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Vorbemerkung

Seit 1973 fuhrt die Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufklarung in Abstanden von vier Jahren eine Untersuchung
zur Drogenaffinitat Jugendlicher und junger Erwachsener
im Alter zwischen 12 und 25 Jahren durch.

Nachdem 1993/94 die siebente Untersuchung erstmalig die
neuen Bundeslander einbezog, wurden bei der achten, 1998

abgeschlossenen Studie im Auftrag des Sdchsischen
Staatsministeriums fur Soziales, Gesundheit und Familie
zusatzlich explizite Daten fur Sachsen erhoben. 600
sachsische Jugendliche, 285 junge Frauen und 315 junge
Manner wurden im Herbst 1997 face to face befragt.

Getrennt nach Alkohol, Tabak und illegalen Rauschmitteln
wurden Konsummotive und -muster hinterfragt. Im Mittel-

punkt standen fur die Planung und Gestaltung von

PraventionsmaBnahmen wichtige Fragen nach:

- situativen Bedingungen des Drogengebrauchs,

- fardernden und hindernden EinfluBfaktoren auf den

Drogenkonsum sowie

- der kommunikativen Erreichbarkeit der Jugendlichen.

Im vorliegenden Bericht sind die wesentlichen Ergebnisse
fur den Freistaat Sachsen vor dem Hintergrund bundes-

weiter Vergleichsdaten vorgestellt. Differenziert nach

Alkohol, Tabak und illegalen Drogen wird die derzeitige
Situation im Substanzgebrauch der 12- bis 25jahrigen
aufgezeigt und es werden Ergebnisse zu Einstellungen,
Konsummotiven und zum sozialen Kontext beim Drogenge-
brauch dargstellt.
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1. Haufigkeit des Alkoholkonsums

1.1. Bier

Der Genu8 von Bier ist unter Jugendlichen weniger ver-

breitet wie die Klassifizierung Deutschlands als

„Bierland" im internationalen Vergleich nahelegt. Uber
die Halfte der sachsischen Jugendlichen (51%) geben an,
kein Bier zu trinken. Ein GroBteil davon sind junge
Frauen, nur 26% der Probandinnen konsumieren Bier. Eine
weitere groBe Abstinenzlergruppe stellen die bis

171#hrigen dar. In der Kombination beider soziodemogra-
phischer Merkmale zeigen sich die sachsischen Madchen
dieser Altersgruppe mit 84% als die grOBte Abstinenz-

lergruppe, auch im Bundesvergleich. Namentlich bei den

jungen Mannern wachst der Anteil der Biertrinker und
die KonsumregelmaBigkeit nimmt mit h6herem Alter zu.

Dies gilt besonders fur Sachsen, denn nur noch 8% der

jungen Manner zwischen 18 und 25 Jahren geben an, Bier-

abstinenzler ZU sein. Im Bundesdurchschnitt sind es

dagegen 18%.

Als Indikator fur regelmaBigen Alkoholgebrauch wird die
Kennzahl „Alkoholkonsum mindestens einmal in der Woche"
und fur haufigeres Trinken die Werte „taglicher" und

„mehrmaliger Konsum in der Woche" herangezogen. Bier
wird wenigstens einmal wochentlich von 27% der sachsi-
schen Jugendlichen getrunken. Die schon bei der Bierab-
stinenz erkennbare, bundesweit gultige Geschlechts-
spezifik zeigt sich hier wieder: 16% der jungen Manner

und nur 5% der jungen Frauen kannen zu den regelmaBigen
Trinkern gezahlt werden. Noch deutlicher differiert der

haufige Bierkonsum (m. 29% und w. 1%).

Dieser Kontrast basiert auf der bundesweit hOchsten

Quote fur regelmaBigen und haufigen Bierkonsum bei den
18- bis 25jahrigen Mannern. Die Konsumhaufigkeit der
sachsischen Gruppe ubersteigt mit 72% den entsprechen-
den Bundesdurchschnitt (58%) und den Wert fur Ost-

deutschland (57%) erheblich.

Da sich das regelmaBige bzw. haufige Biertrinken im

Vergleich zu den alten Bundeslandern erst in den h6he-

ren Altersgruppen etabliert, ist es auch nicht verwun-

derlich, daB verstarkter Bierkonsum bei Erwerbstatigen
(48%) und Studenten (39%) zu verzeichnen ist. Unter den
relativ wenigen biertrinkendenen Schuler (27%) gibt der

grOBte Anteil (79%) weder regelmaBigen noch haufigen
Bierkonsum an.
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Tab.1: Alkoholkonsum Jugendlicher

Es
trinken..

Bier

Insgesamt

Sachsen

Cksdapt nif.
eirnal

pro Nxie

i %

mannlich

weiblich

12-17 Jahre

12-13 J.

14-17 J.

18-25 Jahre

18-20 J.

21-25 J.

Wein/Sekt

Insgesamt

mannlich

weiblich

12-17 Jahre

12-13 J.

14-17 J.

18-25 Jahre

18-20 J.

21-25 J.

Spirituosen

Insgesamt

mannlich

weiblich

12-17 Jahre

12-13 J.

14-17 J.

18-25 Jahre

18-20 J.

21-25 J.

70

26

30

6

42

66

56

71

57

67

46

26

56

76

67

81

37

22

14

6

17

44

48

42

45

6

9

14

42

33

48

4

13

4

1

6

11

6

15

Neue Bundes-

lander

tbe/hapt mii£
eirrrat

pro Woche

%%

61

32

31

49

70

50

4 41

2 31

21

35

9

8

3

13

5

Alte Bundes-

lander

 te upt mtri

eirmal

pro Wic: e

%%

67

39

36

51

62

36

9 39

4 30

3 20

43

11

13

Bundes-

republik

lit:edapt mud.
eirrrel

Flo Wocte
%%

66

37

35

6 50

4 63

3 39

8 39

3 30

1 20

41

11

12

6

14

4

49 27 53 23 53 27 52 26

62 35 65 37 64 36

62 8 59 7 56 11 57 10

1

68 9 69 15 69 14

30 3 37 6 34 5 35 5

8

3

2

1

5 51 10 44 8 45 8

5

5
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Sachsen

Es
trinken..

liherhalpt mi:rd.

eimal

pro Woc:he

% %

Alkoholhaltige Mixgetranke

Insgesamt 43 8

mannlich

weiblich

12-17 Jahre

12-13 J.

14-17 J.

18-25 Jahre

18-20 J.

21-25 J.

43

42

30

3

43

54

62

49

1.2. Wein/Sekt

10

6

4

6

12

14

10

Neue Bundes-

lander

a,Aqi =ad.
eirrial

prortche
%%

40

44

31

Alte Bundes-

lander

1*:&hmpt: mzxi.

elrnel

prowoche
%%

7 45

5 40

4 26

Bundes-

republik

terhaipt rdrd.

eirrrel

Fox) Woct,e

%%

8 44

5 41

4 27

Wein und Sekt werden in Sachsen seltener als Bier ge-
trunken, obwohl bei Wein und Sekt der Abstinenzleran-
teil in allen Altersgruppen am geringsten ist. Nur 38%
der Befragten trinken uberhaupt keinen Wein oder Sekt,
wovon 59% mannlich sind. Die wenigsten der jungen Man-

ner (4%) sind regelmaBige oder haufige Weinkonsumenten,
dagegen rechnen sich uber dreimal soviele Frauen (13%)
dieser Konsumentengruppe zu. Hier sind es vor allem die
uber 18jahrigen Frauen welche diese Konsumentengruppe
bestimmen. 83% von ihnen sind Weinkonsumentinnen, im-
merhin 19% trinken mindestens einmal pro Woche Wein. Im

Bundesdurchschnitt ist diese Hauptkonsumentengruppe
etwas kleiner (76%), aber dafur liegt der Anteil regel-
maBiger Weinkonsumentinnen mit 20% etwas hdher. Dieses
Muster trifft auch auf die Gesamtheit der Weinkonsumen-
ten zu.

Neben den Frauen hebt sich die Gruppe der Studenten als

Weintrinker besonders heraus. 98% der Studenten trinken
Wein und Sekt, wovon 14% haufige Konsumenten sind. Wei-
tere signifikante Konsumentengruppen lassen sich nicht

ermitteln. 66% der Konsumenten geben an, „einmal im
Monat- oder „seltener  zu diesen Getranken zu greifen.

42 6 42 7 42 7

8

5

4

52 7 53 9 53 8

3



Parallel zu anderen Getrankearten ist bei Wein und Sekt
ein Anstieg der Trinkhaufigkeit mit wachsendem Alter
der Probanden erkennbar. Diese Charakteristik ist in
Sachsen wie auch den ubrigen neuen Bundeslandern schwa-
cher ausgepragt als in der alten Bundesrepublik, was

heiBt, daB sich die ostdeutschen Konsumgewohnheiten bei
Wein relativ fruh konstituieren.

1.3. Spirituosen

Die wenigsten der Befragten gaben an, Spirituosen zu

trinken. Ober zwei Drittel der sachsischen Jugendlichen
(70%) sagten von sich, daB sie Spirituosen „uberhaupt
nicht" konsumieren. Das sind mehr Abstinenzler als in

Ostdeutschland (64%) und der gesamten Bundesrepublik
(65%). Auch der Anteil derjenigen, die zu den regelma-
8igen oder haufigen Konsumenten gezahlt werden mussen,
ist mit 3% vergleichsweise gering. In allen soziodemo-
graphischen Gruppen liegen die sachsischen Werte fur
den Anteil der Konsumenten und deren Konsumhaufigkeit
unter den Vergleichsdaten fur die neuen und alten Bun-

deslander. Besonders auffallig ist der Kontrast zum

ubrigen Ostdeutschland.

Auch bei den Spirituosen zeigt sich wieder ein ge-
schlechtsspezifisches Trinkverhalten. Der Abstinenzler-
anteil bei den Frauen liegt mit 78% beachtlich uber dem
der Manner (63%). Wenn Frauen hochprozentige Alkoholika

konsumieren, so geschieht das eher selten. Nur knapp
die Halfte (48%) der spirituosentrinkenden Frauen gab
an, mindestens einmal im Monat Hochprozentiges zu trin-
ken. „Seltener" Konsum pragt auch bei den mannlichen
Konsumenten (59%) den Umgang mit Spirituosen. Aber der
Anteil regelmaBiger Spirituosentrinker ubersteigt den
der Frauen deutlich. 4% der jungen Manner trinken min-
destens einmal in der Woche Hochprozentiges, dagegen
sind es bei den Frauen 2%.

Schuler und Personen unter 14 Jahren scheiden in Sach-
sen als Konsumentengruppe fast ganzlich aus. Wenn nicht
Abstinenz angegeben wird (etwa 90%), SO fast immer
„seltener- GenuB. Dies ist besonders bemerkenswert, da
3% der ostdeutschen Jugendlichen in der Altersgruppe
bis 17 Jahre den regelmaBigen Spirituosenkonsumenten
zuzurechnen sind. RegelmaBigkeiten entwickeln sich ver-

geleichsweise spat und in geringer Intensitat. Am hau-

figsten sind sie bei Azubis (7%) und Erwerbstatigen
(6%) zu beobachten. Diese Konsumwerte fur Spirituosen
sind aber im BundesmaBstab als vergleichsweise gering
einzustufen.
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1.4. Alkoholhaltige Mixgetranke

Im Vergleich der Getrankearten liegt die Abstinenzler-

quote in Sachsen bei alkoholischen Mixgetranken mit 57%

im Mittel. Im bundesweiten Vergleich liegt der sdchsi-

sche Wert einen Prozentpunkt unter dem Durchschnitt.

Besonders die Jungeren trinken keine oder nur selten

alkoholhaltige Mixgetranke. Bei den unter 13jahrigen
ist keine RegelmaBigkeit feststellbar. In der Alters-

gruppe bis 17 Jahre finden sich in Sachsen (30%), wie

auch in Ostdeutschland (31%) etwas mehr Konsumenten als

im ubrigen Bundesgebiet fur diese Getrankeart. Der An-

teil regelmaBiger Konsumenten liegt aber bundeseinheit-
lich bei 4% in dieser Altersgruppe. Wahrend in Sachsen

60% dieser jungen regelmaBigen Konsumenten weiblich

sind, dominieren in den alten Bundeslandern die jungen
Manner.

Bei den uber 18jahrigen liegt der Konsumentenanteil
unter den Jugendlichen mit 54% leicht uber dem bundes-

deutschen Durchschnitt. Weit deutlicher als im Ver-

gleich ist in Sachsen ein geschlechtsspezifische
Trinkmuster etabliert. 75% der regelmaBigen Konsumenten

alkoholischer Mixgetranke in dieser Altersgruppe sind

mannlich. Im ubrigen Bundesgebiet liegt diese Quote bei

64%. Weitestgehend ist der hohe Gesamtanteil regelmaBi-
ger Konsumenten in dieser Altersgruppe (12%) auf die
mannlichen Probanden zuruckzufuhren.

Eine weitere Vertiefung zeigt, da8 sich diese Konsumen-

tengruppe primar aus Azubis (61%) und den 18- bis

20jdhrigen (62%) rekrutiert. Das sind auch jene Grup-
pen, bei denen regelmaBiger und haufiger GenuB am mei-

sten ausgepragt ist. Azubis trinken zu 15% mindestens

einmal in der Woche ein alkoholisches Mixgetrank.

1.5. Zusammenfassung aller Getrankearten

Bei der Zusammenfassung aller Getrankearten zeigt sich,
daB nur ein Viertel der sachsischen Jugendlichen keinen

Alkohol trinkt. Das sind vor allem die jungeren Alters-

gruppen. Wahrend 72% der unter 14jahrigen angeben, kei-

nen Alkohol zu trinken, sagen das nur 5% der 21- bis
25jahrigen von sich. Entsprechend dieser Altersentwick-

lung zeigen sich auch die Werte fur einzelne Status-

gruppen: 48% abstinenten Schalern stehen 2% abstinente
Studenten gegenuber.

Diese Daten bestatigen, daB praventive MaBnahmen in

einem Land mit permessiver Alkoholkultur und gelegent-
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licher ExzeBbilligung kaum wirksam auf die grundsatzli-
che Verhinderung des Alkoholkonsums zielen kann. Heute

erlernen Jugendliche zwischen dem 14. und 20. Lebens-

jahr den Umgang mit alkoholischen Getranken. Es ist
daher das Ziel der AlkoholmiBbrauchs-Pravention dem
Sucht- und MiBbrauchsverhalten Jugendlicher entgegenzu-
wirken. Besondere Bedeutung kommt daher dem haufigen
Alkoholkonsum zu.

Diese problematische Konsumhaufigkeit trifft auf 19%
der Jugendlichen in Sachsen zu und ist besonders unter

jungen Mannern verbreitet. Immerhin 31% von ihnen neh-
men haufig alkoholische Getranke zu sich und setzten

sich damit einem nicht zu unterschatzendem Gefahrdungs-
potential aus. Dagegen praktizieren nur 5% der Frauen

diesen gefahrlichen Trinkstil.

2. Alkoholkonsum an Werktagen und Wochenenden

Die im letzten Kapitel dargestellten Trinkgewohnheiten
Jugendlicher, k6nnen anhand der Frage nach dem letzten

Alkoholkonsum am letzten Werktag bzw. am letzten Wo-

chenende vor dem Interview weiter ausdifferenziert wer-

den. Neben der Unterscheidung von Werktagen und

Wochenenden lassen sich Getrankeart und die jeweilige
Trinkmenge erfassen.

Deutlich wird bei dieser zeitpunktbezogenen Erhebung,
daB erheblich mehr Jugendliche am Wochenende Alkohol zu

sich nehmen, als in der Woche. Das trifft fur Sachsen
wie auch die ubrige Bundesrepublik zu. Auch die Trink-

mengen erhahen sich deutlich, wenn man von Wein und

Sekt einmal absieht. Der Anstieg des Alkoholkonsums
betrifft alle soziodemographischen Kategorien gleicher
maBen, wahrenddessen bei den Getrankearten Differenzen

erkennbar sind.

Der Konsumentenanstieg bei Bier geht vorwiegend auf die
Manner zuruck (Mo-Do: 24% und Fr-So: 52%). Zwar ver-

vierfacht sich das Biertrinken bei den Frauen am Wo-

chenende, aber die w6chentliche Ausgangsbasis (2%) ist

vergleichsweise schmal, um damit einen maBgebenden Ein-
fluB zu erzielen. Die Menge des getrunkenen Bieres pro
Konsument erhaht sich am Wochenende deutlich um 0,6
Liter. Der Wochenendzuwachs bei Konsumenten und Trink-

menge entspricht etwa dem der alten und neuen Bundes-
lander.
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Tab :

Bier

.2 Alkoholkonsum Jugendlicher an Werktagen und

Wochenenden

Wochenende

Werktag

Wein/Sekt

Wochenende

Werktag

Spirituosen

Wochenende

Werktag

Sachsen

Konsu-

menten

%

Menge

inl/Cl

32 1,7 1

14 1,1 1

18 0,5 1

4 0,6 1

Neue Bundes-

lander

; Alte Bundes- :

linder i

Konsu- Menge ;
menten '

% inl/cl 

31 1,6 1

14 1,0 1

20 0,6 1

3 0,3 1

cl 11 8,0 cl

cl 3 8,0 cl

Alkoholhaltige Mixgetranke

Wochenende

Werktag
15 6,4 cl

1 2,7 cl

13 4,2 cl

2 1,0 cl

Konsu- Menge :
menten ;

% inl/cl;

33 1,7 1

14 1,0 1

18 0,8 1

4 0,4 1

9 6,6 cl

2 5,0 cl

16 4,6 cl

2 1,6 cl

Insgesamt

Konsu- Menge
menten

% inl/cl

33 1,7 1

14 1,0 1

18 0,7 1

4 0,4 1

15 4,7 cl

2 1,8 cl

Die Geschlechterproportionen sind beim Wein etwa umge-
kehrt, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Wein und Sekt
werden in der Woche vornehmlich von Frauen konsumiert
(83% der Konsumenten). Dem ubrigen Bundesgebiet ver-

gleichbar sind Wein und Sekt in Sachsen typische Wo-

chenendgetranke. Bis auf die Gruppe der Schuler
schnellte der Anteil der Weintrinker in alle Status-

gruppen von weniger als 10% auf uber 20% am Wochenende
an. Anders als bei den ubrigen Getrankearten verringert
sich in Sachsen die Trinkmenge am Wochenende, wenn auch
nur geringfugig.

Fur Spirituosen und alkoholhaltige Mixgetranke finden
sich auBerhalb der Wochenenden unter den sachsischen

Jugendlichen fast keine Konsumenten. Nur bei 5% der

Erwerbstatigen ist der w6chentliche Spirituosenkonsum
bedeutsam, sonst bewegen sich die Konsumentenzahlen bei

5 6,6 9 7,2 cl

2 5,1 2 5,7 cl
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Werten unter 2%. Auch am Wochenende ist der Spirituo-
senkonsum eher selten und vornehmlich unter den uber

18jahrigen Mannern verbreitet. Die Zahl der Konsumenten

und die Trinkmengen liegen erheblich unter den Werten

fur die neuen Lander. Die Konsummuster beim Gebrauch

von Spirituosen entsprechen eher denen in den alten
Bundeslandern. Allgemein sind die getrunkenen Mengen
gegenuber der Woche um ca. 30% erhaht.

Auffallend ist unter den mannlichen Jugendlichen der
Wochenendkonsum alkoholhaltiger Mixgetrdnke. Diese wah-
rend der Woche fast ignorierte Getrankegruppe ist vor

allem fur Azubis und Erwerbstatige in der Altersgruppe
18 bis 20 zwischen Freitag und Sonntag interessant,
denn ein Viertel dieser Altersgruppe gab den Konsum von

mindestens einem alkoholhaltigen Mixgetrank am letzten
Wochenende an. Die durchschnittliche Zahl der Konsumen-

ten alkoholhaltiger Mixgetranke bewegt sich im Bundes-

durchschnitt, wobei die Alkoholmengen um ca. ein
Drittel erhdht sind, so daB der vergleichsweise schwa-
che Spirituosenkonsum statistisch egalisiert wird.

An Werktagen liegt der Konsum alkoholischer Getranke
unter den sachsischen Jugendlichen auf niedrigem Ni-

veau. Am Wochenende - vor allem an Sonnabenden - trin-
ken weit mehr Personen Alkohol und mit AuBnahme von

Wein liegen die Konsummengen deutlich uber denen der
Woche. Besonders deutlich ist die Differenzierung von

Werktagen und Wochenenden bei hochprozentigem Alkohol,
was in den neuen Bundeslandern nicht allgemein ublich
ist. Hier spiegelt sich die Notwendigkeit wider, den
Gebrauch der psychoaktiven Substanz Alkohol wegen ihrer
die Alltagstauglichkeit einschrankenden Wirkung mit den

schulischen und beruflichen Anforderungen in Einklang
zu bringen.

3. Alkoholrauscherfahrung

Bisher wurde der Alkoholkonsum sachsischer Jugendlicher
anhand durchschnittlicher Haufigkeiten und Trinkmengen
dargestellt. Im folgenden Kapitel geht es um die Erfah-

rung des Alkohlrauschs. Diese muB prinzipiell nicht

problematisch sein, aber eine gesteigerte Rausch-

haufigkeit kann Ausdruck eines riskanten Umganges mit
der Droge Alkohol sein, wenn das Vorkommen in einzelnen

Teilgruppen der Jugendlichen gehauft auftritt.
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3.1. Haufigkeit des Alkoholrauschs

48% der Probanden zwischen 12 und 25 Jahren hatten be-
reits einen Alkoholrausch. Bedeutend mehr junge Manner

(57%) als junge Frauen (47%) geh6ren zu dieser Gruppe.
Im Vergleich liegen diese Werte zwischen dem ost- und

westdeutschen Erfahrungsniveau.

Wie angedeutet, ist von besonderem Interesse wer schon

h ufiger einen Alkoholrausch gehabt hat („elfmal oder

6fter") . Auf haufige Alkoholrauscherfahrung blicken nur

2% der sachsischen Befragten zuruck. Gemessen am ubri-

gen Bundesgebiet ist dieser Wert sehr gering.

Der geschlechtsspezifisch hahere Alkoholkonsum spiegelt
sich auch in haufiger Rauscherfahrung aus. Mit 89% do-

minieren die mannlichen Jugendlichen diese Gruppe. 6%
der sachsischen jungen Manner uber 18 sagen, sie seien
schon mehr als zehnmal betrunken gewesen, fast alle

sind mindestens 18 Jahre alt. Damit liegt diese Perso-

nengruppe weit unter den Vergleichswerten fur Ost-

(12%) und Westdeutschland (21%). Daher ist auch fur

diese risikobehaftete Gruppe in Sachsen ein weniger
gewagter Umgang mit alkoholischen Getranken zu konsta-

tieren.

Tab.3: Alkoholrauscherfahrung

Insgesamt

mannlich

weiblich

12-17 Jahre

12-13 Jahre

14-17 Jahre

18-25 Jahre

18-20 Jahre

21-25 Jahre

Sachsen

Ralisdr after als

erfahruy 10 Iral

%%

57

37

25

5

36

77

77

77

Neue Bundes-

lander

Rai ch- after als

erfahm,ng 10 el

%%

4 54

1 40

Alte Bundes-

lander

882,sdz after als

erfahnung 10 ml

%%

7 59

1 44

13

4

48 2 48 4 52 9

1 24 1 28 2

1

3 68 7 68 13

2

4
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3.2. Lebensalter und Alkoholrauscherfahrung

Alkoholkonsum und Erfahrungen mit der Rauschwirkung
variieren deutlich in Abhangigkeit vom Lebensalter. Wie
in Kapitel 1 gezeigt, konsumieren 12- bis 13jahrige
kaum Alkohol und eine RegelmaBigkeit ist nur im Promil-

le-Bereich erkennbar. Alkoholrauscherfahrungen sind

folglich selten, obschon gelegentliches und ungeubtes
Trinken einen Rausch provozieren kann. 5% der Jungen
und Madchen dieser Altersgruppe waren schon „einmal"
betrunken. Mehrfacherlebnisse hatte keiner der bis

13jahrigen.

Mit steigendem Alter wachst der Anteil derjenigen, wel-

che schon Rauscherfahrungen gemacht haben. Parallel
wachst auch die Zahl derer, die schon haufig betrunken
waren. Aber in der h6chsten Altersgruppe (21 bis 25

Jahre) waren das mit 4% immer noch wenige, wenn man die

ubrige Bundesrepublik als MaBstab anlegt.

Trotz der vergleichsweise niedrigen Werte ist auch fur

sachsische Jugendliche der Alkoholrausch immanenter

Bestandteil des EntwicklungsprozeBes, denn er ist ein

Element der Sozialisation in eine Gesellschaft, welche
Alkohol als Alltagsdroge akzeptiert. Viele Jugendliche
erleben ihren ersten Alkoholrausch in der Phase, wo die

eigenstandige Lebensbewaltigung erlernt wird. Das

Durchschnittsalter der ersten Rauscherfahrung betragt
unter sachsischen Jugendlichen 15 Jahre. Die jungen
Frauen machen ihre erste Alkoholrauscherfahrung etwas

spater mit durchschnittlich 16 Jahren.

Diese Durchschnittswerte verdecken jedoch, da8 zu die-

sem Zeitpunkt bereits ein erheblicher Teil der Jugend-
lichen seinen ersten Rausch erlebt hat. Denn fur 12%

lag die erste Trunkenheit vor dem 14. Geburtstag. Bis
zum 16. Geburtstag erhehte sich der Anteil der Alkohol-

rauscherfahrenen auf 52% (m. 55% und w. 46%). In den

folgenden zwei Jahren steigt der Anteil auf 83%.

Bei der ersten Alkoholrauscherfahrung unterscheiden
sich die jungen Manner und Frauen nicht wesentlich.

Allerdings fangen mehr junge Manner mit dem Trinken

alkoholischer Getranke an und konsumieren intensiver,
so daB die Haufigkeit ihrer Rauscherfahrungen die der
Frauen deutlich ubersteigt. Die befragten jungen Manner

mit Rauscherfahrung waren im Durchschnitt 3,2 mal be-

trunken, wahrenddessen dieser Wert bei den Frauen 2,3

betrug. Folglich liegt bei den mannlichen Jugendlichen
der letzte Rausch weniger lang zuruck wie bei den jun-
gen Frauen.
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3.3. Lebenssituation und Alkoholrauscherfahrung

Neben dem Lebensalter wird die Alkoholrauscherfahrung
auch von der jeweiligen Lebenssituation beeinfluBt.
Persanliche Dispositionen kennen durch den sozialen
Kontext verstarkt oder auch abgeschwacht werden. Das

zeigen die deutlichen Unterschiede, wenn man die Rau-

scherfahrungen im Zusammenhang mit der aktuellen Le-

benssituation betrachtet.

Aus der Abbildung 1 wird deutlich, da8 - obwohl auch
Alterseffekte eine Rolle spielen - bestimmte Lebenssi-
tuationen ein graBeres Risiko fur intensivere Alkoho-

lerfahrung bedeuten:

- bis zum Abschlu8 der Schule ist der Anteil der Rau-

scherfahrenen gering,

- in Lebenssituationen, wo die Mdglichkeit der freien

Zeiteinteilung besteht (nicht Erwerbstatige, Studen-

ten), ist der Anteil Jugendlicher ohne Rauscherfahrung
am geringsten.

Abb.1: Lebenssituation und Alkoholrauscherfahrung
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4. Trinkgelegenheiten

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wo und mit wem

die Jugendlichen ihre Alkoholerfahrungen machen. Wie
schon oben beschrieben ist der Gebrauch alkoholischer
Getranke auch vom Kontext abhangig. Es geht daher um

eine Analyse der unterschiedlichen Trinksituationen und
den jeweiligen EinfluB auf den Alkoholkonsum.

Bei der Betrachtung der Trinkorte zeigt sich eine Zwei-

teilung der Praferenzen zwischen Wochentagen und Wo-

chenende.

Montag bis Donnerstag wird vor allem zu Hause getrunken
(64%). Dies trifft besonders auf Bier, Wein und Sekt
zu. Alle anderen Orte werden deutlich seltener genannt.
Zwei Gruppen lassen sich aus den ubrigen Nennungen ge-
nerieren. 25% der Jugendlichen trinken an Orten kommer-
zieller Freizeitangebote (Kneipe, Disco u.a.). Hier

Tab.4: Orte des Alkoholkonsums

Es trinken Alkohol..

bei mir zu Hause

in einer Disco

in einer Kneipe, einem Lokal

auf einer Fete

bei Freunden zu Hause

am Arbeitsplatz/im Betrieb

in einem Jugendzentrum/
Vereinslokal

im Freien (z.B. StraBe,
Platz, Markt)
auf einer Reise

auf einer Techno-Party
oder Raves

in der Schule/in der Uni

am Kiosk

im Bahnhof/U-, S-Bahnhof

auf einem Rockfestival o.a.

auf einer GroBveranstal-

tung (z.B. Sport/Demo)

Insgesamt

 timnng
%

35

20

16

14

12

3

2

Montag bis

Donnerstag

Distiin,u,g
%

64

5

17

3

5

8

3

Freitag bis

Sonntag

zustimung
%

27

24

16

17

14

2

2

2 5 1

2 2

1 1

1 3

1
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wird der graBte Teil der zwischen Montag und Donnerstag
getrunkenen Spirituosen und Mixgetranke zu sich genom-
men. 11% nutzen beim Alkoholkonsum Raume die ihnen
durch ihre Alltagstatigkeit offenstehen (Arbeitsplatz,
Schule u.a.). Nur wenige konsumieren Alkohol an affent-

lichen Orten (auf der StraBe, in Parks o.a.).

Zentrale Bedeutung gewinnen am Wochenende kommerzielle

Freizeitangebote. 42% der Alkoholkonsumenten unter den
sachsischen Jugendlichen bevorzugen Freitag bis Sonntag
Diskotheken, Kneipen oder Vereinslokale. Zwei Drittel
der Konsumenten alkoholhaltiger Mixgetranke (67%) und

42% der Spirituosenkonsumenten gaben diese Orte als

Trinkorte an.

Weitere Trinkgelegenheiten bieten sich am Wochenende
fur 31% im Rahmen privater Raume, wie Feiern oder ge-
sellige Zusammentreffen bei Freunden. Die eigene Woh-

nung verliert am Wochenende an Bedeutung, bleibt aber
mit 27% immer noch der am haufigsten genannte Ort des
Alkoholkonsums. In privaten Rdumen werden auch am Wo-

chenende uberwiegend Bier, Wein und Sekt getrunken.

Betrachtet man nun mit wem getrunken wird, so fallt
zunachst auf, daB Jugendliche hauptsachlich gemeinsam
mit Freunden trinken. Besonders am Wochenende trinken

Tab.5: Trinkgesellschaft

Es trinken Alkohol mit..

Insgesamt

gustimay,g
%

einigen engeren Freunden

(Clique/Gruppe)
meinem Partner/Freund bzw.

meiner Partnerin/Freundin

grOBerem Freundes-,
Bekanntenkreis

Eltern

niemandem, war allein

Arbeitskollegen
Geschwistern

fremden Menschen

anderen Personen

Mitschalern/Kommillitonen

43

24

16

10

9

4

2

1

1

Montag bis

Donnerstag

listimmny
%

23

30

5

15

19

12

1

1

1

1

Freitag bis

Sonntag

 ti=Ung
%

49

22

19

8

6

2

2

1

1
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sie mit Freunden aus dem engeren (49%) und gr68erem
Freundeskreis (19%). In diesem Umfeld werden alle Ge-

trankearten konsumiert, wobei hier der Wochenendkonsum
von Spirtuosen und Mixgetranken zu 80% erfolgt.

Freund/in und Lebenspartner/in leistet fur ein Viertel

der Befragten Gesellschaft beim Alkoholkonsum. Vor al-

lem Montag bis Donnerstag, wenn das Trinken mit Freun-

den stark zuruckgeht, dominiert der Alkoholkonsum im

privaten Bereich mit dem/der Partner/in (30%) oder im

Familienkreis (16%).

Relativ haufig kommt das einsame Trinken in der Woche

vor. 19% der befragten Alkoholkonsumenten waren beim

Konsum von Bier, Wein oder Sekt allein. Spirituosen
oder alkoholhaltige Mixgetranke werden in dieser Situa-

tion nur am Wochenende getrunken.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB sachsische Jugend-
liche uberwiegend im geselligen Rahmen mit Freunden und
in privaten Situationen mit dem/der Partner/in oder der
Familie Alkohol konsumieren.

5. Trinkmotive

Wie aufgezeigt, variiert der Alkoholkonsum erheblich,
wenn man die entsprechenden Situationen in die Betrach-

tung einbezieht. Der Umstand wonach spezifische Konsum-

muster existieren legt die Hypothese nahe, daB der

Gebrauch alkoholischer Getranke von den Jugendlichen
zielgerichtet erfolgt. Trinkhaufigkeiten und -mengen
kennen demnach davon abhangen, ob und welche „posi-
tiven" Wirkungen dem Alkohol zugeschrieben werden.

Den Befragten wurde eine Liste mit den gangigsten
Trinkmotiven vorgelegt (siehe Tabelle 6). Anhand einer
5-Punkte-Skala sollten die Jugendlichen ihre Zustimmung
oder Ablehnung (1=„trif ft gar nicht zu" bis 5=„trif ft
v6llig zu") signalisieren.

Im Durchschnitt waren die Antworten mit einem Wert von

2,1 eher ablehnend. Der durchschnittliche Anteil der

Zustimmungen (4 und 5) bewegte sich bei 17% und lag
damit unter der ost- und gesamtdeutschen Zustimmungs-
quote (19% und 20%). Oberdurchschnittliche Ablehnung
erfuhren die vorgegebenen Trinkmotive durch die weibli-
chen (2,0 und 16%) und bis 17jahrigen Probanden (1,9
und 13%). Nur durch die uber 18jahrigen erfolgte eine
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Tab.6: Einschatzung von Alkoholwirkungen

Mit alkoholischen
Getranken kann man .

fur die richtige Stimmung
sorgen

besser in Kontakt zu an-

deren kommen

fur die richtige Stimmung
sorgen, wenn man zu zweit ist

sich besser entspannen

Arger besser herunter

spulen

von Schwierigkeiten ab-

lenken

die Langeweile vertreiben

mehr Selbstvertrauen ge-
winnen

Erkaltungen bekampfen

mehr leisten

Sachsen

Zustimmung
%

44

30

30

18

15

10

10

Neue Bundes-

lander

Zustimmung
%

42

30

24

20

24

11

15

Bundes-

republik

zustirmnung
%

40

32

25

23

22

15

14

fast ambivalente Einschatzung der gangigen Trinkmotive

(2,8 und 21%).

Die Zustimmung zu den einzelnen Antwortvorgaben diffe-
riert erheblich. Die gr68te Zustimmung erhielten Moti-
ve, welche dem Alkohol geselligkeits- und stimmungs-
fOrdernde Wirkung zuschreiben. Der Abbau von Interakti-

ons- und Kontakthemmungen durch die affektmindernde

Alkoholwirkung hat als Konsummotiv zentralen Stellen-
wert:

- fur die richtige Stimmung sorgen, wenn man mit ande-
ren zusammenkommt (44%),

- besser in Kontakt zu anderen kommen (30%) und

- fur die richtige Stimmung sorgen, wenn man (mit dem
Partner/der Partnerin) zu zweit ist (30%).

Einen weiteren wichtigen Komplex bilden die tradierten

spannungsreduzierenden und konflikt16senden Motive.
Obwohl fur die Probandenmajoritat (72%) der Alkoholkon-
sum nur ein inadaquates Mittel zur Problem- und Kon-

9 17 18

4 4 5

1 4 3
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fliktbewaltigung darstellt, versucht aber ein nicht
unbedeutender Teil der Jugendlichen mittels Alkohol

seine Alltags- und Befindlichkeitsprobleme zu bewalti-

gen:

- sich besser entspannen (18%),
- Arger herunterspulen (15%),
- mehr Selbstvertrauen gewinnen (10%),
- die Langeweile vertreiben (10%) und

- von Schwierigkeiten in der Familie oder im Beruf/
Schule ablenken (9%).

Diese Werte liegen um etwa sechs Prozentpunkte unter

dem Bundesdurchschnitt. In dieser Motivgruppe unter-

scheiden sich die sachsischen Jugendlichen sowohl von

ihren Altersgenossen in den alten wie auch den ubrigen
neuen Bundeslandern. Nur die schwache Zustimmung zum

Motiv „Langeweile vertreiben" ist allen ostdeutschen

Jugendlichen in dieser Motivgruppe gemein.

Andere tradierte Trinkmotive, welche dem Alkohol ge-
sundheits- und leistungsfdrdende Wirkungen zuschreiben,
finden unter den Jugendlichen fast keine Zustimmung.

In ihrer Einschatzung der Alkoholwirkung stimmen die

sachsischen Jugendlichen mit den Altersgenossen in Ost-

und Westdeutschland prinzipiell uberein. Die insgesamt
nur maBige Zustimmung zu den vorgegebenen Trinkmotiven
und das MaB der Verbreitung des Alkoholkonsums, lassen
den SchluB zu, daB das Alkoholtrinken keiner Begrundung
bedarf. In bestimmten Situationen ist der Gebrauch al-

koholischer Getranke selbstverstandlich und bedarf kei-

ner weiteren Rechtfertigung. Im Freundeskreis trinkt

man nicht um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, son-

dern weil der Konsum alkoholischer Getranke in geselli-
ger Runde gesellschaftliche Norm ist.

6. Einschatzung der Gesundheitsgefahrdung durch Alkohol

Im Kapitel 5 wurde der Annahme nachgegangen, ob die

Zuschreibung „positiver" Wirkungen ein Trinkmotiv dar-

stellen k6nnten. Im UmkehrschluB stellt sich die Frage
nach mdglichen Konsumhemmnissen. Gerade die geringe
Zustimmung zu dem gesundheitsfordernden Trinkmotiv (1,4
und 4%) la8t erwarten, daB sich die Jugendlichen der

gesundheitlichen Gefahrdung durch Alkohol bewuBt sind.
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Die WHO nennt als Grenzwert fur den gesundheitsgefahr-
denden Alkoholkonsum eine tagliche Alkoholmenge von 209
bei Frauen und 409 bei Mannern. 409 Alkohol sind in
Zwei Flaschen Bier oder einem halben Liter Wein bzw.

funf bis sechs Glasern Schnaps enthalten. Entsprechend
lautete die Frage, ob diese tagliche Trinkmenge ein
Gesundheitsrisiko in sich birgt. Auf einer 4-Punkt-
Skala sollten die Probanden das eingschatzte Risiko

angeben (1=„keine Gefahr" bis 4=„groBe Gefahr") .

Knapp 6% der Probanden trauten sich kein Urteil zu,

uberwiegend rekrutiert sich diese Gruppe aus 12- bis

13jahrigen Schulern. Trotzdessen werden in dieser Al-

tersgruppe die gesundheitlichen Risiken am hdchsten

eingschatzt.

Durchschnittlich 52% der Befragten sahen bei den vorge-
gebenen Trinkmengen eine mittlere oder groBe Gefahr.
Besonders Frauen und die bis 17jahrigen (je 58%) sind
in dieser alkoholkritischen Gruppe vertreten. Frauen

unter 18 Jahren schatzen diese Trinkmengen zu 62% als

gefahrlich ein. Vergleichsweise wenige junge Manner und

uber 18jahrige (je 47%) schatzen die gesundheitlichen
Gefahren als betrachtlich ein. Diese Dispositionen kor-

respondieren mit den „positiven" Wirkungszuschreibun-
gen.

Besonders bemerkenswert ist, daB der Spirituosenkonsum
allen Gruppen weit risikobehafteter erscheint als der

Konsum von Bier und Wein. Den taglichen Konsum von 4 Og
Alkohol in Spirituosen bewerten 85% als „mittlere" bzw.

„groBe" Gefahr fur die Gesundheit. Auch die Hauptkon-
sumgruppe der 18- bis 25jahrigen Manner schlieBt sich

zu 71% diesem Urteil an. Einen vergleichbar hohen Ge-

f8hrdungsgrad sehen bei der gleichen Alkoholmenge in
Bier (38%) oder Wein (35%) weit weniger Befragte. Der

geringe Erfahrungsschatz im Umgang mit hochprozentigen
Alkoholika, der mit der rapiden Rauschwirkung einherge-
hende unkontrollierbare Kontrollverlust und kulturelle

Ressentiments gegenuber Destillaten kdnnen diese diffe-
renzierte Risikoeinschatzung der verschiedenen Alkohol-
arten hervorbringen.

Inzwischen kann diese subjektive Gefahrenbewertung
pharmakologisch untermauert werden. Da aber nur 4% der

Befragten mit einem Arzt uber die gesundheitlichen Ri-

siken des Alkoholkonsums gesprochen haben, ist das Ge-

wicht wissenschaftlicher Argumente eher gering ZU

bewerten.

Den uberwiegenden Teil ihres Wissens zur gesundheitli-
chen Gefahrdung mittels Alkohol beziehen die Jugendli-
chen aus ihrem familiaren Umfeld (31%) oder dem
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Freundeskreis (24%). Nur 18% der Befragten geben an, im

Rahmen ihrer schulichen oder beruflichen Ausbildung mit

dieser Problematik konfrontiert worden zu sein. Und fur

35,5% der Jugendlichen bot sich noch nie die Gelegen-
heit zu einem Gesprach uber alkoholbedingte Gesund-

heitsrisiken. Aus gesundheitspolitischer Sicht sind
diese Informationsdefizite uberaus bedenklich, sie bie-

ten aber auch konkrete Ansatzpunkte fur die Pravention.

7. Alkoholkonsum: Resumee

Der Konsum von Alkohol ist unter sachsischen Jugendli-
chen allgemein gebrauchlich, nur ein Viertel der Be-

fragten zwischen 12 und 25 Jahren trinkt keinen

Alkohol. Abstinenzler finden sich vor allem in der

jungsten Altersgruppe.

Zwischen dem 14. und 20. Lebensjahr erlernen die Ju-

gendlichen den Umgang mit alkoholischen Getranken. Der

Alkoholrausch ist fur 48% der Jugendlichen Bestandteil

dieses Entwicklungsprozesses.

In der Altersgruppe uber 20 Jahre ist der Alkoholkonsum
etabliert und am starksten ausgepragt, nur 5% von ihnen
sind Abstinenzler und problematische Konsumhdufigkeiten
treten gr68tenteils in dieser Gruppe auf. Besonders bei

jungen Mannern uber 18 Jahren ist haufiger Alkoholkon-

sum ausgepragt. Dagegen ist in der junsten Altersgruppe
der 12- und 13jahrigen regelmaBiges oder gar haufiges
Trinken von Alkohol weder bei Madchen noch bei Jungen
auffallig.

In den Getrankepraferenzen unterscheiden sich die sach-
sischen Jugendlichen von den ubrigen neuen Bundeslan-
dern. Es werden mehr Bier und alkoholhaltige
Mixgetranke getrunken, dafur ist der Konsum von Spiri-
tuosen im Vergleich zu Ostdeutschland gering. Die Kon-

sumformen der Jugendlichen in Sachsen ahneln eher denen

ihrer westdeutschen Altersgenossen.

Alkohol wird vor allem zu Hause bzw. bei Freunden und

an Orten kommerzieller Freizeitangebote getrunken.
Meist geschieht es in privaten Situationen mit dem/der
Partner/in oder der Familie und mit wachsendem Alter
Zunehmend im geselligen Rahmen mit Freunden.
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Fur den Alkoholgebrauch ist das geselligkeits- und

stimmungsf6rdernde Motiv von zentraler Bedeutung. Ob-

wohl das Trinken in geselligen Situationen generell
keiner expliziten Erklarung bedarf, gilt es auch im

Freundeskreis Interaktions- und Kontakthemmungen abzu-
bauen. Weit seltener geben die 12- bis 25jahrigen
Trinkmotive an, wonach sie vom Alkoholgebrauch Kon-

fliktl6sungen und Spannungsreduktionen erwarten.

Mit der in den Trinkmotiven zum Ausdruck kommenden Wir-

kungseinschatzungen der psychischen Effekte stimmen die

sachsischen Jugendlichen mit ihren Altersgenossen in

Ost- und Westdeutschland prinzipiell uberein. Problema-

tisch ist die von Wissensdefiziten gepragte Einschat-

zung der gesundheitlichen Risiken durch Alkohol. Eine

Quantifizierung schadlicher Trinkmengen war fur knapp
die Halfte der Befragten nicht maglich. Die Gefahrlich-
keit von Spirituosen wird allgemein haher bewertet, als

die vergleichbarer Alkoholmengen in Bier, Wein und
Sekt.

Spirituosen werden in Sachsen nicht nur seltener, son-

dern auch weniger als in West- und Ostdeutschland ge-
trunken. Allerdings wird dieser gesundheitliche Vorteil
durch den verstarkten Konsum alkoholhaltiger Mixgetran-
ke egalisiert. Im ubrigen variieren die Trinkmengen nur

geringfugig gegenuber dem Bundesdurchschnitt. Haufig
und viel wird besonders an Wochenenden getrunken, was

mit den schulischen und beruflichen Anforderungen kor-

respondiert.

19



8. Raucherquoten bei Jugendlichen

Die gegenwartige Raucherquote unter den 12- bis

25jahrigen Jugendlichen betragt in Sachsen 40%. Im

Osten Deutschlands, wo sich die Raucherquote in den

letzten vier Jahren um 12 Prozentpunkte dramatisch er-

haht hat, rauchen mit 45% bedeutend mehr Jugendliche.
Die sachsische Raucherquote ist mit der in den alten

Bundeslandern identisch.

Ober ein Drittel der sachsischen Raucher (35%) bezeich-

nen sich als Gelegenheitsraucher, so daB der Anteil der

standigen Raucher 26% der befragten Jugendlichen aus-

macht. Im Vergleich zu den neuen (33%) und den alten
Bundeslandern (30%) ein erfreulicher Wert, zumal fur
die neuen Bundeslander ein enormer Zuwachs bei standi-

gen Rauchern (+43%) zu verzeichnen ist. Mehr junge
Frauen als Manner bezeichnen sich in Ostdeutschland als

Gelegenheitsraucher - ein Phanomen was in Sachsen be-

sonders ausgepragt ist. In der Altersgruppe 12 bis 17
Jahre rechnen sich 57% der Raucherinnen zu den Gelegen-
heitsraucherinnen.

Der Anteil von 39% Nie-Rauchern unter den sachsischen

Jugendlichen liegt niedriger als im bundesdeutschen

Durchschnitt (41%) und leicht uber dem Mittel fur Ost-

deutschland (38%). Fast die Halfte der unter 18jahrigen
gehdrt zu den Nie-Rauchern.

Gr68er als im ubrigen Deutschland ist in Sachsen die

Gruppe der ehemaligen Raucher mit 21%. Diese zweite

Gruppe der Nichtraucher rekrutiert sich zum einen aus

denjenigen, die schon mal richtige Raucher waren, den

Exrauchern und denen, die nie richtig angefangen haben

zu rauchen, den Probierern.

Die meisten der ehemaligen Raucher (81%) zahlen sich zu

den Probierern, bei den jungen Mannern ist diese Quote
am h6chsten. Besonders bei den 12- bis 17jahrigen fallt

auf, daB in Ostdeutschland haufiger Raucherfahrungen
gemacht werden als in Westdeutschland, was in Sachsen
aber kaum EinfluB auf die Raucherquote hat, da es meist

beim Probieren bleibt. Anders in den ubrigen neuen Lan-

dern, wo fruhe erste Erfahrungen relativ schnell zum

regelmaBigen Rauchen fuhren.

Rund 4% der

Exraucher, d.h

Big geraucht
Wert bewegt
Schnitt. Vor a

Befragten rechnen sich zur Gruppe der

. sie haben in der Vergangenheit regelma-
und haben damit wieder aufgehert. Dieser

sich leicht uber dem bundesdeutschen

11em Jugendliche in der Altersgruppe bis
17 Jahre geh6ren zu der Gruppe der Exraucher.

20



Tab.7: Raucher und Nichtraucher

12-25jahrige

Sachsen

neue Bundeslander

alte Bundeslander

Deutschland

Mannliche Juger,Hi i che

Sachsen

neue Bundeslander

alte Bundeslander

Weibliche Jugendliche

Sachsen

neue Bundeslander

alte Bundeslander

12-17jahrige

Sachsen

12-13 Jahre

14-17 Jahre

neue Bundeslander

alte Bundeslander

18-25jahrige

Sachsen

18-20 Jahre

21-25 Jahre

neue Bundeslander

alte Bundeslander

Nichtraucher

Nieraucher Probierer Exraucher

39

38

42

41

33

39

37

46

36

47

49

71

38

36

47

30

29

31

28

33

17

15

15

15

19

12

16

16

15

12

17

12

20

15

12

17

19

17

13

13

Raucher

Gelegen- Standige
heits-R. Raucher
%%

14

12

10

11

12

12

13

16

15

12

14

9

18

15

12

13

13

13

10

11

26

33

30

31

33

33

30

19

31

26

16

3

21

31

26

37

37

36

46

39

% % %

4

2

3

2

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3

3

2

3

3

4
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Insgesamt verweisen 61% der befragten sachsischen Ju-

gendlichen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren auf Rau-

cherfahrung, d.h. sie haben schon einmal geraucht, auch
wenn sie nur ein paar Mal probiert haben. Das sind ge-
ringfugig weniger als im Osten Deutschlands (62%), aber
mehr als in den alten Bundeslandern (58%).

9. Rauchverhalten

9.1. Beginn des Rauchens

In Kapitel 8 wurde beschrieben, da8 unter den bis

17jahrigen ostdeutschen Jugendlichen ein groBer Teil

relativ fruh seine ersten Raucherfahrungen macht. Ein

Viertel der Jugendlichen raucht bereits vor dem 14. Le-

bensjahr seine erste Zigarette. Das Durchschnittsalter
beim ersten Probieren liegt in Sachsen bei 14,0 Jahren.

Jungen beginnen einige Wochen eher mit 13,9 Jahren,
M dchen rauchen ihre erste Zigarette mit 14,1 Jahren.

Diese Werte entsprechen denen fur Gesamtdeutschland.
Anhand der differierenden Raucherquoten zeigt sich

aber, daB das durchschnittliche Alter bei der ersten

Zigarette fur die kunftige Raucherkarriere nur bedingt
aussagekraftig ist. Bedeutsamer erscheint die Frage
nach dem „richtigen- Beginn mit dem Rauchen. Hier wird

Tab.8: Erste Raucherfahrung

Es rauchen mit
.

10 Jahren und junger

11-12 Jahren

13-14 Jahren

15-16 Jahren

17-18 Jahren

19 Jahren oder alter

erste Zigarette

insgesat innlich weiblich
%%%

6

15

36

53

60

61

6

16

42

60

66

67

5

13

29

46

52

54

davon haben

„richtig begonnen"

ir gesat rmlnnlich weiblich

%%%

1

5

16

39

58

62

1

6

14

42

58

62

1

4

19

35

57

63

durchschnittliches Alter (Jahre) 14,0 13,9 14,1
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schnell deutlich, daB es bis zur Beendigung des 14. Le-

bensjahres zu 67% beim Probieren bleibt. Dagegen steigt
ab dem 15. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit, daB mit
der ersten Zigarette auch richtig mit dem Rauchen be-

gonnen wird. Jungen neigen eher und haufiger zum Pro-

bieren, das Risiko, daB Sich daraus eine Raucher-
karriere entwickelt ist allerdings bei den jungen Mad-
chen bis zum 14. Lebensjahr haher.

Im Alter zwischen 15 und 18 konstituieren sich die mei-
sten der Raucherkarrieren. 99% aller raucherfahrenen

Jugendlichen haben bis zum 19. Geburtstag ihre erste

Zigarette geraucht und 68% aller Raucherkarrieren be-

ginnen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Das sind
mehr als im Bundesdurchschnitt (63%), wo viele jugend-
liche Raucher schon eher regelmaBig Zigaretten konsu-
mieren. Fur Sachsen bedeutet das, da8 die Zeitspanne
zwischen dem Probieren und der Verfestigung eines re-

gelmaBigen Konsummusters uberdurchschnittlich lang ist.

9.2. T&glicher Zigarettenkonsum

Der tagliche Zigarettenkonsum der vergleichsweise weni-

gen Rauchern unter den sachsischen Jugendlichen ist ge-
messen am BundesmaBstab unterdurchschnittlich. 10,3
Zigaretten rauchen die Jugendlichen im Durchschnitt. In

den neuen Bundeslandern sind es 11,4 und im alten Bun-

desgebiet durchschnittlich 13,5 Zigaretten.
*

Der Anteil starker Raucher (20 Zigaretten oder mehr pro
Tag) ist mit 14% nicht einmal halb so groB wie in den
alten Bundeslandern. Starke Raucher sind zu 79% mann-

lich. Diese Geschlechtsspezifik entspricht dem deut-
schen Muster starker Raucher in uberh6hter Form. Das

liegt vor allem daran, daB in Sachsen weibliche Jugend-
liche deutlich seltener 20 Zigaretten und mehr rauchen.

Bei der Betrachtung der einzelnen Altersgruppen wird

deutlich, daB nicht nur die Konstitution von Raucher-
karrieren in Sachsen langsamer als im ubrigen Bundesge-
biet von statten geht, sondern auch die Intensitat des
Rauchens mit steigendem Alter nur sukzessiv zunimmt.
Die Zahl der durchschnittlich gerauchten Zigaretten so-

wie der Anteil starker Raucher liegt in allen Alters-

gruppen unter den Vergleichswerten. Vor allem bei den

unter 18jahrigen fallt der Kontrast zu den alten Bun-

deslandern auf.
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Tab.9: Taglicher Zigarettenkonsum von Rauchern

Raucher insgesamt

mannlich

weiblich

12-17 Jahre

12-13 Jahre

14-17 Jahre

18-25 Jahre

18-20 Jahre

21-25 Jahre

Sachsen

Dird'r 20 urd

sdnitt- mehr

lide
Zahl %

10,3 14

11,7

82

6,7

1,9

7,4

12,2

11,5

12,6

19

7

20

10

26

Neue Bundes-

lander

*5 20 11'd

sdinitt- rrehr
liche
Zahl %

11,4

Alte Bundes-

lander

Durch- 20 und

Scipitt- rrehr
liche
Zahl %

20 13,5 31

12,9 25

9,8 15

13,8 24

14,8

11,8

22,1

36

25

9.3. Bevorzugte Zigarettenart

Der vergleichsweise verhaltene Rauchstil sachsischer

Jugendlicher dokumentiert sich auch bei den praferier-
ten Zigarettenarten.

Es werden fast ausnahmslos Filterzigaretten geraucht.
Filterlose und selbstgedrehte Zigaretten sowie Pfeife

werden nur vereinzelt bevorzugt. 33% geben an haupt-
sachlich leichte Filterzigaretten zu Rauchen, das sind

4% mehr als im Bundesdurchschnitt. Dafur werden von den

12- bis 25jahrigen in Sachsen weniger normale und star-

kere Filterzigaretten geraucht.

Vor allem junge Frauen rauchen leichte Zigaretten. 58%

der Raucherinnen bevorzugen diese Zigarettenart. Aber
auch bei den jungen Mannern (22%) sind leichte Filter-

zigaretten verbreiteter als in der bundesweiten Ver-

gleichsgruppe (16%).

4 7,1 4 8,9 17

4

37
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Tab.10: Bevorzugte Zigarettenarten bei 12- bis

25jahrigen Rauchern

Ich rauche

hauptsachlich .

leichte Filterzigaretten

normale Filterzigaretten

starkere Filterzigaretten

Zigaretten ohne Filter

selbstgedrehte Zigaretten

Pfeife

Zigarren, Zigarillos

Sachsen

33

55

8

1

2

1

10. Einstellungen zum Rauchen

10.1. Grunde fur das Nichtrauchen

Neue Bundes-

1*inder

29

61

9

Alte Bundes-

lander

29

57

9

1

4

Mehr als Dreiviertel (77%) der Nichtraucher unter den

sachsischen Jugendlichen betonen die Gesundheitsgefahr-
dung durch das Rauchen. Dieses Argument besitzt auch

bundesweit zentrale Bedeutung. Um das Gefahrdungsargu-
ment gruppieren sich weitere Grunde, welche die kdrper-
liche Unversehrtheit zum Inhalt haben: 36% befurchten
eine Verringerung der korperlichen Leistungsfahigkeit
und 21% sehen im Rauchen einen Widerspruch zu ihrer

sportiv-bewuBten Lebensfuhrung. Letzteres Argument wird

besonders von mannlichen Nichtrauchern (30%) betont.

Eine zweite Gruppe von Grunden zielt auf die mit dem

Rauchen verbundenen Sinneseindrucke. Mit 69% sagen weit
mehr sachsische als ubrige deutsche Nichtraucher, da8
ihnen Zigaretten nicht schmecken. Obler Qualmgeruch ist
fur weitere 49% ein Motiv, nicht zu rauchen. Die uber-
durchschnittliche Betonung dieser Sinneseindrucke weist
auf die gesteigerte Probiererfahrung sachsischer Nicht-
raucher hin.

Vor allem die Nichtraucherinnen fuhren einen dritten

Argumentekomplex an. Mit dem Rauchen verbundene kosme-

tische Beeintrachtigungen, wie unschane Haut und gelbe
Finger sind fur 32% bzw. 18% der jungen Frauen wichtige

% % %

1
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Tab. 11: Grande fur das Nichtrauchen (Nichtraucher)

Ich rauche nicht .

weil es ungesund ist

weil es mir nicht schmeckt

weil man dabei immer so stinkt

weil es teuer ist

weil es die kCrperliche Lei-

stungsfahigkeit verringert

weil nur Angeber rauchen

weil man davon eine un-

sch6ne Haut bekommt

weil ich viel Sport treibe

weil man davon gelbe Fin-

ger bekommt

weil Freunde/Freundinnen
auch nicht rauchen

Sachsen

Zustimmung
%

77

69

49

45

36

21

21

21

16

Neue Bundes-

lander

Zustimmung
%

76

62

45

53

39

21

11

24

11

Bundes-

republik

Zustimmung
%

79

54

42

55

35

18

14

25

13

Argumente gegen das Rauchen. Auch hier wirkt sich die
hohe Probierquote in der haufigen Nennung konkreter,
Raucherfahrung bedingender Argumente aus.

Vergleichsweise wenige der befragten Nichtraucher (45%)
fuhren die mit dem Rauchen verbundenen finanziellen Be-

lastungen an. Dieses Argument wird in Westdeutschland
weit starker betont.

Gegenuber diesen inhaltlichen Motiven lassen die Ju-

gendlichen kaum normative Grunde gelten. Rauchverbo-

teakzeptieren nur 30% der 12- und 13jahrigen. Die
soziale Erwunschtheit im Freundeskreis ist nur fur 14%

ein Grund gegen das Rauchen, obwohl sie 90% der Nicht-
raucher bewuBt ist, wenn diese sagen, daB es ihre
Freunde eher bedauern wurden, wenn die Befragten mit

dem Rauchen anfangen.

Insgesamt geben diese Argumente den Nichtrauchern genu-
gend Verhaltenssicherheit, um fur sich auch mittelfri-

stig eine Zigaretten-Abstinenz prognostizieren ZU

kennen. Insgesamt 98% der Nichtraucher unter den sach-

sischen Jugendlichen glauben, daB sie in funf Jahren

„wahrscheinlich nicht.' bzw. „nicht" rauchen werden.

14 13 11
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10 .2. Griinde fiir das Rauchen

Dem rationalen Charakter inhaltlicher Argumente gegen
das Rauchen stellen die Tabakkonsumenten vor allem in-

dividuell-utilitaristische Antriebe gegenuber. Die ar-

gumentative Vielfalt der Raucher spiegelt weitestgehend
die Motive der Zigarettenwerbung wider. 60% rauchen,
weil sie „gerne rauchen". 56% geben an, daB „es

schmeckt". 42% „beruhigt" der Zigarettenkonsum, wahrend

andere „bessere Laune" dadurch bekommen. Vorwiegend in

Sachsen bringt der GenuB einer Zigarette auch ein Ge-

fuhl von Freiheit mit sich.

Dieser Block von Motiven ist unter den jugendlichen Ta-

bakkonsumenten in den alten Bundeslandern und in Sach-

sen am starksten ausgepragt. In den ubrigen neuen

Bundeslandern werden derart hedonistische Motive selte-
ner vorgebracht. Angesichts der allgemein schwacheren

Zustimmungsraten ist zu vermuten, daB die ubrigen ost-

deutschen Raucher einen geringeren Erklarungsbedarf sehen.

Tab. 12: Grunde fur das Rauchen (Raucher)

Ich rauche .

weil ich gerne rauche

weil es mir schmeckt

weil ich auch gerne rau-

che, wenn andere rauchen:

Rauchen steckt an

weil es mich beruhigt

weil man in Gesellschaft
raucht

weil ich damit bessere

Laune bekomme

weil die Leute, die ich

mag, rauchen

weil Freunde/Freundinnen
auch rauchen

weil es mir ein Gefuhl

von Freiheit gibt

weil ich ohne Rauchen an

Gewicht zunehmen wurde

Sachsen

Zustimmung
%

60

56

46

42

32

26

23

21

20

10

Neue Bundes-

lander

lustimmung
%

57

52

41

41

24

13

13

15

14

10

Alte Bundes-

lander

Zustimmung

69

62

41

51

30

20

20

14

16

16
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Zweitwichtigsten Stellenwert besitzt fur rauchende
sachsische Jugendliche jener Motiv-Komplex, welcher die

Einflusse des sozialen Umfeldes betont. Geselligkeits-
bezogene Argumente, wie „Rauchen steckt an", „weil man

in Gesellschaft raucht" oder „weil die Leute, die ich

mag, rauchen" werden in Sachsen starker als in anderen
Bundeslandern herausgehoben. Rauchen wird hier als in-

tegraler Bestandteil jugendlicher Interaktion und des

Alltagslebens gesehen.

In diesem Zusammenhang ist wichtig anzumerken, daB der
Grad einer normativen Rauch-Verpflichtung im Freundes-
kreis gering bewertet wird. 70% der Raucher schatzen

sogar ein, daB es ihre Freunde gut fanden, wurden sie
mit dem Rauchen aufh6ren. Auch die sehr schwache Zu-

stimmung zu Aussagen wie: „weil ich in Gesellschaft oh-

ne Zigarette oft nicht weiB, wohin mit meinen Handen"

(10%) und „weil mich das Rauchen selbstsicher macht"

(8%) sprechen fur hinreichend SelbstbewuBtsein unter

den Jugendlichen, welches selten und wenn, dann nur in
den jungeren Altersgruppen durch Tabakkonsum kompen-
siert werden soll.

Erwahnenswert ist, daB das Motiv der Gewichtskontrolle
in Ost- wie in Westdeutschland ein fast reines Frauen-

argument darstellt. AuBerordentlich bedenklich ist da-

bei, daB schon 21% der rauchenden 12- bis 17jahrigen
Madchen in Sachsen diesen Grund anfuhren. Ein Viertel
der 18- bis 25jahrigen Frauen nannte ebenfalls dieses
Motiv.

10.3. Wahrnehmung und Einschatzung der Gesundheitsge-
fahrdung durch Rauchen

Bei den Motiven fur das Rauchen zeigt sich, daB inhalt-
liche Grunde, welche die gesundheitliche Dimension des
Tabakkonsums betreffen, weitestgehend ignoriert werden.
Nur 2% der Raucher gehen auf das Hauptargument von

Nichtrauchern und Praventionsstrategien ein, indem sie
als Rauchmotiv angeben, genau zu wissen, daB ihnen das
Rauchen nicht schadet.

Fast alle Raucher sind sich aber der Gesundheitsgefahr-
dung durch das Rauchen bewuBt. 84% der Jugendlichen
zwischen 14 und 25 Jahren wissen um die Warnhinweise
auf den Zigarettenschachteln. Auch die Tabakwerbung
samt dieser Warnhinweise wird von den meisten Befragten
im Kino (86%), auf Plakatwanden (91%) und in Zeit-
schriften (95%) registriert.
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74% der Befragten hat schon mindestens einmal mit je-
manden uber das Gesundheitsrisiko beim Rauchen gespro-
chen. Ahnlich wie beim Alkoholwissen sind das familiare

Umfeld (70%) und der Freundeskreis (53%) die primaren
Informationsquellen. Nur 33% der sachsischen Jugendli-
chen geben an, daB die Gesundheitsgefahrdung durch das

Rauchen im Rahmen der schulischen oder beruflichen Aus-

bildung problematisiert wurde. Besonders im Ausbil-

dungsbereich zeigen sich groBe Praventionsressourcen,
da vor allem hier die M6glichkeit der gezielten Wis-

sensvermittlung besteht.

Wie die argumentative Bewertung des Gesundheitsrisikos
in Tabelle 13 zeigt, ist den jugendlichen Rauchern be-

wuBt, daB der Tabakkonsum eine Gefahr fur ihre Gesund-
heit bedeutet und das eigene Rauchbedurfnis im Konflikt
dazu steht. Die Heherbewertung der eigenen Rauchmotive

macht aber deutlich, daB die Dimension des Gefahrdungs-
potentials meist nicht uberblickt wird, was auch auf

Informationsdefizite zuruckgezufuhrt werden kann.

Bei der Betrachtung der Zustimmungsanteile zu den ein-
zelnen Argumenten fur das Rauchen trotz bewuBt wahrge-
nommener Gesundheitsgefahrdung kristallisieren sich

drei Strategien zur Konfliktreduktion heraus.

Die popularste Strategie zur Begegnung des Widerspruchs
zwischen Bedurfnis und Gefahrdung ist die gleichgultige
Akzeptanz des Risikos bei paralleler Haherbewertung des

persanlichen Nutzens. Die hdchste Zustimmung erhielten

Aussagen wie: „Es mag sein, daB Rauchen die Gesundheit

gefahrdet, aber das ist mir egal  oder aber ich
bin gesund genug, um das aushalten zu k6nnen-. Diese

fatale jugendliche Oberschatzung der eigenen kOrperli-
chen Belastbarkeit kommt in Sachsen etwas starker zum

tragen als im Bundesdurchschnitt. Oberwiegend unter den

mannlichen Rauchern ist diese Gleichgultigkeit gegen-
uber der Gefahrdung ihrer eigenen Gesundheit ausge-
pragt.

Besonders jugendliche Raucherinnen bagatellisieren das

Gesundheitsrisiko, indem sie das individuelle Gefahr-

dungspotential durch seltenen Tabakkonsum und leichte

Filterzigaretten zu verringern suchen. Diese - wiederum

in Sachsen uberdurchschnittlich ausgepragte - Bagatel-
lisierungsstrategie korrespondiert mit den geringeren
Konsummengen und der Wahl leichterer Zigarettenarten
(vgl. Kap. 9.2. und 9.3.) bei sachsischen Jugendlichen.

Vergleichsweise wenige sachsische Raucher erkennen den

Widerspruch von Gesundheitsrisiko und Rauchbedurfnis

an, indem sie weder bagatellisieren noch der Gefahr mit
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Tab.13: Argumente zur Gesundheitsgefahrdung durch Rau-

chen

Es mag sein, daB Rauchen

die Gesundheit gefahr-

det,...

Gleichgultigkeit

aber das ist mir egal

aber ich nehme das Risiko
auf mich

aber ich bin gesund genug, um

das aushalten zu kannen

Bagatellisierung

aber ich rauche nur

leichte Zigaretten

aber ich rauche sowieso
nur wenig

aber ich here sowieso

bald mit dem Rauchen auf

RisikobewuBtsein

aber ich kann mit dem

Rauchen nicht aufhdren

Das Wissen um die Gesund-

heitsgefahrdung durch das
Rauchen beunruhigt mich sehr

Sachsen

insgesamt mannlich weiblich
% % %

43

35

20

28

44

37

9

23

42

32

36

35

Bundes-

republik

insgesamt
%

29

45

17

21

Gleichgultigkeit begegnen. Sie zeigen sich risikobewuBt

und beunruhigt, begrunden aber das fortgesetzte Rauchen

damit, daB der Tabakkonsum dermaBen habitualisiert sei,
daB sie damit nicht aufh6ren konnten.

Aufh6ren wollen ohnehin nur die wenigsten der rauchen-

den Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren. Nur 8% der

Tabakkonsumenten sagen derzeit mit dem Rauchen aufharen

zu wollen und 30% wurden gerne weniger rauchen. 61%,
vor allem 12- bis 17jahrige, denken weder daran aufzu-

haren noch ihren Konsum einzuschranken.

20 23 17 22

10 7 13 8

17 17 16 24

6 5 7 11
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11. Rauchen: Resumee

Die diesjahrige Drogenaffinitatsstudie belegt einen

sehr starken Anstieg der Raucherquote in Ostdeutsch-
land. In Sachsen bewegt sich die aktuelle Raucherquote
mit 40% bei den 12- bis 25jahrigen auf dem Niveau der

westdeutschen Bundslander und ist damit niedriger als
im ubrigen Ostdeutschland. Es rauchen deutlich mehr

junge Manner als Frauen.

Der Anteil der Gelegenheitsraucher unter den Tabakkon-

sumenten ist in Sachsen mit 35% uberduchschnittlich
hoch, so da8 der Anteil standiger Raucher geringer ist

als anderswo in Deutschland. Zur Gruppe der Gelegen-
heitsraucher geh6ren vor allem junge Frauen.

Diese rauchen insgesamt weniger und leichtere Zigaret-
ten. Der Anteil starker Raucherinnen ist in Sachsen mit
7% deutlich geringer als in den ubrigen neuen Bundes-

landern (15%) und in Westdeutschland (25%). In abge-
schwachter Form trifft dieses Fazit auch fur die jungen
Manner zu, so daB der Anteil starker Raucher/innen un-

ter den sachsischen Jugendlichen mit 14% nicht einmal

halb so groB wie in den alten Bundeslandern (31%) ist.

In Sachsen wie auch in Ostdeutschland ist die Gruppe
der Nieraucher kleiner als in den alten Bundeslandern.

Dafur bezeichnen sich in Sachsen uberdurchschnittlich
viele Jugendliche als ehemalige Probierer oder Exrau-

cher.

Relativ fruh werden erste Raucherfahrungen gemacht, die
sich aber unter s chsischen Jugendlichen vergleichswei-
se spat und selten in einem gelegentlichen bzw. regel-
maBigen Tabakkonsum konstituieren. Vor allem Jungen
neigen in frahen Jahren zum bloBen Probieren. Bis zum

15. Geburtstag ist die Gefahr relativ gering, daB der

ersten Zigarette eine Raucherkarriere folgt.

Die Einstellungen zum Rauchen werden in dieser Probier-

phase maBgeblich gepragt und negative Raucherfahrungen
finden sich in den Argumenten fur das Nichtrauchen wie-

der. Es ist daher nicht verwunderlich, daB besonders in

Sachsen Grande betont werden, die auf die mit dem Rau-

chen verbundene Sinneseindrucke und kosmetische Beein-

trachtigungen zielen.

Von ebenfalls grundlegender Bedeutung fur das Nichtrau-

chen ist die Betonung gesundheitlicher Risiken. Sehr

rational werden die Gefahren fur die korperliche Unver-

sehrtheit angefuhrt. Nichtrauchen ist nur fur einen ge-

ringen Teil der Jugendlichen eine Folge restriktiver
und/oder normativer Vorgaben.
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Im Gegensatz zur vernunftbetonten Ablehnung des Rau-

chens fuhren die Tabakkonsumenten hedonistische Antrie-

be als wichtigstes Rauchmotiv an und heben gesellig-
keitsbezogne Effekte hervor. Auch von den Rauchern wird
die Selbststandigkeit der Rauchentscheidung betont und
normative Zwange werden in Abrede gestellt.

Mit rationalen, die Gesundheitsrisiken herausstellenden

Argumenten gegen den Tabakkonsum sind Raucher fast
nicht zu beeindrucken. Fast alle wissen um die Gefah-

ren, schatzen aber den individuellen Nutzen durch die

Befriedigung des Rauchbedurfnisses haher ein, bagatel-
lisieren die Intensitat des persOnlichen Tabakkonsums
oder gestehen ein, mit dem habitualisierten Rauchen
nicht mehr aufharen zu k6nnen. EinfluBchancen fur die

Praventionsarbeit zeigen sich vor allem bei jenen 38%
der Raucher, die gern weniger oder gar nicht mehr rau-

chen wurden.
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12. Konsum illegaler Drogen

Anders als bei den Themenbereichen Alkohol und Rauchen

stellt diese Studie keine Daten bereit, mit denen ge-
naue Aussagen fur das gesamte Spektrum illegaler Drogen
bezuglich des aktuellen und regelmaBigen Konsums ge-
troffen werden kannen. Besonders bei der Differenzie-

rung nach verschiedenen Substanzen sind wegen der be-

schrankten Fallzahl nur eingschrankt prazise Schatz-

ungen maglich.

12.1. Erfahrungen mit illegalen Drogen

Die Betrachtung der lebenszeitbezogenen Drogenerfahrung
zeigt im Vergleich zum Alkohol- und Tabakkonsum, daB
der Anteil derjenigen, welche noch nie illegale Drogen
probiert oder regelmaBig genommen haben deutlich grOBer
ist. 84% der sachsischen Jugendlichen haben keine Er-

fahrung mit dem Gebrauch illegaler Drogen. Mit dieser

Quote liegt Sachsen deutlich unter dem bundesdeutschen
Durchschnitt von 77%. Auch im Vergleich zu den ostdeut-
schen Bundeslandern (82%) kann Sachsen noch auf einen

Tab.14: Erfahrung mit illegalen Drogen

Es haben schon

einmal probiert..

Sachsen

irlsges  nannlich

%%

Haschisch/Marihuana

Ecstasy

LSD

Kokain

Heroin

Schnuffelstoffe

Aufputschmittel/
Amphetamine/Speed

andere

Insgesamt

13

3

2

*

*

16

3

1

*

*

 ililia
%

10

2

2

Erstkrnsun
Alter

17,4

17,0

18,1

20,2

18,0

16,5

17,4

16,2

Bundes-

republik

insgesart
%

19

5

2

2

*

* geringfugig, mit der vorliegenden Studie nicht schatzbar
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guten Wert verweisen. Obwohl wegen fehlender Ver-

gleichsstudien fur Sachsen keine Trendaussage getroffen
werden kann, ist erwahnenswert, daB bei der letzten

Drogenaffinitatsstudie im Jahr 1993 in den neuen Bun-

deslandern noch 94% der Jugendlichen keine Erfahrungen
mit illegalen Drogen hatten.

Auffallig ist, daB deutlich mehr mannliche als weibli-
che Jugendliche Drogenerfahrung haben. Das verhaltnis

liegt bei 1,6:1. Im gesamtdeutschen Durchschnitt ist

zwar auch ein Obergewicht der mannlichen Jugendlichen
erkennbar (1,3:1), aber nicht so ausgepragt wie in

Sachsen. Auch fur die ubrigen ostdeutschen Lander

(1,2:1) ist keine so ausgepragte Geschlechtsspezifik
feststellbar. Ursachlich hierfur ist, da8 in Sachsen

weniger junge Frauen (13%) auf Drogenerfahrungen zu-

ruckblicken (neue Lander 16% und alte Lander 18%).

Die Altersverteilung entspricht fast dem in Deutschland

gangigen Muster. Bei den 12- bis 13jahrigen verweisen

3% auf Erfahrungen mit illegalen Drogen. In der Alters-

gruppe 14 bis 17 Jahre erh6ht sich der Anteil auf 17%.

Mit 25% ist im Alter zwischen 18 und 20 Jahren der

gr68te Anteil Drogenerfahrener festzustellen. In der

Altersgruppe der 21- bis 25jahrigen liegt die Quote der

Drogenerfahrenen bei 16%. Dieser Anteil ist vergleichs-
weise gering. Begrundet liegt dieses Phanomen in den

Nachwendejahren, als bei den heute 21- bis 25jahrigen
nur eine schwache Probierbereitschaft ausgepragt war.

Angesichts der Drogenerfahrenheit in den jungeren Al-

tersgruppen ist zu prognostizieren, daB in wenigen Jah-

ren auch in dieser Altersgruppe die Quote der Drogener-
fahrenen deutlich hoher liegen wird.

Bei den meisten sachsischen Konsumenten beschrankt sich

die Drogenerfahrung auf den Gebrauch von Cannabis in

Form von Haschisch oder Marihuana. 13% aller Jugendli-
chen gaben an, diese Substanzen zumindest schon einmal

probiert zu haben. Bei den jungen Mannern ist diese

Quote mit 16% deutlich haher als bei den jungen Frauen

(10%). Im Bundesdurchschnitt liegt die Probierquote bei

19%, auch hier ist Cannabis die eindeutig bevorzugt
konsumierte Droge unter Jugendlichen.

Das Alter beim Erstkonsum von Haschisch oder Marihuana

liegt in Sachsen bei 17,4 Jahren. Wie bei allen anderen

illegalen Drogen ist das Probieralter deutlich uber dem

von Alkohol und Zigaretten angesiedelt.
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12.2. Aktueller Drogenkonsum

Derzeit konsumieren 9% der 12- bis 25jahrigen in Sach-

sen illegale Drogen. Der Anteil mannlicher Jugendlicher
ist mit 10% etwas haher als der bei den weiblichen Be-

fragten. Im Vergleich zur Bundesrepublik und den neuen

Landern sind die aktuellen Konsumentendaten leicht un-

terdurchschnittlich.

Die aktuelle Konsumentengruppe rekrutiert sich primar
aus Jugendlichen der mittleren Altersgruppen. In der

Gruppe der unter 13-jahrigen ist kein aktueller Drogen-
gebrauch erkennbar. 17% der 18- bis 20jahrigen und 9%

der 14- bis 17jahrigen geben an, derzeit illegale Dro-

gen zu nehmen. 11% der Azubis geharen dazu. Damit gibt
es in dieser Statusgruppe den gr68ten Anteil aktueller

Konsumenten. Bei den Schulern ist der Gebrauch illega-
ler Drogen am wenigsten verbreitet. 8% von ihnen geben
an, derzeit Rauschmittel zu nehmen. Wegen der geringen
Fallzahlen sind die schwachen Differenzen zwischen den

ubrigen Statusgruppen jedoch kaum meBbar.

Tab.15: Konsumenten illegaler Drogen

Es nehmen derzeit..

Haschisch/Marihuana

Ecstasy

LSD

Kokain

Heroin

Schnuffelstoffe

Sachsen

insgesam: marnlich
%%

Aufputschmittel/ Am-

phetamine/Speed

andere

Insgesamt

peiblich
%

Neue

Bundes-

lander

insgesaet
%

Bundes-

republik

imges</It
%

* geringfugig, mit der vorliegenden Studie nicht schatzbar
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Bei den derzeit konsumierten Substanzen dominieren wie

in der gesamten Bundesrepublik die Cannabisvarianten
Haschisch und Marihuana. Insgesamt 7% der sachsischen

Jugendlichen nehmen momentan diese Drogen. Ecstasy wird
derzeit nur von jungen Frauen konsumiert. Insgesamt ist
bei den weiblichen Nutzern illegaler Drogen eine graBe-
re Substanzvielfalt feststellbar. Unter den Befragten
befanden sich keine Konsumenten von Kokain und Heroin.

13. Grunde fur den Drogenkonsum

Die Entscheidung zum Gebrauch illegaler Drogen wird un-

ter anderen EinfluBgr68en auch durch die zugeschriebe-
nen psychischen und sozialen Wirkungen des Drogenkon-
sums gepragt. Dabei flieBen eigene „positive"
Erlebnisse, vermittelte Images, als auch Erfahrungen
von ebenfalls drogenkonsumierenden Freunden in den Ent-

scheidungsprozeB mit ein. Sowohl Drogenerfahrene wie

auch die nichterfahrenen Befragten haben Vorstellungen
uber die Motivationen zum Rauschmittelgebrauch.

Die Motive zum Konsum illegaler Drogen lassen sich in

drei Komplexe gliedern. Fur fast alle Jugendlichen ist

die Neugier der zentrale Antrieb. 82% der Drogenerfah-
renen gaben Neugier als Antrieb zum Gebrauch illegaler
Drogen an. Auch die Befragten ohne Drogenerfahrung
schatzten zu 87% die Neugier als primares Probiermotiv

ein, obwohl 77% der sachsischen Jugendlichen ihren

theoretischen Informationsstand uber die Auswirkungen
des Drogenkonsums als „sehr gut" bzw. einschat-„gut"
zen.

Mit der einmaligen praktischen Oberprufung theoreti-

scher Abstraktionen begnugt sich dann auch ein GroBteil
der Probierer, denn 68% der ehemaligen Drogenkonsumen-
ten gaben als Grund fur die Beendigung ihrer Drogenkar-
riere die einmalige Befriedigung von Neugier an.

Meist ist dieser eher unspezifische Begriff der Neugier
mit konkreten Vorstellungen uber die unmittelbaren Wir-

kungen des Drogengebrauchs verbunden. Diese lassen sich

grob in zwei weitere Komplexe gliedern: einen psychi-
schen und sozialen Wirkungsbereich.

GraBer Bedeutung kommt jenen Motiven zu, welche auf

psychische Wirkungen zielen. Besonders unter s chsi-

schen Jugendlichen sind Vorstellungen verbreitet, wel-

che dem Drogengebrauch entspannende und euphorisierende
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Tab.16: Griinde fur den Drogenkonsum

Konsum von

Rauschmitteln, weil..

ich es ausprobieren woll-

te, aus Neugier

sie die Stimmung heben

sich dabei Glucksgefuhle
einstellen

man sich dabei so gut
entspannt

man damit eigene Hemmun-

gen uberwindet

es das Bewu8tsein erweitert

man dabei leichter den

Alltag vergessen kann

man dabei intensiver h6rt
und sieht

man mitreden kennen muB

man leichter Kontakt zu-

einander bekommt

Drogen-
unerfahrene

Sachsen

Zustimmung
%

43

41

21

33

13

34

20

19

Drogenerfahrene

Sachsen

zustimmung
%

58

51

47

31

23

20

18

16

Neue

Bundesl.

Zustimmung
%

53

41

36

35

19

29

21

28

Bundes-

republik

zustimmung
%

53

41

45

32

23

29

27

20

Effekte zuschreiben. Drogen „heben die Stimmung" und

sorgen fur „Glucksgefuhle-, auBerdem helfen sie beim

„entspannen". Drogenerfahrungen verstarken diese Beur-

teilung, denn die Zustimmung der drogenunerfahrenen Be-

fragten zu diesem psychischen Wirkungskomplex fiel um

ein Drittel schwacher aus.

Das Entspannungsmotiv korrespondiert mit einem weiteren

psychischen Wirkungskomplex. Fur rund ein Viertel der

jugendlichen Drogenerfahrenen ist der Rauschmittelge-
brauch ein Regulativ zu den Deprivationen ihres All-

tags. Drogenunerfahrene stufen diese Motive etwas h6her
ein. Sie glauben eher, da8 man mit Drogen „den Alltag
leichter vergessen" kann und uberwiegend junge Frauen

hoffen „damit eigene Hemmungen zu uberwinden". Im Ver-

87 82 76 75

4 18 15 16
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gleich zu den ubrigen ostdeutschen Landern sind diese

Motive seltener vertreten.

Ein eher klassisches Gebrauchsmotiv tritt in Sachsen

wie auch im ubrigen Deutschland in den Hintergrund. Be-

wuBtseinserweiternde und kreativitatsf6rdernde Effekte

werden selten erwartet. Da die uberwiegend praferierten
illegalen Drogen halluzinogene Zustande mit sich brin-

gen, ist dieses Gebrauchsmotiv bei Drogenerfahrenen et-

was starker vertreten. Wahrend junge Manner zwischen 18

und 25 Jahren eher eine Intensivierung sinnlicher Wahr-

nehmungen anstreben, versuchen 23% der gleichaltrigen
Drogenkonsumentinnen „sich selbst besser kennenzuler-

nen".

Vor allem in Sachsen rangieren soziale Funktionen weit

unten in der Rangfolge der Erwartungen, welche in den

Drogenkonsum gesetzt werden. Der Wunsch „mitreden zu

kannen" ist mit 18% noch am starksten vertreten. Nur

selten erhoffen sich die befragten Jugendlichen von il-

legalen Drogen geselligkeits- und kontaktfdrdernde Ef-

fekte, diese Wirkung wird eher dem Alkohol zugeschrie-
ben. Auch sehen nur 3% der Drogenerfahrenen im Konsum

illegaler Drogen ein Symbol des sozialen Protestes. Das

ist eher eine Motivzuschreibung durch Personen ohne

Drogenerfahrung (8%).

Erwahnt werden muB noch, daB sich bedeutend mehr Dro-

genunerfahrene (16%) als Konsumenten (9%) von der Dro-

geneinnahme leistungssteigernde Wirkungen versprechen,
vor allem sind das die Befragten zwischen 14 und 20

Jahren. Die geringe Zustimmung durch die Konsumenten

ist bemerkenswert, hat doch gerade Ecstasy das Image
einer leistungssteigernden Party-Droge. Weiter 8% der

Drogenerfahrenen - uberwiegend junge Manner im Alter

zwischen 18 und 25 Jahren - erhoffen sich einen Stimu-

lus fur ihr Sexualleben.

Die Differenzen zwischen den vorgebrachten Motiven von

Drogenunerfahrenen und erfahrenen Konsumenten machen

deutlich, daB die Bewertung des Drogengebrauchs eher

Stereotypen als fundiertem Wissen unterliegt. Es ist
nicht auszuschlieBen, daB gerade diese Dissonanz zwi-

schen Image und den positiveren, durch Freunde vermit-
telten Erfahrungen im Drogengebrauch Neugier weckt und

somit zum Probiermotiv wird.

Immerhin 65% aller Jugendlichen zeigen mittleres bis

starkes Interesse am Thema Drogen und 25% der dro-

genunerfahrenen Jugendlichen schlieBen nicht ganzlich
aus, einmal illegale Rauschmittel zu probieren. Gemes-

sen an dieser groBen Aufgeschlossenheit gegenuber ille-

galen Rauschmitteln sind die praventiven MaBnahmen in

38



Schulen und Berufsausbildung inadaquat. Nur 47% der
s5chsischen Jugendlichen wurden im Rahmen der schuli-
schen oder beruflichen Ausbildung zur Thematik illega-
ler Drogen informiert. Dagegen geben 72% an, ihre In-

formationen aus dem Freundeskreis zu beziehen.

14. Verfugbarkeit von illegalen Drogen

Art und AusmaB des Konsums illegaler Drogen hangen in

entscheidendem MaB von deren Verfugbarkeit ab. Einer-
seits wird diese vom direkt an den potentiellen Konsu-

menten gerichteten Angebot bestimmt, andererseits von

der Kenntnis der Konsumenten wo und bei wem Rauschmit-
tel zu beschaffen sind.

34% der sachsischen Jugendlichen wurden bereits illega-
le Drogen angeboten. Hingegen erhielten im bundesdeut-
schen Durchschnitt 41% der 12- bis 25jahrigen ein ent-

sprechendes Angebot.

Tab.17: Verfugbarkeit von illegalen Drogen

Haschisch/Marihuana

Ecstasy

Aufputschmittel/ Am-

phetamine/Speed

Schnuffelstoffe

LSD

Kokain

Heroin

Anderes

Sachsen

schm eirral in 24 St,nien

ange/ctm *urdm leidrte Beschaf-
% aiyfglia %

27

19

9

36

33

24

29

18

17

13

5

Bundesrepublik

schon eirnal in 24 Stl:rden

aigeboten wirden leichbe Beschaf-
% img urglich %

35

18

10

39

34

23

30

15

12

11

7

Insgesamt 41

39

3 6

4 6

7 8

3 4

4 4
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Illegale Rauschmittel werden eher mannlichen (36%) als

weiblichen Jugendlichen (31%) angeboten. Vor allem die

Altersgruppe der 18- bis 20jahrigen gilt als Zielgrup-
pe, 51% der betreffenden Jugendlichen wurden bereits

illegale Drogen offeriert. Diese soziodemographische
Angebotsverteilung entspricht proportional den bundes-
deutschen Verhaltnissen.

Die zweite Maglichkeit in Kontakt mit illegalen Drogen
ZU gelangen, ist die der Beschaffung durch den Konsu-

menten selbst. In Sachsen entsprechen die Beschaffungs-
maglichkeiten etwa denen der Bundesrepublik. Weit mehr

Jugendliche als jene, welchen Drogen direkt angeboten
wurden, wissen wo und bei wem sie innerhalb von 24
Stunden „sehr leicht" bzw. „ziemlich leicht" Rauschmit-
tel beschaffen kdnnten.

Insgesamt ist zu sagen, daB bei Cannabis und Ecstasy
die Verfugbarkeit am ehesten gegeben ist und fur einen
nicht geringen Teil der sachsischen Jugendlichen Zu-

griffsmaglichkeiten zu einem breiten Spektrum illegaler
Drogen bestehen.

15. Entscheidungssituationen beim Drogenkonsum

Die relativ leichte Verfugbarkeit von Rauschmitteln ist
nicht zwangslaufig identisch mit derem Gebrauch. Das

zeigt der Vergleich der Daten zur Verfugbarkeit und zu

den Erfahrungen mit illegalen Drogen. Nicht jede Ange-
botssituation wird von den Befragten zum Konsum wahrge-
nommen. Der erstmalige Konsum von Rauschmitteln und der

spatere Umgang mit ihnen sind Ergebnis einer Abfolge
von Entscheidungssituationen. Die Jugendlichen mussen
sich entscheiden zwischen Ablehnung und Beginn bzw.
zwischen Beendigung und Fortsetzung des Drogenkonsums.

Anhand statistischer Daten kann dieser ProzeB vom er-

sten Angebot bis zum eventuellen regelmaBigen Gebrauch

nachgezeichnet werden. So werden Entscheidungssituatio-
nen und damit Interventionsmaglichkeiten erkennbar.

Von den 34% der sachsischen Jugendlichen, welchen ille-

gale Drogen angeboten wurden, lehnten 69% das erste An-

gebot ab. Die weiblichen Jugendlichen zeigten sich mit

einer Ablehnungsquote von 73% resistenter als die mann-

lichen (66%). Im Bundesdurchschnitt lehnten etwas mehr

Jugendliche (71%) das erste Drogenangebot ab.
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Abb .2: Konsum illegaler Drogen in Sachsen - vom Angebot
zum regelma£igen Konsum

Von allen Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren (=100%).

Erstes

Angebot

haben Drogen
angeboten bekommen:

Drogenkonsum
beim ersten

Angebot

Drogen-
erfahrung

Aktueller

Drogenkonsum

33%

Regelma8iger
Drogenkonsum

T<67%
3 3%

sind nie in Kontakt

mit Drogen gekommen:

31% nehmen das erste

% f<- Angebot an. Das sind 11%

aller Jugendlichen.

Bei spateren Gelegen-
heiten kommen weitere 5%

hinzu.

44% aller Drogener-
fahrenen haben derzeit

bereits wieder aufgeh6rt.
Es verbleiben 9% aktuelle

Drogenkonsumenten.

Von diesen nehmen 67%

gelegentlich Drogen.
3% aller Jugendlichen
nehmen regelmaBig Drogen.

31% derjenigen, denen Drogen angeboten wurden, nahmen

beim erste Angebot die Gelegenheit zum Probieren wahr.

Das sind 11% der sachsischen Jugendlichen und damit 69%

derjenigen, welche angeben uber Drogenerfahrung ZU

verfugen. Die ubrigen der heute Drogenerfahrenen
erhielten offenbar weitere Angebote, auf welche sie in
einer spateren Situation eingingen.

Insgesamt 16% der sachsischen

sich, daB sie Erfahrung mit
Derzeit konsumieren von die

Rauschmittel, das sind 9% alle

Drogenerfahrenen haben also b

Jugendlichen sagen von

illegalen Drogen haben.

ser Gruppe noch 56%

r Jugendlichen. 44% der

ereits wieder mit dem
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33% der aktuellen Drogenkonsumenten nehmen regelmaBig
Drogen, d.h. mindestens 20 mal im letzten Jahr bzw. et-

wa aller 14 Tage. Bei den ubrigen 67% ist kein gewohn-
heitsmaBiger Konsum feststellbar. In Sachsen sind der-

zeit 3% der 12- bis 25jahrigen als regelmaBige
Drogenkonsumenten einzustufen.

16. Bereitschaft zum Konsum illegaler Drogen

Wie gezeigt hangt der Konsum illegaler Drogen entschei-

dent davon ab, ob jemand in einer Angebotssituation
Bereitschaft zum Probieren zeigt. Mit der Frage ob man

eine bestimmte Substanz vielleicht einmal versuchen

k6nnte, soll in diesem Kapitel die generelle Pradispo-
sition der Jugendlichen zur Einnahme einzelner Drogen
behandelt werden.

Tab.17: Bereitschaft zur Einnahme illegaler Drogen

K6nnte man viel-

leicht

einmal probieren..

Marihuana

Haschisch

Ecstasy

Aufputschmittel/
Amphetamine

Opium

Valium

Schnuffelstoffe

Methadon

Speed

LSD

Kokain

Crack

Barbiturate

Rotundin

Heroin

insgesa*
%

12

19

8

5

Sachsen

I r lia

%

15

22

10

5

,eiblich

Bundes-

republik

insges*t
%

19

23

12

7

8

14

6

4

4 5 3 4

4 3 5 8

3 2 3 5

2 2 3 2

2 2 2 4

2 1 2 3

1 1 3 3

1 1 2 2

1 1 2 1

1 3 1

1 1 2 1

42



Prinzipiell laBt sich sagen, daB nur ein kleiner Teil

der Jugendlichen Probierbereitschaft gegenuber einzel-

nen Substanzen signalisiert. In Sachsen ist die Pro-

bierbereitschaft um circa ein Viertel schwacher ausge-
pragt als in der gesamten Bundesrepublik.

Zwischen Frauen und Mannern gibt es nur graduelle Un-

terschiede. Die grOBten Geschlechterdifferenzen ergeben
sich durch die gesteigerte - im Bundesvergleich immer

noch moderate - Probierbereitschaft der jungen Manner

bei Cannabis und Ecstasy.

Die gr68te Probierbereitschaft besteht bei jenen Dro-

gen, deren Gebrauch unter den Jugendlichen am verbrei-
tetsten ist. Daher durften hier die Wirkungserwartungen
bei Cannabis und Ecstasy sehr konkret sein. Bei anderen

Substanzen zeigt nur ein sehr kleiner Teil der Jugend-
lichen Probierinteresse.

Trotz der im Vergleich zum BundesmaBstab erfreulich ge-
ringen Probierbereitschaft unter den sachsischen Ju-

gendlichen ist festzustellen, daB deutlich mehr Jugend-
liche Interesse am Gebrauch illegaler Drogen erkennen

lassen, als bereits uber Drogenerfahrung verfugen. Im

Durchschnitt aller illegaler Substanzen kommen auf ei-
nen Drogenerfahrenen etwa 2,8 probierbereite Jugendli-
che. Dieser Wert entspricht etwa den bundesdeutschen

verhaltnissen (1:2,7).

17. Grunde fur die Ablehnung von Drogen

Wie beschrieben, haben die meisten Jugendlichen persdn-
liche Pradispositionen zum Gebrauch illegaler Drogen.
Diese k6nnen hinsichtlich einer Probierbereitschaft

ausgepragt sein oder aber sich gegen den Konsum rich-
ten. Beim grOBten Teil der sachsischen Jugendlichen ist
keine Probierbereitschaft zu erkennen.

In welchem Umfang diese generelle Einstellung in einer
konkreten Angebotssituation wirksam wird, ist nicht un-

abhangig vom Kontext. Es stellt sich also die Frage, ob

die Argumente gegen die Einnahme von Rauschmitteln beim

ersten Angebot uberwiegend auf einer gegen den Drogen-
konsum gerichteten Einstellung beruhen, oder ob durch

die Jugendlichen situationsabhangig argumentiert wird.
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Tab.18: Grunde fur die Ablehnung des ersten Drogenange-
botes

Befurchtungen, suchtig,
abhangig zu werden

Befurchtung gesundheit-
licher Folgen oder Schaden

Kein Interesse, keine Lust

Angst, Unsicherheit vor

dem Rausch

Ist nicht „in", Freunde
nehmen auch keine Drogen

Zu teuer

Drogenkonsumenten sind

schlecht angesehen, Befurch-

tung Freunde zu verlieren

K6nnte Polizei, Staatsan-

waltschaft, Jugendamt,
Beh6rden bekannt werden

Kannte Eltern, Lehrern,
im Betrieb bekannt werden

Andere Grande

Sachsen

Zustimmung
%

59

57

54

38

24

17

15

11

6

6

Neue Bundes-

lander

Zustimmung
%

57

50

50

42

11

23

14

16

9

1

Bundes-

republik

Zustimmung
%

51

46

60

41

10

14

9

11

13

6

17.1. Einschatzung korperlicher und psychischer Auswir-

kungen des Drogenkonsums

Die haufigsten Grunde, welche gegen die Annahme des er-

sten Drogenangebotes vorgebracht werden, sind prinzipi-
eller Natur, da sie die erwarteten k6rperlichen und

psychischen Auswirkungen des Drogenkonsums betreffen.

Zahlreicher als im Bundesdurchschnitt furchteten jene
bei der ersten Drogenofferte ablehnenden 69 Prozent

suchtig zu werden (59%) oder gesundheitliche Schaden

davonzutragen (57%). Angst und Unsicherheit vor dem

Rauscherlebnis schreckten 38% vor der Wahrnehmung des

Angebotes ab.
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Tab.19: Einschatzung der korperlichen und psychischen
Gefahren des Drogengebrauchs

Es besteht keine oder

nur leichte Gefahr, wenn

man ... nimmt.

Haschisch

Ecstasy

Kokain

Heroin

Sachsen

ein- oder z irrel mehmals in der

pwhiert % Wcclie nimrt %

53

31

11

12

18

5

Bundesrepublik

eirr ccer sieimal Manials in der

prd:iert % Rxhe nirmt %

52

31

15

15

17

5

1

1

Auch wenn die Bewertung der k6rperlichen und psychi-
schen Gefahren deutlich mit der Substanz variiert, ist

festzustellen, daB von ihr die Probierbereitschaft er-

heblich beeinfluBt wird. Vergleichbar zu Alkohol und

Tabak spielt die gesundheitliche Unversehrtheit die

zentrale Rolle bei der Probierbereitschaft.

Die gesundheitliche Gefahrdung wird bei Haschisch weit

geringer eingeschatzt als bei den harten Drogen Kokain

und Heroin, entsprechend variiert die Probierbereit-

schaft. Trotz dessen ist die Quote fur die Probierbe-
reitschaft bei allen Substanzen deutlich unter jenem
Anteil, welcher keine oder nur eine leichte Gefahr bei
ein- oder zweimaligem Gebrauch einschatzt. Demzufolge
wirken neben der Bewertung des Gesundheitsrisikos noch

andere Faktoren, welche die Ablehnung eines Drogenange-
botes unterstutzen.

17.2. Sozialer Kontext und soziale Konsequenzen

Da der Erstkonsum illegaler Drogen fast immer im sozia-
len Kontext der peer group erfolgt, kommt dieser beson-

dere Bedeutung zu, denn bei den Probierdrogen Cannabis
und Ecstasy fand die erste Drogenerfahrung von 90% bzw.

79% der konsumierenden Jugendlichen im Freundeskreis
statt. Auf den sozialen Gruppenkontext beziehen sich
die Ablehnungsmotive, welche eine miBbilligende Haltung
im Freundeskreis gegenuber Drogen und Drogenkonsumenten
betonen.

Diese Ablehnung wird meist antizipert, denn nur 17% der

Jugendlichen denen Drogen angeboten wurden sagen, daB
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ihnen ein/e Freund/in vom Konsum abgeraten hat. Der so-

ziale Kontext wird von sachsischen Jugendlichen und da

besonders von den jungeren Altersgruppen bis 17 Jahre

haufiger betont als in der ubrigen Bundesrepublik.

Die sozialen Konsequenzen des Konsums illegaler Drogen
spielen besonders in Sachsen eine nachrangige Rolle.

Fur nur 6% war die Gefahr eines Bekanntwerdens des Dro-

genkonsums bei Eltern, Lehrern oder im Betrieb ein Mo-

tiv zur Ablehnung des ersten Angebots. Mit etwa doppelt
so vielen Jugendlichen (11%), zeigt sich nur ein gerin-
ger Teil von der Androhung strafrechtlicher Sanktionen

beeindruckt. Dies entspricht der allgemeinen Auffas-

sung, daB Drogenkonsumenten kaum mit Strafverfolgung zu

rechnen haben, auch wenn einem GroBteil der 12- bis

25jahrigen die Strafbarkeit bekannt ist.

Mannliche Jugendliche schatzen die Gefahr einer Anzeige
wegen verstoBes gegen das Betaubungsmittelgesetz durch-

gehend geringer ein als ihre Altersgenossinnen. Die Be-

kanntheit strafrechtlicher Sanktionsandrohungen mit ih-

rer gleichzeitigen Geringschatzung korreliert mit dem

Tab.20: Einschatzung der Strafverfolgung beim Gebrauch

illegaler Drogen

Es gibt ein Gesetz, nach

dem der Besitz von Ha-

schisch oder Marihuana
bestraft werden kann

Die M6glichkeit einer An-

zeige wegen affentlichem
Haschischkonsum ist eher

niedrig/sehr gering

Es gibt ein Gesetz, nach

dem der Besitz von

Ecstasy bestraft werden
kann

Die Maglichkeit einer An-

zeige wegen Ecstasy-
konsum ist eher niedrig/
sehr gering

Sachsen

Datim,ung
%

Neue Bundes-

lander

a,Sti=,mg
%

Bundes-

republik

2£32/nung
%

70 75 75

74 73 73

53 49 61

81 81 79
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Hauptkonsumentenkreis und mit dem Bildungsniveau. Ange-
sichts dieser Daten laBt sich die ablehnende Grundhal-

tung der meisten Jugendlichen gegenuber dem Gebrauch

von Rauschmitteln nur sehr bedingt auf die Wirksamkeit
der Strafandrohung zuruckfuhren.

Die eingeschatzte Wirkungslosigkeit staatlicher Re-

striktionen bei der gleichzeitig hohen Bewertung k6r-

perlicher und psychischer Auswirkungen im Rahmen einer

Entscheidungssituation fur oder gegen den Konsum ille-

galer Drogen ist fur die Wahl der Praventionsstrategien
nicht hoch genug zu bewerten. Da Jugendliche ihren Wis-
sensstand hoch einschatzen, sind vernunft- und eigen-
verantwortungbetonende Argumente bei Pravention gegen-
uber restriktiven und normativen Zwangen vorzuziehen.

Diese werden zwar wahr- aber oft nicht ernstgenommen,
gelegentlich gar zum Konsummotiv, da die systematische
Negierung oder das Brechen von Normen der Erwachsenen-

welt zum konstituierenden Element mancher Jugendkultu-
ren geharen.

18. Illegale Drogen: Resumee

Der Gebrauch illegaler Drogen ist in Sachsen weniger
verbreitet als in der ubrigen Bundesrepublik. Derzeit
verweisen 16% der Jugendlichen auf einschlagige Erfah-

rungen, der Anteil aktueller Konsumenten belauft sich

auf 9%. In den neuen Bundeslandern liegen die Anteile
mit 17% Drogenerfahrenen und 10% aktueller Konsumenten

etwas uber den sachsischen Werten. Gegenuber der letz-
ten Drogenaffinitatsstudie 1993/94 (6% Drogenerfahrene
und 1% aktuelle Konsumenten) ist fur Ostdeutschland

festzustellen, daB 1997/98 bedeutend mehr Jugendliche
in Kontakt mit Drogen gelangt sind und sich die Zahl
der Drogenkonsumenten dem bundesdeutschen Niveau anna-

hert. Fur Sachsen ist dieser ProzeB nicht genauer quan-
tifizierbar, da keine Vergleichsstudie zur Verfugung
steht. Drogengebrauch ist bei mannlichen Jugendlichen
wahrscheinlicher als bei jungen Frauen.

Die am haufigsten konsumierte Substanz ist Cannabis in

Form von Haschisch und Marihuana. Insgesamt 7% der

sachsischen Jugendlichen nehmen derzeit diese Drogen.
Der Gebrauch der Party-Droge Ecstasy trifft momentan

auf 2% der weiblichen Jugendlichen zu. Weitere gangige
Substanzen sind LSD und Aufputschmittel/Speed mit einer

Verbreitung von je 1%. Unter den Befragten befanden
sich keine Konsumenten von Heroin oder Kokain.
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Es besteht eine relativ groBe Wahrscheinlichkeit, daB

Jugendliche mit illegalen Drogen in Kontakt gelangen.
34% der Befragten wurden bereits Rauschmittel angebo-
ten. Den Konsumpraferenzen entspricht die Angebotssi-
tuation. Cannabis und Ecstasy dominieren bei den ange-
botenen Substanzen. Die Verfugbarkeit harter Drogen ist

aber auch gegeben.

Beim ersten Drogenangebot zeigen die sachsische Jugend-
lichen eine beachtliche, wenn auch zum Bundesdurch-
schnitt geringere Resistenz: 69% lehnen ab. Die Ein-

schatzung der karperlichen und psychischen Auswirkungen
des Drogenkonsums unterstatzt die prinzipielle Ableh-

nung von Rauschmitteln bei 75% der befragten Jugendli-
chen. Problematisch ist an diesem gesundheitsbewuBten
Ablehnungsmotiv, daB die Bewertung der Drogenwirkung
oft auf ungenauem Faktenwissen basiert. So ist es auch

nicht verwunderlich, wenn 82% der Drogenerfahrenen als
Probiermotiv Neugier angeben.

Die Annahme von Drogenangeboten wird auch durch kli-
scheehafte Wirkungszuschreibungen im psychischen Be-

reich begunstigt. Entspannende und euphorisierende Ef-

fekte stehen dabei im Mittelpunkt. Sozialen Zwangen
sehen sich die wenigsten Probierer ausgesetzt, obwohl

der Erstkonsum fast immer im Freundeskreis erfolgt.

Die Erstkonsumenten rekrutieren sich aus jenem Viertel

der Jugendlichen, welche eine generelle Probierbereit-

schaft signalisieren. Diese besteht vor allem gegenuber
jenen Drogen, deren Vebreitung am weitesten fortge-
schritten ist: Cannabis und Ecstasy. Besonders proble-
matisch ist jener Kreis von Jugendlichen, welcher sich

an einer groBen Substanzvielfalt interessiert zeigt.
Das Wissen um das hohe Gefahrdungspotential einzelner

Drogen wie Kokain und Heroin ist bei einem Teil der Be-

fragten auBerst defizitar.

Diese Bedenkenlosigkeit bei der Bewertung und dem Um-

gang mit illegalen Drogen offenbart zwei wichtige Er-

kenntnisse fur die Pravention. (1.) Ein groBer Teil der

Jugendlichen bewertet den Konsum illegaler Drogen als

legitim. (2.) Jugendliche verfugen beim Umgang mit il-

legalen Drogen nur uber unzureichendes Wissen.

(1.) Den meisten Jugendlichen ist das Betaubungsmittel-
gesetz derart bekannt, daB der Besitz Von Haschisch

oder Ecstasy verboten ist, trotzdessen sieht nur ein

knappes Viertel das ernsthafte Risiko einer Anzeige in-

folge 6ffentlichen Konsums. Nur fur 11% der Jugendli-
chen war die Androhung strafrechtlicher Sanktionen ein

Grund zur Ablehnung des ersten Drogenangebotes.
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Nicht nur bei den Konsumenten verbotener Rauschmittel
kommt eine Diskrepanz von Illegalitat und Legitimitat
zum Ausdruck. Die Bereitschaft zum Probieren illegaler
Drogen unter den jugendlichen Befragten laBt erkennen,
daB auch die Wertvorstellungen eines Drittels der Dro-

genunerfahrenen mit den gultigen Rechtsnormen kollidie-

ren. Zudem widersprechen die oft durch Freunde vermit-

telten positiven Wirkungserwartungen den meist

undifferenzierten und normativ aufgeladenen Darstellun-

gen des Drogenkonsums in der Offentlichen Diskussion.
Bei einem GroBteil der sachsischen Jugend gelten ille-

gale Drogen nicht per se als verwerflich, was die Ver-

botsakzeptanz erschwert.

(2.) Restriktive und normative Vorgaben werden in ihrer

Grundsatzlichkeit nicht akzeptiert, da sie auch der zu-

nehmenden Betonung von Eigenverantwortlichkeit im Le-

benszyklus „Jugend" zuwiderlaufen. Der Mangel an prin-
zipieller Distanz ist nicht gleichbedeutend mit Kritik-

und Meinungslosigkeit gegenuber illegalen Drogen. Dies-

bezuglich besteht unter den Jugendlichen ein hohes In-

teresse und ein groBer Wissensbedarf, der problemati-
scherweise nicht allen Betroffenen bewuBt ist.

Viele Jugendliche treffen bewuBt die Entscheidung ille-

gale Rauschmittel zu probieren. Es handelt sich dabei
um eine individuelle Kosten-Nutzen-Abwagung, die primar
auf die einmalige Befriedigung von Neugier zielt. Nur

bei einem Bruchteil konstituiert sich ein regelmaBiger
Gebrauch. Dieses vor allem in der Wahl der Substanz

problematische Probierverhalten grundet sich in Wis-

sensdefiziten, auch wenn 77% der sachsischen Jugendli-
chen meinen, oder gar „sehr gut- uber die Auswir-..gut.'
kungen des Drogenkonsums informiert zu sein. Es mangelt
sowohl an fundiertem Wissen uber die Gefahrlichkeit
einzelner Substanzen wie auch uber die psychischen und

sozialen Wirkungen des Drogenkonsums.

Die Tatsache, daB kaum einer der Jugendlichen bereit
ist gesundheitliche Risiken einzugehen, offenbart Pro-

blembewuBtsein und damit die Chancen durch Wissensver-

mittlung praventiv einzuwirken. Derzeit geben aber nur

47% der Befragten an, im Rahmen ihrer schulischen oder

beruflichen Ausbildung mit der Thematik illegaler Dro-

gen konfrontiert wurden zu sein. Hier wird ein enormes

Defizit bei der Drogenpravention erkennbar, es zeigen
sich aber auch konkrete Mdglichkeiten der gezielten
Wissensvermittlung.
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19. Schluabetrachtung

Alkohol ist die verbreitetste Droge unter den 12- bis

25jahrigen in Sachsen. Gebrauch und Konsumakzeptanz
sind hier am starksten ausgepragt. Bedeutend weniger
Jugendliche konsumieren Tabak und nur ein kleiner Teil

nimmt illegale Drogen, vornehmlich Cannabis.

Bei den traditionellen Drogen Alkohol und Tabak stehen

sinnesbetonende und geselligkeitsf6rdernde Gebrauchsmo-

tive im Mittelpunkt. Die Gebrauchsmuster sind kulturell

etabliert und von den Konsumenten internalisiert, SO

daB der Gebrauch nur geringen Erklarungsbedarf mit sich

bringt. Dies trifft besonders fur den Alkohol in seiner

tradierten Form als Gahrungsprodukt zu.

Anders bei den illegalen Drogen. Ihre kulturelle Fremd-
heit scheint von den Konsumenten besondere Erklarungs-
motive abzuverlangen. Der Ausnahmecharakter jener Sub-

stanzen wird durch deren Illegalitat weiter gesteigert.
Neugier ist daher der popularste Probieranreiz, welcher
fast immer mit spezifischen Wirkungserwartungen konkre-

tisiert wird. Die Vorstellungen uber die psychischen
Effekte und deren reale Erfahrung differieren nicht
selten erheblich, auch zeigen viele Jugendliche groBe
Defizite bei der Beurteilung gesundheitlicher Konsumri-
siken einzelner Substanzen.

Mangelndes Drogenwissen ist auch bei Alkohol und Tabak

auffallig. Obwohl die sachsischen Jugendlichen ihr In-

teresse und ihren Informationsstand uberwiegend hoch

einschatzen, ist das tatsachliche Wissen zu den konsu-

mierten Drogen oft gering oder spiegelt Popularwissen
und Images aus der Werbung wider. Ober die Zusammen-

setzung und konkrete Wirkung einzelner Drogen ist ge-
messen am haufigen Gebrauch zu wenig bekannt.

Hier liegen die Chancen der Pravention, denn gegenuber
restriktiven und normativen Zwangen zeigen sich die Ju-

gendlichen weitestgehend resistent. Egal ob Alkohol,
Tabak oder illegale Rauschmittel, die zentralen Motive
zur Ablehnung oder MaBigkeit entspringen einer rationa-

len Abschatzung der individuellen gesundheitlichen Ge-

fahrdungsrisiken. Das bedeutet, daB die Qualitat des

Drogenwissens die Einstellung zum Konsum grundlegend
beeinfluBt.

Angesichts dieser Erkenntnis ist die Aufklarungsarbeit
in Schulen und in der beruflichen Ausbildung zu selten

und zu uneffektiv, denn nur knapp die Halfte der Be-

fragten gibt an, in diesem Kontext mit der Thematik il-

legaler Drogen konfrontiert worden zu sein. Bei der Al-

kohol- und Tabakpravention werden noch weniger
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Jugendliche erreicht, obwohl gerade im Rahmen der Aus-

bildung gute Chancen zur gezielten Wissensvermittlung
bestehen.
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Die Drogenaffinitiit Jugendlicher in der

Bundesrepublik Deutschland

Zusatzbefragung Sachsen 1997/1998

Zusammenfassung



Vorbemerkung

Seit 1973 fuhrt die Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufklarung in Abstanden von vier Jahren eine Untersu-

chung zur Drogenaffinitat Jugendlicher und junger Er-

wachsener im Alter zwischen 12 und 25 Jahren durch.

Nachdem 1993/94 die siebente Untersuchung erstmalig die

neuen Bundeslander einbezog, wurden bei der achten,
1998 abgeschlossenen Studie im Auftrag des Sachsischen
Staatsministeriums fur Soziales, Gesundheit und Familie

zusatzlich explizite Daten fur Sachsen erhoben. 600

sachsische Jugendliche, 285 junge Frauen und 315 junge
Manner wurden im Herbst 1997 face to face befragt.

Getrennt nach Alkohol, Tabak und illegalen Rauschmit-
teln wurden Konsummotive und -muster hinterfragt. Im

Mittelpunkt standen fur die Planung und Gestaltung von

PraventionsmaBnahmen wichtige Fragen nach:

- situativen Bedingungen des Drogengebrauchs,

- f6rdernden und hindernden EinfluBfaktoren auf den

Drogenkonsum sowie

- der kommunikativen Erreichbarkeit der Jugendlichen.

Im vorliegenden Bericht sind die wesentlichen Ergebnis-
se fur den Freistaat Sachsen vor dem Hintergrund bun-

desweiter Vergleichsdaten vorgestellt. Differenziert

nach Alkohol, Tabak und illegalen Drogen wird die der-

zeitige Situation im Substanzgebrauch der 12- bis

25jahrigen aufgezeigt und es werden Ergebnisse zu Ein-

stellungen, Konsummotiven und zum sozialen Kontext beim

Drogengebrauch dargstellt.

Alkoholkonsum

Der Konsum von Alkohol ist unter sachsischen Jugendli-
chen allgemein gebrauchlich, nur ein Viertel der Be-

fragten zwischen 12 und 25 Jahren trinkt keinen Alko-

hol. Abstinenzler finden sich vor allem in der jungsten
Altersgruppe.

Zwischen dem 14. und 20. Lebensjahr erlernen die Ju-

gendlichen den Umgang mit alkoholischen Getranken. Der

Alkoholrausch ist fur 48% der Jugendlichen Bestandteil
dieses Entwicklungsprozesses.

In der Altersgruppe uber 20 Jahre ist der Alkoholkonsum

etabliert und am starksten ausgepragt, nur 5% von ihnen
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sind Abstinenzler und problematische Konsumhaufigkeiten
treten gr68tenteils in dieser Gruppe auf. Besonders bei

jungen Mannern uber 18 Jahren ist haufiger Alkoholkon-
sum ausgepragt. Dagegen ist in der junsten Altersgruppe
der 12- und 13jahrigen regelmaBiges oder gar haufiges
Trinken von Alkohol weder bei Madchen noch bei Jungen
auffallig.

In den Getrankepraferenzen unterscheiden sich die sach-
sischen Jugendlichen von den

dern. Es werden mehr Bier und

ke getrunken, dafur ist der

Vergleich zu Ostdeutschland
der Jugendlichen in Sachsen

westdeutschen Altersgenossen.

ubrigen neuen Bundeslan-

alkoholhaltige Mixgetran-
Konsum von Spirituosen im

gering. Die Konsumformen

ahneln eher denen ihrer

Alkohol wird vor allem zu Hause bzw. bei Freunden und

an Orten kommerzieller Freizeitangebote getrunken.
Meist geschieht es in privaten Situationen mit dem/der
Partner/in oder der Familie und mit wachsendem Alter
zunehmend im geselligen Rahmen mit Freunden.

Fur den Alkoholgebrauch ist das geselligkeits- und

stimmungsferdernde Motiv von zentraler Bedeutung. Ob-
wohl das Trinken in geselligen Situationen generell
keiner expliziten Erklarung bedarf, gilt es auch im

Freundeskreis Interaktions- und Kontakthemmungen abzu-
bauen. Weit seltener geben die 12- bis 25jahrigen
Trinkmotive an, wonach sie vom Alkoholgebrauch Kon-

flikt16sungen und Spannungsreduktionen erwarten.

Mit der in den Trinkmotiven zum Ausdruck kommenden Wir-

kungseinschatzungen der psychischen Effekte stimmen die

sachsischen Jugendlichen mit ihren Altersgenossen in

Ost- und Westdeutschland prinzipiell uberein. Problema-

tisch ist die von Wissensdefiziten gepragte Einschat-

zung der gesundheitlichen Risiken durch Alkohol. Eine

Quantifizierung schadlicher Trinkmengen war fur knapp
die Halfte der Befragten nicht mOglich. Die Gefahrlich-
keit von Spirituosen wird allgemein h6her bewertet, als
die vergleichbarer Alkoholmengen in Bier, Wein und

Sekt.

Spirituosen werden in Sachsen nicht nur seltener, son-

dern auch weniger als in West- und Ostdeutschland ge-
trunken. Allerdings wird dieser gesundheitliche Vorteil
durch den verstarkten Konsum alkoholhaltiger Mixgetran-
ke egalisiert. Im ubrigen variieren die Trinkmengen nur

geringfugig gegenuber dem Bundesdurchschnitt. Haufig
und viel wird besonders an Wochenenden getrunken, was

mit den schulischen und beruflichen Anforderungen kor-

respondiert.
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Tabakkonsum

Die diesjahrige Drogenaffinitatsstudie belegt einen

sehr starken Anstieg der Raucherquote in Ostdeutsch-
land. In Sachsen bewegt sich die aktuelle Raucherquote
mit 40% bei den 12- bis 25jahrigen auf dem Niveau der

westdeutschen Bundslander und ist damit niedriger als
im ubrigen Ostdeutschland. Es rauchen deutlich mehr

junge Manner als Frauen.

Der Anteil der Gelegenheitsraucher unter den Tabakkon-

sumenten ist in Sachsen mit 35% uberduchschnittlich

hoch, so daB der Anteil standiger Raucher geringer ist

als anderswo in Deutschland. Zur Gruppe der Gelegen-
heitsraucher geharen vor allem junge Frauen.

Diese rauchen insgesamt weniger und leichtere Zigaret-
ten. Der Anteil starker Raucherinnen ist in Sachsen mit

7% deutlich geringer als in den ubrigen neuen Bundes-

landern (15%) und in Westdeutschland (25%). In abge-
schwachter Form trifft dieses Fazit auch fur die jungen
Manner zu, so daB der Anteil starker Raucher/innen un-

ter den sachsischen Jugendlichen mit 14% nicht einmal
halb so gr08 wie in den alten Bundeslandern (31%) ist.

In Sachsen wie auch in Ostdeutschland ist die Gruppe
der Nieraucher kleiner als in den alten Bundeslandern.
Dafur bezeichnen sich in Sachsen uberdurchschnittlich
viele Jugendliche als ehemalige Probierer oder Exrau-

cher.

Relativ fruh werden erste Raucherfahrungen gemacht, die
sich aber unter sachsischen Jugendlichen vergleichswei-
se spat und selten in einem gelegentlichen bzw. regel-
maBigen Tabakkonsum konstituieren. Vor allem Jungen
neigen in frahen Jahren zum bloBen Probieren. Bis zum

15. Geburtstag ist die Gefahr relativ gering, daB der
ersten Zigarette eine Raucherkarriere folgt.

Die Einstellungen zum Rauchen werden in dieser Probier-

phase maBgeblich gepragt und negative Raucherfahrungen
finden sich in den Argumenten fur das Nichtrauchen wie-

der. Es ist daher nicht verwunderlich, daB besonders in

Sachsen Grunde betont werden, die auf die mit dem Rau-

chen verbundene Sinneseindrucke und kosmetische Beein-

trachtigungen zielen.

Von ebenfalls grundlegender Bedeutung fur das Nichtrau-

chen ist die Betonung gesundheitlicher Risiken. Sehr

rational werden die Gefahren fur die karperliche Unver-

sehrtheit angefuhrt. Nichtrauchen ist nur fur einen ge-
ringen Teil der Jugendlichen eine Folge restriktiver
und/oder normativer Vorgaben.
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Im Gegensatz zur vernunftbetonten Ablehnung des Rau-

chens fuhren die Tabakkonsumenten hedonistische Antrie-

be als wichtigstes Rauchmotiv an und heben gesellig-
keitsbezogne Effekte hervor. Auch von den Rauchern wird

die Selbststandigkeit der Rauchentscheidung betont und

normative Zwange werden in Abrede gestellt.

Mit rationalen, die Gesundheitsrisiken herausstellenden

Argumenten gegen den Tabakkonsum sind Raucher fast

nicht zu beeindrucken. Fast alle wissen um die Gefah-

ren, schatzen aber den individuellen Nutzen durch die

Befriedigung des Rauchbedurfnisses hdher ein, bagatel-
lisieren die Intensitat des persenlichen Tabakkonsums
oder gestehen ein, mit dem habitualisierten Rauchen
nicht mehr aufharen zu k6nnen. EinfluBchancen fur die

Praventionsarbeit zeigen sich vor allem bei jenen 38%

der Raucher, die gern weniger oder gar nicht mehr rau-

chen wurden.

Gebrauch illegaler Drogen

Der Gebrauch illegaler Drogen ist in Sachsen weniger
verbreitet als in der ubrigen Bundesrepublik. Derzeit

verweisen 16% der Jugendlichen auf einschlagige Erfah-

rungen, der Anteil aktueller Konsumenten belauft sich
auf 9%. In den neuen Bundeslandern liegen die Anteile

mit 17% Drogenerfahrenen und 10% aktueller Konsumenten

etwas uber den sachsischen Werten. Gegenuber der letz-

ten Drogenaffinitatsstudie 1993/94 (6% Drogenerfahrene
und 1% aktuelle Konsumenten) ist fur Ostdeutschland

festzustellen, daB 1997/98 bedeutend mehr Jugendliche
in Kontakt mit Drogen gelangt sind und sich die Zahl

der Drogenkonsumenten dem bundesdeutschen Niveau anna-

hert. Fur Sachsen ist dieser ProzeB nicht genauer quan-
tifizierbar, da keine Vergleichsstudie zur verfugung
steht. Drogengebrauch ist bei mannlichen Jugendlichen
wahrscheinlicher als bei jungen Frauen.

Die am haufigsten konsumierte Substanz ist Cannabis in

Form von Haschisch und Marihuana. Insgesamt 7% der

sachsischen Jugendlichen nehmen derzeit diese Drogen.
Der Gebrauch der Party-Droge Ecstasy trifft momentan

auf 2% der weiblichen Jugendlichen zu. weitere gangige
Substanzen sind LSD und Aufputschmittel/Speed mit einer

Verbreitung von je 1%. Unter den Befragten befanden
sich keine Konsumenten von Heroin oder Kokain.

Es besteht eine relativ groBe Wahrscheinlichkeit, daB

Jugendliche mit illegalen Drogen in Kontakt gelangen.
34% der Befragten wurden bereits Rauschmittel angebo-
ten. Den Konsumpraferenzen entspricht die Angebotssi-
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tuation. Cannabis und Ecstasy dominieren bei den ange-
botenen Substanzen. Die Verfugbarkeit harter Drogen ist
aber auch gegeben.

Beim ersten Drogenangebot zeigen die sachsische Jugend-
lichen eine beachtliche, wenn auch Zum Bundesdurch-

schnitt geringere Resistenz: 69% lehnen ab. Die Ein-

schatzung der karperlichen und psychischen Auswirkungen
des Drogenkonsums unterstutzt die prinzipielle Ableh-

nung von Rauschmitteln bei 75% der befragten Jugendli-
chen. Problematisch ist an diesem gesundheitsbewuBten
Ablehnungsmotiv, daB die Bewertung der Drogenwirkung
oft auf ungenauem Faktenwissen basiert. So ist es auch

nicht verwunderlich, wenn 82% der Drogenerfahrenen als

Probiermotiv Neugier angeben.

Die Annahme von Drogenangeboten wird auch durch kli-

scheehafte Wirkungszuschreibungen im psychischen Be-

reich begunstigt. Entspannende und euphorisierende Ef-

fekte stehen dabei im Mittelpunkt. Sozialen Zwangen
sehen sich die wenigsten Probierer ausgesetzt, obwohl

der Erstkonsum fast immer im Freundeskreis erfolgt.

Die Erstkonsumenten rekrutieren sich aus jenem Viertel
der Jugendlichen, welche eine generelle Probierbereit-
schaft signalisieren. Diese besteht vor allem gegenuber
jenen Drogen, deren Vebreitung am weitesten fortge-
schritten ist: Cannabis und Ecstasy. Besonders proble-
matisch ist jener Kreis von Jugendlichen, welcher sich

an einer groBen Substanzvielfalt interessiert zeigt.
Das Wissen um das hohe Gefahrdungspotential einzelner

Drogen wie Kokain und Heroin ist bei einem Teil der Be-

fragten auBerst defizitar.

Diese Bedenkenlosigkeit bei der Bewertung und dem Um-

gang mit illegalen Drogen offenbart zwei wichtige Er-

kenntnisse fur die Pravention. (1.) Ein gro8er Teil der

Jugendlichen bewertet den Konsum illegaler Drogen als

legitim. (2.) Jugendliche verfugen beim Umgang mit il-

legalen Drogen nur uber unzureichendes Wissen.

(1.) Den meisten Jugendlichen ist das Betaubungsmittel-
gesetz derart bekannt, daB der Besitz von Haschisch

oder Ecstasy verboten ist, trotzdessen sieht nur ein

knappes Viertel das ernsthafte Risiko einer Anzeige in-

folge Offentlichen Konsums. Nur fur 11% der Jugendli-
chen war die Androhung strafrechtlicher Sanktionen ein

Grund zur Ablehnung des ersten Drogenangebotes.

Nicht nur bei den Konsumenten verbotener Rauschmittel
kommt eine Diskrepanz von Illegalitat und Legitimitat
Zum Ausdruck. Die Bereitschaft zum Probieren illegaler
Drogen unter den jugendlichen Befragten laBt erkennen,
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daB auch die Wertvorstellungen eines Drittels der Dro-

genunerfahrenen mit den gultigen Rechtsnormen kollidie-

ren. Zudem widersprechen die oft durch Freunde vermit-
telten positiven Wirkungserwartungen den meist

undifferenzierten und normativ aufgeladenen Darstellun-

gen des Drogenkonsums in der 6ffentlichen Diskussion.
Bei einem GroBteil der sachsischen Jugend gelten ille-

gale Drogen nicht per se als verwerflich, was die Ver-

botsakzeptanz erschwert.

(2.) Restriktive und normative Vorgaben werden in ihrer
Grundsatzlichkeit nicht akzeptiert, da sie auch der zu-

nehmenden Betonung von Eigenverantwortlichkeit im Le-

benszyklus „Jugend" zuwiderlaufen. Der Mangel an prin-
zipieller Distanz ist nicht gleichbedeutend mit Kritik-
und Meinungslosigkeit gegenuber illegalen Drogen. Dies-

bezuglich besteht unter den Jugendlichen ein hohes In-

teresse und ein groBer Wissensbedarf, der problemati-
scherweise nicht allen Betroffenen bewuBt ist.

Viele Jugendliche treffen bewuBt die Entscheidung ille-

gale Rauschmittel zu probieren. Es handelt sich dabei

um eine individuelle Kosten-Nutzen-Abwagung, die primar
auf die einmalige Befriedigung von Neugier zielt. Nur

bei einem Bruchteil konstituiert sich ein regelmaBiger
Gebrauch. Dieses vor allem in der Wahl der Substanz

problematische Probierverhalten grundet sich in Wis-
sensdefiziten, auch wenn 77% der sachsischen Jugendli-
chen meinen, „gut" oder gar „sehr gut- uber die Auswir-

kungen des Drogenkonsums informiert zu sein. Es mangelt
Sowohl an fundiertem Wissen uber die Gefahrlichkeit
einzelner Substanzen wie auch uber die psychischen und

sozialen Wirkungen des Drogenkonsums.

Die Tatsache, daB kaum einer der Jugendlichen bereit
ist gesundheitliche Risiken einzugehen, offenbart Pro-

blembewuBtsein und damit die Chancen durch Wissensver-

mittlung praventiv einzuwirken. Derzeit geben aber nur

47% der Befragten an, im Rahmen ihrer schulischen oder

beruflichen Ausbildung mit der Thematik illegaler Dro-

gen konfrontiert wurden zu sein. Hier wird ein enormes

Defizit bei der Drogenpravention erkennbar, es zeigen
sich aber auch konkrete M6glichkeiten der gezielten
Wissensvermittlung.

SchluBbetrachtung

Alkohol ist die verbreitetste Droge unter den 12- bis

25jahrigen in Sachsen. Gebrauch und Konsumakzeptanz
sind hier am starksten ausgepragt. Bedeutend weniger
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Jugendliche konsumieren Tabak und nur ein kleiner Teil
nimmt illegale Drogen, vornehmlich Cannabis.

Bei den traditionellen Drogen Alkohol und Tabak stehen

sinnesbetonende und geselligkeitsfordernde Gebrauchsmo-
tive im Mittelpunkt. Die Gebrauchsmuster sind kulturell
etabliert und von den Konsumenten internalisiert, SO

daB der Gebrauch nur geringen Erklarungsbedarf mit sich

bringt. Dies trifft besonders fur den Alkohol in seiner
tradierten Form als Gahrungsprodukt zu.

Anders bei den illegalen Drogen. Ihre kulturelle Fremd-
heit scheint von den Konsumenten besondere Erklarungs-
motive abzuverlangen. Der Ausnahmecharakter jener Sub-
stanzen wird durch deren Illegalitat weiter gesteigert.
Neugier ist daher der popularste Probieranreiz, welcher
fast immer mit spezifischen Wirkungserwartungen konkre-
tisiert wird. Die Vorstellungen uber die psychischen
Effekte und deren reale Erfahrung differieren nicht

selten erheblich, auch zeigen viele Jugendliche groBe
Defizite bei der Beurteilung gesundheitlicher Konsumri-

siken einzelner Substanzen.

Mangelndes Drogenwissen ist auch bei Alkohol und Tabak

auffallig. Obwohl die sachsischen Jugendlichen ihr In-

teresse und ihren Informationsstand uberwiegend hoch

einschatzen, ist das tatsachliche Wissen zu den konsu-

mierten Drogen oft gering oder spiegelt Popul rwissen
und Images aus der Werbung wider. Ober die Zusammen-

setzung und konkrete Wirkung einzelner Drogen ist ge-
messen am haufigen Gebrauch zu wenig bekannt.

Hier liegen die Chancen der Pravention, denn gegenuber
restriktiven und normativen Zwangen zeigen sich die Ju-

gendlichen weitestgehend resistent. Egal ob Alkohol,
Tabak oder illegale Rauschmittel, die zentralen Motive

zur Ablehnung oder MaBigkeit entspringen einer rationa-
len Abschatzung der individuellen gesundheitlichen Ge-

fahrdungsrisiken. Das bedeutet, daB die Qualitat des

Drogenwissens die Einstellung zum Konsum grundlegend
beeinfluBt.

Angesichts dieser Erkenntnis ist die Aufklarungsarbeit
in Schulen und in der beruflichen Ausbildung zu selten

und zu uneffektiv, denn nur knapp die Halfte der Be-

fragten gibt an, in diesem Kontext mit der Thematik il-

legaler Drogen konfrontiert worden zu sein. Bei der Al-

kohol- und Tabakpravention werden noch weniger
Jugendliche erreicht, obwohl gerade im Rahmen der Aus-

bildung gute Chancen zur gezielten Wissensvermittlung
bestehen.
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