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Vorbemerkung

Die vorliegende Studie ist qualitativ und quantitativ sehr breit angelegt.

Diese Breite ist schon erkennbar an der Fulle des reinen Datenmaterials,

das in den vier beigefugten Datenbanden enthalten ist.

Um den Untersuchungsbericht selbst lesbar und handhabbar zu halten,

wurde - insbesondere im Ergebnisteil A - weitgehend auf nochmalige

Zitierung einzelner Zahlen verzichtet. Bezugspunkte der verbalen Dar -

stellung sind statt dessen vergleichende Ubersichten, die gr6Bere kom -

primierte Datenmengen gegenuberstellen und Verweise auf die Daten-

bande.

Aus den gleichen Grunden werden nicht alle durchgefiihrten Datenanaly -

sen dargestellt, sondern nur die, die u. E. von bisherigen Erfahrungen

oder Hypothesen abweichende Erkenntnisse brachten. Die Datenbande

wurden folgendermaBen zitiert:

- Intensivbefragung mit Home -Test

hei Jugendlichen

- Intensivbefragung mit Home -Test

bei Eltern

- Intensivbefragung mit Home -Test

bei Lehrern

Kommunikationstest und Klassenbe -

fragung bei Jugendlichen

(vgl. J, S.

(vgl. E, S.

(vgl. L, S.

(vgl. K, S.

...)

...)

...)



I. EINFUHRUNG

1. Zielsetzung der Untersuchung

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung fuhrt eine langer -

fristige Kampagne zur Bekampfung des Rauschmittelkonsums bei Ju -

gendlichen durch. Spezielle Hauptzielgruppe ist die Altersklasse der

12 - 14jahrigen.

Die von der Werbeagentur J. Walter Thompson vorgeschlagene Kam-

pagne sollte in dieser Studie auf ihre Eignung zur Erreichung des ge-

nannten,Ziels hin untersucht werden.

"Untersuchungsgegenstand" waren dabei nicht nur die konkreten Ent-

wurfe (Layouts, Texte, Zeichen usw. ), sondern auch die in der Ge-

samtaktion implizit oder explizit enthaltenen Hypothesen uber

- das Iriformations - und Kommunikationsverhalten der Zielgruppe

- die Akzeptanz der Kampagne bei den jeweils angesprochenen

Gruppen

- den Zielgruppenund dem Thema besonders adaquate Medien

- den Zielgruppen und dem Thema besonders adaquate Kommuni-

kationsquellen bzw. Kommunikatoren

- die Effizienz der EinfluSnahme auf den

kognitiven Aspekt

affektiven Aspekt

conativen Aspekt

(Information,Wissen)

(pers6nliches Involvement,

Integration in das eigene
Denk- und Wertsystem)

(Emanzipation, Bereitschaft

zur aktiven Weitergabe der

Information, Initiierungen
von Kommunikationsverhalten)

der verhaltensrelevanten Einstellungen zu Rauschmitteln und dem

Rauschmittelkonsum.

2-



In dem Ergebnisteil A (Allgemeine Ergebnisse) sind die Resultate dar -

gestellt, die zur Beurteilung der generellen Hypothesen der Kampagne

von Bedeutung sind.

Ergebnisteil B (Die Kampagne im Test) bringt die Ergebnisse zu den

konkreten Vorlagen, die in den Test eingegeben wurden.

2. Anlage der Gesamtstudie und einzelner Unter-

suchungsabschnitte

Zur inhaltlichen Vorbereitung der Studie wurden im Rahmen einer Se -

kundaranalyse vorliegende Materialien zum Problemkreis aufgearbeitet.

Des weiteren fanden eine Reihe von Leitfadengesprachen mit Personen

und Institutionen statt, die sich schon seit geraumer Zeit mit dem Dro-

genproblem befassen (Arzte, Polizei, Sozialhelfer usw. ;N= 23).

Resultat dieser Vorphase war vor allem die weitere Eingrenzung und

Gewichtung der Hypothesen und Fragestellungen fiir die Hauptstudie.

Diese Phase gliederte sich in vier Teilstudien:

A Wirkungsanalytische Intensivbefragung bei 148 Jugendlichen

Hier wurden nach einer Vorbefragung Testmaterialien bei den

Befragten gelassen, die von diesen "durchgearbeitet" werden

sollten (Home-Test). In der anschlieBenden Nachbefragung

wurden- diesmal ungestutzt - weitere Daten zur Wahrnehmung

und Wirkung der Materialien erhoben.

B Wirkungsanalytische Intensivbefragung bei 66 Eltern

Dieser Untersuchungsteil hat die gleiche Struktur wie A, le -

diglich die Testmaterialien waren leicht variiert.

C Wirkungsanalytische Intensivbefragung bei 45 Lehrern

Der grundsatzliche Aufbau war wie bei A und B. Es wurden je -

doch spezielle Fragenkomplexe hinzugefugt. Vorgelegt wurden

hier die speziell fur Lehrer entwickelten 1\later·ialien.

3-
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D Kommunikationstest und Klassenbefragung bei 154 Schulern

Fur diesen Untersuchungsteil wurden aus vorher bestimmten

Klassen die Adressen von ca. 30 % der Schuler ausgesucht.

Diese bekamen, ohne uber die Studie informiert zu sein, Test-

materialien zugeschickt. Auf Bestellformularen konnten wei-

tere Materialien angefordert werden. Nach einer Latenzzeit

von ca. 14 Tagen fanden Befragungen der gesamten Klassen

statt, in denen vor allem die durch die Zusendung induzierten

Kommunikationseffekte erhoben wurden.

Samtliche Untersuchungsteile waren inhaltlich und fragentechnisch weit-

gehend aufeinander abgestimmt, um eine Vergleichbarkeit der Teiler-

gebnisse zu gewahrleisten.

Einzelheiten zu der Stichprobenstruktur sind den Datenbanden zu ent-

nehnnen.

-4-



II. ERGEBNISTEIL A: ALLGEMEINE ERGEBNISSE

1. Zur Situation der Jugendlichen in ihrer Umwelt

1)
Wie in der letzten Rauschmittelstudie des IMW -K6ln werden auch

diesmal eine Reihe von Grundlagendaten zur Situation der Jugendli-

chen, d. h. ihrer Wertsysteme, Einstellungen und Gruppenbezuge er -

hoben.

Die Fragen dienten teilweise der Validierung bisheriger Daten, teils

auch der Ausleuchtung neuer Aspekte, die in bisherigen Studien kaum

behandelt wurden.

Der besondere Reiz der vorliegenden Daten resultiert aus der Gegen-

uberstellung der Vergleichszahlen identischer Fragestellungen bei

Jugendlichen, Eltern und Lehrern. Wie noch gezeigt wird, gibt diese

Gegenuberstellung oft mehr AufschluB uber die Situation der Jugend -

lichen als detaillierte datensatzinterne Analysen.

Der inhaltliche Nutzen dieses Ergebnisteils fiir die Kampagne ist dar -

in zu sehen, daB wichtige Voraussetzungen und Hypothesen uberpruft

bzw. validiert werden.

1.1 Bezuge zu gesellschaftlichen Werten und Zielsystemen

1.1.1 Wertbegriffe und Zielsysteme

Die befragten Jugendlichen erwiesen sich in den von ihnen akzep-

tierten Werten und Zielen als durchaus konforni mit aktuellen gesamt-

gesellschaftlichen Trends.

1) Empirische Wirkungskontrolle der Aufklarungsbroschuren "Informa-
tionen zurn Drogenproblem", "Perspektiven"; IMW -IT-37; November

1.971

2) Vgl. J, S. 2, 3 und 13; E, S. 2-3; L, S. 2-3

5-
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Tab. 1: Akzeptanz von Wertbegriffen fur das eigene Leben

bedeutet mir

sehr viel

Frieden (99 %)

Freiheit (96 %)

Frenndschaft (95 %)

Bildung (87 %)

Liebe (86 %)

Sicherheit (83 %)

das Gute im

Menschen (80 %)

Fortschritt (78 %)

pers6nliche Reife (76 %)

Gewissen (66 %)

bedeutet mir wenig/
uberhaupt nichts/
Unverstandnis

Nation

Autoritat

Gott

Jesus

Vaterland

Sozialisrnus

Ordnung

(85 %)

(82 %)

(74 %)

(74 %)

(70 %)

(67 %)

(58 %)

Die "bedeutungsvollen" Werte entsprechen im wesentlichen denen, die

als "allgemein menschliche Werte " und (teilweise pseudo-)politische

Formeln der Erwachsenenwelt gelten.

Engagiert weltanschauliche und politische Werte werden von der Mehr -

heit abgelehnt. "Jesus" konnte trotz der entsprechenden Bewegung

nichts gegentiber "Gott" gewinnen.

Die in Abb. 1 dargestellte Zielorientierung der Jugendlichen ist gekenn-

zeichnet durch eine starke soziale Leistungsbezogenheit,

- den richtigen Beruf finden

- im Leben etwas erreichen,

slar·ke kinanzipalions- und Selbstandigkeitsbestrebungen,

- so g enommen w erden, wie man ist

- per sanliche Freiheit, alles tun zu k6nnen,



2. Es gibt eine Reihe von Dingen, die fur den einzelnen mehr oder weniger wichtig sind. Ich nenne Ihnen jetzt
eine Reihe solcher Dinge. Wlirden Sie bitte einstufen, wie wichtig die einzelnen Dinge fur Sie pers6nlich sind.

(E: ...
fur Ihren Sohn (Ihre Tochter), L: ... Schuler(innen) sind? )

3. Sie haben eben gesagt, wie wichtig Ihnen einzelne Dinge im Leben sind. Wurden Sie bitte auf dieser Liste an-

kreuzen, was Sie davon erreicht haben und was noch nicht, und was Sie Ihrer Ansicht nach wahrscheinlich

nicht erreichen werden?
1 ,"sehr wichtig

Den richtigen Beruf zu finden

3,Iit den Eltern gut auskommen

Alehr aus mir zu machen

Im Leben etwas zu erreichen

, Gute Schulleistungen

J 83

E 58
L 34

J 60 1
E 58 1
L 4 

J 47

E 27

L 18

J 59
E 45

L 22

J 43 |
E 37 |
L2 

J 29 |
E 24 1
L 34 |

werde ich/wird er

(sie)/ werden sie sicher

rue erreichen"

J 9 
Elf-
L 13 |

Jil
E 4 ||
L 9 /2

J 1 
El 
L -1

J3 E 4

L 13 F

J 1/
E 1 
L -1

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

3 3

I El

L 2

:1>
r:r
rr
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2. (Forts. )

3. (Forts. )

Liebe und Anerkennung durch die

Eltern

Zu m6glichst viel Geld zu kommen

Meine eigenen Interessen durch-

zusetzen

Viele gute Freunde haben

Von anderen anerkannt zu werden

Erfolgreicher als die Eltern zu

werden

So genommen zu werden, wie ich

bin

Pers6nliche Freiheit, alles tun zu

k6nnen

J 49 1
E 55 1
L 16 1

J 21
E 25

L 36

J 44 1
E 40 1
L 29 1

J 57
E 27

L 29

J 42

E 37

L 55

J 20 1
E 17 1
L 15 1

J 73

E 52

L 67

J 50 |
E 38 1
L 58 |

1, 1,sehr wichtig werde ich / wird er (sie) /
werden sie sicher nie er-

reichen"

5 1 1
1 I

J 12
E 7

L 16

J 4 |El

L 18 1

J 3

E 10
L 7 A'

1 &
2M

J 14
E 4

L 11

P. 2f]
E 3 Ij

/ L 27 L

J 15 |
E 18 |
L 57 L

3

E

L

:1>
Tr

7
00

,/1
0
M
I.

3- Cn
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L
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Suche nach Verstandigung und Integration in die engeren sozialen

Gruppenbezuge, d. h. vor allem bezuglich der Eltern,

- mit den Eltern gut auskommen

- Liebe und Anerkennung durch die Eltern

- Viele gute Freunde haben.

Stark abgelehnt wurden "Uberleistungsziele"

- zu m6glichst viel Geld kommen

- erfolgreicher als die Eltern werden

und eine fruhe Desintegration aus den typisch jugendlichen Bezugs-

gruppen, sichtbar daran, da8 der Wunsch, "eine(n) feste(n) Freund(in)

haben", also auch eine eigene autonomere Welt aufzubauen, kaum ak-

tuell ist.

Das Vorstellungsbild der Eltern von den Zielen der Jugendlichen deckt

sich trendmaBig mit dem Selbstbild der Jugendlichen, ist aber generell

schwacher ausgepragt.

Deutlich negativierend abweichend ist dagegen das Vorstellungsbild

der Lehrer, die den Jugendlichen Leistungsbezogenheit und die Suche

nach Verstandigung mit ihrer Umwelt absprechen. Sie sehen vor al -

lem eine ubertrieben individualistisch -hedonistische Werthaltung, in-

nerhalb derer "negative "
Aspekte wie starke Geldorientierung und Des-

integration einen h6heren Stellenwert einnehmen. Die Lehrer sind auch

bezuglich der EinschAitzung der Zielerreichung deutlich pessimistisch.

Wesentliche SchluBfolgerungen aus diesen Ergebnissen sind:

- Die Jugendlichen sind weitgehend integriert in das aktuelle

gesellschaftliche Wert- und Zielsystem.

- Der in Medien und Stereotypen hochgespiele Randgruppen-

charakter orientiert sich an Minderheiten, kann somit kei-

nesfalls generalisiert werden.

9-



- Die offensichtlich verzerrte Sichtweise der Lehrer, d. h.

der Personen, die eine wesentliche Rolle im Bildungs - und

SozialisierungsprozeB spielen sollen, stimmt sehr bedenk -

lich. Im Rahmen der Kampagne kann diese Gruppe unvor -

bereitet kaum als wesentliche Stutze genutzt werden.

1.1.2 Interessengebiete und Vorbilder

Das einzige einen GroBteil der Jugendlichen umfassende Interessen-

gebiet ist Musik (vgl. Abb. 2). Die folgenden Nennungen

- Sport

- Geselligkeit, Tanzen, Parties

- Partnerschaft, Freundschaft, Liebe, Sex

Politik

- Schule, Ausbildung, Beruf

betreffen zwar beachtliche Untergruppen, sind aber kaum als jugend -

typisch zu generalisieren.

Eltern und Lehrer stimmen in der Rangfolge in etwa uberein, setzen

lediglich etwas andere Akzente. Auffallend ist hier besonders die Nen-

nung von 'Partnerschaft, Freundschaft, Liebe, Sex" in Hohe von 40 %

durch die Lehrer.

Die spontan genannten 'Ideale", fur die sich Jugendliche heutzutage

einsetzen, zeigen wiederum eine hohe Ubereinstimmung zwischen den

Wertsystemen von Jugendlichen und Erwachsenen (vgl. Abb. 3). Ge -

nannt wurden uberwiegend gesellschaftlich-kollektive, mehr oder min-

der praxisferne globale Werte. Ideale, die konkretes und aktives En-

gagement erfordern, wurden nur von einer kleinen Minderheit genannt.

1) Vgl. J, S. 1, 9, 10; E, S. 1, 9, 10; L, S. 1, 8, 9

- 10
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Die Vorbilder suchen Jugendliche vorwiegend in der eigenen Familie,

d. h. in Mutter und Vater (vgl. Abb. 4). 'AuBenstehende"wie Wissen-

schaftler, Musiker, Freunde und Lehrer werden von relativ kleinen

Gruppen genannt.

Die Eltern stimmen in der Rangfolge der Nennungen weitgehend uber-

ein; der Stellenwert der eigenen Familie, besonders der Mutter, ist

bei ihnen jedoch gr88er.

Eindeutigen Fehlinterpretationen unterliegen jedoch die Lehrer, die

Musiker, Freunde und Spitzensportler als die Vorbilder der Jugend-

lichen wahrnehmen. Wie schon in Abschnitt 1.1.1 deuten auch diese

Diskrepanzen auf eine oberflachlich unreflektierte Sichtweise der

Lehrer hin. Indikatoren, die wahrscheinlich aus der Schulsituation

stammen, m6glicherweise schulspezifische Gesprachsthemen und Ver-

haltensweisen werden von ihnen als die volle Realit&it interpretiert.

Wiederum deutet sich hier ein Aufklarungsdefizit der Lehrer selbst

an.

1,1.3 Spezie „le Einzelaspekte: Soziales Engagement, Politik, Schule,
Berufli

In verschiedenen Einzelsektoren, die nach Sekundarforschung und/oder
den impliziten Hypothesen der Kampagne besonders relevant werden

konnten, wurden Vorstellungen und Einstellungen der Befragten etwas

detaillierter erhoben.

Bei den vorgegebenen Maglichkeiten zum sozialen Engagement (vgl.

Abb. 5) schlagt sich eine hohe Aktualitat des Rauschmittelproblems

in der - zumindest verbalen - Aktionsbereitschaft der Jugendlichen

1) Vgl. J, S. 11, 12, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20; E, S. 11, 8, 12, 15,
16, 17; L, S. 10, 7, 11, 12, 13, 15

-11-
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Abb. 2:

Interessen Jugendlicher

1. Was interessiert und beschaftigt Jugendliche heutzutage wohl am meisten?

Musik allg., Beat, Schlager J 57

E 59
L 44

Sport J 30 1
E 39
L 44 1-

Partnerschaft, Freundschaft, J 24

Liebe, Sex E 13 1
L 40

Politik, Zeitgeschehen, aktuene J 22

soziale Probleme E 19

L 18 7rl

Schule, Ausbildung, Beruf, J 18

materielles Fortkommen E 27

L 27

Selbstverwirklichung, Realisierung J 8 7
von Freiheit und Unabhangigkeit, E 16

familiare und Generationsprobleme L 18

Geselligkeit, Tanzen, Parties J 27

L 9 
E 9

Mode J 6

E 11

L 2

Kino, Fernsehen J#f-1
E 16  
L 13 /
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1. (Forts. )

Lesen allg., Literatur, spez.
musische Interessen

Naturwissenschaft und Technik,
Autos etc.

Spez. Hobbies, Basteln

Reisen

Drogen, RM

Freizeitgestaltung und Freizeit-

vergnugen allg.

Keine konkreten Interessen

Sonstiges

J 11

E 4

L 11 6|

J 6

E 16

L 22

-7

5/
4-1
4-1

1L
3 Il
4 

J 11 1-1
E61|
L 4/

J 13 L
E 14 1 _|
L 7 U

J.10
Elo
L-

J 77
E 3-T-
L 9--7,

3 2

1
2

1WeiG nicht, KA

E

L

J

E

L

3

E

L



Abb. 3:

I deale Jugendlicher (Frage 9)

Fur welche Ideale kann man sich eigentlich als Jugendlicher (k6nnen sich

Jugendliche) heutzutage noch einsetzen und engagieren?

Kollektive Ideale (Demokratie, Freiheit, Vdlker-

freundschaft, soziale Chancengleichheit, Verstand-
nis zwischen den Generationen, Gleichberechtigung,
Meinungsfreiheit, Sozialismus, politisches Bewuat-

sein, soziale Probleme allg. usw. )

Kommunikative Werte (Freundschaft, Liebe,
Verstandnis, Vertrauen, Fairness, Hilfsbe-
reitschaft usw. )

Egozentrierte Werte (pers6nliche Freiheit und

Unabhangigkeit, Leistungsentfaltung, sorgloses
(materiell) unbeschwertes Leben, Vergniigen,
beruflicher Aufstieg, Karriere, soziales Prestige
USW.)

Idole (aus Sport, Musik, Wissenschaft,
Politik)

persanliche Vorbilder (Lehrer, Eltern usw. )

konkretes soziales Engagement (Rote-Punkt-Aktion,
Hilfe fur K6rperbehinderte, Drogenaufklarung,
Aktionen gegen § 218, Schulermitverwaltung usw. )

Sonstiges

keine Ideale

wei13 nicht, KA

J 47

E 39

L 40

J 16

E 10

L 11

J 14

E 19

L 22

J 14

E 21

L 20 1

3 5

L 4 21
J 18

E 9

L 16

J 5

E 9
L 9  E1
J 9
Ell I I
Lll 1

J 17

E 10

L 11

-14-
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Abb. 4:

Morbildpraferenzen Jugendlicher

8. Ich nenne Ihnen jetzt eine Reihe von Personen, an denen sich Jugend-
liche orientieren k6nnen.

Sagen Sie mir bitte jeweils, welche Personen fur Ihr pers6nliches Ver-
halten uberhaupt nicht, ein wenig oder sehr stark vorbildhaft oder

nachahmenswert sind.

(E:... fur das Verhalten Ihres Sohnes (Ihrer Tochter)..., L:... fur

das Verhalten Ihrer Schuler(innen) ...)

ein bestimmter Spitz ensportler

mein Vater

ein bestimmter Freund

ein bestimmter Politiker

ein bestimmter Lehrer

meine Mutter

eines meiner alteren Geschwister

J 11
E 13

L 40 ]

"sehr stark vorbildhaft,
1 1nachahmenswert

=4

J 31
E 35

L 24

J 18
E 25
L 54

J 11 | 1
E 9 1-1
L-

J 15
E 21

L 16

J 34'

E 47

L 20

J 12
E 16
L 20

-15_
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8. (Forts. )

"sehr stark vorbildhaft,
nachahmenswert"

meine GroBeltern J 50
E 6[ 
L-

ein bestimmter Wissenschaftler J 24

E 21
L 13'--1

ein bestirnrnter Musiket oder J 23

Sanger E 31

L 67
./-
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nieder. Ca. 60 % waren zur Beratung und Aufklarung von Gleichaltri-

1)
gen oder Eltern bereit

.
Es folgt die Bereitschaft zu jugendspezifi-

scher Mitverantwortung und Kommunikation (SMV, Wand- und Schuler-

zeitung, Fernsehen) bei ca. 46 % der Jugendlichen vor traditionellen

sozial-caritativen Aktivitaten. Konkrete politisch aufgeladene Aktio-

nen wie die Rote -Punkte -Aktion oder Kampf gegen Mietwucher treffen

nur bei ca. 30 % der Jugendlichen auf Resonanz.

Eltern und Lehrer sehen (oder wunschen) eher die sozial-caritativen

Engagements an der Spitze. Auffallend ist bei den Lehrern die gerin-

ge Einschatzung der Aktivierungsbereitschaft von Jugendlichen im

Rahmen der Rauschmittelproblematik.

Der geringe Grad der politisch motivierten Aktivierbarkeit gegenuber

der sozial motivierten spiegelt sich auch in Abb. 6 wider. "Sich nicht

" 1, I

festlegen wollen
,

sich zu jung fuhlen" und "MiBtrauen gegeniiber Po-

litikern" sind die wesentlichen Indikatoren der von den Jugendlichen

wahrgenommenen Distanz zur Politik der Alteren.

Auch die Schule als Ausbildungsinstitution kann - im Gegensatz zu den

Meinungen von Eltern und Lehrern - nur einen beschrankten Teil der

Jugendlichen begeistern.

gerne zur Schule

gehen

Einschatzung des

Notendurchschnittes

gut/gut - befriedigend

Jugendliche
%

Eltern

%
Lehrer

%

1) Die Reaktion auf Release-Zentren sollte hier ausgeklammert werden,
da vielen das Wort unverstandlich blieb.

-17-
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Abb. 5:

Soziales Engagement Jugendlicher

10. In unserer Gesellschaft gibt es viele M6glichkeiten, sich als Jugendlicher
sozial zu engagieren. Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe sozial-engagierter
Betatigungen vor.

Sagen Sie mir bitte jeweils, inwieweit Sie bei gegebenern AnlaB zu aktiver
Mitarbeit bereit waren.

(E: ...
Ihr Sohn (Ihre Tochter), L:

...
Ihre Schuler (innen)...)

Erste Hilfe-Dienst als Rotkreuz-

helfer

Schulermitverantwortung

Redaktion einer Wandzeitung fur

Schuler und Lehrlinge

Rote- Punkt- Aktion fur den Null-

tarif

Betreuung geistig behinderter

Kinder

Einrichtung von Release-

Zentren

Altenbetreuung

Beratung und Aufklarung von Gleich-

altrigen in Drogen- und Rausch-

mittelfragen

J 44

E 61

L 56

J 46 1-

E 53 |
L 78 |

J 43.

E 22

L 47

J 29
E 13

L 29

J 43

E 38,
L 49

J 32

E 20

L 29

J 33

E 47

L 53

J 69
E 42

L 47

grundsatzlich sofort

zur Mitarbeit bereit"

j

&
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10. (Forts. )

Flugblattkampagne gegen den

Mietwucher

Redaktion einer Schulerzeitung

Einrichtung von Wohngemein-
schaften fur Fursorgezt glinge

Organisation von Elternseminaren

uber Drogen- und Rauschmittel-

probleme

Sozialkritische Berichterstattung
fur ein Fernsehjugendmagazin

J 32 1

E 13

L 20

J 49
E 34

L 51

J 43

E 14

L 18

J 53 1

E 47 
L 29|

J 37
E 30

L 43

"grundsatzlich sofort

zur Mit arbeit bereit"



Abb. 6:

Aufgeschlossenheit Jugendlicher fur Politik

7. Was halten Sie von Politik, genau er gesagt von Innenpolitik, Kommunal-
und Sozialpolitik?
(L: Was halt Ihr Sohn (Ihre Tochter). L: ... die Jugendlichen ... )
Sagen Sie mir bitte, welche der folgenden Aussagen fur Sie uberhaupt
nicht, teils-teils oder genau zutrifft.

Ich verstehe nicht viel von

Politik, ich bin noch zu jung

Ich habe zu wenig Zeit, mich

mit Politik zu beschaftigen

Ich will nichts mit Politik

zu tun haben

Ich win mich noch nicht poli-
tisch festlegen

Ich habe wenig Interesse fiir

Politik

Ich kann mich fur keine der

ublichen politischen Anschauun-

gen begeistern

Ich miBtraue den Reden und dem

Verhalten der Politiker

J 24 1
E 39 1
L 16 1

J 15

E 21
L 13

J 12 1
E 21 1
L 16  -

J 49 F
E 51

L 37 H

J 23 *
E 30  
L 24  

J 33
E 32

L 27

J 24

E 28

L 37

"trifft genau zu
"
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Uberraschend in der Reaktion der Lehrer ist die niedrige Einschat-

zung der Leistungsfahigkeit ihrer Schuler. Egal ob hierfur ein Vor-

urteil oder das Anlegen eines "OptimalmaBstabes" maGgeblich war:

die Lehrer scheinen sich nicht daruber im klaren zu sein, daB die -

ser Wert auch eine Einstufung ihrer eigenen Leistungsfaihigkeit bein-

haltet.

Die positiven Einstellungen von Jugendlichen zur Schule wurden vor

allem davon getragen, daB diese als Institution zur Vorbereitung auf

Beruf und sozialen Aufstieg gesehen wird und Kontaktm6glichkeiten

zu anderen Jugendlichen bestehen.

Negativ werden vor allem die Lehrer als Pers6nlichkeiten, der Lehr -

stoff (langweilig, keine H6hepunkte usw. ) und die Schulorganisation

gesehen (vgl. J, S. 15). In den besonders praferierten Lehrfachern

ist kein ausgesprochener Trend zu "Modefachern" erkennbar. Auf-

fallend ist lediglich eine relativ starke Zuruckweisung der Facher

"Religion" und "Gemeinschafts-/Sozialkunde" (vgl. J, S. 16).

Das Vorstellungsbild der Jugendlichen vom Beruf erscheint klischee -

haft-optimistisch im Sinne des "Berufes als Berufung". Berufsbilder

im sozialen und Dienstleistungssektor und technische Berufe werden

"wirtschaftlichen" vorgezogen (vgl. J, S. 18).

Die Berufswahl wird vorwiegend aus pers6nlichen Neigungen (52 %)

begrundet, sozio-Okonomische Zielvorstellungen (22 %) stehen im Hin-

tergrund (vgl. J, S. 19). Dies spiegelt sich auch im Vorstellungsbild

(vgl. Abb. 7) vom Beruf wider: pers6nliches Interesse und die Erful-

lung im Beruf sind aus der Sicht von Eltern und Jugendlichen wesent -

liche Komponenten des zukunftigen Berufsbildes.

Nur die Lehrer betonen oft andere "desillusionierte" Bilder mit Beto-

nung des 6konomischen Motives, des Berufes als Weg zum sozialen

Aufstieg oder sogar einer resignatorischen Komponente (Beruf als

notwendiges i)bel).

- 21 -



Abb. 7:

Vorstellungsbild vom Beruf bei Jugendlichen (Frage 18)

J: Wie sehen Sie Ihren zukiinftigen Beruf?

E: Wie sieht Ihr Sohn (Ihre Tochter) seinen (ihren) zukunftigen Beruf?
L. Wie sieht der Durchschnitt Ihrer Schuler(innen) den zukunftigen Beruf?

Ich bin zufrieden, wenn mir mein

Beruf die M6glichkeit gibt, genug
Geld zu verdienen

(E: Er (sie) ist zufrieden, wenn
.

(L: Sie sind zufrieden, wenn...)

Mein Beruf wird mir Aufstiegs-
m6glichkeiten, EinfluB und

Ansehen bieten

(E: Er (sie) erwartet vom Beruf,
daB...)

(L: Sie erwarten vom Beruf, ...)

Mein Beruf wird fur mich wohl

eher ein notwendiges Ubel sein

(E: Der Beruf wird fur ihn (sie)
wohl....)

(L: Der Beruf wird fur sie ...)

Mein Beruf wird mir interes-

sante Tatigkeiten und die Erful-

lung einer Aufgabe bringen
(E: Er (sie) glaubt, daB er (sie)

im Beruf ...)
(L: Sie glauben, daB sie im

Beruf ...)

J 7

E 8

.) L 27

J 11

E 18

L 24

Pt

J 1

E 3 0
L 15 1

J 73

E 68

L 27

J 8

E 3

L 7 EE
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In diesen Einzelergebnissen scheint eine naiv-idealistische Haltung

der Jugendlichen durch. Wie weiter oben dargestellt, sind sie einer-

seits im gesamtgesellschaftlichen Wert- und Zielsystem verwurzelt,

haben aber noch keinen pers6nlichen aktivierbaren Bezug hierzu.

Bilder von einer kritischen und engagierbaren Jugend treffen zurnin-

dest auf die untersuchte Altersgruppe nicht mehrheitlich zu.

1.1.4 Das Selbstbild der Jugendlichen

Die eigene Pers6nlichkeitsbeurteilung der Jugendlichen spiegelt vor

allem wider (vgl. Abb. 8)

- Kontakt- und Geselligkeitsstreben

- Durchsetzungswillen und Emanzipationsstreben.

Das Bild, das Eltern von den Jugendlichen haben, entspricht dem weit-

gehend, ist nur stellenweise noch etwas optimistischer.

Beide Bilder durften weitgehend dem Klischee des heutzutage prafe -

rierten "Erfolgsmenschen" entsprechen.

Die Lehrer dagegen sehen in den Jugendlichen fast ausschlieBlich einen

unreflektiert-geselligen Daseinsoptimismus, sprechen ihnen jede Art

der emotionalen Stabilitat, der leistungsmaBigen und intellektuellen Rei -

fe ab. Wie schon bei anderen Ergebnissen stellt sich auch hier wieder

die Frage, wie die Lehrer die Schulsituation bei derart diskrepieren-

den Sichtweisen bewaltigen k6nnen.

Wie wenig aggressiv die uberwiegende Mehrzahl der Jugendlichen ist,

erweist sich auch in den Antworten auf die Frage nach Konfliktbewalti -

gungsmechanismen (vgl. Abb. 9). Die Jugendlichen tendieren uberwie-

gend dazu, sich diesen Situationen einfach durch "aus dem Felde gehen"

1) Vgl. J, S. 17, 24, 25; E. S. 14, 22; L, S. 14, 20

23-

1)



24

Abb. 8: Das Bild der Jugendlichen aus der Sicht der
...

Jugendlichen Eltern Lehrer

%
80 - gesellig (87)

kontaktfreudig

kontaktfreudig
gesellig70 gesellig optimistisch
zielstrebig

selbstandig
selbstandig

intelligent

60 kontaktfreudigzielstrebig
optimistisch

energisch
energisch

optimistisch50 ausdauernd
selbstsicher

selbstsicher

ausdauernd

robust

40 reif ausgeglichen
intelligent

beherrscht selbstandig
reif

robust

beherrscht selbstsicher
30 -

ausgeglichen robust

intelligent20 -

energisch
zielstrebig
reif

ausgeglichen
beherrscht

10
ausdauernd



Abb. 9:

Stimmungsoptimierende Techniken Jugendlicher

23. Es gibt Tage, da kotzt einen alles an. Man ist nerv6s, reizbar und

"knatschig", irgendwie mutlos und niedergedruckt. Eine solche Stim-

mung ist nicht zum Aushalten. Wie helfen Sie sich dagegen?
(E: ...

Ihr Sohn (Ihre Tochter)..., L: ... Ihre Schuler(innen) ...)
Was machen Sie, wenn eine solche Stimmung ..... gepackt hat?

Entspannen durch Musik

Ablenken durch Informations-

aufnahme

Ablenkung durch Geselligkeit
(zu Freunden (Freund/ Freundin) ge-
hen, Tanzen, Parties oder Lokale

besuchen usw. )

Spannungsldsung durch Problem-

reflexion (Nachdenken, diskutieren,
sich aussprechen)

Ablenkung durch k6rperliche Aktivi-

tat (Sport, Bewegung, spazieren
gehen)

Ablenkung durch produktive Eigen-
betatigung (Basteln, Sammeln,
Zeichnen, Musizieren)

Spannungslasung durch Aggressivitat
(Wut, Streitsuche, Meckern, Mosern

USW.)

Entspannung durch GenuBmittel

(Rauchen, Alkohol usw. )

J 32
E 39

L 18

J 26 1
E 23 i

L 7 l_-1

J 23

E 6

L 22

J 17
E 10

L 4 3-1
J 18 1
E 14 1
L 4  _]

J 10

E 21  
L-

J 12
E 6

L 38

7 21

25-
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E-
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23. (Forts. )

Spannungsdampfung durch Reizver-

minderung (nichts tun, abkapseln,
sich zuruckziehen, abschalten, schla-

fen usw. )

Sonstiges

Drogenkonsum

J 39

E 51

L 36

7%

1

3
E

L

3-

.....
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- nichts tun

- Musik h6ren.

Der hohe Stellenwert der Musik in dieser Frage deutet darauf hin, da8

dieses (laut Abschnitt 1.1.2) Hauptinteressengebiet der Jugendlichen

weit mehr als bloBen Unterhaltungswert besitzt.

Wahrend die Eltern auch wieder weitgehend ahnlich reagieren, sehen

die Lehrer in hohem MaBe aggressive Konfliktlasungsmechanismen bei

den Jugendlichen.

1)
1.2 Bezuge zum engeren sozialen System

Auf die wichtige Rolle eines "intakten Zuhauses" im Zusammenhang

mit dem Rauschmittelproblem wurde bereits in vielen Studien hingewie-

sen. Eine nochmalige Analyse von "broken-home-Situationen" und ihrer

Konsequenzen erschien deshalb hier als nicht notwendig. Statt de ssen wur -

den einige inhaltliche Fragen zur Erziehung bzw. deren Wahrnehmung

gestellt.

In der Liste der von den Eltern praferierten Erziehungsziele wird ein

inhomogenes, an globalen anpassungs - und leistungsbezogenen Kardinal-

tugenden orientiertes "Erziehungsideal" sichtbar. Es scheint eine "Law

and Order-Metalit&it" durch, die Werte wie Pflicht, Ordn'ung, Sparsam-

keit usw. deutlich vor "sch6pferischem Denken" rangieren laBt. Zumin-

dest in dieser Frage auBern sich die Lehrer etwas profilierter, setzen

klarere Gewichte, in denen die 'Law and Order -Komponenten" etwas

gegenuber dem Ziel der Ausrustung der Jugendlichen zur aktiven Lebens-

bewaltigung zurucktreten.

1) Vgl. J, S. 21, 22, 23, 6, 7; E, S. 18, 19, 20, 21, 6, 7; L, S. 16,
17, 18, 19, 6

zu entziehen:



- Selbstandigkeit

- M enschenkenntnis

- Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit

- sch6pferisches Denken

sind hier die meistgenannten Ziele (vgl. Abb. 10).

Die Kommunikation zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist auSerst

beschriinkt und thematisch eng auf "Sachprobleme" des Zusammenlebens

zentriett (vgl. Abb. 11). Eltern und besonders die Lehrer scheinen hau -

fig einseitige Information ihrerseits mit - auch von den Jugendlichen

wahrgenommener - Kommunikation zu verwechseln. Anders sind die

groBen Differenzen in einzelnen Nennungen kaum zu erklaren. Fur die -

se These spricht zudem der Anteil von 29 % der Jugendlichen, die ange -

ben, keine Gesprache gefiihrt zu haben.

Eine interessante Hypothese ergibt sich aus dem Vergleich der Antwor -

ten auf die Frage nach dem von Jugendlichen registrierten elterlichen

Verhalten (vgl. J, S. 22; E, S. 19; L, S. 17).

Wahrend die Eltern nur ihr "Herumn6rgeln" beanstandet sehen und auch

die Jugendlichen kaum hart negative Urteile fallen, nennen die Lehrer

gleich eine ganze Reihe negativer Statements der Jugendlichen uber ihre

Eltern:

- Eltern lassen zu wenig Freiheit

- nargeln herum

- verstehen die Kinder nicht richtig

- sind zu streng.

Dies k6nnte darauf hindeuten, daB Konflikte nicht am 'Drt des Geschehens"

ausgetragen oder bewaltigt werden, sondern primar verdrangt werden und

nur noch in der Sprachweise zum Ausdruck kommen.

Ubc,· die I''amilie hinausgehende institutionalisierte Gruppenbezuge be -

stehen bei ca. 50 % der Jugendlichen, die vor allem in Sportvereinen und

- 28



Abb. 10:

Erziehungsziele

19. Ich gebe Ihnen jetzt eine Liste mit elterlichen Erziehungsabsichten oder
-zielen. Bitte kreuzen Sie jeweils an, wie wichtig Ihnen diese Erziehungs-
inhalte bei der Erziehung Ihres Sohnes (Ihrer Tochter) sind.

(L: ...in bezug auf Ihre Schuler (innen)...)

Erziehung..

zu gesunder und vernunftiger
Lebensweise

E 93
L 73

Zur Sparsamkeit und zum richtigen E 84

Umgang mit Geld L 47

zum sch6pferischen Denken

zur Selbstbeherrschung

zu PflichtbewuBtsein und

guter Arbeitshaltung

zu k6rperlicher Ertuchtigung

zu Gehorsam und Respekt
gegenuber Erwachsenen

zu Ordnung und Sauberkeit

zur Selbstandigkeit

zu gutem Benehmen und H6flichkeit

E 59
L 76

E 84

L 71

E 85
L · 60

E 68
L 53

"wichtig / ganz beson-
It

ders wichtig

E 56 1
L 18 L__1

E 79

L 33

E 96
L 100

-29-
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19. (Forts. )

"wichtig / ganz beson-

ders wichtig"

zur Menschenkenntnis E 83
L 78

zu guten schulischen Leistungen E 72

L 49

zur Achtsamkeit vor Krankheits- E 74

gefahren L 45

zur Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit E 97

L 76

zu gesundem und ausgewogenem E 75

Tagesrhythmus L 44 1



Abb. 11:

Problem-Kommunikation Jugendliche - Eltern - Lehrer(Frage 21)

Uber welche Probleme haben Sie in letzter Zeit mit Ihren Eltern (Ihrem
Sohn/Ihrer Tochter)/bestimmten Schulern(innen) gesprochen?

Leistung und Anpassung in

der Schule und Beruf

familiar·e Beziehungen,
Spannungen, Konflikte

emanzipatorische Probleme

(Zubettgehzeit, individuelle

Freizeit- und Urlaubsgestal-
tung, Taschengeld, getrenn-
te Wohnung von Elternhaus,
Konsumwunsche, Haarldnge,
Mode usw. )

Bekanntschaft, Freundschaft,
Liebe, Sexualitat

Drogen- und Rauschmittel-

probleme

gesellschaftliche Probleme

(Politik allg., spez. gesell-
schaftspolitische Themen wie

§ 218, Emanzipation der Frau,
Homosexualitat usw. )

keine Problenigesprache,
KA

J 45
E 41.

L 71

J 9 F--1
E 13

L „ 1- -

J 21

E 13

L 22

J 26 1
E 23

L 29  ..-

J 5 /7
Ell 1
L 20 1

J 10

E 13 | 1
L9 LJ

J 29

E 15

L 4 --1
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kirchlich -konfessionellen Jugendgruppen organisiert sind. Also auch

hier eine Art der Bindung, die weniger aus einem autonomen und be -

wuf3ten Engagement herruhrt, sondern eher alters- und umgebungs -

spezifisch bedingt ist.

2. Kommunikations- und Mediaverhalten

In den bisherigen Abschnitten klang schon stellenweise das Kommuni -

kationsproblem an, d. h. das Problem, uber welche Medien bzw. Per-

sonen Jugendliche in der betroffenen Altersklasse zu erreichen sind.

Die Verallgemeinerung dieser Fragestellung bezuglich der Mediafre -

quentierung erweist

Radio

- Fernsehen

- Gesprache mit Freunden und Bekannten

als haufigste Kontaktpunkte (vgl. Abb. 12) .

Berucksichtigt man die vermuteten Aspekte der sozialen Wunschbar -

keit bei der Nennung bestimmter Medien und den schon 6fter angespro-

chenen 'kulturpessimismus" der Lehrer zu einer Korrektur der ubri-

gen Werte, so erscheinen auch noch die Medien

- Illustrierte, Zeitschriften

- Tageszeitung

- Jugendzeitschriften

- Comics

als relevant zur Erreichung von 20 - 30 % der Jugendlichen.

Im groben stimmt diese allgemeine Medienreihenfolge bei den Jugend-

lichen auch mit der rauschmittelspezifischen uberein. Wie Tab. 2 zeigt,

1) Vgl. J, S. 4, 5, 33-37; E, S. 4, 5, 33-36; L, S. 4, 5, 27-36

-32-
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Abb. 12:

Freizeitaktivitaten Jugendlicher (Frage 4)

Sagen Sie mir bitte, wie oft Sie folgenden Freizeitbeschaftigungen nachgehen?
CE: ... Ihr Sohn (Thre Tochter) ...)
(L: ...

Ihre Schuler (innen) . . . . )

Tageszeitung lesen

Radio h6ren

Romane, Kurzgeschichten
lesen

Fernsehen

Zeitschriften, Illustrierte

lesen

Mit Freunden oder Bekann-

ten diskutieren

Comics, Bildergeschichten
lesen

Ins Kino gehen

Jugendzeitschriften lesen

Sachbucher lesen

Vortrage oder Diskussions-

abende besuchen

J 35

E 31

L 18

J 81 1
E 84 1
L 83 1

J 33
E 44
L 24

J 60

E 70
L 94

J 38 1
E 34 1
L 74

J 50

E 5'8

L 49

J 13

E 20

L 67 1

J 15
E'

-

.

L 28

J 29 1
E 14 1
L 38 1

J 33
E 44

L 17

J 14

E 8

L 2

i p

/1 '/oft/ regelmaBig

I

.j

i

1

1

l
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Tab. 2: Informationsquellen zu Drogen und Rauschmitteln

Fernsehen, Radio

Zeitschriften, Zeitungen

Gesprache mit Freunden/
Bekannten

Schule/ Unterricht

Broschuren, Flugblatter
USW.

Gesprache mit Eltern

(Kindern)

Jugendliche
%

Bucher, Fachzeitschriften

63

52

39

36

22

9

Eltern

%

76

65

14

7

Lehrer

%

58

44

64

4

fuhren hier die Massenmedien vor den Gesprachen. Broschuren und

andere Informationen offizieller Institutionen haben einen relativ gerin-

gen Erreichungsgrad. Familieninterne Gesprache nehmen nach Ansicht

aller Beteiligten eine sehr untergeordnete Rolle ein.

Auf den ersten Blick hiermit unvertraglich sind die Antworten auf die

Frage, mit wem man in der letzten Zeit uber Drogen- und Rauschmittel-

probleme gesprochen habe, da Jugendliche hier nach ihren Freunden zu

je 30 - 40 % Vater und Mutter nennen (vgl. J, S. 34-36).

Die Nennungen der Eltern liegen mit 15 -20 % jedoch schon deutlich dar-

unter. Die Begrundungen fur die Wahl des Gesprachspartners schlief3 -

lich weisen auf eine weitere Differenz hin. Wahrend bei den Jugendli-

chen vor allem Nahe des und Vertrauen zu dem Gesprachspartner eine

Rolle spielten, ist bei Eltern die mutmaBliche Problemkonfrontation in

der eigenen Familie der HauptanstoBpunkt, d. h. die Angst, die eigenen

Kinder konnten zu Drogen greifen (vgl. E, S. 34-35). In Verbindung mit

10 4

4

9 13 38

I



bisherigen Ergebnissen ist zu vermuten, daB familieninterne Gespra-

che entweder rein informatorischen Charakter haben (angestoBen z. B.

durch eine Sendung, einen Zeitungsartikel usw. ) oder aber auf unter -

schiedlichen Gesprachsebenen gefuhrt werden, d.h. seitens der Eltern

eher mahnend mit dem Motiv der Verhutung des Symptoms. Den Kon-

sum bahnende Konflikte werden seitens der Kinder nach den Ergebnis -

sen von Abschnitt 1.1.4 kaurn angegangen oder zur Sprache gebracht.

Die Angabe von 67 % der Lehrer, sie hatten mit Schulern uber die Dro-

genproblematik gesprochen, erscheinet im Vergleich zu den vorheri -

gen Zahlen als etwas uberhijht. Auch die hauptsdchlichen Anlasse hier-

fur

- Fragen der Schuler (44 %)

- RM -Gebrauch unter Schulern (32 %)

sowie die angegebenen didaktischen Absichten

- Warnung (60 %)

- Information (52 %)

lassen weniger auf eine intensive Problembehandlung als vielmehr auf

gelegentliches "Antippen" der Fragen schlieBen (vgl. L, S. 33 - 34).

Zusammenfassend ist hier festzuhalten, daB alle - zum Teil recht hohen -

Zahlen zur personlichen Kommunikation mit groBer Vorsicht zu werten

sind, denn die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin,

- daf3 die Jugendlichen kaum geeignete Mechanismen zur Kon-

fliktbewaltigung haben, drogenkonsumbahnende Probleme so -

mit auch nicht angehen k6nnen,

- daB Eltern und vor allem die Lehrer eirie so verzerrte Sicht-

weise von der Situation der Jugendlichen haben. da8 sie kaum

eine geeignete Gesprachsebene finden oder gestalten kOnnen.

35-
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3. Verhaltnis zu Rauschmitteln

Da zur grundsatzlichen Problematik des RM -Konsums, verursachen-

den Faktoren und "Wirkung svorstellungen" bereits eine Reihe von Stu-

dien vorliegen (vgl. auch IMW -Studie, November 1971), haben auch die

folgenden Ergebnisse eher die Aufgabe der aktuellen Bestandsaufnahme

in einigen wichtigen Kenngr68en, als analytischen Grundlagenforschungs -

charakter.

1)
3.1 Aktualitat de s Rauschmittelproblems

Der Grad der Aktualitat des RM -Problems hat sich gegenuber fruheren

Vergleichszahlen nicht verandert.

Tab. 3: Was halten Sie vom Rauschgiftproblem bei Jugendlichen?

da wird manchmal

etwas ubertrieben

es ist zwar nicht ganz
so schlimm, wie behaup-
tet wird, aber das Ganze

ist doch eine ernstzuneh -

mende Gefahr

es ist noch viel schlim-

mer, als allgemein be -

kannt ist

Jugendliche
%

Eltern

%
Lehrer

%

Ebenfalls unverandert blieb die Ubereinstimmung von Jugendlichen und

Eltern. Die Lehrer sehen das Problem als etwas weniger gravierend.

8 6 11

47 48 58

44 46 31

1) Vgl. J, ". 26-27; E, S. 23-25; L, S. 21-23



Das Interesse an der Problematik ist bei etwa einem Viertel aller

Befragtengruppen stark. Auffallend ist die Unterschatzung des Inter-

esses von Jugendlichen aus der AuBensicht, insbesondere aus der

Sicht der Eltern.

Tab. 4: Und wie stark interessieren Sie sich fur Probleme des

Drogen- und Rauschmittelkonsums ?

sehr

stark

ziernlich

stark

etwas -

uberhaupt
nicht

Jugend- Jugendl.
liche (Eltern-
(selbst) sicht)

% %

Jugendl.
(Lehrer-
sicht)

%

Eltern

(selbst)

%

Lehrer

(selbst)

%

Hier mag vor allem das Gefuhl "bei uns passiert so etwas nicht" bei

der Beantwortung eine Rolle spielen. Sichtbar wird dadurch naturlich

auch eine gewisse Unkenntnis der komplexen Problemzusammenh:inge,

insbesondere auch der den RM -Konsum bahnenden Zustande und Kon-

flikte, die nicht als solche wahrgenommen werden.

Die Motive fur das Interesse am Drogenproblem (vgl. Abb. 13) sind

bei Eltern und Lehrern vorwiegend durch die Angst vor dem Ernstfall

im eigenen Umfeld gesteuert und durch das Bestreben "mitreden zu

kdnnen". Bei den Jugendlichen spielen die unmittelbare Problemkon-

frontation und ein tiefergehendes Probleminteresse eine gewichtigere

Rolle.

- 37
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Abb. 13:

Motive fur Drogenprobleminteresse

Konformitatsgesteuertes Informationsinteresse

(RM soziales Problem, Gefahr fur die Jugend, fur

die ganze Gesellschaft, alle reden daruber, man

h6rt soviel davon, man muf3 mitreden k6nnen usw. )

Informationsinteresse wegen manifester Problem-
konfrontation

(RM-Verwender in Familie oder Bekanntenkreis, de-

nen man helfen will, berufsbedingter oder ehrenamt-

licher Kontakt mit Suchtigen oder RM- Verwendern

USW.)

Informationsinteresse als Prophylaxe fur potentielle
unmittelbare Problemkonfrontation

(J: man k6nnte selbst einmal suchtig werden usw.

E/L: meine eigenen Kinder k6nnten betroffen sein

und brauchen dann Hilfe usw.

L: ich muB meinen Schulern Aufklarung geben,
raten oder helfen)

Theoretisches fachlich oder sachbezogenes Informa-

tionsinteresse

(m6chte mehr uder die Ursachen und Zusammen-

hange der Sucht wissen)

Kein oder geringes Informationsinteresse wegen
fehlender oder nicht erwarteter Problemkonfron-

tation

(mein Sohn tut das nicht, kenne niemanden, der

RM nimmt, bei uns ist das Problem noch nicht

aufgetaucht usw. )

J 33

E 25
L 45

J 19

E 10

L 14

J 16

E 42
L 48

J 19

E 7

L 14

J 8 F-1
E 11

L 7

- 38 -
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3.2 Der Drogeninformationsstand

3.2.1 Bekannte Rauschmittel und Wirkungsvorstellungen

Im ungestutzten Bekanntheitsgrad von Rauschmitteln (Tab. 5) nehmen

Haschisch und LSD eine klare Fuhrungsstellung vor den schon langer

bekannten Rauschmitteln Opium, Heroin und Morphium ein.

Tab. 5: Bekannte Rauschmittel

Haschisch

LSD

Opium

Heroin

Morphium

Kokain

Aufputschmittel

Schmerz -/ Beruhigungs -/
Schlafmittel

Me skalin

DOM (STP)

Schnuffelstoffe

Psylocibin

Jugendliche
%

93

83

66

63

58

28

22

11

4

2

Eltern

%

94

80

69

63

76

38

24

15

3

7

3

Lehrer
%

98

93

78

80

64

44

42

33

2

2

Im Quervergleich fallt ein relativ hoher Informationsgrad der Lehrer

auf, besonders bezuglich der medikament8sen Rauschmittel. Ein Blick

in die namentlichen Nennungen erweist den Bekanntheitsgrad als kon-

kret fundiert (vgl. L, S. 25),

1) Vgl. J, S. 28-32, 41; E, S. 26-32, 41; L, S. 24-26, 44

1)

21 24 38



Aus eigenen Erfahrungen bekannt sind den Jugendlichen

- Haschisch (18 %)

- LSD (4 %)

- Aufputschmittel (4 %)

- Schmerz -/Beruhigungs-/Schlafmittel (3 %).

Die "Wirkungsvorstellungen" bezuglich einzelner Rauschmittel wurden

in dieser Studie nicht erfaBt, vielmehr richtete sich die Frage darauf,

wie "Rauschmittel" wirken. In der folgenden Tab. 6 ist aufgefiihrt, wel -

che Wirkungen "die meisten" Rauschmittel wohl haben (vgl. zum Detail

J, S. 41; E, S. 41; L, S. 44).

Allgemein auffallend ist, daB Jugendliche sehr viele positive und negative

Nennungen machen, Lehrer dagegen weniger noch als die Eltern.

Schwerpunkte im Wirkungsspektrum (uber 60 %) sind

Suchtgefahr

Beeintrachtigung
der mentalen

Leistungsfahigkeit

physiologische
Sch den

Enthemmung

negative Neben-

wirkungen beim

Konsum

BewuBtseinser -

weiterung,
Glucksgefithle

Wohlgefuhl

bei

Jugendlichen
bei

Eltern

bei

Lehrern

Sowohl Lehrer als auch Eltern streiten den Rauschmitteln m6gliche posi-

tive Wirkungen weitgehend ab. Eltern haben besonders negative Wirkungs -

vorstellungen.

- 40 -
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Tab. 6: Wirkungen, die fiir "die meisten" Rauschmittel zutreffen

Rauschmittel
.

machen suchtig

erzeugen phantastische
Traumbilder

erleichtern die Geselligkeit

schaidigen die Erbanlagen

schadigen das Gehirn

steigern Phantasie und

Einfallsreichturn

lassen alles intensiver

und feiner erleben

machen brutal und gewalttatig

machen impotent

erweitern das Bev,uBtsein

fuhren zu Interessenlosigkeit
und Gleichgultigkeit

bewirken, daB man sich sicher,
wohl und angenehm fuhlt

fardern kriminelle Neigung

Jugend-
liche

%

67

37

58

68

58

25

17

29

60

37

vermindern die geistige
Leistungsf higkeit 68

verursachen Ubelkeit und

Kopfschmerzen 46

schadigen Herz und Kreislauf 68

machen ausgeglichen und zufrieden 42

fuhren zur Enthemmung 69

erzeugen unbeschreibliche

Glucksgefuhle 62

fardern UnbewuBtes zutage 52

machen verruckt oder geisteskrank 32

schadigen Magen und Leber 52

Eltern

%

51

32

56

69

39

21

23

25

43

33

62

73

20

67

34

33

43

65

Lehrer

%

54

16

46

53

38

22

25

24

51

40

53

67

11

49

34

31

29

60

75 77 73

52 54 25

64
0

75 76

79 71



Bei den schon im BewuBtsein vorhandenen "positiven" Wirkungsvor -

stellungen aus der Sicht der Jugendlichen ware es sicher unklug, RM

pauschalisierend nur negativ darzustellen.

3.3.2 Drogendistanz und vermutete Verwendermotive

Der Anteil von Jugendlichen mit RM -Erfahrung in der Stichprobe lag

bei ca. 20 %, von denen 6 % angaben, auch heute noch Verwender zu

sein. Die Schatzungen der Lehrer uber den Anteil ihrer Schuler mit

RM -Erfahrung liegen uberwiegend niedriger. Nur 16 % geben an, uber

25 % ihrer Schuler hatten Erfahrungen (vgl. L, S. 38). Die Basis fur

ihre Schatzungen beziehen die Lehrer vorwiegend aus Selbstbekundun-

gen der Schiiler und der Aufdeckung von Fallen (zusammen 68 %), zum

Teil aber auch aus ungesicherten Ruckschlussen aus "schlechtem Aus-

sehen", 'Konzentrationsstarungen", "guten RM-Kenntnissen" der Schu-

ler sowie aus eher theoretischen MutmaBungen (42 %).

Uber die Halfte der befragten Jugendlichen (56 %) hat Kontakt zu ehe -

maligen oder aktuellen RM -Verwendern, wobei die Anzahl von durch-

schnittlich 4 auf Gruppenphanomene hindeutet. Solche Angaben sind al-

lerdings vorsichtig zu werten, da der Kontakt zu Verwendern unter Ju-

gendlichen oft als "statusfdrdernd" gilt.

Die Analyse der Drogendistanz ergibt erhebliche Unterschiede zwischen

einzelnen Befragtengruppen (Tab.7a, 7b) .

Wahrend die Jugendlichen sich zu 54 % (noch) recht standfest gegen-

uber der Versuchung geben, sind die Eltern etwas skeptischer, die Leh-

rer geradezu pessimistisch. Eine zweite Frage an anderer Stelle im Fra-

gebogen (7 b) bestatigt diesen Trend.

1) Vgl. J, S. 38-40; E, S. 36-40; L, S. 37-43

42-
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1 1Tab. 7a: Wahrscheinlichkeit des "Drogenkonsums

ja, bestimmt

vielleicht Inal

wahrscheinlich

nicht

nein, auf keinen
Fall

Jugend-
liche

(selbst)
%

1

17

eigene s Kind

aus der Sicht
der Eltern

%

6

31

Tab. 7b: Wahrscheinlickkeit der "Drogengeffihrdung 1 1

ja

nicht sicher

nein

eigenes Kind

aus der Sicht

der Eltern

%

8

37

54

Mehrheit der Schu-

ler aus der Sicht

der Lehrer

%

22

31

eigene Schuler

aus der Sicht

der Lehrer

%

49

42

9

Die Grunde fur den Konsum (vgl. Abb. 14) sehen die Lehrer in Neugier

und Gruppenkonformitatsmotiven, die Eltern nahezu ausschlie8lich in

Neugier.

Ausgepragte Grunde gegen den Konsum sind nur bei den Eltern anzu-

treffen: die Hoffnung, das eigene Kind sei charakterfest und 'klug genug"

Die vermuteten Motive jugendlicher RM -Verwender weisen - wie schon

die Wirkungsvorstellungen bezuglich der RM - auf einen extrem hohen

negativen Grad der negativen Stereotypisierung bei den Eltern, einen mitt-

leren Grad bei den Lehrern hin (vgl. Tab. 8).

L--

26 34 29

54 28 16

I.
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Bei Eltern dominieren die Motive

- Verfuhrung durch Handler

Haltlosigkeit
- Gruppenkonformitat

- Flucht vor eigenen Problemen.

Lehrer betonen vor allem

- Gruppenkonformit&it

- Neugierde.

Nur die Jugendlichen betonen in starkem AusmaB den persdnlichen

oder familiaren Problemhintergrund

- Flucht vor den eigenen Problemen

- erzieherisches Versagen der Eltern

- zerruttete Familienverhaltnisse.

Ob die weitgehende Ausklammerung der Mitverantwortung durch El-

tern und Lehrer auf Blindheit oder Angst vor einem offenen Einge -

standnis beruht, kann nicht entschieden werden. Auf jeden Fall aber

muB eine Kampagne mit diesen verfestigten Einstenungen rechnen.

3.3 Praxis und Wirkungsvorstellungen bezuglich prophylaktischer
MaBnahmenl)

32 % der Jugendlichen gaben an, schon einmal versucht zu haben, ei -

nen Verwender "davon abzubringen", wobei meist Furchtappelle (55 %),

Versuche der rationalisierten Kausalanalyse (36 %) und einfache sugge-

stive Einwirkung nach dem Muster "tu es doch nicht" (34 %) eingesetzt

wurden.

1) Vgl. J, S. 42-46; E, S. 42-47; L, S. 45-50
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Abb. 14:

Begrundung fur Drogendistanzschatzungen (Frage 28. 1)

A. Bejahende Argumentationen
(Drogenkonsum sicher oder wahrscheinlich)

Sensualistische Motive

(Neugier, Sensationslust, Erfahrungssuche
USW.)

Gruppenkonformitats-Motive ("in" -sein wollen,
  Gruppenzwang. Imponiergehabe, Prestigesucht,

sich von Erwachsenen unterscheiden wollen, Ver-

fuhrung, Protest gegen die Gesellschaft usw. )

Indizien fur RM- Konsum (Selbstbekundungen der

Schiiler, anormales aggressives Verhalten, gei-
Stige Abwesenheit usw. )

Sonstige oder allg. bejahende Argumentationen

B. Verneinende Argumentationen
(kein Drogenkonsum oder Drogenkonsum unwahr-

scheinlich)

Charakterliche Resistenz (gefestigter, nicht labiler

Charakter, reif, nicht leichtsinnig, nicht der Typ
dazu usw.)

Rationale Resistenz (vernunftmaSige Ablehnung, zu

klug, gut aufgeklart, gut informiert usw. )

Soziale Resistenz (steht im Existenzkampf, unter Lei-

stungsdruck, will etwas leisten, voll ausgelastet usw. )

Famili$ire Resistenz (gesundes Elternhaus, Eltern

diskutieren das Problem usw. )

Motivationale Resistenz (kein Interesse, keine

Lust, was zu nehmen usw.)

Angstbedingte Resistenz (hat Angst vor den Folgen,
abschreckendes Beispiel der Suchtigen, will sich

nicht ruinieren, Angst, entdeckt zu werden usw. )

(Drogen)milieubedingte Resistenz (kennt keine Ver-

wender, keine Gelegenheit (M6glichkeit, an RM zu

kommen, so was gibt es in der Kleinstadt nicht usw. )

Nicht naher konkretisiertes Vertrauen in die gefahr-
dete(n) Person(en) (so was tun (tut) meine Schuler

(Tochter) nicht usw. )

Sonstige oder allg. verneinende Argumentationen

WeiB nicht, KA

E 31 1_
L 45 1_.

E6|
L 30 1

E 13

E 36
L 16

E 3

L 7 L_j
E 3 IL
L 9 L_J

E38L 5

E 9

L 14

Lll, 1

L 2  

E 4  
El

L 2

E

L 2  
ELA 8



Tab. 8: Vermutete "ausschlaggebende" Motive fur den RM -Konsum

bei Jugendlichen

Haltlosigkeit und Schwache

Sich von den Erwachsenen

unterscheiden wollen

". 1Im Freundeskreis in sein

Dummheit

Protest gegen die Gesellschaft

Erzieherisches Versagen der

Eltern

Reine Neugierde

Flucht vor den eigenen Pro-

blemen

Weil es Mode ist

Zerruttete Familienverhaltnisse

Schlechte Leistungen in Schule

oder Beruf

UberdruB und Langeweile

Kontaktarmut in der Familie

Lust am Rausch

Angeberei

Verfuhrung durch gewissenlose
Rauschgifthandler

Lust am Verbotenen

Jugend-
liche

%

18

47

35

41

76

60

82

24

75

40

19

38

43

36

62

28

Eltern

%

27

73

35

52

59

58

72

40

61

31

51

46

45

50

78

42

Lehrer

%

33

78

24

49

52

71

60

51

51

27

38

44

36

38

47

47

46-

47 73 56



Eltern und Lehrer wiirden im konkreten Fall, d. h. wenn ihre Kin-

der oder Schuler zu Rauschmitteln greifen vor allem dialektisch -

rationale L6sungsversuche (diskutieren, aufklaren, uberreden) oder

die Ratsuche bei Fachleuten wahlen. Immerhin 20 % der Lehrer und

10 % der Eltern wlirden das Problem spontan an Polizei, Fursorge,

Erziehungsheim usw. weitergeben (vgl. E, S. 42; L, S. 45).

GroBe Hilflosigkeit besonders bei den Eltern entstand bei der Kon-

frontation mit drei typischen Aussagen zur Legitimation des RM -Kon-

sums (vgl. Tab. 9a - c auf den folgenden Seiten). .

Bei der Gegenuberstellung von Alkohol und Haschisch werden uberwie -

,

gend Furcht - und Gefahrlichkeitsappelle zu Ungunsten von Haschisch

angefuhrt. Nur Jugendliche und Lehrer betonen in beachtlichem Aus -

maB den Drogencharakter des Alkohols und damit den sachlichen Wi -

derspruch in der Aussage.

Auf die These "lieber kurz und glucklich mit Drogen als lang und be-

schissen ohne Drogen leben" fehlen allen Befragtengruppen die rech -

ten Argumente. Lediglich bei 15-27% wird der Gedanke zur alter -

nativen Daseinsmotivierung aufgegriffen. Zum Statement der Ablehnung

des Engagements "Jeder hat die Freiheit, sich kaputt zu machen" bie-

ten die Jugendlichen das breiteste Antwortspektrum, wenngleich ande -

rerseits bei ca. 30 % eine zumindest relative Bejahung anzutreffen

ist.

Abgesehen von Einzelinhalten, die fur sich sprechen, lassen die Re-

aktionen der Befragten auf die se durchaus gangigen Statements nur auf

eine groBe Hilflosigkeit schlieBen, die besonders bei den Eltern, aber

audh bei den anderen Gruppen da ist. Sie haben sich nicht mit dem

Problem auseinandergesetzt, sind selbst anspruchslosen Argumenta-

tionen nicht gewachsen. Die Eltern haben zudem offenbar groBe Schwie -

rigkeiten, auch Eingestandnisse zu eigenen oder Systemfehlern in die

47



Tab. 9a: Was wurden Sie zum Beispiel sagen, wenn Sie einer fragt,
warum HaschischgenuB bei uns verboten ist, der viel gefahr-
lichere AlkoholmiBbrauch jedoch nicht?

Hasch ist eine gefahrliche Einstiegs- und

Ubergangsdroge
Hasch hat gefahrliche toxische Wirkungen (Per-
sdnlichkeitsverfall, Hirnschadigung usw. )

Hasch rnacht (schneller als Alkohol) suchtig

3

%

10

12

Alkohol ist eine traditionelle, wirtschaftlich und
soziokulturell in unserer Gesellschaft veranker -

te Droge (wird seit Generationen getrunken, gan-
ze Industrien leben davon, der Staat erhalt Steu -

ern usw. ) 16

Alkohol ist toxisch weniger gefahrlich (in nor -

malen Mengen  etrunken unschadlich usw. )

Alkohol ist die leichter beherrschbare Droge
(man kann leichter aufhDren, weiter Weg bis

zur Sucht usw. )

Alkohol ist die typische Droge der (erfahrenen)
alteren Generation

Hasch ist die (gefahrliche) Droge der (unerfah -

renen) Jugend

beide Drogen sind(toxisch) gefahrlich

grundsatzliche Bedenken gegen Zulassung
von Drogen

Anerkennung des sachlichen Widerspruchs in

der Behauptung (stimmt, hat recht, verstehe

ich auch nicht, usw.)

8

15

14

16
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E L

% %

18 13 16

6 14

20 11 11

7 14 9

1 7 5

7 4 9

3 4 7

17 8 25



Tab. 9b: Und was wurden Sie zu jemandem sagen, der meint: Lieber
kurz und glucklich mit Drogen als lang und beschissen ohne

Drogen leben.

Stereotypie: abnorme Persanlichkeit

(der spinnt, albern, hat einen Vogel, unreif,
nicht normal, AuBenseiter usw. )

Stereotypie: asthenische Pers8nlichkeit

(kein Selbstvertrauen, Minderwertigkeitsge -

fuhle, flieht vor Problemen, sieht keine

Chance mehr, usw. )

Stereotypie: amoralische Persanlichkeit

(unverantwortlich, undankbar, egoistisch,
feige, fallt anderen zur Last, usw.)

kommentarlose Ablehnung des gesamten State-

ments (falsch, unrichtig usw. )

kommentarlose Infragestiallung der These vom

kurzen glucklichen Drogenleben (falsch, un-

richtig usw. )

Infragestellung der o. g. These durch Furcht-

appelle (Ruin, Dahinsiechen)

Infragestellung der o. g. These unter Verweis
auf die Sinnlosigkeit des postulierten Verhaltens

(unrealistisch, 16st Reine Probleme, der Mensch
ist zu wertvoll, usw.)

komment'arlose Infragestellung der These vom

langen beschissenen drogenlosen Leben

Infragestellung der o. g. These durch Verweis
auf fehlende Empirie (erst einmal selbst be -

schissen leben, dann urteilen, usw.)

Infragestellung der o. g. These durch Verweis

auf die menschliche Willensfreiheit und Lenkbar -

keit des Schicksals (ein beschissenes Leben
laBt sich beeinflussen)

Infragestellung o.g. The se durch Appell an opti -

mistische Daseinsmotivierungen (Leben ist nicht

beschissen, Einstellung zum Leben andern, an-

dere Daseinsmaglichkeiten suchen, usw.)

Urteilsrelativierung (Ansichtssache usw. )

Zustimmung zum gesamten Statement

21

9

4

15

6

27

2

2

49 -

3 E L

% % %

16 11 2

7 3 4

3 7 4

9 3 16

8 4 11

3 4 9

9 7 9

6 6 2

2 7 2

8 6 9



Tab, 9c: Und wie antworten Sie jemandem, der sagt: Was geht mich

das an, wenn andere Drogen nehmen. Jeder hat die Freiheit,
sich kaputt zu machen.

moralische Disqualifikation
(verantwortungslos, gleichgultig, unsozial,
egoistisch)

Appell an die rnitmenschliche V erantwortung
des Individuums in der Gesellschaft fiir die

Ge sellschaft

(man muB Suchtigen helfen, der Mitmensch

braucht Hilfe, usw.)

Betonung des sozialen Utilitarismus

(dem Suchtigen muB geholfen werden, sonst

fallt er der Gesellschaft zur Last, man kann

selbst einmal suchtig werden und ist dann fur

jede Hilfe dankbar, usw. )

Verneinung der Entscheidungsfreiheit des

Menschen uber sein Leben

(niemand hat das Recht sich selbst kaputt zu

machen usw. )

Bejahung der Entscheidungsfreiheit des Men-

schen uber sein Leben

(im Prinzip hat er recht, richtige Ansicht,
USW.)

Urteilsrelativierung (Ansichtssache usw. )

22

7

11

6

- 50
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% % %

34 20 29

45 27 42

66 19 22

29 3 9
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Argumentation einzubeziehen. Bei diesen Voraussetzungen wundert

eine weitere Expansion des RM -Konsums nicht.

Die sich hier andeutende "Doppelb6digkeit" in der Art der Problem-

bewaltigung durch die Eltern bestatigt sich voll in der Frage, fur wie

wirksam man eine Reihe von vorgegebenen M6glichkeiten zur Prophy -

laxe halte (vgl. Tab. 10).

Bis auf "progressive", evtl. sie selbst gefahrdende Statements wie

"Gesellschaft verandern", "wenige RM unter staatlicher Kontrolle frei-

geben", schatzen sie nahezu generell die Wirkung der vorgeschlagenen

MaBnahmen deutlich h6her als die Vergleichsgruppen ein.

In besonderem MaBe Sanktionen und das Abschieben der Verantwortung

auf Experten und Lehrer. Selbst eine absichtlich eingefuhrte Schein-

maGnahme "Drogenaufklarung mit etwas Pop und Schwung machen", wird

noch von 42 % fur "sehr wirksam" gehalten.

Jugendliche und Lehrer sind, nahezu ubereinstimmend, weit pessimisti-

scher. Sie betonen vor allem MaBnahmen der unmittelbaren und inten-

siven Beeinflussung wie Wohngemeinschaften, Beratungsstellen, Behand-

lungszentren und Aufklarungskurse fur Eltern, die ubrigens deutlich ge -

genuber thematisch gleichgelagerten Anzeigen bevorzugt werden.

- 51 -
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Tab. 10: Vermutete Wirksamkeit prophylaktischer MaBnahmen

Fachleute fur die Drogenaufklarung - wie

Arzte und Psychologen - in die Schulen holen

Rauschmittel nehmende Jugendliche in Er -

ziehungsanstalten einweisen

Interviews in Jugendzeitschriften bringen,
in denen prominente Musiker und Sanger
sagen, warum Drogen fur sie nicht mehr

"in" sind

Den Lehrern Unterrichtsmaterial zum Dro-

genproblern geben

Die Eltern mit Anzeigen in Illustrierten und

Zeitschriften auf das Drogenproblem auf-

merksam machen

Warnungen vor Drogen ins Werbefernsehen

einblenden

Fur Jugendliche Drogen-Aufklarungsbroschu-
ren mit etwas Pop und Schwung und guten
Bildern machen

Suchtige intensiv in Wohngemeinschaften
betreuen

Mehr Drogen-Aufklarung in den Fernseh-

Jugendprogrammen bringen

Eltern und Jugendliche in gemeinsamen
Diskussionsabenden uber Drogenprobleme
zusammenbringen

Die Rauschgiftdezernate der Polizei ver -

starken

Mehr Drogenberatungsstellen einrichten

Die Eltern durch Anzeigen in Illustrierten

und Zeitschriften anregen, mit ihren Kindern

iiber deren Probleme mehr zu sprechen

Die Sensationsberichterstattung uber Drogen
einschranken

21

49

31

13

48

42

38

46

47

50

23

49

38

29

38

16 36 29

Rauschgifthandler htirter bestrafen 54 86 62
--

3 E L

% % %

29 64 38

5 13 13

10 40 27

28 58 31

12 38 16

22 44 28

38 45 31

34 48 25
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Tab. 10: (Forts. )

Die Jugendlichen zur Griindung von Arbeits -

gemeinschaften und Aktionsgruppen gegen
den Drogenkonsum anregen

Die ganze Gesellschaft verandern

Jugendlichen im Rahmen des Wettbewerbs

"Jugend forscht" den Anreiz zur wissen-

schaftlichen Erforschung des Drogenproblems
bieten

Weniger gefahrliche Rauschmittel unter staat -

licher Kontrolle freigeben

Drogenaufkl rung fur Jugendliche in Bilder -

geschichten und Comics bringen

Mehr Behandlungszentren fur Suchtkranke

einrichten

Eltern in Auflililrungskursen zeigen, wie man

mit Jugendlichen uber Drogen sprechen sollte

37

13

22

18

5

48

46

40

7

22

8

17

49

55

28

15

16

49

40

3 E L

% % %

15

7
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III ERGEBNISTEIL B.· DIE EIGNUNG DER VORGELEGTEN KAMPAGNE

UND IHRER EINZELNEN ELEMENTE

1. Vorbemerkung zu Anlage und Aussagefahigkeit des

Tests

Die Gesamtuntersuchung konnte wegen der Breite der zu erfassenden allge -

meinen Fragestellungen, der Differenzierung der Stichproben und der Viel-

falt der vorzulegenden Materialien nur in Form eines Intensiv-Interviews

rnit den Stufen

- Vorbefragung

- Home -Test, d. h. Sichten und "Durcharbeiten" der Materialien

- Nachbefragung

durchgefuhrt werden.

Diese Testanlage stellt einen KompromiB zwischen den unter schiedlichen

Anforderungen dar, die sich durch die spezielle Eigenart der Medien und

Vorlagen ergeben.

Dementsprechend sind die Ergebnisse zu interpretieren. Sie stellen vorwie -

gend die Reaktion der Versuchspersonen auf die Aussageinhalte dar. Die

ebenfalls annaherungsweise erhobenen Werte zu Attraktion, Riickerinnerung

usw. sind unter der Voraussetzung zu interpretieren, daB die Wahrneh -

mungssituation ungew6hnlich zentriert und damit atypisch war. Diese Werte

durften bei Schaltung z. B. der Anzeigen erheblich niedriger liegen, da die-

se dann dem gesamten Wettbewerb von Medien und anderen Inhalten ausge-

setzt sind.

Um zumindest einen zentralen Aspekt - die Wirkung der Materialien im

Sinne des Weitertragens und der Weiterverbreitung durch die angesproche-

nen Zielgruppen - in einer eher naturlichen Situation zu erfassen, wurde

hierzu ein spezieller Kommunikationstest bei Jugendlichen durchgefuhrt.



55-

Er umfaSte die Stufen

- Zusendung von Materialien an ca. 30 % der Schiiler einzelner

Klassen ohne Hinweis auf den Testcharakter. Die Jugendlichen

hatten die M6glichkeit, weitere Materialien fur sich selbst oder

andere anzufordern.

- Registrierung der Anforderungen

- Nachbefragung in den gesamten Klassen, um auch die Weiter-

pflanzung der Kommunikation bei den iibrigen Schulern zu er-

fassen.

Insgesamt wurden folgende Materialien in den einzelnen Teststufen vorgelegt

(vgl. Ubersicht auf der folgenden Seite).

Die "Antidrogenkampagne" wurde konzeptiv abgetestet, d. h. Vorstellungs-

bild, organisatorische und Zielgruppenaspekte wurden ohne Vorgaben explo-

rativ erhoben. Lediglich zu dem Spezialproblem, ob ein Erkennungszeichen

notwendig und sinnvoll sei, wurden Vorlagen in den Test gegeben.



BeschreibungVorlage
Nr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21-30

Bravo-Interview "Eric Burdon"

Bravo-Interview "James Taylor"
Bravo-Interview "John Lennon"

Thompson-Anzeige: "Schulklasse"

Thompson-Anzeige: "Bank"

Thompson-Anzeige: "Lehrling"

Thompson-Anzeige: "Eingang"
Comic "Wowman"

Farner-Anzeige: "Warum will es..."

Farner -Anzeige: "Inzwischen lernt sie..."

Farner -Anzeige: " ch will doch nur..."

Farner-Anzeige: "Ich gebe das letzte..."

Troost -Anzeige: "Fast alle Jugendlichen, .."

Troost-Anzeige: "Sind Sie sicher..."

Troost-Anzeige: "Wenn unsere Kinder..."

Broschiire "Titel"

Broschure "Warum nehmen unsere Kinder..."

Broschure "Sicherheit vor Drogen"
Broschure "Ist mein Kind sicher"

Broschure "Kopf mit Blumen"

Erkennungszeichen f[tr Antidrogen-Kampagne

Leitfaden "Wissen um Drogen"

Programmierte Unterweisung "Amphetamine , ,

T I
Wandtafel "Drogen

Erhebungsteil
Jugendliche Eltern

Home- Nach- Komm - Home- Nach-

Test befr. Test Test befr.

Lehrer
Home -

Test

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X Crl
(35

X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X



2. Spezielle MaBnahmen fur Jugendliche und Eltern

2.1 Die Beurteilung der Anzeigenentwurfe und Comics

Die Beurteihing der Vorlagen erfolgte gestutzt im Home-Test, ungestutzt

in der Nachbefragung. Nach diesem methodischen Unterschied ist davon

auszugehen, da13 die Nachbefragungsresultate eher dem klassischen Werbe -

mitteltest nahestehen als die Home-Test-Resultate, in denen eine ungewohnt

kritische Auseinandersetzung mit dem Material gefordert wurde. Diese Ge -

wichtungen sind bei der Interpretation der folgenden Resultate zu beachten.

2.1.1 Globale Kennwerte der untersuchten Materialien:

Ruckerinnerung, Akzeptanz und Effektivitatseinstufung

In Tab. 11 sind die ungestutzten Ruckerinnerungswerte fur die Anzeigen
I

aufgefuhrt, wobei hier die "Bravo -Interviews
"

wie Anzeigen behandelt wur -

den. In der allgemeinen Ruckerinnerung fiihren klar die Thompson-Anzeigen.

Sie werden bei den Jugendlichen nur durch die - jugendspezifischen - Bravo-

Interviews ubertroffen. Vallig unpragnant sowohl insgesamt als auch z. B.

in der Detailruckerinnerung sind die Troost-Anzeigen. In der Ruckerinne -

rung der dargestellten Personen erweisen sich die Thompson-Anzeigen nur

bei Jugendlichen als uberlegen. Wie noch dargestellt wird, ist dies wohl

vor allem auf die pragnante visuelle Darstellung von Situationen aus dem

Lebensraum der Jugendlichen zuruckzufuhren.

Generell ist jedoch festzuhalten, daB auch die "Spitzenreiter " in Relation

zu der langen und intensiven Beschaftigung mit den Anzeigen im Home -Test

recht schwach abschneiden, insbesondere wenn es um die Ruckerinnerung

inhaltlicher Elemente, d. h. der eigentlichen Kommunikationsabsicht geht.

57
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Tab. 11: Ungestutzte Ruckerinnerungswerte fur die Anzeigen

Bravo-Interviews

01

02

03

Thompson-Anzeigen

04

05

06

07

Farner-Anzeigen

09

10

11

12

Troost-Anzeigen

13

14

15

Rackerinnerungl)

Jugendl. Eltern

% %

24

51

40

20

16

26

17

3

9

15

41

30

44

37

16

26

5

10

6

0

18

Personen-
2)erinnerung

Jugendl. Eltern

% %

39

32

38

48

32

11

20

1) Vgl. J + E, NB Frage 11

2) Vgl. J, NB, Frage 13; E, NB Frage 12

3) Vgl. J, NB Frage 13. 2; E, NB Frage 12.2

4) "-" = nicht beurteilt

30

27

27

32

47

27

36

Anzeigentitel
Schlagworte3)
Jugendl. Eltern

% %

19

14

20

19

22

14

8

22

18

16

16

18

26

10

18

18

Anmerkung: Die Ei.nzelwerte fur die Vorlagen entsprechen nicht immer den

Randauszahlungswerten, da Pauschalnennungen fur die Anzeigen-
gruppe den einzelnen Anzeigen zugeschlagen wurden.

4)

SU. 115

SU. 79 152 157 116 72 68

9

5

5

9

SU. 28 57 63 110 66 72

2 2

5 0

2 3

SU. 27 24 9 5



Tab. 12: Hometest-Reaktionen bezuglich "Gefallens" der Anzeigen und der

Menge der Reaktionen auf die Texte

Bravo-Interv.

01

02

03

Thompson-Anz.

04

05

06

07

Farner-Anz.

09

10

11

12

Troost -Anz.

13

14

15

"gefallt gut"l)

Jugendl. Eltern

% %

35

63

41

57

56

43

34

56

55

48

50

60

59

55

34

45

19

30

40

63

35

27

47

61

25

1) Vgl. J, E: HT Frage 1

2) Vgl. J, E: HT Fragen 2-5

Reaktionen auf die Anzeigentexte
Jugendliche

posi-
tiv

%

123

140

103

148

106

107

91

126

117

111

122

93

105

89

nega-
tiv

%

59

46

51

34

25

23

28

40

32

27

27

21

23

31

Ge-

samt

%

182

186

154

182

131

130

119

168

149

138

148

113

128

120

Eltern

posi- nega- Ge-
tiv tiv sarnt

% % %

46

38

41

34

47

48

47

45

26

52

43

49

23

29

16

25

25

11

33

31

21

54

95

61

70

50

72

73

58

77

57

73

97

59-

2)

SU. 139 366 156 522

SU. 190 128 452 110 562 159 117 276

SU. 209 165 476 126 603 187 94 280

SU. 174 133 287 75 361 121 106 227



"Bravo-Interviews "

Thompson-Anzeigenrah. 13: II<)inetcst-Reaktionen bebuglich
vermuteter Wirkungen der Vor-

lagen

Die Vorlage .

wird stark bzw.

sehr stark beach-

ret

bleibt stark bzw.

sehr stark im Ge-

dachtnis haften

regt stark bzw. sehr
stark zum Nachden-

ken itber das Dro-

genprobleri an

regt stark bzw. sehr

stark zu Diskussio-

nen uber das Dro-

genproblern an

regt stark bzw. sehr

stark dazu an, sich

intensiver uber das

Drogenproblem zu

informieren

halt stark bzw.

sehr stark vom

Drogenkonsum ab

von Jugendlichen

von Erwachsenen

bei Jugendlichen

bei Erwachsenen

bei Jugendlichen

bei Erwachsenen

Jugendliche

Erwachsene

Jugendliche

Erwachsene

Jugendliche

Erwachsene

(nicht erfragt)

1) Urteile der Jugendlichen
2) Urteile der Eltern

J13
%

44

8

21

9

62

21

49

22

56

32

50

16

35

14

33

18

J E 21 J

O%%

38

62

30

54

20

31

17

24

30 10

57 20

45

50

32

41

32

37

51

33

44

35

32

32

48

38

38

35

24

32

34

16

34

18

8

11

40

39

37

34

29

32

26

29

24

26

22

29

01 02 03 04 05 06 07

J 3 E 3 E 3 E

% % 9 %%%% %

33

28

26 47 32 31 14 26 28 28 7 24 24 g

18 32 21 48 21 40 29 28 9 34 28

26 34 21 27 9 31 24 21 8 22 23

17 21 14 52 14 38 30 29 9 35 26

8 24 16 12 2 9 11 9 3 10 8



1':.3,. 1 .'· Forts. )
Farner-Anzeigen Troost-Anzeigen

Die Vorlage ,

wird stark bzw.

sehr stark beach-

tet

bleibt stark bzw.

sehr stark ini Ge-

dachtnis haften

regt stark bzw. sehr

stark zum Nachden-

ken iiber das Dro-

genproblem an

regt stark bzw. sehr

stark zu Diskussio-

nen uber das Dro-

genproblern an

regt stark bzw. sehr

stark dazu an, sich

intensiver uber das

Drogenproblem zu

informieren

halt stark bzw.

sehr stark vom

Drogenkonsum ab

von Jugendlichen

von Erwachsenen

bei Jugendlichen

bei Erwachsenen

bei Jugendlichen

bei Erwachsenen

Jugendliche

Erwachsene

Jugendliche

Erwachsene

Jugendliche

Erwachsene

(nicht erfragt)

1) Urteile der Jugendlichen
2) Urteile der Eltern

28 14

62 48

23 13

57 40

26 20

59 50

39

60

35

51

33

59

52

65

50

60

45

63

33

65

23

54

33

56

11

50

10

40

15

48

34

60

25

52

12

34

11

36

31 15

53 34

41

60

36

54

37

56

29

50

28

42

40 18

64 53

31 24

54 49

24 36 22

55 63 60

48

63

35

55

40

60

29

42

17

31

10

39

09 10 11 12 13 14 15

J E J E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E

% % % % % % % % %%%% % %

1

C>

23 18 30 36 30 18 30 20 34 31 34 31 30 19 +.

/

56 46 47 60 48 37 49 34 51 55 55 61 53 42

25 11 28 32 26 19 25 16 29 26 28 21 27 11

57 44 54 60 52 47 50 37 56 50 59 50 55 39

13 6 15 17 17 10 13 8 17 5 17 25 14 7



Die Reaktionen im Home-'1'est (vgl. '1'ali. 12) zeiguii als ge,lui· :1!cin lie-

fund zunachst,

- daB die Eltern sich weit weniger intensiv und engagiert mit

den Vorlagen be schaftigten als Jugendliche.

Dieses niedrige Reaktionsniveau ist inhaltlich konsistent mit den Grund -

lagenergebnissen (Teil II).

Im Vergleich der einzelnen Medien ergibt sich bei Jugendlichen

- eine verbale Praferenz fur die Troost-, Thompson- und Farner-

Anzeigen gegenuber den Bravo-Interviews,

- eine deutlich h6here positive Resonanz auf die einzelnen Inhalte

von Bravo, Thompson und Farner. Das Gefallen der Textanzei -

gen von Troost erscheint - wie noch belegt wird - als eher ober -

flachlich. Die einzelnen Inhalte bieten weniger Reize zur Aus -

einandersetzung, was die oben registrierten niedrigen Rucker-

innerungswerte erklart.

Der Befund bei den Eltern ist inhaltlich analog: Klang bisher schon an, daB

die Thompson -Anzeigen noch am ehesten auf beide Gruppen, Eltern und

Jugendliche wirken, so bestatigt sich dies in Tab. 13. Die Bravo-Interviews

gelten selbstverstandlich als eher jugendwirksam, die Troost- und Farner-

Anzeigen werden als klar auf Erwachsene gezielt empfunden. Bei den Thomp-

son-Anzeigen ist die projektive Zielgruppenorientierung nicht so stereotyp

klar, sondern eher ausgewogen. Inhaltlich interessant ist,

- daB vor allem die Eltern den Bezug zur Rauschmittelproblema -

tik kaum erkennen, wenn nicht explizit und vorwiegend von

Rauschmitteln gesprochen wird (wie z. B, in den Troost- und

Farner -Anzeigen).
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- Der Versuch der Thompson-Anzeigen, das RM -Problem uber

die Verknupfung mit verursachenden Situationen darzustellen,

wird von den Eltern offenbar kaum verstanden und nachvollzo-

gen. Auch hier bestatigen sich die Resultate aus Teil II, nach

denen die Jugendlichen spontan eher die Wirkungszusammen-

hange zwischen RM -Konsum und verursachenden Faktoren se -

hen als Erwachsene.

In der Entscheidungsfrage zu Gefallen und Effektivitatseinstufung werden

die Anzeigen praferiert. Hier muB allerdings angemerkt werden, daB die-

ses Resultat durch die rein statistische Wahrscheinlichkeit verzerrt ist,

da 3 Bravo-Seiten gegenuber 11 Anzeigenseiten und 4 Comic -Seiten stan-

den. Fuhrt man eine Grobkorrektur durch Division durch ("Korr'l.Werte),

so ergibt sich eine Gleichverteilung mit leichtem Trend fur die Bravo-In-

terviews.

Tab. 14: Gefallen und Effektivitatseinstufung durch Jugendliche

Bravo-Interviews

Anzeigen fiir Er-

wachsene

Comic

WeiB night

J,NB Frage 15
' hat am besten gefallen"

% (Korr.)

23

43

20

14

(8)

(4)

(5)

J, NB Frage 17

"ist am wirksamsten"

% (Korr.)

16

48

10

26

(5)

( 4,5)

( 2,5)

In Tab. 15 wird deutlich, daf3 Anzeigen und Comic offenbar unterschiedliche

Zielgruppen ansprechen. Die Anzeigen kommen besser bei

- alteren Jugendlichen

- hahergebildeten

- Jugendlichen, die schon engeren Kontakt zum RM -Problem hatten

63-
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- 1)
Tab. 15: "Gefallen" der Materialien bei Jugendlichen in Untergruppen

Splitmerkmale

Alter

Schule

13

14 - 15

16

Hauptschule

Realschule

Oberschule

Berufsschule

Drogenbekanntheit

hoch

niedrig

Drogenkonsum -

erfahrung vorhanden

nicht vorhanden

Drogenkonsum-
bereitschaft

eher positiv

eher negativ

Drogenspezifische
Kommunikation

hoch

niedrig

Eigene Resoziali-

sierungserfahrung

vorhanden

nicht vorhanden

Anzeigen
%

33

52

70

37

49

67

57

72

36

75

47

42

48

52

53

67

44

Comic

%

38

11

14

25

21

18

16

13

27

10

24

11

27

10

21

10

28

1) Werte wurden nach AusschluB der "weiG nicht-Nennungen" umprozentuiert.
Da die Trends in der Effektivittitseinstufung v6llig parallel vorliegen, sind

sie nicht gesondert aufgefuhrt.

l



Der Comic hat Schwerpunkte bei

- Jungeren

- Drogenunerfahrenen

Die inhaltlichen Begrundungen (vgl. J, S. 165-171) beziehen sich beim

Comic auf

- Aufmachung sowie das stilistische und altersgerechte Niveau,

bei den Elternanzeigen auf

- Aufinachung

- Anregung zur Problemkonfrontation und zur problembezogenen

Kommunikation sowie teilweise auf die

- vermutete Identifikationswirkung.

Die Identifikationswirkung ist neben der "wirklichkeitsnahen" Argumenta -

tion der gr6Bte Vorteil der Bravo -Anzeigen. Die befragten Eltern geben

sich bezuglich der vermuteten Effizienz der Elternanzeigen optimistisch

(Vgl. E, S. 135). 27%glauben "bestimmt" aneine positive Wirkung, 53%

"maglicherweise". Begrundet wird dies vor allem mit dem informativen

Anzeigencharakter und teilweise der wahrgenommenen Problemkonfronta-

tion.

2.1.2 Detailergebnisse: Erinnerung und Bewertung einzelner Inhalte

Der negative Eindruck bezuglich der Kommunikationswirkung selbst der

relativ besten Anzeigen verstarki sich bei Betrachtung der Detailergeb-

nisse.

Die Bildmotive kommen in der ungestutzten Ruckerinnerung (Tab. 16) noch

ziemlich stark hervor. Auch hier ist der schon oben registrierte Effekt

65-
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Tab. 16: Sicher kunnen Sie sich auch noch an die Anzeigen fur Eltern

erinnern.

Was fur Personen waren auf diesen Anzeigen dargestellt?

(Nr. 04) Junge/Schuler (in Schulklasse)

(Nr. 05) Junge und Madchen  Paar

(Nr. 06) Lehrling (im Hof)

(Nr. 07) Madchen (Schulerin am Schultor)

(Nr. 09) Vater, besorgt usw.

(Nr. 10) Madchen(gesicht)/Tochter, fragend usw.

(Nr. 11) Mutter, besorgt usw.

Eltern, Erwachsene allg.

Jugendliche allg.

WeiB nicht, kann mich nicht erinnern / KA

Jugendliche Eltern

% %

39

32

38

48

32

11

20

17

11

11

30

27

27

32

47

27

36

21

20

12

wirksam, daa die Thompson-Anzeigen auch die Jugendlichen recht stark

beeindrucken, wahrend die Farner-Anzeigen (09 -11) erwachsenentypischer

sind.

Thematisch-inhaltlich relevante Punkte sind jedoch trotz der langen und

intensiven Expositionszeit der Materialien kaum haften geblieben (Tab. 17a

und 17b). Die hier aufgefuhrten zahlenmaBig bedeutsamen Erinnerungen

beziehen sich lediglich auf die Slogans bzw. Headlines, spiegeln auch in

der wijrtlichen Nennung weniger eine Beeindruckung, sondern eher eine

inhaltsleere Reproduktionsleistung von hervorgehobenen Gestaltungs -

elementen wider.

Im Rahmen des Home-Tests wurden die Anzeigen. im Detail beurteilt.

Die Reaktionen auf die textliche Argumentation sind in Tab. 18 zusammen-

gefaBt. In den Reaktionen der Jugendlichen ist beachtenswert,
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Tab. 17a: Worum ging es in diesen Anzeigen? Was sollte den Eltern

gesagt werden?

Jugendliche Eltern

% %

Schlussel fur Problemldsung der Jugendlichen
bei den Eltern 6 17

Lernaufforderung an die Eltern: Jugendlichen-
Probleme verstehen 59 59

Lernaufforderung: uberzeugen anstatt befehlen 12 15

Aufforderung zu allgemeiner Information uber

das RM -Problem 18 12

Tab. 17b: Welche Anzeigentitel, Satze oder Schlagworte fallen Ihnen

dazu ein?

Jugendliche Eltern

% %

Wer hascht, resigniert! 20 17

z. B, weil man zuviel fur die Schule lernt.
. .

13 9

Unser Kind kriegt doch alles was es braucht.

(Warum will es dann Drogen?) 18 23

Sie leisten es sich, diese Anzeige nicht zu lesen.

(Inzwischen lernt sie kiffen. ) 9 8

Ich will doch nur das Beste fur den Jungen.
(Warum interessiert er sich dann fur Drogen?) 5 14

Ich gebe das Letzte her fur den Jungen.
(Warum interessiert er sich dann fur Drogen?) 18 15

Eltern, sprecht mit Euren Kindern! 30 35



Tab. 18: Bewertung der Anzeigen im Home-Test

Jugendliche Eltern

Reaktionen Reaktionen

Vorlage Textelemente positiv negativ positiv negativ
Nr. % % % %

04 Z. B. weil man in der Schule zuviel fur die Schule lernt

und zuwenig furs Leben 28 14 6 35

04 ELTERN, SPRECHT 'MIT EUREN KINDERN! 35 4 26

04 Denn sie haben eine Menge Probleme. In der Schule, in der

Lehre und zu Hause. Und sie versuchen naturlich, thre

Probleme zu 16sen. Vielleicht auch mit Hasch. 14 1

04 Doch Drogen sind nur ein scheinbarer Ausweg. Denn noch 1

nie hat ein Joint oder eine Flasche Schnaps ein Problem ge- :
16st. H6chstens verdrangt. 36 2 6

05 Z. B. weil es schwierig ist, mit den Erwachsenen zu reden. 37 10 18 15

05 ELTERN, SPRECHT MIT EUREN K[NDERN! 17 2 8

05 Wer die Probleme 16sen kann, sind Sie. Indem Sie mit Ihpen

Kindern sprechen. 19 1 2 3

06 Z. B. weil man den Spaf3 am Beruf schon in der Lehre verliert. 45 14 19 27

06 ELTERN, SPRECHT MIT EUREN KINDERN.! 17 1 10

06 Doch Drogen sind nur ein scheinbarer Ausweg. Denn noch

nie hat ein Joint oder eine Flasche Schnaps ein Problem·ge -

16st. H6chstens verdrangt. 19 1 5

- Forts.



Tab. 18: (Forts. )

Vorlage-
Nr.

Textelemente

Z. B. weil man zuviel fur die Schule lernt und zuwenig
furs Leben.

ELTERN, SPRECHT MIT EUREN KINDERN!

Doch Drogen sind nur ein scheinbarer Ausweg. Denn noch

nie hat ein Joint oder eine Flasche Schnaps ein Problem

geli st. H8chstens verdrtingt.

Unser Kind hat doch alles was es braucht. Warum will es

dann Drogen?

Ihr Kind 'wird erwachsen. Es hat neben dem Zuhause noch

seine eigene Welt. Mit langhaarigen Freunden, Pop-Musik,
Flippern, Diskotheken, Plakaten.

Zu dieser Welt will es dazugeh6ren. Ganz. Deshalb wird es

auch Drogen probieren, sobald sich die Gelegenheit bietet.

Dabei weif3 Ihr Kind gar nicht, daB es damit sein Leben ver -

pfuschen kann. DaB der erste Versuch zu starkeren Drogen
fuhren kann. Zu LSD oder Meskalin oder Opium. Es ahnt

nicht, daB es seelisch und karperlich abhangig.... daB es

suchtig werden kann.

Informieren Sie sich. Je mehr Sie uber Drogen wissen,
desto besser k8nnen Sie Ihrem Kind helfen. Und dann reden

Sie rnit illrn.

Reden statt schimpfen.

Jugendliche Eltern

positiv negativ positiv negativ

- Forts. -

07

27 18 13 16

07 17 2 11

07

18 1 3

09

24 13 19 13

09 I

C'
CD

26 11 3 2 /

09

9 .6 5 5

09

18 9 8 5

09

17 6

09 32 1 6



rab, 18: (Forts. )

Vorlage
Nr.

10

10

10

Textelemente

'Sie leisten es sich, diese Anzeige nicht zu lesen".

Inzwischen lernt sie "kiffen".

Dabei weiB sie gar nicht, daf3 sie damit ihr Leben verpfuschen
kann, daB dieser eine Versuch sie zu starkeren Drogen brin-

gen kann. Zu LSD oder Meskalin oder Opium. Sie ahnt nicht,
daB sie suchtig werden kann. Kiffen ist "in".

Sie mussen ihr helfen. Sie mussen sich genau informieren.

Uber Drogen. Damit Sie sachlich mit ihr reden k6nnen.

Informieren statt moralisieren.

Ich will doch nur das Beste fur den Jungen.

Dafur gibt es Erklarungen. Eine ist, er fuhlt sich bei seinen

Freunden wohler. Sie sprechen die gleiche Sprache - sie

interessieren sich fur die gleichen Dinge.

Aber er macht sich keine Gedanken, da13 er damit sein Leben

verpfuschen kann. DaB die Drogen ihn zerst6ren und zum

Selbstmord treiben k8nnen.

DaB ihn Zerstdrungswut packen kann oder daB ihn Horror -

trtiume qualen. Und daB er seelisch und korperlich abhangig
werden kann.

Informieren Sie sich. Je mehr Sie uber Drogen wissen, desto

besser k6nnen Sie Ihrem Kind helfen. Und dann reden Sie mit

ihm.

Jugendliche Eltern

positiv negativ positiv negativ

27 5 16 10

Forts. -

10 6 10 11

27 12 5

10

17 1 6

10 23 8 2 I

-]
0

t

11 19 4 11 2

11

20 4 5 2

11

18 8 5

11

12 3 6 2

11

19 3



Vorlage
Nr.

12

12

12

Textelemente

Ich gebe das Letzte her fur den Jungen.

Warum interessiert er sich dann fur Drogen?

Sie zeigen kaum Verstandnis fur seine Musik, seine Mode,
seine Freunde - seine Welt. So zieht er sich immer mehr

zuruck. In seine Welt. Dorthin, wo es Drogen gibt.

Aber er weiB nicht, daB Drogen seine Persanlichkeit und

seine Charakterzuge verandern k8nnen. Da8 schon einige
Spritzen Opium ausreichen, ihn suchtig zu machen, ihn

seelisch und k6rperlich zu ruinieren. Er ist sich nicht im

klaren daruber, daB er abhangig wird und sein Leben ver-

pfuschen kann.

Reden statt schimpfen.

Nahezu alle befragten jugendlichen Haschischraucher geben
an, entweder ein gest6rtes oder gar kein Verhaltnis zu ih-

ren Eltern zu haben.

Wer ist Schuld daran? Mit Sicherheit nicht die Jugend-
lichen. Sondern wir und u-nsere Erziehung.

Wir verstehen die Probleme unserer Kinder nicht mehr.
Weil es andere sind, als wir selbst haben. Und wlr haben

ZU wenig Verstandnis fur sie.

Sind Sie sicher, daB Ihr Sohn kein Haschisch raucht?

Die Folge davon: Die Entfremdung zwischen Eltern und

Kindern wird immer grOBer.

Jugendliche

positiv negativ

Eltern

positiv negativ

7 11 19

- Forts

Tab. 18: (Forts.)

20

5 4 13 10

29 6 8 2

12

26 6 2
-3
,/

12 19 1 5 2
/

13

27 8 10 2

13

19 6 2 27

13

20 2 3

14 17 1 19

14

17 1 6



Tab. 18: (Forts. )

Vorlage
Nr.

Textelemente

Sagen Sie nicht: Mein Sohn tut das nicht. Er wird es tun.

Wenn Sie nicht lernen, ihn zu verstehen. Wenn· Sie nicht

lernen, seine Probleme genauso wichtig zu nehmen wie Ihre

eigenen.

Wenn Sie nicht lernen, seiner Zukunft ebensoviel Bedeutung
beizumessen wie Ihrem Bankkonto.

Wenn unsere Kinder bessere Eltern hatten, wurden sie

weniger Haschisch rauchen.

Nicht unsere Gesellschaft ist Schuld am steigenden Haschisch-

konsum unserer Kinder. Wir sind Schuld. Unsere Erziehung.

Denn die Jugend· von heute ist nicht schlechter als die Jugend
von gestern. Sie ist bloB kritischer und braucht mehr Ver-

standnis.

Nehmen wir uns genug Zeit fur unsere Kinder und ihre
Probleme? Haben wir fiir ihre Sorgen ebensoviel Ve rstaind -

nis wie fur unsere? K6nnen wjr nicht nur mit ihnen reden,
sondern auch einmal zuh5ren? Lernen wir zu uberzeugen,
anstatt zu befehlen? Ist uns die Zukunft unserer Kinder wich-

tiger als unser Bankkonto?

Jugendliche

positiv negativ

Eltern

positiv negativ

14 8 9 2 8

14

17 1 8 2

14

12 3 5 6

15

14 7 8 16

15

17 16 3 27 -]
l\D

15

22 2 10 5

15

19 2 16 3



- daB nahezu alle Einzelargumente uberwiegend positiv beur -

teilt werden,

- daB auf differenziertere Aussagen zum RM -Problem bzw. des-

sen Genese sogar uberdurchschnittlich positiv reagiert wird
1)

Bei den Eltern dagegen

- ist die Auseinandersetzung mit den Texten kaum gegeben.

- Uberdurchschnittliche Reaktionen, und zwar negative, erfol-

gen bei problemkritischen Argumenten, die auch die verant-

wortliche Rolle der Erwachsenenwelt beruhren.

Die eigentlich wichtigen Aussagen kommen somit bei der Hauptzielgruppe

nicht durch, werden sogar zuruckgewiesen.

Erfreulich positiv ist dagegen die Wirkung des Comics "Wowman" zu be -

werten.

In der ungestutzten Ruckerinnerung werden die Hauptakteure nahezu voll-

standig wiedergegeben (vgl. GA, J, S. 163).

- Wowinan, Drogenhund, Hund

- Peter und Paul, zwei Schuler, zwei Jungen

- Deemark, Dealer, Handler und Sohn

- Wachtmeister Knacke, Polizist

76 %

85 %

56 %

71 %

Auch die inhaltlichen Intentionen des vorgelegten Comics wurden in weit

hi herem MaBe als bei den ubrigen Medien wahrgenommen und unge stutzt

ruckerinnert.

Besonders positiv ist die Relation von inhaltlichen zu rein formalen Be -

schreibungen zu werten.

Dieses Medium bietet offenbar groBe Chancen zur Vermittlung von einzel-

nen Lernschritten.
 

1) Die Bravo-Interview  werden in der Textbeurteilung analog bewertet

(vgl. GA, J, S. 58 ff. )

- 73 -
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I. Intentionen

a) Dealer bieten Hasch als Problem16ser an

(Zeugnistraster)

b) Hasch 18st keine (Schul-)Probleme

c) Wer keine Probleme hat, wem es gut geht,
braucht keinen Dealer

d) Schuler k6nnen (mussen) ihre Probleme selbst

16sen: Aktion Schillerselbsthilfe

(jeder hilft jedem, keine schlechten Noten mehr,
uber Noten wird diskutiert)

e) Polizei kann das RM -Problem nicht (allein)
16sen (fehlendes Verstandnis, Karrierestreben,
falsche Methoden usw.)

II. Intentionsunabhangige Handlung sdetails

(z. B. Drogenhund fallt um, wenn er Haschisch

riecht usw.)

III. RM -Information

(Joints, Hasch usw.)

IV. Rahmenstruktur ohne Intentionen

(es geht um einen Drogenhund, zwei Dealer,
Schuler (mit Problemen), Wachtmeister, der

Karriere machen will, Hasch usw. )

Zusammenfassend ist hier festzuhalten

Jugendliche
%

37

31

- daB die Anzeigen offenbar inhaltlich uberfordert waren.

Es gelang nur die Vermittlung von wenigen Einzelinhalten,

aber keine Einfuhrung in den Problemzusammenhang. Einzel-

inhalte, die sich auf die Verantwortlichkeit der Erwachsenen-

welt beziehen, werden von diesen zuruckgewiesen.

- daB die Bravo-Interviews vorwiegend von der Aktualitat und

Akzeptanz der angebotenen Leitfigur leben

Tab. 19: Worum ging es in dieser Geschichte?

1

14

1

3

3

16



- daB der Comic am ehesten zur Vermittlung von komplexeren

Lerninhalten bei seiner Zielgruppe geeignet ist.

2.1.3 Zielgruppen und Medienzuordnung

Die vermuteten Zielgruppen (Tab. 20a und 2Ob) stimmen mit den konzep -

tionellen im wesentlichen uberein. Beachtenswert ist, daB die Thompson-

Anzeigen, wie sich schon weiter oben zeigte, sowohl als fur Eltern als

auch als fitr Jugendliche bestimmt eingeschatzt werden.

Diesen Anzeigen gelang als einzigen eine Zielgruppendefinition uber das

sonst genannte allgemeine Stereotyp "Jugendliche" hinaus (vgl. GA, J,

S. 77,82,87,92). Bei den Vorlagen 04 und 07 wurden speziell "Schuler"

genannt, bei 06 "Lehrlinge ".

Das Konzept, komplexere und realistische Lebenssituationen darzustellen,

scheint demnach - wie sich auch in den Vorergebnissen andeutete - trag -

fahiger zu sein und speziellere Ansprachetechniken zu ermaglichen als

die ubrigen Vorlagen.

Die vermuteten Medien entsprechen ebenfalls schwerpunktmaBig den inten-

tionierten. Auch in diesen Antworten ist wieder das generell niedrigere

Reaktionsniveau der Erwachsenen festzustellen.
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Tab. 20a: Zielgruppen- und Medienzuordnung durch Jugendliche

Vorlage Nr.

"Bravo"

01

02

03

"Thompson"

04

05

06

07

/1 /,Farner

09

10

11

12

Su. 09 - 12

1 ,Troost"

13

14

15

Zielgruppenzuordnung

Jugendliche Eltern

% %

57

57

57

41

53

58

51

27

42

40

28

33

25

30

63

56

52

54

65

57

62

64

59

70

63

g
bo
C

3
.S
N

10
8-4

%

12

11

6

18

15

13

12

16

17

13

13

17

17

15

Medienzuordnung

A
.d

3  

IMB
9540
/8 -0
Sm

%

42

39

35

54

37

38

31

34

34

28

31

33

30

29

73

gC
-' e

C0

14 ./.
.-·1 4

MA

%

C
(1)

bI)
C

.4
CD
N
ro
C
20
to
53
,-/

%

4 65

6 68

3 58

33

36

24

24

33

29

35

31

32

28

27

27

29

25

23

18

25

22

17

18

15

14

4 C
4 0

bio3C
-S

di i
f a 
M *

%

9

6

15

15

Su. 13 - 15 88 192 49 92 87 47 6

7 4

9 3

9 1

Su. 01 - 03 171 25 29 ' 116 13 191 8

Su. 04 - 07 203 225 58 160 117 104 45.

2

3

4

1

137 248 69 127 128 82 10

4

1

1
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Tab. 2Ob: Zielgruppen- und Medienzuordnung durch Erwachsene

Vorlage Nr.

"Thompson"

04

05

06

07

1, '1Farner

09

10

11

12

Su. 09 - 12

"Troost"

13

14

15

Su. 13 - 15

Zielgruppenzuordnung

Jugendliche Eltern

% %

21

34

43

39

10

27

13

8

21

10

16

25

25

21

23

45

46

53

61

40

42

34

C
1)
tlo
C

8
.E
U)
0)

bI)
aj

E-4

%

23

17

4

15

21

31

8

10

16

32

13

Medienzuordnung

0

i 
L g
2 M
S.4 U

/5 4
Rg
-9

%

25

30

10

18

33

26

25

15

21

29

15

73
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B E
*+ 4

41 4

%

10

15

2

13

11

11

13

11

21

24

11

:%
Ct'
N
73

C
Ct)
bI)
0

%

19

24

11

11

3

18

8

6

4
A

+.

A .5
  E
:0 :t

€W
C/] 4

%

2

10

5

Su. 04 - 07 137 94 59 83 40 65 17

2

58 205 70 99 46 35 2

6

2

2

47 116 61 65 56 10
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2.2 Die Beurteilung der Broschurenentwurfe

Von der geplanten "Drogenbroschure" wurden lediglich Layouts von Titel-

blatt und Zwischentiteln vorgelegt. Testziel war hier

- Reaktionen zu dem Medientyp "Broschure" zu erhalten

- vermutete, d. h. im vorliegenden Fall projizierte Inhalte zu

ermitteln.

In der Beurteilung nach subjektivem Gefallen wurden nur die Motive 17

und 20 bei beiden Befragtengruppen starker akzeptiert, beides typische

und gefallige Stereotype aus der Darstellungsweise der Konsumenten-

Subkultur. Oberraschend erscheint die starke Zuruckweisung des Motivs 18

(Medikamentenschrank) durch die Eltern, da sie sich hier sehr wohl die

Inhalte, d. h. Aussagen iiber MedikamentenmiBbrauch (vgl. GA, E, S. 139),

vorstellen k6nnen.

Tab. 21: Gefallen der Broschurentitelblatter

Vorlage-
Nr.

16

17

18

19

Bezeichnung

Die Drogenkinder

Warum nehmen...

(Kiffermotiv)

Sicherheit vor Drogen

Ist mein Kind vor Drogen
sicher?

Warum nehmen.
.

(Blumenmotiv)

Jugendliche
gut schlecht gut
% % %

19

59

31

25

40

9

23

28

24

51

18

24

35

Eltern

schlecht

%

58

19

49

48

39

Bei den vermuteten Inhalten (vgl. GA, J, S. 173 und GA, E, S. 139) fallt -

angesichts der bisherigen Ergebnisse nicht uberraschend - auf, daB nur die

Jugendlichen in nennenswertem Umfang Informationen iiber die Ursachen

des RM -Konsums erwarten. Sie haben, gemessen an inhaltlicher Breite

20
32 30



und Qualitat der projizierten Inhalte, auch generell ein weiter· differen -

ziertes Informationsanspruchsniveau gegenuber Broschuren.

Wie schwierig es sein diirfte, den Erwachsenen uber eine Broschure Inhalte

uber die Ursachen und allgemeinen Problemzusammenhange zu vermitteln,

zeigt sich auch in deren Begrundung fur die vermutete niedrige Effizienz

(nur 16 %) der Broschure (vgl. GA, E, S. 141):

Mangel an Abschreckung ist die dominante Begrundung, inhalt-

lich konsistent mit den Grundlagenergebnissen aus Teil II, nach

denen die Erwachsenen dem RM -Problem uberwiegend oberflach -

lich und undifferenziert gegenuberstehen. "Abschreckung" war

schon dort die am meisten praferierte MaBnahme.

Die Einstufung der vermuteten Wirkung von Broschuren dieser Art ist

recht niedrig. 23 % (16 %) der Jugendlichen (Eltern) glauben an starke Wir-

kung. Jeweils 38 % raumen ein, diese k8nnten wenigstens "etwas" wirken.

1)
Der Split in Tab. 22 gibt einen deutlichen Hinweis darauf, daf3 man mit

diesem Medium vorwiegend

- vallig Unerfahrene

und

- Lesegeubte

erreicht. Diese projektiven Werte decken sich im Trend mit einer fruheren

IMW -Studie zur Effizienzkontrolle anderer Drogenbroschiiren.

1) Hier wurden die "etwas"-Nennungen eingeschlossen und der KA -Anteil
bei der Prozentuiernng ausgeschlossen.
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Tab. 22: Effektivitatseinstufung der Broschure in Untergruppen

Alter

Schule

- 13

14 - 15

16

Hauptschule

Realschule

Oberschule

Berufsschule

Konsumerfahrung

nicht vorhanden

vorhanden

Kontakt zu Lesern

nein

Resozialisierungserfahrung

nein

Jugendliche
%

77

67

58

71

71

77

50

72

48

81

57

74

56

ja

ja
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2.3 ]<orrimunikalionswirkurigen der Male,·j;ilie„

Die Kommunikationswirkungen der Materialien wurden an dr·ei Indi-

katorengruppen gemessen:

- durch die Materialien initiierte Kommunikationshandlungen

- Veranderung des Problembewu8tseins

- punktueller sachlicher Lerngewinn.

Zu den folgenden Ergebnissen ist anzumerken, daf3 durch die Anlage

und Methode des Tests keine isolierten Ruckbezuge z. B. zwischen ei-

nem Einzelargument in einer Anzeige und einer speziellen Auswirkung

gemacht werden.

Ein spezieller Untersuchungsteil beschaftigte sich mit dem Kommunika -

tionsverlauf nach initiierendem AnstoB durch Informationsmaterialien.

In ausgewahlten Schulklassen wurden jeweils einem Drittel der Schuler

ohne vorherige Information Materialien an die Heimadresse zugeschickt.

Nach einer Latenzzeit fand ebenfalls ohne Vorwarnung eine schriftliche

Totalerhebung in allen Klassen statt. Die wesentlichen Ergebnisse sind

in Abb. 15a und 15b zusammengefaBt.

Primdre Informanten (Abb. 15a):

- Nahezu alle Informationsempf&inger (86 %) sprachen mit irgend-

welchen Personen uber die erhaltenen Materialien, trendma-

Big bevorzugt uber die jugendspezifischen Medien (Bravo-In-

terviews, Comic).

- Der gri Bere Teil der Kommunikation fand auBerhalb der Schu-

le statt - bei der Zusendung an die Heimadresse nicht verwun-

derlich. Beachtlich sind deshalb vor allem die hohen Zahlen

der Kommunikation in der Schule, und zwar nicht nur mit eige -

nen Klassenkameraden, sondern auch mit anderen Schulern.



Abb.15a: Kommunikationsverlauf im Kommunikationstest (primare Informanten)
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Abb. 15b: Kommunikationsverlauf im Kommunikationstest (sekundare Informanten)

Nicht-Informationsempfanger

100 % (N = 93)

Nicht-Inforrnierte

46 % (43) V

Inforrnierte

54 % (50)

1 ./ 1 g

Bravo-Interviews Comic Anzeigen
25 % (23) 14 % (13) 15 % (14)

1,keine sekundare Infor -

mationsweitergabe
44 % (41) sekundare Informationsweitergabe

10% (9)

t .'
t

Bravo-Interviews Comic Anzeigen
6%(6) 3%(3)



- Bei den Detailzahlen zur Kommunikation auBerhalb der Schu -

le fallt auf, daB vor allem das engste soziale Umfeld (Mutter,

Vater und Geschwister) davon beruhrt wurden. In zweiter Li -

nie dann der eigene Freund (bzw. Freundin) und andere Freun-

de.

- Eine bedeutsame Proportionsverschiebung zeigt sich beim

Comic, der gegenuber den Vergleichsmedien eindeutig jugend -

spezifisch ist. Er hat die h6chste Weitcrverbreitungschance

unter Jugendlichen.

Sekundare Informanten (Abb. 15b):

- Unter den Testbedingungen (ein Drittel der Schiller wird infor-

miert) kann mit einer Verdoppelung des Anteils der Informier -

ten durch die primare Information in der Klasse gerechnet wer -

den.

- Die Weiterpflanzung durch die sekundaren Informanten nimmt

rapide ab, ist aber immer noch beachtlich: 10 % der Nicht-

Informationsempfanger insgesamt, d. h. ca. 20 % des Anteils

der Informierten gibt die erhaltene Information nochmals weiter.

Insgesamt gesehen ist festzustellen, daf3 die initiierte Kommunikations -

wirkung, d. h. die Weitergabe und Diskussion bei einer Hauszusendung

erstaunlich hoch ist. Dies vor allem in Anbetracht der Tatsache, daB es

sich hierbei nur um "halbfertige" Vorlagen handelte.

Vergleichbare Kommunikationsquoten ergaben sich in den drei Befragten-

gruppen (vgl. Tab. 23 und Tab. 24):

- 66 % der Jugendlichen sprachen seit der Vorbefragung (Latenz -

zeit ca. 10 - 14 Tage) uber das RM -Problem uberhaupt, und

zwar auch hier vor allem mit Eltern und engeren Freunden.
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- Eltern und Lehrer wahlten vorwiegend andere Erwachsene

als Gesprachspartner.

- Erstaunlich niedrig, aber konsistent mit den bisherigen Er-

gebnissen liegt die Kommunikationsintensitat der Lehrer.

Aus diesen Zahlen wird wieder klar, da8 die Kommunikation zwischen

einzelnen Zielgruppen relativ hohe Barrieren zu iiberwinden hat. Auf-

fallend ist die sehr eingeschrankte Kommunikation der Lehrer, die auch

nach die sen Ergebnissen kaum einen optimalen Kommunikationspunkt mit

der Chance zur Weiterpflanzung darstellen.

Der Anla8 zur Kommunikation bestand bei allen Befragtengruppen etwa

zu gleichen Teilen im Ansto8 durch die Befragung selbst, durch einzelne

Materialien und - wahrscheinlich uber generelle Aktualisierung des The -

mas erreicht - mit einigem Abstand durch andere Medien (Abb. 16).

1)
Ohne damit etwas uber die inhaltliche Wirkung zu sagen ,

kann somit

festgehalten werden, da6 die Stimulanz zur Auseinandersetzung mit dem

Themenkreis Rauschmittelkonsum nahezu durch jegliche Aktion erreicht

werden kann, wobei dieser Effekt bei Jugendlichen besonders hoch ist,

bei Lehrern dagegen sehr gering.

Der subjektive Lerngewinn durch Befragungsaktion und beigefugte Mate -

rialien (vgl. Abb. 17) ist allerdings nicht sonderlich groB. Uber allge-

meine Erh6hung des ProblembewuBtseins und Verstarkung bestehender

Einstellungen kam man nicht wesentlich hinaus. Die Schwerpunkte des

neu aktualisierten Interesses (vgl. Abb. 18) sind noch am positivsten bei

den Jugendlichen (Prophylaxe, Motive) einzuschatzen. Lehrer und Eltern

hatten offenbar einen h6heren "Nachholbedarf" in Fachwissen und sind,

wie die allgemeinen Ergebnisse schon zeigten, recht wenig interessiert

1) Diese wurde bereits weiter oben diskutiert.
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an Kenntnissen uber allgemeine, soziale und individuelle Ursachen und

Motive de s RM -Konsums.

Unmittelbare Auswirkungen der Konfrontation mit den Materialien in

Form der Veranderung des Problembewuf3tseins, der Wissensvermitt-

lung und Einstellungsanderung waren kaum festzustellen.

In den GraBen

- Problerngewichtung

- Rauschmittelkenntnis

- vermutete Wirkungen von Rauschmitteln

- Reaktion auf typische AuBerungen zur Legitimation von RM-

Konsum

- vermutete Verwendermotive

- Bewertung von MaBnahmen gegen den RM-Konsum

wurden "vorher - nachher"-Messungen durchgefuhrt, um eventuelle kurz-

fristige Einstellungsveranderungen durch die Materialien festzustellen.

Ohne dieses sehr umfangreiche Material hier im einzelnen aufzufuhren,

kann generell festgehalten werden,

- daB insgesamt keine signifikanten Veranderungen feststellbar

waren,

- daB nur eine trendmaBige, statistisch nicht abgesicherte Ver-

unsicherung bei der Einschatzung der Rauschmittelwirkungen

eintrat.

Lediglich in zwei Punkten ergaben sich relevante Einzelergebnisse. El-

tern und Lehrer sagten in der Nachbefragung weniger bestimmt, daB ihre

Kinder bzw. Schiller "mit Sicherheit" mal ein Rauschmittel probieren

wurden (Eltern 6 % gegenuber 22 %. Lehrer 24 % gegenuber 49 % in der

Vorbefragung).
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Die Aktualisierung des RM -Problems fand in hohem MaBe nur bei Ju -

gendlichen und Eltern statt. Die Lehrer erwiesen sich auch hier wieder

als rigideste Gruppe, die zwar nachweisbar schlecht informiert ist,

Tab. 25: Interesse fur RM -Problem

Jugendliche

Eltern

Lehrer

Vorbefragung
"stark"

%

56

66

78

Nachbefragung
"jetzt starker"

%

43

52

22

sich aber subjektiv so gut informiert fuhlt, daB sie weitere Information

"nicht natig hat"

Zusammenfassend ist also festzustellen

- daf3 der Weiterpflanzungseffekt von ausgestreuten Materia -

lien bei Jugendlichen sehr hoch, bei Eltern noch ausreichend,

bei Lehrern gering ist,

- daB diese Weiterpflanzung jedoch nicht sehr stark iiber die

jeweilige "in-group" hinausreicht, d. h. sie wirkt nicht sehr

stark als Kommunikationsbrucke zwischen den Gruppen,

- daB bei Jugendlichen sehr jugendspezifische Materialien (Bei -

spiele: Bravo-Interviews, Comic) die hachste Weiterpflan-

zungsrate haben,

- daB subjektiver und objektiver Lerngewinn schwach bis uber-

haupt nicht feststellbar waren.

Dieser letzte Punkt ist inhaltlich zu relativieren, da alle vorgelegten Ma-

te rialien nicht fur einen "Einmal-Anstof3" konzipiert waren, sondern erst

-87 -
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nach "Mehrfach-Kontakten" ihre Wirkung entfalten kannen. Anderer-

seits sollte doch festgehalten werden, daB trotz uberdurchschnittlich

intensiver Darbietung und Auseinandersetzung mit dem Material die

Veranderung von Einstellungen auf erhebliche Widerstande trifft. Hohe

"Recall -Zahlen" sind Voraussetzung, aber bei weitem keine Garantie

fur kommunikative Effizienz.
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Tab. 23:

Drogenprobleme - Gesprachspartner

Mit wem haben Sie in letzter Zeit uber das Drogen- und Rauschmittelproblem
bei Jugendlichen gesprochen?

JV JN EV EN LV LN

Vater / Sohn/Tochter 36 27 20 20 10 14

Mutter / Sohn/Tochter 38 29 13 15 3

Ehepartner 23 32 14 20

Geschwister 14 14

Freund(in) 31 25 3 5

Freunde/Bekannte 42 20 3 3 17 2

Klassenkameraden 30 16 'tillilltii,lililii liii lililill lIlil.
Lehrer 37 5 6 ::1'1:il.,liligliilillt.

'41,1/lb!11111.11,
mit Schuler(n)/Schillerin(en) 67 ., ll#lili
Vereinskameraden 4 1

Verwandte 4 15 9 7 2

Bekannte 1 18 12 24 11

Arbeitskollegen 1 2 14 20 44 20

Fachleute (Arzt, Psychologe, 2 11 2 24 2
Polizist usw. )

RM-Verwender 1 2

Dealer

Sonstige 1 1 8 5 7 2

mit niemandem 11 34 13 22 9 43

Die Werte sind % -Werte aus Vorbefragung (V) und Nachbefragung (N) bei Jugend -

lichen (J), Eltern (E) und Lehrern (L).



Tab. 24:

Kommunikationspartner bezuglich Antidrogenmaterial

16. Mit wem haben Sie ubrigens uber das Material gesprochen?

Vater ... Sohn/Tochter

Mutter
. . . Sohn/Tochter

Geschwister

Freund/Freundin

Freunde (innen)

Bekannte

Klassenkameraden (innen)

Lehrer

Vereinskameraden(innen)

Ehepartner

Verwandte

Arbeitskollegen

Fachleute (Arzt, Psychologe, Polizist usw. )

20

28

13

25

12

3

6

1

1

30

14

6

14

58

6

24

9

79

14

24

7
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Abb. 16:

Drogenproblem- Gesprachsanlasse

1,2 Wie kamen Sie dazu, sich mit anderen uber Drogen zu unterhalten?

Nennen Sie mir den AnlaB fur Ihr(e) Gesprach(e)?

Anstof3 durch die Befragung
insgesamt

AnstoB durch das Informationsmaterial,
durch den Home-Test

AnstoB durch manifeste Problemkon-
frontation

(Kontakt mit RM-Verwendern)

Ansto8 durch potentielle Problemkonfrontation

(Problem betrifft meine Klassenkameraden und

mich (J), Problem droht meinen Kindern (E),
meiner Klasse (L) usw.)

AnstoB durch informatorische Anregung
(Fernsehsendung, Zeitungsartikel, affines

Gespr iichsthema usw. )

AnstoB durch eigenen Wunsch nach Wissens-

vermittlung und Problemkl rung

Zufall, Anla13 nicht naher bezeichnet

KA, weif3 nicht

J 30

E 33

L 35

J 37 1
E 46 1
L 35 1

J 7

E 4

L 8

3 3

E 4

L 12 1

g
Pl

J 19 1
E 12 1
L 23 1

J 10

E 6

L 4

J 9

E 2

L 4

E 6

L 4

I
i'
61
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Lerngewinn durch Drogenproblem- Gesprache

1.3 Glauben Sie, daB Sie in Ihren Gesprachen uber Drogen irgendetwas dazu-

gelernt haben?
Woruber denken Sie heute anders als vor diesem(n) Gesprach(en)?

allg. Lerngewinn ohne Kommentar

(ja, glaube schon usw. )

allg. Lerngewinn: verstarktes Problem-

bewuBtsein

spez. Lerngewinn: neue RM-Begriffe, Kenntnis-

erweiterung in RM- Terminologie, RM-Klassi-

fikation

spez. Lerngewinn: neue Einsichten oder Deutun-

gen bezuglich RM-Verwendermotive, psycho-
soziale Dispositionen

spez. Lerngewinn: RM-Wirkungen und -folgen
.

spez. Lerngewinn: Neuanregungen beziiglich RM-

Prophylaxe und: oder RM-Sanktionen, Therapie-
m6glichkeiten

allg. informatorische Anregungen (Weiterbildung,
Erfahrungsaustausch)

kein Lerngewinn: ohne Kommentar

(nein, nichts usw. )

kein zus atzlicher Lerngewinn, aber Wissens-

und/oder Einstellungsbestarkung (denke genauso
wie fruher, sehe das Problem noch genauso usw. )

Sonstige AuBerungen

weif3 nicht, KA

J 2

E 2

L 12

J 13 1
E 25 1
L 12 1

3 3

E 2

L 12 1

J 8

E 8

L

R

E
J 13 1
E 2

L 4

3 3

E 2

L .4

3 4

E 2

L 8

J 20

E 23

L 27

16

Ii
g

J 33 1
E 25 1
L 23 1

3 5

E 4

L 4 F
J 11 1
E 15 1
LaL__1

Abb. 17:

1



Abb. 18:

Drogenproblem-Interessenbereiche

3.1 Fiir welche Themen und Fragen aus dem Problemkreis des Drogen-
und Rauschmittelkonsurns interessieren Sie sich jetzt besonders?

RM-Terminologie, -klassifikation

RM-Verwendermotive, psycho-soziale
Dispositionen fur RM-Konsums (Kon-
flikte im Elternhaus, in der Schule

USW.)

Drogenszene, Drogenmilieu
(wie gelangen Jugendliche in den Be-

sitz von Drogen, wer dealt, wo wird

gehascht usw. )

RM-Wirkungen und - folgen

RM-Konsum-Prophylaxe, -Sanktionen,
-Therapiem6glichkeiten

Sonstige RM-Problem-Interessen-

bereiche

keine speziellen Interessenbereiche,
Bekundungen allgemeinen Interesses

WeiS nicht, KA

J 6 Fl
L 20 1

J 27

E 21

L 10 _1

J 2 /
E 12 1

J 11

E 35

L 20

J 48

E 32

L 60

J 5

E 3 Efl
J 19

E 15
L 10 -_1

3

E    1
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Zur generellen Reaktion der Lehrer auf die verschiedenen Materialien

ist vorauszuschicken, daB sich hierin nicht nur eventuelle Schwachen

dieser Vorlagen andeuten, sondern zum groBen Teil auch die schon mehr-

fach angefuhrte Rigiditat und mangelnde Lernbereitschaft dieser Gruppe.

Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz gesehen ist dies allerdings auch

ein festes Faktum, d. h. mu8 letztlich auch den Ma·terialien angelastet

werden, die diese Hiirden nicht uberwinden kannen.

Bezeichnend hierfur mag sein, daB nur 4 % der befragten Lehrer eine

der Vorlagen ein:mal in den eigenen Klassen ausprobierten und dies vor

allem mit den Argumenten "keine Zeit", "liegt auBerhalb der Kompetenz
"

(vgl. GA, L, S. 112) begrundet wurde. Die generellen Urteile zu den Vor-

lagen bewegten sich vorwiegend im Ambivalenten:

- 23 % hielten solche Dinge fur eine wirksame Unterstutzung

des Lehrers zur Bekampfung des Drogenkonsums. 45 % "mag -

licherweise" Die Argumente bezogen sich fast ausschlieBlich

auf den rein informatorischen Aspekt "Wissen bedeutet Schutz"

(GA, L,S. 104-105).

- Kollegen, denen das Material gezeigt wurde, reagierten eben-

falls zu 55 % ambivalent, nur zu jeweils 18 % klar positiv oder

negativ (GA, L, S. 109).

- Auch bei der Frage nach dem m6glichen spateren Einsatz fur

Leitfaden und programmierte Unterweisung war die Kategorie

"maglicherweise" jeweils die dominante (GA, L, S. 62, 70).

Wie die allgemeinen Bewertungsdaten zeigen (Tab. 26), erscheint spontan

die programmierte Unterweisung als die beste Vorlage; sie gefallt neben

derri Unterrichtsleitfaden am besten, wird fur wirkungsvoll gehalten und

slr·eut hn Anwendungsbereich ani weitesten uber die ver·schiedenen Alter·s-

gruppen.

3. Spezielle Materialien fur Lehrer
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Tab. 26: Generelle Bewertung der Materialien

I Gdf illt gut/ausge -

zeichnet

II Ist das wirksamste

zur Bekampfung des

Drogenkonsums

Schaubild

III Ist geeignet fiir Schuler

von 11 - 12 Jahren

13 Jahren

14 - 15 Jahren

16 Jahren

3

8

42

34

programniierte Unterrichts -

Unterweisung leitfaden

% %

11

39

29

16

16

47

24

5

Diese globalen Zahlen geben jedoch noch kein ausreichendes Bild zur

Beurteilung der einzelnen Vorlagen.

Zum Unterrichtsleitfaden fur 5./6. Schuljahr:
"Wissen um Drogen ist Schutz vor Drogen"

Die Interpretation dieses Unterrichtsleitfadens (vgl. Tab. 27) bezieht

sich in der ungestiitzten Erinnerung vorwiegend auf den rein informa-

torischen Aspekt. Punkte wie "Lernen von Begriffen und Wirkungswei-

sen" rangieren weit vor didaktischen Intentionen, die den Leitfaden als

Hilfsmittel zu weitergefaBten Lernzielen wie "Aufklarung zu Eigenver -

antwortung", "eigene Erkenntnis der Gefahr" benutzen.

Die Widerstiinde gegen die Verwendung resultieren vor allem aus dem

Einwand, dieses Thema in dieser Behandlung sei nichts fur die angege -

bene Altersgruppe. Symptomatisch fur den Grad der Akzeptanz ist die

th·wei·I.ung vciti 1,:1Jizi:lele:,ierilen, Iici der· der· globalen 1nlention naturlich

zugestinli,Il wir·d, aber· die Details, d.11. die konkrete Durchfuhrung hau -

fig in Frage gestellt wurden.

%

15 63 65

14 40 24

I



Tab. 27: Explorationsubersicht zum Unterrichtsleitfaden

ungestutzte Erinnerung Home-Test

didaktische Unterrichts- Begrundung fur Gefallen Bewertung von Einzel -

Intention teilziele Effizienz elementen (% Zustimmung)

1) Aufklarung uber 1) Begriffsbestim- 1) "informativ" POSITIV didaktische Intention (7 3%)
Wirkung und Ge - mungen (44%) (45%)

1) grundliche Themenbehand -

fahren von RM Hinweise auf erschweren-

(49%)
2) Wirkung verschie- 2) "wirksam" lung (32%)

de Faktoren S. 6-7 (71%)
dener RM ( 39%) (36%)

2) gute formale Gliederung (24%)
2) Vertrautmachen

3) Bestrafung der 3) guter Lern- Aufteilung in Teilziele S. 6
mit Begriffen 3) inhaltliche und methodi-

Dealer (12%) katalog (27%) (60%)
(32%) sche Gestaltung ( 24%)

4) eigene Erkenntnis 4) Schiller wird
3) Aufklarung zu 4) Informationsvermitt - 1.-3. Blockstunde S. 9-12

der Gefahr (10%) aktiviert (18%)
Eigenverant- lung (18%) (55-60%)
wortung ( 27%) 5) therapeutische NEGATIV

Maglichkeiten (10%)
1) Altersgruppe durch Thema Methodenorganisation S. 7 -8 co

0'
uberfordert (24%) (58%)

2) Inadaquate Art der Ziel-

gruppenansprache ( 18%) Folgen fur Unterrichts-

3) Zeitliche Beanspruchung
planung S. 5-6 (55%)

(18%)

4) nicht ersch6pfende Behand - Begriindung der Alters -

lung des Problems (16%) gemaBheit S.2-3 (47 %)

5) Verallgemeinerungen aus

Testergebnissen (16%)



Es bleibt sehr zweifelhaft, ob die befragten Lehrer uber die rein in-

formatorische Intention hinaus mit einem solchen Instrument arbeiten

und auch, ob sie uberhaupt hierzu in gr68erer Anzahl bereit sind.

Zur programmierten Unterweisung: "Amphetamine "

Ahnlich fraglich bleiben diese Punkte bei der programmierten Unter -

weisung. Zwar waren hier hahere Zustimmungsraten zu verzeichnen -

nicht zuletzt, weil es sich um eine "moderne" Methode handelt -, das

Reaktionsprofil (Tab. 28) aber ist ahnlich dem vorhin aufgefuhrten. Die

Lernziele werden wieder vorwiegend informatorisch gesehen, die Mdg-

lichkeit des Einbaus in den eigenen Unterricht, die eigene Initiative zur

Einbettung in ein komplexeres Lernumfeld kommt nicht hervor. Die mdg -

liche Effizienz wird methodisch, nicht inhaltlich begrundet; am Verstand-

nis der Methode ist zu zweifeln.

Auch hier ist wieder festzustellen, daB nur das sozial wunschenswerte

Lernziel, nicht jedoch die einzelnen Elemente stark befurwortet werden.

Die Verbesserungsvorschlage (GA, L, S. 69) beziehen sich vor allem auf

die Verstarkung einer abschreckenden Darstellung durch plastische Bei-

spieke von RM -Schaden. Auch hierin spiegelt sich u. E. wieder das Un-

verstandnis der Gesamtproblematik wider.

Zum Schaubild "Drogenabh Aingigkeit"

In der Ruckerinnerung und Bewertung (Tab. 29) zeigt sich, da8 dieses

Instrument wohl haufiger als Schaubild "Darstellung von Drogen" verstan-

den wurde, also wieder rein informatorisch. Der hohe Ablehnungsgrad

wird mit Gestaltungsfehlern und dem hohen Abstraktionsgrad begrundet.

Der Verdacht liegt nahe, daB hier vielleicht sogar Vorverstandnis und

Kenntnisse der Lehrer selbst uberfordert werden.

Insgesamt gesehen, scheint uns dies auch ein allgemein wichtiger Punkt

zu sein, glenn clie liangfulge in der· Ablehnung der einzelnen Materialien
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Lernziele

1) Gefahren bei

MiBbrauch (46%)

2) Begriffsbestim -

mungen (44%)

3) heilende Wirkung
bei richtigem
Gebrauch (22%)

ungestutzte Erinnerung

Begriff
"programmiert , ,

1) erm6glicht Einar -

beit, Selbst-
kontrolle (29%)

2)logisch, metho-

disch (20%)

Begrundung
fur
Effizienz

1) klarer Aufbau (33%)

2) Aktivierung des

Schulers (33%)

3) anschaulich (22%)

4) wirksam (22%)

Gefallen

POSITIV

1) formale Gestal-

tung (37%)

2) LernprozeB (29%)

3) sachlich, knapp, in-

formativ ( 26%)

Home-Test

4) Methode s lbst (18%)

NEGATIV

1) methodische

Mangel (21%)

2) Methode selbst (18%)

3) falsche Aussa-

gen (16%)

4) Ge staltung ( 11%)

5) Themenwahl (11%)

6) Lernziele nicht rea-

lisierbar (11%)

Bewertung von Einzel-
elenlenten

(% Zustimmung)

1) Lernzielbeschrei-

bung (74%)

2) Gestaltung des Leit-

fadens (61%)

3) Methode selbst (52%)

4) Anordnung der Lern-
schritte (50%)

5) Begriffskatalog zum

Milieu (47%)

6) Zahl der Lerninhalte (45%)

7) Inhalt der Lernele -

mente (42%)

Tab. 28: Explorationsubersicht zur programmierten Unterweisung

CD
00

/



ungestutzte Exploration

Elemente und Grundkomponenten

1) Unterteilung der Di·ogen (27 %)

2) "Pfeilkreis" (24 %)

3) Abhangigkeit von Drogen (20 %)

4) Wirkweise von Drogen (12 %)

Gefallen

Home-Test

POSITIV

1) Ubersichtliche Darstellung der Drogen (29 %)

2) Kreis als Symbol fur Drogenabhangigkeit (16 %)

3) Versuch der graphischen Gliederung des Problems (16 %)

4) Verdeutlichung des Problems (13 %)

NEGA TIV -

1) Graphische Aufteilung (26 %)

2) Zu sterile Gestaltung (24 %)

3) Unubersichtlich ( 24 %)

4) Kein optischer Anreiz (16 %)

5) Zu abstrakt (16 %)

6) Fur Jugendliche unverstandlich (11 %)

7) Nicht abschreckend (11 %)

Tab. 29: Explorationsubersicht zum Schaubild "Drogen"

CD
CO



korreliert klar mit dem zusAitzlichen Arbeits- und Denkaufwand, den

der Lehrer bei Einsatz und Verwendung investieren muBte.

Unabhangig von diesen Einzelergebnissen ist zusammenfassend festzu -

halten, da£ die Problematik der Einschaltung von Lehrern in die Kam -

pagne sicher nicht uber das bloBe Zurverfugungstellen von Materialien

zu bewfiltigen ist. Der eigene "Nachholbedarf" und die fur die Lehrer

leicht formal zu legitimierenden Einwande und Wider stande scheinen

sehr gro8 zu sein.

4. Die Problematik von "Antidrogenkampagnen"

Das Konzept einer "Antidrogenkampagne", die auf - nur anfangs stimu -

lierte - Eigeninitiative von Jugendlichen baut und sich selbst formt,

konnte naturlich nur konzeptiv uberpruft werden. Konzeptiv bedeutet

hier: Klarung der Voraussetzungen und Aufdeckung latent vorhandener

Aktionstendenzen.

4.1 Vorstellungsbild und inhaltliche Auspragungen

Spontan vorhandene und ausbaufahige Ansatze fur eine magliche Anti -

drogenkampagne sind bei allen drei Befragtengruppen kaum vorhanden.

"Private Kommunikation", d. h. der Punkt, der nachweisbar bisher nicht

funktioniert und dessen Fehlen eine der Sekundarursachen fur den RM -

Konsum ist, wird von allen am haufigsten genannt. Die Antworten der

Lehrer, die auf ihr berufliches Feld verweisen, durften angesichts der

bisherigen Erfahrungen mit deren Mehrheit auch kaum praxisbezogenen

Wert haben bzw. Anknupfungspunkte darstellen.
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'rab. 30: Welchen privalcn livili·ag wei·dc,n Sic. clc:ivi i,iic:hsl. ziii· 14·-

ktinipt'ung des 1)rugenkcinsii,vis litislci ? Was wc,I! :i, Sir 1.,1,1 :'

Theoretische Wissenserweiterung durch

Informationsmittel

Praxisbezogene Wissenserweiterung
(Gesprache mit Suchtigen, Expertenbefragung,
Besichtigung von Releasezentren, Drogen-
kliniken usw. ) 5

Private Kommunikation

(Problemdiskussionen mit Freunden, Sohn/
Tochter/Schuler aufklaren usw. )

Einsatz spezieller beruflicher M6glich -

keiten (E/L)
(L: Behandlung des RM -Problems im Unter -

richt, E: Arzte legen Broschiiren im Warte-

zimmer aus usw.)

Offentlichkeitsarbeit

(Diskussionsveranstaltungen, Flugblatt -,

Plakat-, Broschiirenaktionen, Demonstra -

tioneri organisieren, Berichterstattung in

Zeitungen usw. )

Sozial-therapeutische Betatigung
(Grundung von Arbeitsgruppen, Wohngemein-
schaften oder Releasezentren oder Mitarbeit
in diesen u. a. Institutionen, Beeinflussung
von Suchtigen im Drogenmilieu usw.) 4

Keine prazisen Vorstellungen, nichts Be -

stimmtes 60

Etwas konkreter werden die Vorstellungen bei Vorgabe des verbalen

Stimulus "Antidrogenkampagne", wobei hier kommunikative Aktionen

eindeutig bevorzugt werden.

Die Betonung der sozial -integrativen Kampagne scheint uns inhaltlich

weniger problembezogene Reflektionen als vielmehr die Wiedergabe

eines alten Stereotyps "tu lieber was Vernunftiges" widerzuspiegeln.

Auffallend ist in dieser Frage das niedrige Reaktionsniveau der Lehrer,

J E L

% % %

12 12 7

5 11

18 36 38

6 24

9 3 2

11

30 27
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Tab. 31: Was stellen Sie sich unter einer Anti-Drogenkampagne vor,

die von Jugendlichen fur Jugendliche organisiert wird? Wie
k6nnten Aktionsgruppen von Jugendlichen anderen Jugend-
lichen gegen Drogengefahren helfen?

Theoretisch -komrnunikative Kampagnen
(allg. Diskussionsveranstaltungen, Flugblatt-
und Plakataktionen, Berichterstattung in

Jugend-, Schiiler- und Lehrlingspresse,
Filmproduktionen und -veranstaltungen usw. ) 39

Praxisbezogen-kommunikative Kampagnen
(Erfahrungsaustausch mit (ehemaligen)
Suchtigen, (ehemalige) Suchtige klaren auf,
Besichtigungen von Releasezentren und

Drogenkliniken usw. )

Sozial-therapeutische Kampagnen
(Grundung von Wohngemeinschaften oder

Releasezentren oder Mitarbeit in diesen

und ahnlichen Institutionen, Beeinflussung
von Suchtigen im Drogenmilieu, "Missions-
und Bekehrungsversuche" usw. )

Sozial -integrative Kampagnen
(Jugendliche durch Organisation sinnvoller

Freizeitgestaltung vom Drogenkonsum ab-

lenken, Sport, Musik, caritative Betatigung
USW.)

die doch eigentlich "Jugendgruppenexperten" sein mitf3ten.

Eine an spaterer Stelle erfragte Detaillierung der allgemeinen "Kam -

pagne" in konkrete Aktionen erbrachte ebenfalls keine wesentlichen neu -

en Erkenntnisse oder Anregungen.

Immerhin wurden "Antidrogen-Aktionsgruppen" auf die Unterstutzung

oder zumindest keinen harten Widerstand seitens der Erwachsenen stos-

sen. 52 % (60 %) der Eltern (Lehrer) erkliirten sich "auf jeden Fall" zur

Unterstutzung bereit, 46 % (25 %) "m6glicherweise"

J E L

% % %

1

35 22

36 35 22

18 20 13

1 24 18
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Tab. 32: Was fur Aktionen wurden (sollten) Jugendliche als Mit-

glied oder Leiter einer Antidrogengruppe als erste orga-
nisieren?

Theoretisch -kommunikative Aktionen

a) Diskussionsveranstaltungen

b) Flugblat:-, Plakat-, Broschurenaktionen

c) Berichterstattung in Jugend-, Schuler-,

Lehrlingspresse

d) Demonstrationen, Kundgebungen

Praxisbezogen-kommunikative Aktionen

(Erfahrungsaustausch mit (ehemaligen)
Suchtigen, (ehemalige) Suchtige klaren auf,

Besichtigungen von Releasezentren und

Drogenkliniken usw.)

Sozial-therapeutische Aktionen

(Grundung von Wohngemeinschaften oder

Releasezen:ren oder Mitarbeit in diesen

u. a. Institutionen, Beeinflussung von Such-

tigen im Drogenmilieu, "Missions- und

Bekehrungsversuche" usw.)

30

19

10

10

32

23

18

8

29

9

16

2

Die Lehrer sehen dabei ihre Mi glichkeiten vor allem in

- Materialbe schaffung (29 %)

- beratender Funktion (21 %)

- Funktion als Verbindungsglied zu Beharden, Arzten usw. (18 %).

Nur 13% nannten spontan "Diskussionen im Unterricht": eine weitere

Bestatigung far die negativen Ergebnisse des vorhergehenden Abschnittes.

Die Chancen einer solchen Antidrogenkampagne zur wirksamen Bekampfung

des RM-Konsums werden nicht allzu hoch eingeschatzt ("ja, auf jeden Fall'!

33 % Jugendliche; 37 % Eltern; 20 % Lehrer).

3 E L

% % %

23 14 20

9 15 13



In den Projektionen auf magliche Trager der Antidrogenkampagne (Tab. 33)

stehen nur bekannte Generationsstereotype gegeneinander. Jugendliche

wunschen sich gleichaltrige 'tnsider", Eltern und Lelirer konzentrieren

sich mehr auf das "saubere Vorbild".

In der Erwachsenenwelt erfolgt der Ruf nach "Experten" wie Arzten,

Pastoren, Erziehern usw. Befremdlich ist die Reaktion der Lehrer, die

einerseits Eltern zuriickweisen, andererseits aber auch den eigenen Be-

rufsstand nicht besonders aktiv sehen wollen.

Selbst bei Institutionen und Organisationen wird die Schule kaum genannt,

sondern die Verantwortung lieber den traditionellen "harmlosen Sama-

ritern" und den "zustandigen Stellen" zugeschoben. Zu speziell engagiert

oder gar politisiert sollten die helfenden Institutionen nicht sein.

Nach diesen Ergebnissen ist stark zu bezweifeln, ob eine sich selbst

weitgehend eigenstandig aufbauende und weiterentwickelnde Antidrogen-

Aktion mOglich ist, die weit uber den Kreis der ohnehin schon Engagier -

ten hinausgeht. Immerhin ware aber zumindest die Zusammenfassung

der heute sehr zersplitterten Initiativen evtl. ein sinnvolles und brauch -

bares Alternativ-Konzept.
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I. Aktive Jugendliche (Typisierung)

intellektuell dominante Jugendliche
(Intelligenz, Organisationstalent usw. )

sozial dominante Jugendliche (Vorbild, von

allen akzeptiert, groBer Bekanntenkreis,
kdnnen andere begeistern, mitreiBen, cha -

rakterfest usw. )

sozial angepaBte Jugendliche
(korrektes Auftreten, gutes AuBeres usw. )

sozial -kritische Jugendliche
("Linke", systemreflektierende Jugendliche,
Protestbewegung usw. )

sozial -caritativ engagierte Jugendliche
(hilfsbereit, opfern viel Zeit, wollen Such-

tigen helfen usw. )

sozial-therapeutisch begabte Jugendliche
(mussen mit Suchtigen umgehen kdnnen, ha-

ben viel Verstandnis fur Suchtige usw. )

allg. RM -Problem -interessierte Jugendliche

allg. RM -Problem -erfahr·ene Jugendliche
(Drogenkenntnis, ehemalige Suchtige)

II. "Mithelfende" Erwachsene (Typisierung)

Eltern allgemein

Arzte

Psychologen, Pastoren, Sozialarbeiter,
Soziologen, Sozialpadagogen

Lehrer, Erzieher

sonstige demographische Typisierung

intellektuell dominante Erwachsene

(klug, weitsichtig, gebildet usw. )

sozial dominante Erwachsene (Vorbild, Be -

ziehungen, groBer Bekanntenkreis)

6konomisch dominante Erwachsene

(finanziell gut gestellt usw. )

10

25

22

21

26

26

3

persdnlichkeitsqualifizierte Erwachsene

(tolerant, aufgeschlossen, allg. verstandnisvoll,
vertrauenswurdig, reif, besonnen usw. ) 26

38

38

41

48

11

16

38

56

36

7

Tab. 33: Trager von Antidrogen-Aktionen

3 E L

% % %

11 12 11

14 45 47

7 6 2

2 2 2

11 11 4

6 7

5 7

38 21 11

2 2 2

3 5 9

3 2

15 20
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Tab. 33 (Forts. )

III. Unterstutzende Organisationen

Caritative und Hilfsorganisationen
(Rotes Kreuz, Malteser)

Kirchlich -konfessionelle Jugendgruppen,
Kirche allg.

Politische Jugendgruppen, Jugendorganisa-
tionen von Parteien und Gewerkschaften,
Parteien allg.

Gesundheitsamt, Arzteorganisationen

Jugend - und Sozialamt

Schulverwaltung, Schule

Schuler -und Studentenorganisationen

Polizei, Rauschgiftdezernat, Jugendgerichte

Drogenberatungsstellen, Releasezentren,
Drogenkliniken

Stadtverwaltung, Stadt

4.2 Wettbewerb und Erkennungszeichen

7

16

22

7

3

5

22

7

6

27

29

14

9

6

7

13

33

7

9

11

13

7

Der Vorschlag eines "Wettbewerbes" trifft auf sehr getei]te Meinungen.

Nur 20 % der Jugendlichen halten ihn fur lohnend, 35 % sind explizit da-

gegen. Die Befurworter stutzen sich vor allem auf den allgemein stimu -

lierenden und aktivierenden Effekt von Wettbewerben, die Gegner befurch-

ten eine zu starke Eigendynamik, die die Jugendlichen vom eigentlichen

inhaltlichen Sinn der Aktion ablenkt (GA, J, S. 185).

Der vorgeschlagene Name "Drop -In" gefallt nur 10 % der Jugendlichen

und wird von 50 % betont abgelehnt. Dies hat seine Ursache wohl vor al-

lem im Unverstandnis:75% k6nnen sich uberhaupt nichts darunter vor-

stellen.

3 E L

% % %

6 24 18

15 30 24

9

3



Dies, wie auch die ambivalente Slellungnahme z.ut· Autwelictigkc,in vincs

"Erkennungszeichens" scheint uns weniger konkrel gegen die Vor·scldil-

ge zu sprechen, sondern eher aus der allgemeinen Distanz gegenuber

sich konkretisierenden Aktionen zu resultieren.

23 % der Jugendlichen machten "auf jeden Fall" ein Erkennungszeichen,

53 % meinen "es kannte nicht schaden".

Von den vorgeschlagenen einzelnen Erkennungszeichen konnten nur zwei

nennenswer·te Akzeptanz auf sich vereinigen. Nr. 25 mit der wol.1 grOB -

ten Gestaltfestigkeit und einem zweideutigen assoziativen Umfeld 'Ruck-

kehr in die Gesellschaft", "kein Ausweg",und Nr. 28, das eindeutig an

das Zeichen der Friedensbewegung erinnert (GA, J, S. 190-191).

Auch diese Ergebnisse er·scheinen uns mehr zufallig und durch die man-

gelnde echte Konkurrenz durch die ubrigen Zeichen bestimnit.
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IV. ZUSAMMENFASSENDE THESEN UND DISKUSSION

A. ALLGEMEINE ERGEBNISSE

Zur Situation der Jugendlichen in ihrer Umwelt

1 Die befragten Jugendlichen erwiesen sich in den von ihnen akzep-

tierten Werten und Zielen als durchaus konform mit aktuellen ge -

samtgesellschaftlichen Trends.

Die Orientierung ist gekennzeichnet durch:

- verhaltnismaBig starke soziale Leistungsbezogenheit

- eine gewisse Verstandigungsbereitschaft in bezug auf die

Eltern

- starke Emanzipations - und Selbstandigkeitsbestrebungen.

Das Vorstellungsbild der Eltern von den Zielen der Jugendlichen

deckt sich trendmaBig  mit dem Selbstbild der Jugendlichen, ist

aber generell schwacher ausgepragt.

Deutlich negativierend abweichend ist dagegen das Vorstellung s -

bild der Lehrer, die den Jugendlichen Leistungsbezogenheit und

die Suche nach Verstandigung mit ihrer Umwelt absprechen.

Wesentliche SchluBfolgerungen aus diesen Ergebnissen sind:

- Die Jugendlichen sind weitgehend integriert in das ak-

tuelle gesellsdaftliche Wert- und Zielsystem.

- Der in Medien und Stereotypen hochgespielte Randgrup-

pencharakter orientiert sich an Minderheiten, kann so -

mit keinesfalls generalisiert werden.

- Die offensichtlich verzerrte Sichtweise der Lehrer, d. h.

der Personen, die eine wesentliche Rolle im Bildungs -

und Sozialisierungsprozef3 spielen sollen, stimmt sehr

bedenklich. Im Rahmen der Kampagne kann diese Gruppe

unvorbereitet kaum als wesentliche Stutze genutzt wer -

den.



2. Das einzige einen Grof:tteil der Jugendlichen uiniassende Int.er-

essengebiet ist Musik.

3. Die spontan genannten "Ideale", fur die sich Jugendliche heutzu-

tage einsetzen, zeigen wiederum eine hohe Ubereinstimmung zwi -

schen deri Wertsystemen von Jugendlichen und Erwachsenen. Ge -

nannt wurden uberwiegend gesellschaftlich -kollektive, mehr oder

minder praxisferne globale Werte. Ideale, die konkretes und akti -

ves Engagement erfordern, wurden nur von einer kleinen Minder-

heit genannt.

4. Die Vorbilder suchen Jugendliche vorwiegend in der eigenen Fa-

milie, d. h. in Mutter und Vater.

Eindeutigen Fehlinterpretationen unterliegen hier die Lehrer, die

Musiker, Freunde und Spitzensportler als die Vorbilder der Jugend-

lichen wahrnehmen.

5. Bereitschaft zu Engagement ist - zumindest verbal - bei den Jugend -

lichen stark gegeben. Ca. 60 % waren im Zusammenhang mit dem

Rauschmittelproblem zur Beratung und Aufklarung von Gleichaltri -

gen oder Eltern bereit. Es folgte die Bereitschaft zu jugendspezifi -

scher Mitverantwortung und Kommunikation (SMV, Wand - und Schii -

lerzeitung, Fernsehen) bei ca. 46 % der Jugendlichen vor traditio -

nellen sozial-caritativen Aktivitaten. Konkrete politisch aufgelade -

ne Aktionen wie die Rote -Punkte-Aktion oder Kampf gegen Mietwu -

cher treffen nur bei ca. 30 % der Jugendlichen auf Resonanz.

6. Die Schule als Ausbildungsinstitution kann - im Gegensatz zu den

Meinungen von Eltern und Lehrern - nur einen beschrankten Teil

der Jugendlichen begeistern.

Die positiven Einstellungen von Jugendlichen zur Schule wurden vor

allem davon getragen, da8 diese als Institution zur Vorbereitung auf

Beruf und sozialen Aufstieg gesehen wird und KontaktmDglichkeiten
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zu anderen Jugendlichen bestehen.

Negativ werden vor allem die Lehrer als Persanlichkeiten, der

Lehrstoff (langweilig, keine Hi hepunkte usw. ) und die Schulorga-

nisation gesehen.

7. Das Vorstellungsbild der Jugendlichen vom Beruf erscheint kli -

scheehaft-optimistisch im Sinne des "Berufes als Berufung". Be -

rufsbilder im sozialen und Dienstleistungssektor und technische

Berufe werden "wirtschaftlichen" vorgezogen.

Nur die Lehrer betonen oft andere "desillusionierte " Bilder mit

Betonung des 8konomischen Motives, des Berufes als Weg zum

sozialen Aufstieg oder sogar einer resignatorischen Komponente

(Beruf als notwendiges Ubel).

In diesen Einzelergebnissen scheint eine naiv-idealistische Hal-

tung der· Jugendlichen durch. Wie weiter oben dargestellt, sind sie

einerseits im gesamtgesellschaftlichen Wert- und Zielsystem ver -

wurzelt, haben aber noch keinen pers6nlichen aktivierbaren Bezug

hierzu. Bilder von einer kritischen und engagierbaren Jugend tref-

fen zumindest auf die untersuchte Altersgruppe nicht mehrheitlich

ZU.

8. Das Selbstbild bzw. die eigene Pers6nlichkeitsbeurteilung der Ju-

gendlichen spiegelt vor allem wider

- Kontakt- und Geselligkeitsstreben

- Durchsetzungswillen und Emanzipationsstreben.

Das Bild, das Eltern von den Jugendlichen haben, entspricht dem

weitgehend, ist nur stellenweise noch etwas optimistischer.

Die Lehrer dagegen sehen in den Jugendlichen fast ausschlie8lich

einen unreflektiert-geselligen Daseinsoptimisrnus, sprechen ihnen

jede Art der emotionalen Stabilitlit, der leistungsmaBigen und intel -

lektuellen Reife ab. Wie schon bei anderen Ergebnissen stellt sich
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auch hier wieder die Frage, wie die Lehrer die Schulsituation bei

derart diskrepierenden Sichtweisen bewaltigen kOnnen.

9. Wie wenig aggressiv die uberwiegende Mehrzahl der Jugendlichen

ist, erweist sich auch in den Antworten auf die Frage nach Konflikt -

bewAltigungsmechanismen. Die Jugendlichen tendieren uberwiegend

dazu, sich diesen Situationen einfach durch "aus dem Felde gehen"

zu entziehen ( "nichts tun", "Musik h8ren"). Der hohe Stellenwert

der Musik in dieser Frage deutet darauf hin, da8 dieses Hauptinter-

essengebiet der Jugendlichen weit mehr als bloBen Unterhaltungs-

wert besitzt.

10. In der Liste der von den Eltern praferierten Erziehungsziele wird

ein inhomogenes, an globalen anpassungs- und leistungsbezogenen

Kardinaltugenden orientiertes "Erziehungsideal" sichtbar. Es scheint

eine "Law and Order -Mentalitat" durch, die Werte wie Pflicht, Ord-

nung, Sparsamkeit usw. deutlich vor "schdpferischem Denken" ran-

gieren la:Bt. Zumindest in dieser Frage auBern sich die Lehrer et-

was profilierter, setzen klarere Gewichte, in denen die 'Law and

Order -Komponenten" etwas gegenuber dem Ziel der Ausrustung der

Jugendlichen zur aktiven Lebensbewaltigung zurucktreten.

11. Die Kommunikation zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist au -

Berst beschrankt und thematisch eng auf "Sachprobleme" des Zu-

sammenlebens zentriert. Eltern und besonders die Lehrer scheinen

haufig einseitige Information ihrerseits mit - auch von den Jugend -

lichen wahrgenommener - Kommunikation zu verwechseln.

12. Eine interessante Hypothese ergibt sich aus denn Vergleich der Ant-

worten auf die Frage nach dem von Jugendlichen registrierten elter-

lichen Verhalten. Wahrend die Eltern nur ihr "Herumn6rgeln" bean-

standet sehen und auch die Jugendlichen kaum hart negative Urteile

fallen, "zitieren" die Lehrer gleich eine ganze Reihe negativer
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Statements der Jugendlichen uber ihre Eltern (Eltern lassen zu

wenig Freiheit; n6rgeln herum; verstehen die Kinder nicht richtig;

sind zu streng). Dies k6nnte darauf hindeuten, da8 Konflikte nicht

am "Ort des Geschehens" ausgetragen oder bewaltigt werden, son -

dern primar verdrtingt werden und nur noch in der Sprachweise zum

Ausdruck kommen.

13. Uber die Familie hinausgehende institutionalisierte Gruppenbezuge

bestehen bei ca. 50 % der Jugendlichen, die vor allem in Sportver -

einen und kirchlich-konfessionellen Jugendgruppen organisiert sind.

Kommunikations- und Mediaverhalten

1. Allgemein sind Radio, Fernsehen und Gesprache mit Freunden und

Bekannten haufigste "Kontaktpunkte". Die Medien Zeitschriften,

Tageszeitung, Jugendzeitschriften und Comics erscheinen noch als

relevant fur jeweils 20 - 30 % der Jugendlichen.

2. Im groben stimmt diese allgemeine Medienreihenfolge bei den Ju-

gendlichen auch mit der rauschmittelspezifischen uberein. Auch

hier fuhren die Massenmedien vor den Gespr chen. Broschuren und

andere Informationen offizieller Institutionen haben einen relativ

geringen Erreichungsgrad. Familieninterne Gesprache nehmen nach

Ansicht aller Beteiligten eine sehr untergeordnete Rolle ein.

3. Die Voraussetzungen fiir Gesprache in der Familie uber das Dro -

genproblem sind problematisch. Wahrend bei den Jugendlichen vor

allem die Nahe des und Vertrauen zu dem Gesprachspartner eine

Rolle spielen, ist bei Eltern die mutmaBliche Problemkonfronta -

tion in der eigenen Familie der HauptanstoBpunkt,d.h. die Angst,

die eigenen Kinder k6nnten zu Drogen greifen.
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Es ist zu vermuten, daB familieninterne Gesprache entweder re:.-.

informatorischen Charakter haben (angestoden z. B. durch eine

Sendung, einen Zeitungsartikel usw. ) oder aber auf unter schiec:

lichen Gesprachsebenen gefuhrt werden, d. h. seitens der Eltern

eher mahnend mit dem Motiv der Verhutung des Symptoms. Den

Konsum bahnende Konflikte werden seitens der Kinder kaurn ange-

gangen oder zur Sprache gebracht.

4. Auch die auf das Rauschmittelproblem bezogenen Gesprache mit

dem Lehrer gehen meist uber gelegentliches "Antippen" der Fra-

gen nicht hinaus.

5. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin

- daB die Jugendlichen kaum geeignete Mechanismen zur

Konfliktbewaltigung haben, drogenkonsumbahnende Proble -

me somit auch nicht angehen kdnnen,

- daB Eltern und vor allem die Lehrer eine so verzerrte

Sichtweise von der Situation der Jugendlichen haben, da13

sie kaum eine geeignete Gesprachsebene finden oder

gestalten kannen.

Verhaltnis zu Rauschmitteln

1. Der Grad der Aktualitat des Drogenproblems hat sich gegenuber

fruheren Vergleichszahlen nicht verandert.

Das Interesse an der Problematik ist bei etwa einem Viertel aller

Befragtengruppen stark. Auffallend ist die Unterschatzung des In-

teresses von Jugendlichen aus der AuB ensicht, insbesondere aus

der Sicht der Eltern.
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2. Die Motive fur das Interesse am Drogenproblem sind bei Eltern

und Lehrern vorwiegend durch die Angst vor dem Ernstfall im

eigenen Umfeld gesteuert und durch das Bestreben "rnitreden zu

k6nnen". Bei den Jugendlichen spielen die unmittelbare Problem-

konfrontation und ein tiefergehendes Probleminteresse eine ge-

wichtigere Rolle.

3. Im ungestutzten Bekanntheitsgrad von Rauschmitteln nehmen Ha -

schisch und LSD eine klare Fuhrungsstellung vor den schon lan-

ger bekannten Rauschmitteln Opium, Heroin und Morphium ein.

4. Sowohl Lehrer als auch Eltern streiten den Rauschmitteln m6gliche

positive Wirkungen weitgehend ab. Eltern haben besonders negative

Wirkungsvorstellungen.

Bei den schon im Bewuf3tsein vorhandenen "positiven" Wirkungs-

vorstellungen aus der Sicht der Jugendlichen ware es sicher unklug,

RM pauschalisierend nur negativ darzustellen.

5. Der Anteil von Jugendlichen mit RM -Erfahrung in der Stichprobe

lag bei ca. 20 %, von denen 6 % angaben, auch heute noch Verwen-

der zu sein.

Ober die HAilfte der befragten Jugendlichen (56 %) hat Kontakt zu ehe -

maligen oder aktuellen RM -Verwendern, wobei die Anzahl von durch-

schnittlich 4 auf Gruppenphanornene hindeutet. Solche Angaben sind

allerdings vorsichtig zu werten, da der Kontakt zu Verwendern un-

ter Jugendlichen oft als "statusfOrdernd "
gilt.

6. Bei den vermuteten Motiven fur den RM -Konsum ergeben sich Diffe -

renzen. Bei Eltern dominieren die Motive: Verfuhrung durch Hand-

ler, Iialtlosigkeit, Gruppenkonformitat, Flucht vor eigenen Proble -

men. Lehrer betonen vor allem Gruppenkonformittit, Neugierde.

114



Nur die Jugendlichen betonen in starkem Ausmaf3 den persanli-

chen oder familiaren Problemhintergrund: Flucht vor den eige -

nen Problemen, erzieherisches Versigen der Eltern, zerruttete

Familienverhaltnisse,

Ob die weitgehende Ausklammerung der Mitverantwortung durch

Eltern und Lehrer auf Blindheit oder Angst vor einem offenen

Eingestindnis beruht, kann nicht entschieden werden. Auf jeden

Fall aber muf3 eine Kampagne mit diesen verfestigten Einstellun-

gen rechnen.

7 Eltern und Lehrer wurden in·1 konkreten Fall, d. h. wenn ihre Kin-

der oder Schuler zu Rauschmitteln greifen, vor allem dialektisch -

rationale LDsungsversuche (diskutieren, aufklaren, uberreden)

oder die Ratsuche bei Fachleuten wahlen, Immerhin 20 % der Leh -

rer und 10 % der Eltern wurden das Problem spontan an Polizei,

Fursorge, Erziehungsheim usw. weitergeben.

8. Bei der Gegenitberstellung von Alkohol und Haschisch werden uber-

wiegend Furcht- und Gefahrlichkeitsappelle zu Ungunsten von Ha -

schisch angefuhrt. Nur Jugendliche und Lehrer betonen in beacht-

lichem AusmaB den Drogencharakter des Alkohols und damit den

sachlichen Widerspruch in der Aussage.

9. GroBe Hilflosigkeit besonders bei den Eltern entstand bei der Kon -

frontation mit typischen Aussagen zur Legitimation des RM -Kon-
-

surn s.

Die Reaktionen der Befragten auf diese durchaus gangigen State -

ments lassen nur auf eine grof3e Hilflosigkeit schlieBen. die beson-

ders bei den Eltern, aber auch bei den anderen Gruppen da ist. Sie

haben sich nicht mit dem Problem auseinandergesetzt, sind selbst

anspruchslosen Argumentationen nicht gewachsen. Die Eltern ha -

ben zudem offenbar grof3e Schwierigkeiten, auch Eingestandnisse

zu eigenen oder Systemfehlern in die Argumentation einzubeziehen.
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B. TESTERGEBNISSE

Zu Anzeigen und Comic

1. Die Thompson-Anzeigen fur Eltern konnten sich gegenuber Ver-

gleichsanzeigen durchsetzen. Generell ist jedoch festzuhalten, daB

auch die "Spitzenreiter" in Relation zu der langen und intensiven

Beschaftigung mit den Anzeigen im Home -Test recht schwach ab -

schneiden, insbesondere wenn es um die Ruckerinnerung inhaltlicher

Elemente, d. h. der eigentlichen Kommunikationsabsicht geht.

2. Bezilglich der Beschaftigung mit den Materialien war festzustellen,

- daf3 die Eltern sich weit weniger intensiv und engagiert

mit den Vorlagen beschaftigben als Jugendliche.

- daB vor allem die Eltern den Bezug zur Rauschmittel-

problematik kaum erkennen, wenn nicht explizit und vor -

wiegend von Rauschmitteln gesprochen wird (wie z. B. in

den Troost- und Farner-Anzeigen).

- Der Versuch der Thompson-Anzeigen, das RM -Problem

uber die Verknupfung mit verursachenden Situationen dar-

zustellen, wird von den Eltern offenbar kaum verstanden

und nachvollzogen. Auch hier be statigen sich die Resultate

aus Teil II, nach denen die Jugendlichen spontan eher die

Wirkungszusammenhange zwischen RM -Konsum und verur -

sachenden Faktoren sehen als Erwachsene.

3. Der negative Eindruck beziiglich der Kommunikationswirkung selbst

der relativ besten Anzeigen verstarkt sich bei Betrachtung der De -

tailergebnisse.

Thematisch-inhaltlich relevante Punkte sind jedoch trotz der langen

und intensiven Expositionszeit der Materialien kaum haften geblieben.
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Die hier aufgefuhrten zahlenrnaBig bedeutsamen Er·inncrungen be-

ziehen sich lediglich auf die Slogans bzw. .Ileadlines, spiegeln auch

in der wOrtlichen Nennung weniger eine Beeindruckung, sondern eher

eine inhaltsleere Reproduktionsleistung von hervorgehobenen Gestal-

tungselennenten wider.

4. In den Reaktionen der Jugendlichen auf die Anzeigen ist beachtenswert,

- daf3 nahezu alle Einzelargumente uberwiegend positiv be -

urteilt werden,

- da8 auf differenziertere Aussagen zum RM -Problem bzw.

dessen Genese sogar uberdurchschnittlich positiv reagiert

wird.

Bei den Eltern dagegen

- ist die Auseinandersetzung mit den Texten kaum gegeben.

- Uberdurchschnittliche Reaktionen, und zwar negative, er-

folgen bei problemkritischen Argumenten, die auch die ver -

antwortliche Rolle der Erwachsenenwelt beruhren.

Die eigentlich wichtigen Aussagen kommen somit bei der Hauptzielgruppe

nicht durch, werden sogar zurtickgewiesen.

5. Zusammenfassend ist hier festzuhalten

-daB die Anzeigen offenbar inhaltlich uberfordert waren.

Es gelang nur die Vermittlung von wenigen Einzelinhalten,

aber keine Einfiihrung in den Problemzusammenhang. Ein-

zelinhalte, die sich auf die Verantwortlichkeit der Erwach-

senenwelt beziehen, werden von diesen zuruckgewiesen.

-daB die Bravo-Interviews vorwiegend von der Aktualitat

und Akzeptanz der angebotenen Leitfigur leben.

6. Erfreulich positiv ist dagegen die Wirkung des Comics "Wowinan"

zu bewerten.
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In der ungestutzten Ruckerinnerung werden die Hauptakteure nahezu

vollstandig wiedergegeben.

Auch die inhaltlichen Intentionen des vorgelegten Comics wurden in

weit haherem MaBe als bei den ubrigen Medien wahrgenommen und

ungestutzt ruckerinnert.

Der Comic war offenbar am ehesten zur Vermittlung von komplexen

Lerninhalten bei seiner Zielgruppe geeignet.

Kommunikationswirkungen der Materialien

In einem speziellen Kommunikationstest sowie im Rahmen des allgemei -

nen Tests konnte festgestellt werden:

- daB der Weiterpflanzungseffekt von·ausgestreuten Materialien bei

Jugendlichen sehr hoch, bei Eltern noch ausreichend, bei Lehrern

gering ist,

- daf3 diese Weiterpflanzung jedoch nicht sehr stark uber die jeweili -

ge "in-group" hinausreicht, d. h. sie wirkt nicht sehr stark als

Kommunikationsbrucke zwischen den Gruppen,

-daB bei Jugendlichen sehr jugendspezifische Materialien (Beispiele:

Bravo-Interviews, Comic) die hi chste Weiterdianzungsrate haben,

- daB subjektiver und objektiver Lerngewinn schwach bis uberhaupt

nicht feststellbar waren.

Dieser letzte Punkt ist inhaltlich zu relativieren, da alle vorgelegten Ma-

terialien nicht fur einen "Einmal -AnstoB " konzipiert waren, sondern erst

nach "Mehrfach -Kontakten" ihre Wirkung entfalten kdnnen. Andererseits

sollte doch festgehalten werden, daB trotz uberdurchschnittlich intensi -

ver Darbietung und Auseinandersetzung mit dem Material die Verande -

rung von Einstellungen auf erhebliche Widerstande trifft.
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Speziel]e Maler·ialie,1 1 €i i· 1,c:Iii·i,i·

1. Die Auinahme aller· Malerialien durch die 1.el,re,· war cher zur·uel,-

haltend; Meinungen, Einstellungen und Akzeptanzwerte bewegten sich

vorwiegend in der ambivalenten Zone.

'
It

2. Zum Unterrichtsleitfaden: "Wissen um Drogen ist Schutz vor Drogen

Die Interpretation dieses Unterrichtsleitfadens bezog sich vorwiegend

auf den rein informatorischen Aspekt.

Es bleibt sehr zweifelhaft, ob die befragten Lehrer uber die rein in -

formaterische Intention hinaus mit einem solchen Instrument arbei -

ten und auch, ob sie uberhaupt hierzu in gr88erer Anzahl bereit sind.

3. Zur programmierten Unterweisung: "Amphetamine"

Ahnlich fraglich bleiben diese Punkte bei der programmierten Unter-

weisung. Die Lernziele wurden wieder vorwiegend informatorisch ge -

sehen, die M8glichkeit des Einbaus in den eigenen Unterricht, die

eigene Initiative zur Einbettung in ein komplexeres Lernumfeld kommt

nicht hervor.

4. Zum Schaubild "Drogenabhangigkeit"

Dieses Instrument wurde haufig als Schaubild "Darstellung von Drogen"

verstanden, also wieder rein informatorisch. Der hohe Ablehnungs -

grad wird mit Gestaltungsfehlern und dem hohen Abstraktionsgrad be -

grundet. Der Verdacht liegt nahe, daB hier vielleicht sogar Vorver -

standnis und Kenntnisse der Lehrer selbst uberfordert werden.

5. Unabhingig von diesen Einzelergebnissen ist zusammenfassend fest-

zuhalten, daB die Problematik der Einschaltung von Lehrern in die

Kampagne sicher nicht uber das bloBe Zurverfugungstellen von Ma-

terialien zu bewaltigen ist. Der eigene "Nachholbedarf" und die fur

die Lehrer leicht formal zu legitimierenden Einwande und Wider -

stande scheinen sehr groB zu sein.



120

Antidrogenkampagne

1. Die detaillierte Analyse zeigt, da8 bei allen drei Befragtengruppen

spontan vorhandene und ausbauffihige Anstitze.fur eine mdgliche

Kampagne fehlen.

2. Die projektiv ermittelten Vorstellungen uber Inhalte, Trager und

unterstutzende Personen und Institutionen reichen nicht uber allge -

meine Stereotype hinaus. Das Wegschieben eigener Verantwortung

und Aktivierung ist insbesondere bei Lehrern, aber auch bei Eltern

sehr ausgepragt.

3. Nach diesen Ergebnissen ist stark zu bezweifeln, ob eine sich selbst

weitgehend eigenstandig aufbauende und weiterentwickelnde Anti -

drogen -Aktion m6glich ist, die weit uber den Kreis der ohnehin schon

Engagierten hinausgeht. Immerhin ware aber zumindest die Zusam -

menfassung der heute sehr zersplitterten Initiativen evtl. ein sinn-

volles und brauchbares Alternativ-Konzept.
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In der· vorliegenden Studie wurden nur beispielharte Entwurie geleslet.

Es wird im Laufe der weiteren Entwicklung und Durchfuhrung der Kam -

pagne sicher weitere und veranderte Entwurfe und Vorschlage geben,

die zum Testbeginn noch nicht absehbar waren. Aus der Studie k6nnen

einige generelle Erfahrungen abgeleitet werden, die bei Neukonzeptio-

nen zu beachten sind.

1. Inhaltliche Uberforderung der Zielgruppen

Die vorgelegte Kampagne wurde von Fachleuten auf dem Gebiet des

"Drogenproblems" entwickelt, von Fachleuten, die zudem das differen-

ziertere und kritischere Denken und Sprechen der mittleren Mittelschicht

haben.

Die Distanz von dieser Denkweise zu der Sprach-, Wissens- und Ein-

stellungsbasis der Zielgruppen wurde oft nicht uberwunden. Dies augert

sich in:

1.1 Sprachlicher Uberforderung

Besonders bei Angeharigen der unteren Mittelschicht bis Unter-

schicht, aber auch bei Lehrern war haufig inhaltliches Unverstand -

nis und fehlendes Betroffensein festzustellen.

1.2 Inhaltlicher Uberforderung

Der Experte kennt oder vermutet viele Zusammenhange im Gesamt-

feld des Drogenproblems, ist auch in der Lage, bei der Ansprache

von einzelnen Aspekten und Symptomen "die fehlenden Glieder" in

der Verursachungs- und Wirkungskette nachzuvollziehen. Dies kann

jedoch selbst bei gebildeteren Zielgruppen (z. B. Lehrer) nicht vor -

ausgesetzt werden.

C. DISKUSSION


