rauche gern" vor allem bei den standigen Rauchern findet (75 %),

eher wie eine Selbstbeschwichtigungsformel (vgl. VIII, 5).

Die folgende Obersicht zeigt eine nach Geschlecht .und Alter aufgeglieder- ,

te Gegenuberstellung der Anteile gegenwartiger Raucher und der Anteile

derer, die davon ausgehen, daB sie in ca. fUnf Jahren rauchen werden.

Daraus laBt sich entnehmen, daB sich das fur die Zukunft erwartete eigene

Rauchverhalten bei mannlichen und weiblichen Jugendlichen in den Alters-

gruppen unter 21 Jahren kaum unterscheidet: bei den 12- bis 13jahrigen

rechnet etwa ein Zehntel damit, spater zu rauchen, bei den 14- bis 17jah-

rigen ein Viertel und bei den 18- bis 20jahrigen rund ein Drittel.

VERMUTETES EIGENES RAUCHVERHALTEN
IN FONF JAHREN

Gesamt Standige Gelegenheits-
Raucher raucher

% % %

werde sicher rauchen 7 18 5

werde wahrscheinlich rauchen 25 55 43

werde wahrscheinlich
33 22 43

nicht rauchen

werde sicher nicht rauchen 34 3 7
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Bei den 21- bis 25jahrigen jungen Mannern jedoch vermutet fast die

Halfte, (auch) spater zu rauchen, bei den gleichaltrigen Frauen aber

ii nur ein Drittel.

GEGENWARTIGES RAUCHVERHALTEN UND
VERMUTETES RAUCHYERHALTEN IN FONF JAHREN

12-13 14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre Jahre

% % % %

Mannliche Jugendliche

i Gegenwartige Raucher
5 28 51 62

(standig/gelegentlich)
Werde in Zukunft
(wahrscheinlich/sicher) 11 24 37 45
rauchen

Weibliche Jugendliche

l Gegenwartige Raucher
13 30 51 54(standig/gelegentlich)

/

Werde in Zukunft
(wahrscheinlich/sicher) 9 26 32 33
rauchen
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9. DER EINFLUSS DES FREUNDESKREISES AUF DAS RAUCHVERHALTEN

Wie bereits weiter oben ausgefUhrt wurde, wird das RauchbedUrfnis der

Jugendlichen nicht unwesentlich auch durch die.Umgebung, insbesondere

die Bezugsgruppe beeinfluBt ("weil man in Gesellschaft raucht", "Rauchen

steckt an", vgl. VIII, 5).

I

E

'

Somit ist es auch kaum verwunderlich, daB auf die Frage nach dem Rauch-

verhalten im Freundeskreis 80 % der standigen Raucher erklarten, die

meisten oder alle ihrer Freunde wurden rauchen, wahrend bei den Gelegen-

heitsrauchern nur 51 % und bei denen, die bisher noch nie geraucht

hatten, 26 % diese Aussage machten. *,

Allerdings wird das Rauchen selbst unter den rauchenden Jugendlichen

so kritisch eingeschatzt, daB es zumindest keinen bewuBten Gruppendruck

in Richtung Nikotinkonsum gibt. Im Gegenteil - bei den standigen wie

bei den gelegentlichen Rauchern erklarten jeweils 90 %, daB ihre Freunde

es gut finden wurden, wenn sie (die Befragten) mit dem Rauchen aufharen

wUrden. Und nahezu ebenso viele unter den Nichtrauchern (84 %) vermuten,

daB es bei ihren Freunden eher auf Bedauern stoBen wurde, wenn sie an-,

I '

fangen wurden zu rauchen.

Es ist also festzustellen, daB sich Jugendliche zwar nicht selten wech-·

selseitig und zum Teil unterschwellig zum Rauchen animieren, daB aber

das Rauchen bei ihnen - zumindest auf der BewuBtseinsebene - mit einem

negativen Image versehen ist.

*) Bei diesem Zusammenhang wirkt sich aber auch die Altersvariable aus:

unter den standigen Rauchern befinden sich mehr altere Jugendliche als
unter den Gelegenheitsrauchern oder gar den Nie-Rauchern, bei denen
jene Jahrgange besonders stark vertreten sind, in denen das Rauchen
noch gesetzlich verboten ist.

:
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Bei den 14- bis 17jahrigen ist die kritische Distanz zum Rauchen nicht

ganz so stark ausgepragt. Zwar erwartet auch bei ihnen die uberwiegende

Mehrheit (72 %) der Nichtraucher, daB ihre Hinwendung zum Nikotinkonsum

in ihrem Freundeskreis bedauert wUrde, jeder Vierte von ihnen (24 %) ist

aber vom Gegenteil Uberzeugt ("wurden es gut finden"). Und bei den mdnn-

lichen Rauchern dieser Altersgruppe erwarten ahnlich viele (22 %) wenig
Verstandnis von ihren Freunden, wenn sie das Rauchen aufgeben wurden.

I

*
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10. RAUCHEN, ALKOHOLKONSUM UND DROGENKONSUM

Zwischen dem Rauchen und dem Alkoh61 konsum zeigt sich nur eine gering-

gefahrdert gelten kannen
,

auch standige Raucher, wahrend die Alkohol-

fUgige Korrelation. Zwar sind 61 % der Jugendlichen, die als alkohol-
1)

Distanzierten mit einem Anteil von 48 % standigen Rauchern dem Gesamt-

durchschnitt entsprechen, der Alkoholkonsum der standigen Raucher liegt

aber nicht dramatisch Uber dem der Gelegenheitsraucher oder der Ex-

Raucher2): So trinken bei den st ndigen Rauchern 36 % mehrmals wachent-

lich oder taglich Bier, bei den Gelegenheitsrauchern 30 % und bei den

Ex-Rauchern 21 %. Bei anderen al koholischen Getranken sind die Differen-

zen noch geringer, auch unter den standigen Rauchern befinden sich nur

sehr wenig, die mehrmals w5chentlich Wein trinken (6 %), Schnaps (4 %)

oder alkoholische Mixgetranke (7 %).

/

l

li

Ahnlich verhalt es sich auch mit dem Zusammenhang zwischen Rauchen

und Rauschmittelkonsum: bei den standigen Rauchern hat jeder Dritte

(35 %) schon einmal ein Rauschmittel probiert, bei den Gelegenheits-

rauchern und bei den Ex-Rauchern jeder FUnfte (20 % bzw. 21 %). Von

jenen Jugendlichen, die im Laufe der letzten zwei, Jahre Rauschmittel

zu sich genommen haben, sind 69 % standige Raucher, 17 % Gelegenheits-

raucher und 14 % Nichtraucher.

1)
Zur Definition der Alkoholgefahrdung vgl. VII, 6, FuBnote

2)
Ein Vergleich zu den Nie-Rauchern. ware weniger angebracht, da
bei diesen die jungeren Jahrgange uberwiegen

I
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Der SchluB ist sicher nicht von der Hand zu weisen, daB bei starken

Rauchern die latente Bereitschaft zum Drogenkonsum hbher ist als bei

Nichtrauchern, zumal die "popularen" Rauschmittel Haschisch und Mari-

huana vorwiegend rauchend eingenommen werden. Bei diesem Zusammenhang

sollte aber auch nicht der Faktor Alter als intervenierende Variable

Ubersehen werden: bei den Jugendlichen, die standig rauchen, wie auch

bei denen, die Uber Drogenerfahrung verfUgen, handelt es sich vor-

wiegend um altere Jahrgange.

Bei den jungeren Jugend-Jahrgangen ist die Distanz gegenuber Drogen

mittlerweile so groB, daB auch bei der Uberwiegenden Mehrheit der star-

ken Raucher unter ihnen die Hemmschwelle gegenUber dem Rauschmittel-

konsum sehr hoch sein durfte.

E
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Zur Entwicklung und zum Image des Rauchens bei Jugendlichen sind zu-

sammenfassend folgende Ergebnisse hervorzuheben:

108 -

0 Seit Ende der 70er Jahre ist der Anteil der Nichtraucher unter

den Jugendlichen immer gr5Ber geworden (1986: 52 %), wobei immer

mehr Jugendliche (196: 28 %) gar nicht erst damit anfangen.

0 Auch das Einstiegsalter fUr den ersten Rauchversuch wird immer

hbher: die neuere, seit 1982 zu registrierende Verringerung der

der Raucher unter den Jugendlichen ist vor allem auf eine Ab-

nahme der Raucheranteile unter den 18- bis 20jahrigen zuruck-

zufuhren.

0 Bei den jUngeren Altersgruppen hat sich das Rauchverhalten von

mannlichen und weiblichen Jugendlichen weitgehend angenahert,

deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich nur

noch bei den Uber 20jahrigen: bei den jungen Frauen von 21 bis

25 Jahren ist der Anteil der standigen Raucher noch sichtlich :

geringer als bei den altersgleichen Mannern und der Anteil der

Nie-Raucher noch deutlich h5her.

0 Zu den BegrUndungen, die AufschluB Uber die wirklichen Motive

des Rauchens geben, zahlen vor allem solche, die unterschwellig
durch Gruppenprozesse ausgelast werden ("Rauchen steckt an",

"Weil man in Gesellschaft raucht", "weil ich in Gesellschaft ...

oft nicht wei B, wohin mit den Handen ...").



0 Unter den Nichtrauchern wird diese Enthaltsamkeit vor allem (zu

90 %) mit dem Hinweis auf die Gesundheitsschadlichkeit des Rau-

chens begrundet. Der Umstand, daB 1986 auf diese Frage von den

Nichtrauchern erheblich mehr BegrUndungen aufgefUhrt wurden als

bei fruheren Trendmessungen, laBt auf einen Anstieg der Anti-

pathien von Nichtrauchern gegenuber Rauchern schlieBen.

0 Das Rauchen wird aber auch vom graBten Teil der jugendlichen
Raucher selbst nicht unkritisch gesehen. Dies indizieren ihre ·

Einschatzungen, daB es von ihren Freunden positiv aufgenommen

wurde, wenn sie mit dem Rauchen aufhdren wurden. Diese von 90 %

der Raucher geteilte Erwartung ist vor allem deshalb bemerkens-

wert, da bei der Uberwiegenden Mehrheit der Raucher auch der

Freundeskreis aus Rauchern besteht.

, 0 Das schlechte Image des Rauchens bei den Jugendlichen und die

bei jugendlichen Rauchern offenbar verbreitete Dissonanz zwi-

schen Rauchverhalten und Einstellung zum Rauchen kommen auch

darin zum Ausdruck, daB ein Viertel der standigen und die Half-

te der gelegentlichen Raucher von sich erwarven, in einigen Jah-

ren nicht mehr zu rauchen.

0 Unter den jugendlichen Rauchern sind vor allem solche Zigaret-
tenmarken beliebt, deren Werbung ihren Sehnsuchten am starksten

entspricht (Freiheitsdrang, Natur- und Abenteuerromantik).

l
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0 Das Rauchen, vor allem das standige Rauchen, korreliert zwar

auch mit h5herem Alkoholkonsum und der Haufigkeit von Drogen-

erfahrungen, diese Korrelationen sind aber auch durch die.
Altersvariable beeinfluBt: mit zunehmendem Alter der Jugend-
lichen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, Uber Drogenerfahrung
zu verfugen, zu rauchen bzw. mehr zu rauchen und alkoholische

Getranke zu trinken bzw. mehr davon zu trinken.

*
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VIII. GESUNDHEIT UND EINNAHME VON MEDIKAMENTEN

SELBSTEINSCHATZUNG DER EIGENEN GESUNDHEIT UND HAUFIGKEIT

GESUNDHEITLICHER BESCHWERDEN

Nahezu samtliche der in diesem Kapitel zu behandelnden Fragen zur eigenen

Gesundheit und Medikamenteneinnahme sowie zum Image einer gesunden Le-

bensweise bei Jugendl ichen wurden 1986 erstrnals in die Erhebung aufge-
nommen.

Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich die Frage zur Selbsteinschatzung

des eigenen Gesundheitszustandes.

Diese Selbsteinschatzung fallt, wie die folgende Trendubersicht zeigt,
bei den 15-25jahrigen seit 1973 in etwa konstant aus: rund drei Viertel

bezeichnen ihren Gesundheitszustand als gut oder sogar sehr gut.

Die Abweichungen innerhalb dieses insgesamt konstanten Trends durften

vor allem jahreszeitlich bedingt sein: Die besonders positiv ausgefal -

lenen Ergebnisse von 1979 und 1982 wurden im Sommer bzw. FrUhjahr er-

hoben, alle ubrigen Untersuchungen fanden zu Jahreszeiten statt, in

denen Erkaltungskrankheiten u.3. haufiger vorkommen.

1

*
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SELBSTEINSCHATZUNG DES EIGENEN GESUNDHEITSZUSTANDES

- Trendvergleich 14-25jahrige -

1973 1976 1979 1982 1986

% % % % %

sehr gut 18 25 29 28 23

gut 58 54 53 53 52

es geht 22 18 15 15 22

schlecht 2 2 1 1 2

Erhebungszeitraume:

1973 : Ende Januar - Anfang April ..

1976 : Dezember 1976 - Januar 1977
'

1979 : Juni - Juli

1982 : Ende Marz - Mai

1986 : November 1986 - Januar 1987



Bei einer Datenaufschl Usselung nach Alter und Geschlecht wird deutlich,

daB auch bei den Jugendl ichen bzw. jungen Erwachsenen schon die positive

Bewertung der eigenen Gesundheit mit steigendem Alter deutlich abnimmt,

ganz besonders bei den Madchen bzw. jungen Frauen: Wahrend bei den 12-

13jahrigen Madchen 16 % ihren Gesundheitszustand nicht als gut (sondern

nur "es geht") bezeichnen, sind es bei den 18-20jdhrigen Frauen mit 31 %

ca. doppelt so viele (29 % "es geht", 2 % "schlecht").
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SELBSTEINSCHATZUNG DES EIGENEN GESUNDHEITSZUSTANDES

NACH ALTER UND GESCHLECHT
- 12-25jahrige -

sehr gut gut es geht schlecht
(1) (2) (3) (4)
% % % %

Gesamt 24 52 22 2

Mannlich

12-13 Jahre 37 44 17 1

14-17 Jahre 30 49 19 2 ..

18-20 Jahre 28 47 75 1

21-25 Jahre 22 59 16 2 ,

Weiblich

12-13 Jahre 31 54 16

14-17 Jahre 24 55 18 2

18-20 Jahre 18 50 29 2

21-25 Jahre 21 51 26 2



*
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Der aufgrund der Selbsteinschatzung der Befragten festgestellte Befund,

daB die Gesundheit der weiblichen Jugendlichen und zumal die der

18-20jahrigen Frauen erhebl ich starker beeintrachtigt ist als die der

gleichaltrigen Jungen und Manner, wurde auch bei der Frage nach der

Haufigkeit gesundheitlicher Beschwerden bestatigt.

Die folgenden Vergleichstabellen zeigen al ters- und geschlechtsbezogene

Datenaufgliederung zu den (anhand einer Listenvorgabe) genannten ge-

sundheitlichen Beschwerden, wobei hier lediglich die Daten jener Be-

fragten aufgefiihrt werden, die mindestens einmal pro Woche mit diesen

Beschwerden zu tun haben.

Hierbei zeigt sich abermals, daB vor allem von den jungen Frauen im

Alter von 18-20 Jahren zahlreiche somatische Symptome genannt werden.

Unter gesundheitlichen Starungen wie Mudigkeit und Zerschlagenheit
leiden aber auch schon haufig 14-17jahrige Madchen, und Kopfschmerzen

sind schon bei den 12-13jahrigen Madchen wesentl ich haufiger als bei

den gleichaltrigen oder alteren Jungen.

: - 114 -
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HAUFIGE GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN

*

"

(etwa 1 x pro Woche oder 5fter)

MUdigkeit, Zerschlagenheit

Nervositdt, innere Unruhe

Probleme mit der Haut

(z.B. Akne)

RUckenschmerzen

Schwierigkeiten beim Einschlafen

Kopfschmerzen

Kreislaufbeschwerden

SchwindelgefUhl

Magenschmerzen

Allergien

Obelkeit

Verdauungsbeschwerden/Ver-
stopfung

"Kater" (von alkoholischen
Getranken)

Erkaltung, Grippe

Menstruationsbeschwerden

Gesamt

%

36

21

17

13

13

12

9

7

6

5

3

nach Geschlecht

Mannlich

%

33

18

17

10

14

6

3

4

3

2

1

Weiblich

%

40

21

17

16

12

18

16

11

7

6

5

Summe: 147 113 179

/

2 0 5

2 2 1

1 0 1

3 3



=

HAUFIGSTE GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN

(etwa 1 x pro Woche oder bfter) nach Geschlecht und Alter

Mdnnlich Weiblich

Gesamt 12-13 14-17 18-20 21-25 12-13 14-17 18-20 21-25

Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre

% % % % % % % % %

MUdigkeit, Zerschlagenheit 36 22 34 36 32 23 42 48 38

Nervositat, innere Unruhe 21 11 25 18 16 14 27 24 19

Probleme mit der Haut 17 5 20 15 11 11 17 16 10
CY'

Ruckenschmerzen 13 4 7 12 11 8 13 21 18

Schwierigkeiten beim
Einschlafen 13 11 17 10 12 16 17 11 10

Kopfschmerzen 12 11 8 9 4 20 20 20 16

Kreislaufbeschwerden 9 1 3 3 3 12 10 13 20

SchwindelgefUhl 7 1 3 6 3 10 12 8 10

\



2. EINNAHME VON MEDIKAMENTEN

Diejenigen Jugendlichen, die zu den anhand der Listenvorlage erfragten

15 Beschwerden erklart hatten, mindestens einmal monatlich davon betrof-

fen zu sein, wurden auch danach gefragt, ob sie im Laufe der letzten

30 Tage (vor dem Interview) ein Medikament dagegen eingenommen hatten.

Die auf. der folgenden Vergleichstabelle dargestellten Ergebnisse machen

deutlich, daB die mannlichen Jugendlichen, sofern sie von den jeweili-

gen Beschwerden betroffen sind, bei einigen davon (z.B. Kopfschmerzen,

Erkaltung, Hautprobleme, Magenschmerzen oder Schwindelgefuhl) in etwa

gleichem MaBe zu Medikamenten greifen wie die weiblichen Jugendlichen.
Bei vielen anderen Beschwerden indizieren die Daten jedoch bei den Mad-

chen und jungen Frauen einen haufigeren Medikamentengebrauch. (Je nach

Anzahl der von den jeweiligen Beschwerden Betroffenen beruhen diese

Ergebnisse jedoch auf z.T. sehr niedrigeren Fallzahlen, so daB die

hier indizierte Tendenz nicht als statistisch abgesichert gelten kann.)
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EINNAHME VON MEDIKAMENTEN IM LAUFE DER LETZTEN

30 TAGE GEGEN BESCHWERDEN, DIE EINMAL IM MONAT

ODER OFTER VORKOMMEN - NACH GESCHLECHT

(Bezug: Befragte, die die jeweiligen Beschwerden min-
destens einmal monatlich haben = 100%)

Kopfschmerzen

Allergien

Erkaltung, Grippe

Probleme mit der Haut

(z.B. Akne)

Menstruationsbeschwerden

Kreislaufbeschwerden

Verdauungsbeschwerden/
Verstopfung

Magenschmerzen

Schwindelgefuhl

Obelkeit

"Kater" (von alkoholi-
schen Getranken)

Nervositat, innere Unruhe

Schwierigkeiten beim Ein-
schlafen

RUckenschmerzen

Mudigkeit, Zerschlagenheit

n=

100%

602

127

137

450

242

339

101

367

293

219

136

659

404

471

980

Gesamt

%

43

39

35

30

27

26

21

21

12

11

· 10

5

M nnlich

%

42

44

33

9

20

11

7

Weiblich

%

44

37

37

30

27

27

25

22

12

13

14

5
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22
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5
1

5 3 6

5 6 5

3 3 3
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Die unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen herrschenden Einstel -

lungen zur Gesundheit und einer gesunden Lebensweise wurden sowohl

direkt (anhand von vorgegebenen Statements zum Verhal tnis zur .eigenen

Gesundheit) wie auch projektiv (anhand einer Assoziationsfrage zum

Image "gesund lebender Jugendl icher") erhoben.

Das Verhaltnis zur eigenen Gesundheit ist bei den Jugendlichen und

jungen Erwachsenen (wie wohl auch bei den Al teren) nicht ohne Wider-

sprUche. Dabei kann es sich sowohl um Diskrepanzen zwischen Einstel-

lungen einerseits und tatsachl ichem Verhal ten handeln. Dies festzu-

stellen, war jedoch nicht Aufgabe dieser Untersuchung. DarUberhinaus

gibt es aber auch - und das belegen die hier ermittelten Ergebnisse -

Diskrepanzen innerhalb der gesundheitsbezogenen Einstellungen: So

stimmen zwar einerseits 84 % der Befragten der Auffassung zu, daB es

"gerade in der heutigen Zeit auf eine gesunde Lebensweise" ankomme.

Wenn aber 43 % meinen, "ich will mein Leben genieBen, auch wenn es

ungesund ist", so muB sich hier auch ein nicht geringer Teil derer

darunter befinden, die dem erstgenannten Statement ihre Zustimmung

gaben.

Insgesamt aber bezeugen die Antwortverteilungen zo dieser Statement-

batterie ein hohes GesundheitsbewuBtsein unter den Jugendlichen. Das

Gegenteil gilt allenfalls fiir jene 13 %, die mit dem Statement "da

ich jung bin, brauche ich mich um meine Gesundheit nicht zu sorgen",
ein eher fahrlassiges Verhaltnis zur eigenen Gesundheit bekunden. Ober-

wiegend aber - und das gilt ganz besonders fUr die weibl ichen Befrag-
ten und die h6heren Altersgruppen - ist das GesundheitsbewuBtsein un-

ter den Jugendl ichen sehr ausgepragt. Zwei Drittel von ihnen sind sich

aber auch darUber im klaren, daB sie "eigentlich viel gesUnder leben"

sollten.

3. EINSTELLUNGEN ZUR GESUNDHEIT



EINSTELLUNGEN ZUR EIGENEN GESUNDHEIT

Gesamt Mdnnlich Weiblich 12-13 14-17 18-20 21-25

Jahre Jahre Jahre Jahre

% % % % % % %

Gerade in der heutigen Zeit
kommt es fUr mich auf eine

gesunde Lebensweise an 84 80 88 79 82 83 87

Was ich mit meinem Karper
mache, ist meine Sache und

geht nur mich etwas an 79 79 78 61 77 84 80
ia:

Eigentlich sollte ich viel

gesunder leben 67 63 70 50 60 66 74

Ich will mein Leben genieBen·, -

auch wenn es ungesund ist 43 48 36 35 45 48 41

Da ich jung bin, brauche ich
mich um meine Gesundheit
nicht zu sorgen 13 16 10 21 18 13 9

\



§
Das Uberaus positive Image einer gesunden Lebensweise bei den Jugend-

lichen wird auch bestatigt durch die Antworten, die auf die folgende

Frage erfolgten: "Welche Eigenschaften passen Deiner (Ihrer) Meinung
nach zu einem Madchen bzw. einer Frau (Jungen bzw. einem Mann) in

Deinem (Ihrem) Alter, von der (dem) man sagt 'sie (er) lebt gesund'?"

Diese Frage wurde je nach Geschlecht und Alter der/des Befragten in

bezug auf Madchen/Frauen oder Jungen/Manner gestellt und die Antwor-

ten hierzu "offen" (also ohne Antwortvorgaben) erhoben.

In der nachstehend dargestellten Tabelle sind die am haufigsten hierzu

erfolgten Charakterisierungen aufgefuhrt. Hierbei handelt es sich

ebenso um gesundheitsrelevante Verhaltensweisen wie auch Sympathie

ausdrUckende Eigenschaftszuschreibungen. Bei den letzteren sind zwi -

schen Madchen/Frauen einerseits und Jungen/Mannern keinerlei Unter-

schiede auszurnachen, in bezug auf die gesundheitsbezogenen Verhaltens-

weisen wird Jungen und Mannern aber verstarkt "Sportlichkeit" zuge-

schrieben und Madchen bzw. Frauen verst5rkt "ErnihrungsbewuBtsein".

- 121 -
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IMAGE GESUND LEBENDER JUGENDLICHER

(Eingeschaftszuschreibungen durch Befragte des jeweils gleichen Geschlechts)

Madchen/Frau Junge/Mann

% %

sportlich 66 73

ernahrungsbewuBt 51 37

raucht nicht/
raucht wenig 33 36

kein/wenig Alkohol 23 30

zufrieden, fr5hlich,
optimistisch 12 11

aufgeschlossen, freundlich,
gesellig, kameradschaftlich 9 9

ausgeglichen, locker, "cool",
anpassungsfahig 9 7

schlank, nicht dick 8 8

aktiv, agil, unternehmungs-
lustig 8 8

viel/regelmaBiger Schlaf 7 4

karperlich fit, kraftig, I

gute Kondition 7 9

kein StreB, vermeidet StreB 5 7



I I
Zum Fragenkomplex uber das Image der Gesundheit, den Gesundheitszustand

und die Medikamenteneinnahme der Jugendlichen betreffend, laBt sich zu-

sammenfassend feststellen:

0 Rund drei Viertel der Heranwachsenden und jungen Erwachsenen be-

zeichnen ihren Gesundheitszustand als gut bzw. sehr gut. Dieses

Ergebnis ist seit 1973 nahezu konstant.

0 Doch auch bei den Jugendlichen nimmt die positive Selbstein-

schatzung des Gesundheitszustandes mit zunehmendem Alter be-

reits etwas ab.

0 Gesundheitl iche Starungen, wie starke MUdigkeit/Zerschlagen-

heit, Nervositat, Hautkrankheiten, Schlafprobleme, Kopf- oder

RUckenschmerzen, sind bei Jugendlichen aber keineswegs selten,

vor allem Madchen und junge Frauen sind relativ haufig davon

betroffen, unter ihnen besonders die 18-20jahrigen.

0 Weibliche Jugendliche neigen im Falle solcher Beschwerden auch

haufiger zur Einnahme von Medikamenten (Au,snahmen: Kopfschmer-

zen, Erkal tung, Schwindel gefuhl, Haut- oder Magenbeschwerden;
in diesen Fallen greifen mannliche Jugendliche ebenso haufig

zu Medikamenten).

0 Die Gesundheit hat unter den Jugendlichen hohes Ansehen, eine

gesunde Lebensweise wird von der weit uberwiegenden Mehrheit

der jungen Generation sehr positiv bewertet. Dabei werden vor

allem Sportl ichkeit, bewuBte Ernahrung und (v5llige oder weit-

gehende) Enthaltung vom Nikotin- und Alkoholkonsum assoziiert.

0 Zwei Drittel der Jugendlichen gestehen aber auch selbstkritisch

ein, daB sie eigentlich "viel gesUnder leben" mUBten.

- 123 -
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IX. LEBENSSITUATION UND ZUKUNFTSERWARTUNGEN

Auch fUr die in diesem Kapitel zu behandelnden Ergebnisse 1 iegen keine

Trenddaten vor. Diede Ergebnisse beziehen sich entweder auf v5llig neu

in die Untersuchung aufgenommene Fragestellungen oder auf Fragen, die

gegenuber den vorangegangenen Erhebungen derartig modifiziert wurden,

daB ein Trendvergleich jetzt nicht mehr maglich ist.

FUr die aktuelle Erhebung haben die Fragen dieses Kapitels zwei Funktio-

nen zu erfUllen: Zum einen sollen sie AufschluB bieten Uber die gegen-

wartige Lebenssituation, Lebenseinstellungen und die Beurteilungen von

Zukunftsperspektiven in der jungen Generation, um damit auch den allge-
meinen Lebenshintergrund mit zu beleuchten, vor dem die Ergebnisse zum

Drogenkonsum zu betrachten sind. Auch fUr diese Daten wird in Zukunft

wieder eine Trendfortschreibung maglich sein.

Die hier behandelten Fragen wurden aber auch deshalb 1986 neu in diese

Untersuchung aufgenommen bzw. gegenuber fruheren Erhebungen wesentlich

uberarbeitet, um mit ihnen im AnschluB an den hier vorgelegten ersten

und zusammenfassenden Ergebnisuberblick weitere und detailliertere Spe-

zialauswertungen zu ermagl ichen, bei denen auch die konlfreten Lebensbe-

dingungen und Lebenseinstellungen in den einzelndn Untersuchungsgruppen
einer eingehenden Analyse unterzogen werden sollen.

An dieser Stelle kannen die hierzu erhobenen Ergebnisse zunachst jedoch

nur ubersichtsweise skizziert werden, ohne sie in ihrem analytischen

Bezug darzustellen. (Diesen k5nnte z.B. eine Clusteranalyse erbringen,

in der die verschiedenen Problembelastungen mit dem Freizeitverhalten

und dem Drogenkonsum in Bezug gesetzt werden.)

i
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1. LEBENSZUFRIEDENHEIT, LEBENSPERSPEKTIVEN UND PROBLEMBELASTUNGEN

Ihrem eigenen Bekunden zufolge ist die weit uberwiegende Mehrheit der

Jugendl ichen und jungen Erwachsenen mit ihrem gegenwartigen Leben recht

zufrieden. Zwar ist die Zufriedenheit bei den jungen Erwachsenen nicht

mehr ganz so groB wie bei den Jugendl ichen jungeren Alters, doch auch

bei ihnen fallt der Durchschnittswert auf der Zufriedenheitsskala (zwi-

schen 1 = sehr zufrieden und 7 = voll und ganz zufrieden) mit einem Ska-

lenwert von 5,3 eindeutig positiv aus.

Obwohl jeder Zweite Angst vor der Kernenergie auBert und nahezu drei

Viertel flirchten, "daB wir auf dem besten Wege (sind), uns durch die

zunehmende Umwel tbelastung selbst zu vergiften" (derartige Angste sind

vor allem bei weiblichen Jugendlichen ausgepragt), sieht man in bezug

auf das eigene Leben gleichwohl recht zuversichtlich in die Zukunft:

Zwei Drittel streben ein gluckliches Familienleben mit Kindern an

(m innliche Befragte: 63 %, weibliche Befragte 70 %), jeder Zweite mach-

te einmal beruflich Karriere machen (mannl iche Befragte: 60 %, weibl i-

che Befragte: 39 %), und ebenso viele rechnen damit, daB sie ihr Berufs-

ziel erreichen werden (mannliche Befragte: 56 %, weibliche Befragte:

47 %).

DemgegenUber rechnet nur jeder Siebte fur die Zukunft mit pers5nlichen

wirtschaftlichen Einschrankungen und nur jeder Zehnte befurchtet, selbst

einmal arbeitslos zu werden.

Die folgenden Tabellen zeigen ErgebnisUbersichten zu sehr unterschied-

lichen Fragestellungen: Die oben erwahnte Skalierungsfrage zur allge-
meinen Lebenszufriedenheit sowie zwei Tabellen, die eine Kompilation
von Statements zur persanlichen Lebenssituation und persanlichen Le-

benszielen, aber auch zu allgemeinen Zukunftserwartungen enthalten.

l
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Es sei hier auch darauf hingewiesen, daB die in diesem Abschnitt refe-

rierten positiven Ergebnisse zur allgemeinen Lebenszufriedenheit im

folgenden Abschnitt (vgl. IX.2.) etwas relativiert werden.
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ZUFRIEDENHEIT MIT DEM GEGENWARTIGEN LEBEN

NACH GESCHLECHT UND ALTER

- Skalierungsfrage: 1 = Uberhaupt nicht zufrieden,
7 = voll und ganz zufrieden

Durchschnitts-
wert

Gesamt 5,4

Mannlich

12-13 Jahre 5,9

14-17 Jahre 5,6

18-20 Jahre 5,2

21-25 Jahre 5,3

Weiblich /

12-13 Jahre 5,9

14-17 Jahre 5,6

18-20 Jahre 5,4

21-25 Jahre 5,4
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VERSCHIEDENE AUSSAGEN ZUR LEBENSSITUATION UND ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Ge- Mannlich Weiblich

samt
12-13 14-17 18-20 21-25 12-13 14-17 18-20 21-25

Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre

% % % % % % % %. %

Ich finde das alltagliche Leben Uber-

wiegend eintanig und langweilig 15 4 15 20 17 12
.

17 19 9

Ich m5chte beruflich Karriere machen 50 60 69 62 53 45 · 52 45 28

Ich habe Angst vor Einsamkeit 39 24 36 36 31 32 41 54 44

Ich machte Kinder haben und ein
67 70 72 55 61 73 71 67 71

glUckliches Familienleben fUhren

Ich meine, wer heute Kinder in die
6 5 8 7 9 9 5.3 5

Welt setzt, handelt verantwortungslos

Ich habe Angst vor Atomkraftwerken 51 44 42 39 42 62 63 55 63

Der technische Fortschritt macht
23 31 40 32 26 19 14 13 13 6Y

fUr mich das Leben immer lebenswerter

Ich finde, wir sind auf dem besten

Wege, uns durch die zunehmende Um- 71 .51 63 68 73 66. 67 74 81

weltbelastung selbst zu vergiften

Ich glaube nicht, daB es mir spater 14 9 12 11 17 13 15 14 16
wirtschaftlich besonders gut gehen wird

Ich bin ziemlich sicher, daB ich
9 8 5 9 10 11 7 11 10

spater einmal arbeitslos werde

Ich bin sicher, daB ich mein Be-
51 59 63 54 52 42 53 51 43

rufsziel erreichen werde

Ich habe das GefUhl, in meiner Fa-
9 3 9 8 6 16 11 11 10

milie nicht gerecht behandelt zu werden

Ich brauche keine Drogen, um mich
83 81 82 85 79 80 83 83 87

wohlzufUhlen

Ich kenne zu wenig Leute, die se
17 19 18 15 18 14 17 15 16

fUhlen und denken wie ich
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BEWERTUNG VERSCHIEDENER LEBENSZIELE

- Durchschnittswerte -

(Rangskale von 1 = Uberhaupt nicht wichtig bis 5 = sehr wichtig)

Den richtigen Beruf finden

So genommen werden, wie man ist

Kerngesund sein

Mit den Eltern gut auskommen

Liebe und Anerkennung durch die Eltern

Im Leben etwas erreichen

Durchsetzung der eigenen Interessen

Persbnliche Freiheit, alles tun zu kannen

Eine(n) feste(n) Freund(in) haben

Gute Leistungen in der Schule

M5glichst viel Geld

Erfolgreicher sein als die Eltern
/

Ge- Mannlich

samt
12-13 14-17 18-20 21-25

Jahre Jahre Jahre Jahre

4,6

4,6

4,5

4,4

4,2

4,2

4,1

4,1

3,9

3,8

3,5

2,6

4,7

4,4

4,7

4,7

4,6

4,5

3,9

3,8

3,8

4,4

3,7

2,9

4,7

4,5

4,6

4,6

4,3

4,5

4,2

4,1

3,8

4,1

3,8

3,1

4,6

4,5

4,5

4,2

4,0

4,3

4,2

4,2

4,0

3,7

3,6

2,7

4,5

4,5

4,5

4,0

3,9

4,2

4,1

4,2

4,0

3,4

3,5

2,6

Weiblich

12-13 14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre Jahre

4,6

4,4

4,6

4,7

4,6

4,4

3,9

3,7

3,7

4,2

3,2

2,8

4,7

4,8

4,5

4,6

4,5

4,4

4,1

4,1

3,8

4,1

3,4

2,7

4,7

4,8

4,3

4,4

4,2

4,1

4,1

4,1

3,8

3,6

3,3

2,6

4,4

4,7

4,5

4,3

4,3

4,1

4,2

4,2

4,0

3,7

3,3

2,3

N

fc)
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Die von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im vorigen Abschnitt

(vgl. IX.1.) zum Ausdruck gebrachte hohe Lebenszufriedenheit scheint et-

was fragwurdig, wenn man diesem Ergebnis die Ergebnisse zu ihrer Situa-

tion in der Schule bzw. am Arbeitsplatz entgegenhalt, denn

nahezu neun ·von zehn Schulern im Jugendalter sehen sich

gegenwartig unter dem Druck, gute Zeugnisse haben zu

mussen, um spater eine Lehrstelle oder einen Studien-

platz zu bekommen

zwei Drittel von ihnen bezeichnen den Schulunterricht

als "oft eintdnig und langweilig"

die Halfte von ihnen "kann es gar nicht erwarten, aus

der Schul e zu kornmen"

nahezu die Halfte beanstandet, zu viele Hausaufgaben

zu bekommen und

ein Drittel fUhlt sich durch die Schule "oft Uber-

fordert".

2. BELASTUNGEN IN DER SCHULE UND AM ARBEITSPLATZ

/
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Auch die berufstatigen Jugendlichen sehen sich in ihrem Arbeitsleben

zahl reichen schweren Belastungen ausgesetzt:

sechs von zehn geben an, unter Hektik und Zeitdruck zu

arbeiten und

die Halfte arbeitet unter nervlicher Anspannung

vier von zehn kannen "es gar nicht erwarten, da B es

Feierabend wi rd"

ein Drittel hat am Arbeitsplatz "schwere karperliche

Anstrengungen" zu bewal tigen und

ebenfalls ein Drittel arbeitet unter "Hitze, Zugluft,
Kalte oder Feuchtigkeit".

Angesichts dieser Befunde Uber den Schul- und Arbeitstag Jugendlicher
muB man ihre allgemein geauBerte, hohe Lebenszufrjedenheit zweifellos

etwas relativieren. Offenbar fUhlen sich viele Jugendliche (und nicht

nur Jugendl iche) trotz ihrer Problembelastungen veranlaBt, allgemeine
Zufriedenheit zu zeigen.

Auf den folgenden Tabellen sind die Antworten derjenigen SchUler bzw.

Berufstatigen zusammengefaBt, die zu den jeweil igen Belastungen in be-

zug auf ihre eigene Situation erklart hatten "trifft voll zu" oder

"trifft eher zu".

- 131 -
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BELASTUNGEN IN DER / DURCH DIE SCHULE

Bezug: Schuler

gesamt munnlich weiblich

% % %

ich werde nervas, wenn ich
in der Schule aufgerufen 23 24 22
werde

was schulische Leistungen be-

trifft, erwarten meine Eltern 22 27 17
einfach zu viel von mir

mit vielen Lehrern komme
31 31 30

ich nicht klar

ich kann es gar nicht er-

warten, daB ich aus der 52 57 46
Schule komme

unter SchUlern gibt es viel
49 50 47

Konkurrenz

wir bekommen zu viele Haus-
44 43 44

aufgaben auf

meine Leistungen werden von

den Lehrern nicht genUgend 26 28 21
anerkannt

ich finde den Unterricht oft
64 61 67 /

eintanig und langweilig

ich muB gute Zeugnisse haben,
um spater einen Arbeitsplatz 86 88 85(bzw. Lehrstelle, Studien-
pl atz o.a.) zu bekommen

ich fUhle mich durch die
35 35 35

Schule oft Uberfordert
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BELASTUNGEN AM ARBEITSPLATZ

Bezug: Berufstatige/Wher- und Ersatzdienstleistende

gesamt mdnnlich weiblich
% % %

Hektik und Zeitdruck 58 58 57

nervliche Anspannung 48 43 54

ich kann es gar nicht er-

warten, da B es Feierabend 43 47 37
wird

schwere k5rperliche An -

34 46 20
strengung

Hitze, Zugluft, Kalte, 33 44 20
Feuchtigkeit

ich erhalte oft wider-
29 34 24

sprUchliche Anweisungen

ich finde meine Arbeit
oft eintanig und lang- 25 27 23
weilig

Reibereien und Konflikte
24 25 23

mit Vorgesetzten /

meine Leistungen werden
von den Vorgesetzten nicht 19 19 19
genugend anerkannt

Reibereien und Konflikte
13 13 12mit Kollegen
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3. FREIZEITBESCHAFTIGUNGEN UND ZUFRIEDENHEIT MIT DER EIGENEN FREIZEIT

Wenn man einmal vom Fernsehen absieht (das von vielen Jugendlichen eher

nebenher betrieben wird, ahnlich wie das Musikh5ren), so zahlen sport-

  tigkeiten.

liche Tatigkeiten zu den von Jugendlichen am haufigsten ausgeubten Ta-

Wenn acht vori zehn der 14-17jahrigen erklaren, mindestens einmal wachent-

lich Sport zu treiben, durfte es sich zwar in vielen Fallen lediglich um

  .

nolens volens ausgeubten Schul sport handel n, doch auch bei den 18-25jah-

rigen Mannern treiben noch sieben von zehn und bei den Frauen dieser Al -

tersgruppe sechs von zehn wachentlich mindestens einmal Sport.

Bei einer Datenaufgliederung zwischen 14- und 15jahrigen einerseits und

16-17·jahrigen andererseits wird deutl ich, daB mit dem Alter von etwa

16 Jahren eine neue Adoleszenzphase beginnt, die den Jugendlichen nicht

nur juristisch mehr Rechte einraumt, sondern die auch de facto mit einem

betrachtlichen Anstieg von Discothekenbesuchen und Gaststattenbesuchen,

aber auch von Besuchen privater Parties verbunden ist. Das Spielen an

Spielautomaten bleibt dabei aber interessanterweise konstant.

Bei der Betrachtung der nachstehenden Tabelle ist zu berUcksichtigen,
daB bei der Frage nach bestimmten Freizeitbeschaftigungen nur jene be-

rucksichtigt wurden, die fur diese Untersuchung von besonderer Bedeu-

tung sind.

Die daran anschlieBende Tabelle dokumentiert die Durchschnittswerte zur

allgemeinen Zufriedenheit mit der Freizeit. Die Ergebnisse hierzu fallen

ahnlich positiv aus wie die zur allgmeinen Lebenszufriedenheit. Aber

auch hier schwacht sich die positive Bewertung mit zunehmendem Alter

etwas ab.

'



FREIZEITBESCHAFTIGUNGEN, DIE MINDESTENS EINMAL WOCHENTLICH BETRIEBEN WERDEN

NACH GESCHLECHTS- UND ALTERSGRUPPEN

In eine Discothek gehen

Sport treiben

Mich politisch betatigen (in Par-

teien, Burgerinitiativen o.a.)

Auf Feten/Parties gehen

In Gaststatten gehen

An Spielautomaten spielen

In einem Verein mitmachen

Nichts tun, mich meinen Ge-

danken Uberlassen

Basteln/Handarbeiten oder
andere Hobbies

Jugendsendungen im Radio h8ren

Fernsehen zur Unterhaltung
und Entspannung

Zum Jugendtreff (Jugendzen-
trum, Jugendhaus u.a.) gehen

Mannlich
14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre
%%%

30

84

3

32

40

17

71

51

60

68

95

50

71

14

43

62

18

52

59

53

63

86

4 27

35

67

36

64

14

46

54

63

51

83

Weiblich
14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre
%%%

35

79

2

38

30

4

44

65

69

77

92

33

42

60

20

62

86

34

53

1

36

70

71

67

87

24

21

44

1

39

67

85

57

89

ohne Geschl.-
Differenzierung
14-15 16-17

Jahre Jahre
%%

21

90

2

26

24

11

62

55

63

77

96

39

76

2

41

43

11

58

59

65

68

92

14

ti

1

3 16 10 38 30
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ZUFRIEDENHEIT MIT DER FREIZEIT NACH GESCHLECHT UND ALTER

Skalierungsfrage: 1 = uberhaupt nicht zufrieden,
7 = voll und ganz zufrieden

Durchschnitts-
wert

Gesamt 5,6

M nnlich

12-13 Jahre 6,0

14-17 Jahre 5,7

18-20 Jahre 5,5

21-25 Jahre 5,4

Weiblich '

12-13 Jahre 5,9

14-17 Jahre 5,6

18-20 Jahre 5,5

21-25 Jahre 5,5
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Aus zahlreichen Jugenduntersuchungen ist bekannt, daB die Jugend der 80er

Jahre geselliger ist und in bezug auf Gleichaltrige kontaktfreudiger ist

als fruhere Jugendgenerationen. Dieser vielfach erhobene Befund ist auf

mehrere Ursachen zuruckzufuhren, u.a.

die immer langer werdende Ausbildungsphase, die auch

langerfristige enge Kontakte unter Gleichaltrigen mit

sich bringt

das sich in immer h5here Jahrgange verschiebende Alter

fur EheschlieBung und Familiengrundung sowie

das Heranwachsen von mehr und mehr Einzelkindern, die

die Kontakte Gleichaltriger auBerhalb ihrer Familie

suchen mlissen.

Demzufolge ist es nicht verwunderlich, wenn nahezu neun von zehn der

Jugendl ichen, auch unter den h5heren Altersgruppen, erklaren: "ich habe

viele Freunde".

Bemerkenswert ist aber auch, daB jeder FUnfte der Jugendlichen einge-

steht, "es fdllt mir schwer, Freunde zu finden". Bei den 21-25jahrigen
erklarte das sogar jeder Vierte.

4. SOZIALE KONTAKTE UND VERTRAUENSPERSONEN
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In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, daB im Rahmen einer

vallig anderen Fragestellung vier von zehn der Befragten erklarten,

"Angst vor Einsarnkeit" zu haben (21-25jahrige Iv&inner 31: %, 21-25jahrige

Frauen: 44 %) und jeder Sechste bedauernd auBerte "ich kenne zu wenig

Leute, die so denken wie· ich" (vgl. IX.1.).

Das Bedurfnis zu engen, vertrauensvollen sozialen Kontakten, vor all em

zu Gleichaltrigen, ist also vielfach noch unerfUllt.

.
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SOZIALE KONTAKTE

NACH GESCHLECHTS- UND ALTERSGRUPPEN

(Zusammengefa Bte Antworten: stimmt v8llig, stimmt ziemlich, stimmt zum Teil )

Auf mir hacken alle
herum

Es fallt mir schwer,
Freunde zu finden

Ich bin nicht daran

interessiert, viele
Freunde zu haben

Ich habe viele Freunde

Ich fUhle mich oft

ausgeschlossen

Ich komme bei Mddchen

bzw. Frauen gut an

Ich konme bei Jungen
bzw. Mannern gut an

Ge- M nnlich
samt

12-13 14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre Jahre

%%

Weiblich

12-13 14-17 18-20 21-25

Jahre Jahre Jahre Jahre
%%%%

1

18 21 23 17 17 36 16 21 13

20 14 14 16 23 17 13 22 26
--.

id

25 16 13 21 36 18 12 23 34

88 86 95 89 87 92 94 85 83

13 18 9 11 13 15 11 23 10

61 79 87 85

77 86 82 85

\
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Auf die Frage "Wenn es einmal um Dinge geht, die Sie nur mit Personen

besprechen k5nnen, zu denen Sie groBes Vertrauen haben, wie 1 eicht k5nnen

Sie sich dabei mit den folgenden Personen ... unterhal ten?", wurden an

erster Stell e Personen aus dem Freundeskreis (zu 86 %) genannt. Ein sehr

hohes Vertrauen wird aber auch den Muttern (72 %) entgegengebracht,

wahrend sich d·ie Vertrauensstellung der Vater (43 %) kaum von der ande-

rer vertrauter Erwachsener (z. B. den GroBeltern) unterscheidet (39 %).

Besonders hoch ist die Vertrauensstellung der Miitter bei den Jugendl i-

chen niedrigeren Alters, sie sinkt dann mit zunehmendem Alter der Heran-

wachsenden, der EinfluB der Mutter bleibt jedoch auch dann noch bedeut-

sam. Doch schon bei den 14-17jahrigen werden als Vertrauenspersonen noch

haufiger Personen aus dem Freundeskreis genannt, und im folgenden Alter

kommt dann noch mehr und mehr der Partner bzw. die Partnerin hinzu.

Die Vater finden uberwiegend bei Sohnen bis zu 17 Jahren und bei Tach-

tern bis zu 13 Jahren noch Vertrauen, bei den jeweiligen h6heren Alters-

gruppen nennen weniger als die Halfte ihren Vater als Vertrauensperson.

"

I

Auf der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse derjenigen Befragten zu-

sammengefaBt, die zu den jeweils genannten Personen erklart hatten, daB

sie mit ihnen "sehr leicht" oder "leicht" vertrauliche Probleme bespre-
chen k5nnen.
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Vater

Mutter

VERTRAUENSPERSONEN

NACH GESCHLECHTS- UND ALTERSGRUPPEN

Ge- Mannlich
samt

12-13 14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre Jahre

%%%%%

and.Er-
39

wachsene

Bruder/
BrUder

Schwester
(n)· 35

Freunde/
Freundin 86

(nen)

Partner
(in)

Weiblich

12-13 14-17 18-20 21-25
Jahre Jahre Jahre Jahre

%%%%

43 73 59 46 41 55 44 37 32

72 94 81 70 61 88 84 73 62

34 32 37 42 23 38 35 45

34 33 36 33 41 29 24 38 35

33 29 36 34 31 39 41 36

*

76 87 88 80 89 95 91 85

59 14 38 59 72 22 49 68 75
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 tuation und die Zukunftserwartungen der befragten Jugendl ichen laBt

den auf.sehr unterschiedl iche Themen bezogen€n Fragen Uber die Lebens-

sich zusammenfassen:

pl

:0 Die weit Uberwiegende Mehrheit der Jugendlichen bzw. jungen Er-

wachsenen bekundet in bezug auf ihre Lebenssituation hohe Zu-

friedenheit.

  0 Auch die eigene Zukunft wird - trotz verbreiteter Sorgen hin-

sichtlich der 5kologischen Entwicklung - Uberwiegend zuversicht-

lich gesehen, die Garantie fur privates Gluck im beruflichen

Erfolg gesucht und avisiert. DemgegenUber rechnet jeder

Zehnte damit, spater einmal arbeitslos zu werden.

i

  0 Bei konkreter Fragestellung nach Belastungen in der bzw. durch

g die Schule oder am Arbeitsplatz ergibt sich jedoch ein etwas

anderes Bil d, al s es das oben erwahnte Ergebnis zur Frage der

allgemeinen Lebenszufriedenheit vermuten laBt: SchUler, Aus-

zubildende und berufstatige Jugendliche sind vielfachem StreB

ausgesetzt, vor allem hohem Leistungsdruck.

Die im vorigen Kapitel besonders haufig genannten gesundheit-

1 ichen Starungen sind vermutl ich zum erhebl ichen Teil auch

hierauf zuriickzufiihren (vgl . Kap. VIII.1.).

0 Bei der Frage nach den fUr diese Studie interessanten Freizeit-

beschaftigungen zeigt sich anhand der Ergebnisse, daB mit dem

Alter von etwa 16 Jahren (nicht zuletzt auch durch die dann ein-

tretende gesetzliche Lockerung) eine Phase beginnt, in der die

Haufigkeit von Discotheken- und Gaststattenbesuchen, aber auch

von privaten Partybesuchen erhebl ich ansteigt.
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1

1

1
0 In bezug auf soziale Kontakte ist bei der jungen Generation der

80er Jahre von einem auBerordentlich hohen· BedUrfnis nach

haufigem Zusammensein und Geselligkeit mit Gleichaltrigen aus-

zugehen.

0 Von den Befragten gaben neun von·zehn an, viele Freunde zu

haben. Im Freundeskreis befinden sich audh Uberwiegend die

Vertrauspersonen, mit denen man vertrauliche Probleme bespricht.

Daneben besteht bei der uberwiegenden Mehrheit der Jugendlichen

auch ein vertrauensvolles Verhaltnis zu den Muttern. Gegenuber

den Vdtern ist es weit weniger der Fall, am haufigsten noch bei

Sbhnen bis zum Alter von etwa 17 Jahren und bei T6chtern bis

zum Alter von etwa 13 Jahren.
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