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PROBLEMSTELLUNG

UND

METHODEN-BESCHREIBUNG

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

kldrung, Koln, beauftragte die Gesellschaft

fur Grundlagenforschung mbH. mit einer qua-
litativen Studie zu dem Thema

Informations- und Kommunikations-
Verhalten

der 10 - 16-j&hrigen Jugendlichen.

Die Studie ist Grundlage fur eine im AnschluB
durchzufuhrende Repr&sentativ-Untersuchung.
Die in dieser Studie zu erarbeitenden Hypo-
thesen sind Grundlage zur Fragebogen-Gestal-
tung der quantitativen Untersuchung.

Aufbau der Studie:

Die Studie begann mit 5 Gruppendiskussionen.

Gruppendiskussion 1: 10 - 13-j&hrige
Volksschuler

8 Teilnehmer = 4 m&nnliche; 4 weibliche

Gruppendiskussion 2: 10 - 13-j&hrige
hohere Schuler

8 Teilnehmer = 4 mdnnliche; 4 weibliche
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Gruppendiskussion 3:

9 Teilnehmer =

Gruppendiskussion 4:

14 - 16-jihrige
hohere Schuler

5 mdnnliche; 4 weibliche

14 - 16-jdhrige
Lehrlinge, Hilfs-
arbeiter

2 weibliche8 Teilnehmer = 6 mdnnliche;

Gruppendiskussion 5: Expertengruppe be-

stehend aus:

2 Lehrern

2 V&tern

2 Muttern

1 Lehrherrn

Die Gruppendiskussionen fanden von Mitte
Oktober 1971 bis Mitte November 1971 statt.

Ihre Ergebnisse waren Grundlage fur den

Gesprichsleitfaden zu den Explorationen.

Von Anfang Dezember 1971 bis zum 15. Januar

1972 (die Woche vor Weihnachten und die Zeit
bis zum 10. Januar 1972 aussparend) wurden

272 Explorationen, d.h. freie Gesprdche, durch-

. gefuhrt, von denen 64 auswertbar waren.

Jeder Interviewer hatte einen Gespr&chsleit-
faden -als Gespr&chsgrundlage der mit Schrel

ben vom 26.11.1971 vom Auftraggeber geneh-
migt war.

Der Leitfaden war - wie ublich - weder in

Reihenfolge noch im Wortlaut der aufgefuhr-
ten Fragen bindend.
Die Explorationen/Gespr&che wurden flexibel

gefuhrt. Sie wurden fast ausschlieBlich von

erfahrenen Psychologen oder Soziologen und

geschulten PAdagogen durchgefuhrt.

V
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10 Jhr.

11 Jhr.

12 Jhr.

13 Jhr.

14 Jhr.

15 Jhr.

16 Jhr.

Sub-

Gruppen

Ein Teil der Gespr&che wurde protokolliert,
ein anderer auf Tonband festgehalten.
Die Gesprachsdauer betrug - dem Alter der

Vpn angepaSt - eine halbe Stunde bis eine

Stunde.

Die Vpn wurden nach folgenden Richtlinien

ausgew&hlt:
Von jedem Jahrgang der 10 - 16-j&hrigen
sollten ca. 10 Vpn in der Auswahl enthalten

sein. Es sollten etwa zur H&lfte m&nnliche

und weibliche Jugendliche sein.

Die auswertbaren Explorationen/Gespr&che
erhielten wir von folgenden Gruppen:
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Die Studie wurde in folgenden 14 Orten der

BRD exploriert:

Berlin, Hamburg, Hannover, Kassel, K6ln,
Bonn, Leverkusen,· Mannheim,· Karlsruhe,
Wangen/Allg., Stuttgart, Munchen, Nurn-

berg und Erlangen.

Das Institut dankt dem Auftraggeber fur

sein Vertrauen.
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VIII

VORWORT

HYPOTHESEN

AUS DER

STUDIE

Es war das Hauptinteresse des Auftraggebers
zu erfahren mit welchen Medien die Jugend-
lichen im Alter von 10 - 16 Jahren zu errei-
chen sind.
Es war zu erwarten, daB die Jugendlichen kei-

ne homogene Gemeinschaft sind, sondern, daB

gerade in diesem Alter,mehrere Gruppen von

unterschiedlicher k6rperlicher und geistiger
Aufnahmef&higkeit und -kapazitdt vorhanden

sein werden.

Da diese Studie der Vorbereitung einer Re-

pr&sentativ-Erhebung dienen soll (siehe Auf-

trag I B3 - 13000/71 vom 4.10.71), konnte

mit sehr kleinen Sub-Gruppen gearbeitet wer-

den.

Beispiel: Sub-Gruppe Anz.d.

Explor.

14-16-j&hr.hoh.Schuler mdnnl. 4

14-16-jdhr.Hilfsarb. mannl. 4

14-16-jahr.Lehrlinge weibl. 4

usw. (siehe METHODEN-BESCHREIBUNG)

Diese geringe Zahl der Sub-Gruppen-Explorationen
1&Bt eine - auch nur anndhernde - quantitative
Betrachtung in keinem Falle zu.

Alle quantitativ angedeutehen Ergebnisse sind al-

so reine Hypothesen.



Andererseits sind diese Hypothesen so inter-

essant, daB man sie zur Verifizierung quan-

tifizieren sollte.

Zusammenfassung der Hypothesen

Die - schon sehr lange Zeit - vorprogram-
mierte k6rperliche und geistige Entwicklung
der jungen Menschen tritt im Alter von 11 -

14 Jahren in ein besonders wichtiges Stadium.

pie Jungen sind bis zum Alter von ca. 13 Jah-

ren k6rperlich beweglicher, aber geistig ver-

spielter (tr&ger?) als die M&dchen.

Nach dem 13. Lebensjahr wird zwar der bis da-

hin groBe Bewegungs-Spielraum aus mancherlei
Grunden eingeengt (Anfang des Berufslebens;
gestiegene Anforderung in der h6heren Schule;
Zunahme geistiger Interessen, die den Titig-
keitsbereich zunehmend ins Haus verlegen usw.),
aber die geistigen Interessen beginnen auch

gegenuber den MEdchen - aufzuholen.

Diese Entwicklung nehmen eine erhebliche Zahl
der mdnnlichen Jugendlichen.
Ein anderer Teil aber verfdllt vollig ins Des-

interesse, in die Lethargie, er resigniert.

Die M&dchen haben andere Voraussetzungen.
Ihre qualitative Aktivit&tskurve beginnt be-

reits im 11. bis 12. Lebensjahr die Richtung
zu &ndern.
Bis dahin geben sie ihren k6rperlichen Bewe-

gungsm6glichkeiten nicht so sehr Ausdruck wie
die Jungen. Sie sind "tr&ger" (7).
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Ihre geistigen M6glichkeiten scheinen aber

groBer zu sein, sie sind aufnahmef&higer und

beweglicher als die Jungen dieses Alters.

Nach dem 12. Lebensjahr beginnt diese gei-
stige Regsamkeit durchweg etwas nachzulassen

um mit dem 14. Lebensjahr entweder wieder an-

zusteigen oder, in manchen FAllen zum Teil, in

anderen sehr weit, abzufallen.

Die k6rperliche Bewegungsfreude scheint mit
der geistigen Entwicklung weitgehend uberein-
zustimmen. - Wie auch bei einem groBen Teil

der Jungen -.

Die im Kapitel FREIZEIT-VERHALTEN explorierten
Verhaltensweisen boten gewisse Anhaltspunkte
um, bei Jungen und M&dchen - mit allem Vorge-
halt - Typen zu bilden.
Infolge des zu geringen, zur Verfugung stehen-

den, Auswertungs-Materials muBte dies ein Ver-

such bleiben und damit recht grob erfolgen.
Deshalb konnten - wie das an sich moglich und

wunschenswert wdre - die Jungen- und M&dchen-

Typen nicht vergleichbar  argestellt werden.

Folgenden Typen konnten die Vpn zugeordnet
werden:

Jungen

Typ 1

Typ 2

Typ 3

der k6rperlich aktive, geistig
rege und aufgeschlossene Typ
(der "richtige Junge")

der nicht besonders bewegungs-
lustige aber fleiSige und gei-
stig bewegliche Typ
(der strebsame Tuchtige)

der sehr bewegungs-lustige,
geistig nicht uberbegabte und

noch uninteressierte Typ
(der sportlich Tuchtige)

X



Typ 4

TYP 5

TYP

M&dchen

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

TYP 5

Typ 6

der bewegungs-unbegabte, wiB-

begierige, vielleicht "fruh-
reife" Typ
(der Streber)

der korperlich krRftige aber

geistig tr&ge Typ
(der Kraftprotz)

der kurperlich untuchtige,
geistig tr&ge, lustlose und

uninteressierte Typ
(der Unterentwickelte, oder

Gest6rte)

das bewegungsbegabte, geistig
rege, aufgqschlossene und

etwas burschikose MAdchen

das bewegungsbegabte, geistig
rege aber zuruckhaltende MAd-

chen

das bewegungs-neutrale, geistig
rege, hausliche Mddchen

das bewegungs-neutrale, mehr

gleichgultige, nicht beson-

ders rege Midchen

das bewegungs-unlustige, geistig
wenig regsame, hdusliche,
Partner-orientierte MAdchen

das bewegungs-unlustige, trdge,
zielstrebig Partner-orientierte
M&dchen

XI



XII

Dem Grunde nach bleiben diese Typ-Zuordnun-
gen - zumindest weit uber das 16. Lebens-

jahr hinaus (wahrscheinlich lebenslang) -

erhalten.

Innerhalb einer normalen Entwicklung werden

sich aber - nur in gewissen Grenzen - Inter-
essen und Verhaltensweisen verdndern.

Infolge der in unserer Gesellschaftsordnung
noch vorhandenen Unterprivilegierung ver-

schiedener Personen-Gruppen gelingt es - an-

scheinend - einer unbekannten Zahl von Men-

schen nicht, althergebrachte Normen zu durch-
brechen.

Aus diesen - m6glicherweise auch noch anderen -

Grunden kommt es vor, daB an sich befdhigte Ju-

gendliche die fur sie mogliche Ausbildung nicht
erhalten.

Da, wie wir wissen, Verhaltensweisen aber nicht
nur von k6rperlichen und geistigen Anlagen be-

stimmt werden, sondern Ausbildung und Umwelt-

bedingungen einen erheblichen EinfluB haben,
bedeutet Unterprivilegierung in Ausbildungsweg
und Umweltbedingungen, eine erhebliche Ein-
schrankung der Moglichkeiten. Dies ist gleich-
bedeutend mit weniger qualifizierten Verhal-
tensweisen der Unterprivilegierten.
Daruber hinaus spielt - im Laufe der Ausbil-
dungsm6glichkeiten auch das Problem der Status-
konsistenz bzw. - inkonsistenz eine erhebliche
Rolle.

"Ich verstehe mich nicht so gut mit
meinen Eltern ... Sie haben keine

"h6here Schule.

13-jdhriger Oberschuler

So wird die, an sich moglic e, Entwicklung h&u-

fig beeinfluSt.



XIII

Insbesondere aus dem Media-Verhalten, aber zu /

nicht geringen Teilen aus den Bereichen Kom-

munikations-Moglichkeiten und -Bedurfnisse,
lassen sich Gruppen unterschiedlichen Infor-
mations- und Unterhaltungsbedarfes bilden

(siehe Seite 302):

1. Gruppe: Hat (relativ) groSen, aber quali-
fizierten Informationsbedarf,
befleiBigt sich aktiver Nutzung
selektierter Unterhaltung mit
Hilfe jeweils qualifizierter
Medien.

2. Gruppe: Hat teilweise erheblichen, aber

mehr allgemeinen, Informations-

bedarf, befleiSigt sich auch ak-

tiver Nutzung - vielfach infor-

mativer - Unterhaltung mit Hil-

fe alters-ad&quater Medien.

3. Gruppe: Hat allgemeinen, manchmal quali-
fizierten, Informations-Bedarf
und befleiBigt sich einer - teil-
weise aktiven - Nutzung, manch-

mal informativer, Unterhaltung
mit Hilfe diverser Medien.

4. Gruppe: Hat sehr wenig Informations-Be-
darf und befleiBigt sich uber-

wiegend passiver Nutzung reiner

Unterhaltung durch wenige Medien.

Berucksichtigt man die Auswirkungen von Unterpri-
vilegierung und Statusinkonsistenz, so deutet

sich ein Zusammenhang zwischen Typ - Schul- und

.Berufsausbildung - und Z. geh6rigkeit zu einer
Informations- und Unterhaltungs-Bedarfs-Gruppe
(kurz: Bedarfs-Gruppe) an.



XIV

Die Medien-Nutzung ist nach Quantit&t und

Qualitdt (Intensitdt) verschieden.
Die durch Medien ubermittelten Informationen
mussen nicht nur wahrgenommen, sondern auf-

genommen und verarbeitet werden.

Die Bedarfs-Gruppen 1 -

sprechend ihrem Alter -

der Lage.

3 sind dazu - ent-

mehr oder weniger in

Die Bedarfs-Gruppen 1 und 3 sind durchweg
14 - 16-j&hrige Jugendliche mit groSem und

qualifiziertem bis mehr allgemeinem Infor-

mations-Bedarf und ausgewAhltem bis allge-
meinem Unterhaltungs-Bedarf.

Diese beiden Gruppen werden durch die
klassischen Medien:

Fernsehen, Tageszeitungen, Ju-

gendzeitschriften udd das Radio

direkt erreicht. Uber die Vermittler-
Medien:

Eltern, Schule und Freunde/Be-
kannte

k6nnen sie eben so gut, in manchen Fil-
len aber intensiver erreicht werden.

Ihr Medien-Nutzungswert (aus: Anzahl, Intensi-
t&t und Glaubwurdigkeit) ist recht hoch. Zudem

ist die Aufnahmebereitschaft und Verarbeitungs-
m6glichkeit fur Informationen gegeben.

Die Bedarfs-Gruppe 2 besteht aus den 10 - 14-

jahrigen Jugendlichen. Sie haben einen teilwei-
se sehr hohen Informations- und Unterhaltungs-
Bedarf.
Wahrend der Unterhaltungs-Bedarf zu jeder Zeit

gedeckt werden kann, ist die Aufnahmebereit-
schaft und Verarbeitungsm6glichkdit von Infor-

mationen zumindest im 10. und 11. Lebensjahr
noch sehr eingeschr&nkt. Sie konnen nur dann

aufgenommen werden, wenn sie in unterhaltender
Form (spielerisch) angeboten sind.
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Die Verzogerung ist bei den Madchen am gering-
sten bei minnlichen hoheren Schulern mittel-

maBig und bei den mannlichen Volksschulern am

1&ngsten.
Qualifiziertere Informationen sollten - zumin-
dest vom 10. bis 12. Lebensjahr uber Schule und

Eltern vermittelt werden.

Fur einfachere Informationen bietet sich der

Weg uber das Fernsehen besonders an.

Weitere genutzte Medien sind: Kinder- und Ju-

gendzeitschriften und andere Gleichaltrige
(welche die Anregungen ebenfalls aus Schule

und Elternhaus erhalten).

Die Bedarfs-Gruppe 4 ist nur schwer erreichbar.
Sie besteht fast ausschlieBlich aus mdnnlichen

und einem Teil der weiblichen Hilfsarbeiter,
die sehr wenig Informations-Bedarf haben. Ihr

Unterhaltungsbedarf ist zwar sehr hoch aber

undifferenziert und wenig anspruchsvoll.
Zudem ist die Bereitschaft Informationen auf-

zunehmen und zu verarbeiteh sehr gering.
Das Aufnahme-Verhalten fur Informationen und

Unterhaltung ist rein passiv.
Diese Bedarfs-Gruppe kann nur uber das Fernse-

hen - in reiner Unterhaltungsform erreicht

werden.

Der weibliche Teil dieser Bedarfs-Gruppe ist
auch uber das Fernsehen kaum erreichbar.

Beachte n&chste Seite:

POTENTIELLE AKTIVITATS-
ENTWICKLUNG

XV
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1. Freizeit-Zonen

FREIZEIT-VERHALTEN

Die Aussagen der explorierten Jugendlichen
lassen, soweit es sich um die Aufenhalts-
orte w&hrend ihrer Freizeit handelt, eine

Einteilung in "Freizeit-Zonen" zu.

Die am h&ufigsten genannte und damit erste

Freizeit-Zone ist: " u-Hause".
"Zu Hause" bedeutet im Sprachgebrauch die

Zone, in welcher die "elterliche Obhut" wirk-
sam wird, bzw. wirksam werden kann.

Dazu geh8rt nicht nur die Wohnung, sondern
auch der Garten, die StraGen der engeren Um-

gebung usw. und - da wo die lokale Situation
das erlaubt - die angrenzende "freie Natur",
also Felder und Wald.

Folgt man dieser Ordnung, w&re die zweite

Freizeit-Zone eine weitere "Obhuts-Zone":
Hier wird die Obhutsfunktion von den Eltern

der "Freunde" (sprich: Altersgenosserf, Klas-

senkameraden usw.) wahrgenommen. Ihre regio-
nale Ausdehnung entspricht der Freizeit-Zone
"Zu Hause" - das Zuhause von "Freunden".

1



Die dritte Freizeit-Zone ist ein Bereic

"bedingter Freiheit". In ihr findet ein
direkter Obhuts-EinfluS durch El-

tern nur noch selten statt. Er wird durch

das Bestehen von klaren Normen ersetzt,
welche manchmal unter dem EinfluS - oder

unter Beteiligung - von Erwachsenen ent-

standen sind. Sie sind eine Art "Korsett",
das von den Jugendlichen hiufig gar nicht
bemerkt wird. Wenn aber doch - so muS es

keinesfalls "unangenehm" empfunden werden.

Im Gegenteil: es ist eine Stutze, an der

die eigene Sicherheit wachsen kann.

 In-diese Freizeit-Zone gehoren z.B.: Spiel-
platze, Sportanlagen, Schwimmb&der, aber

lauch Jugend-Clubs, Turnvereine usw.

Die vierte Freizeit-Zone k6nnte man, wurden

wir den Aussagen eines Teiles der Jugendli-
chen folgen, "Freiheits-Zone" nennen. In ihr

--

haben die Jugendlichen das Gefuhl "frei",
"absolut unabh&ngig" und, neben anderem, auch

"unbeobachtet" zu sein. Bei genauerer Be-

trachtung bestehen aber auch in ihr Verhal-

tens-Normen, welche mit einigen aus der drit-
ten Freizeit-Zone verglichen werden k8nnen.

Sie umfa£t: Kinos, Diskotheken, Wirtschaften,
Tanzlokale und jede Art von Orten, an denen

"Cliquen" verkehren.

Die Gesamtheit der von uns explorierten Ju-

gendlichen gibt an, sich am h&ufigsten in
der ersten Freizeit-Zone, also "Zu Hause",
aufzuhalten.

Am meisten naturlich die Jugendlichen von

10 bis 14 Jahren. Sie sind h&ufig alleine,
manchmal mit "Freunden" zusammen, 6fter fin-
det ein Wechsel von Freizeit-Zone 1 zu Frei-
zeit-Zone 2 statt. Sie verbringen die meiste
Zeit unter der Obhut der Eltern - eigenen
oder fremden - oder deren Beauftragten (Oma,
Opa, usw.).
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Einen kleinen Teil ihrer Freizeit verbrin-

gen sie in "bedingter Freiheit", also in
Freizeit-Zone 3. Das Schwimmbad, der Sport-
platz und ab und zu der Besuch eines "Club-
Heimes" stehen im Vordergrund.

Die Midchen unter ihnen scheinen etwas mobi-
ler zu sein. Sie geben hdufiger an, "nicht
zu Hause" aber mit Freundinnen (in Zone 2

und Zone 3) zu verkehren. Eine unserer Vp,
eine 13-jdhrige mit 2 kleineren Schwestern,
sagt, daS sie sehr viel in Diskotheken ist.
Unter den 10- bis 14-jahrigen ist sie eine
Ausnahme.

Eine Ausnahme ist sicher dieses Midchen:

Zitat: "Ich bin meistens alleine oder

mit meiner Mutter zusammen.

Mit Klassenkameraden oder

Klassenkameradinnen praktisch
nie. Unsere Schule ist in
einem anderen Ort und ich bin
auf den Bus angewiesen. Also
kann ich mich dort nicht auf-

halten und verliere auch Zeit
durch die Busfahrerei."
(13-jahrige Volksschulerin,
2 Geschwister)

Eine merkbare Steigerung der Mobilitat legen
die 14- bis 16-j hrifen an den Tag.
Die mannlichen Lehrlinge sind viel "unter-

wegs" (in Zone 3) und "viel mit Freunden zu-

sammen".
Die weiblichen Lehrlinge geben an, viel mit
Freundinnen zusammen zu sein, sich in Club-

Heimen (Freizeit-Heimen) aber auch ganz ein-
fach "in der Stadt", im Hallenbad und - in
dieser Altersgruppe jetzt schon hdufiger -

beim Tanzen und in der Diskothek aufzuhalten.
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Die weiblichen Berufst&tigen ohne Lehre

scheinen nicht sehr agil zu sein. Sie ver-

bringen die meiste Zeit zu Hause, selten

sind sie bei einer Freundin oder gar aktiv

tatig.

Die Oberschuler zwischen 14 und 16 Jahren

sind - nach den Aussagen unserer Vpn - in

der Freizeit-Zone 4 nicht zu finden. Sie

bevorzugen die Freizeit-Zone 3 - und das

am intensivsten von allen anderen Gruppen.
Die weiblichen Oberschuler unterscheiden

sich, was die Freizeit-Lokalit&ten be-

trifft, von den mannlichen Oberschulern

kaum.
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2. Wer sind die Freizeit-Partner?

Die mAnnlichen Jugendlichen haben im allge-
meinFE gleichaltrigen Ulgang, welcher sich
aus Nachbarskindern, Klassenkameraden usw.

zusammensetzt. Bei einigen spielen die Ge-
schwister als Freizeit-Partner eine Rolle,
vor allem, wenn sie der angrenzenden Alters-

gruppe angehoren. Sind sie aber zwei oder
mehr Jahre ilter oder junger, werden fremde

Partner vorgezogen.

H&ufig sind sie "mit der Welt nicht ganz im
Reinen". (Pubertdt)

Bei den weibl_ic.1-en Jug ndlichen gilt in bezug
---

auf Geschwister und· das Alter ihrer "Freun-
dinnen das gleiche, aber sie lehnen sich,"

wesentlich mehr als Jungen, mehr al-Zamili.en.-
angehorige an_, wie Opa, Oma, 'Onkel und Tante.

Dies gilt vor allem fur die 10- bis 14-jahri-
gen Mddchen.

"Freundschaften" innerhalb der Ge-

schlechter und zwischen ihnen, haben
- so nicht besonders erwdhnt - keine
besondere Intensit&t. Freund - oder

Freundin - wird der Klassenkamerad,
das Nachbarskind usw. genannt. Solche
Freundschaften werden haufig gewech-
selt, wobei die Intensitdt der Zu-

neigung haufig von RuBeren Einflussen,
manchmal auch schnell wechselnden Ein-

flussen, der Pubertit abhdngig ist.

Im Bereich der 15- bis 16-jRhrigen ergeben
sich aber schon Freundschaften zwischen den

Geschlechtern.

5
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Zitate: "Einen richtigen
Freund oder Freundin habe ich
nicht."

(13-jihrige Volksschulerin)

"Ich habe keinen richtigen Freund,
nur Freundschaften unter Sport-
kameraden."

(12-jihriger Oberschuler)

"Ich habe nicht immer einen Freund.

Ich hatte schon mehrere Freunde,
mit denen ich mich mehrfach zer-

stritten habe. Z.Z. bin ich viel
allein und rede am liebsten mit
niemandem."
(13-jdhriger Oberschuler, 3 Ge-

schwister)

Mein Verhaltnis zu meinem Freund

ist sehr gut und er ist ein wirk-

licher Freund, nicht nur das, was

man so im allgemeinen einen Freund

nennt. Das Verh&ltnis zwischen
meinem Freund und mir ist im

groBen und ganzen ausgeglichen.
Selbstverst&ndlich gibt es Dinge,
bei denen der eine oder andere

dominierend ist. In diesen F&11en

bin dann meistens ich der Domi-
nierende."
(14-jahriger Gymnasiast, 2 Ge-

schwister)

"Mit meinen Freundinnen unterhalte

ich mich uber die Schule, uber

Hausaufgaben, selten auch mal

uber die Eltern, und naturlich
uber Jungens, wer wen liebt und

wie doof sie sind."

(12-jdhrige Oberschulerin, 1 Kind)
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"Freundinnen habe ich mehrere. An

einen Freund habe ich mich noch

nicht gebunden."
(15-j&hriger weiblicher Lehrling)

"Ein gutes Verhdltnis habe ich zu

allen, aber keine Freundschaft."
(16-j&hriger weiblicher Lehrling)

"Ich habe eine richtige Freundin
und mehrere Freunde, mit denen ich
6fter zusammen bin."

(16-jahriger Gymnasiast)

"Ich habe eine Freundin, wir reden

uber die Schule und was wir zu-

sammen unternehmen k6nnten und

naturlich uber Dritte."

(15-jahrige Gymnasiastin, 1 Kind)

"Also ich habe einen festen Freund

und dann kenne ich noch mehrere.

Wir sprechen uber aktuelle Themen,
z.B. was in der Politik so passiert
und auch noch Erlebnisse von der

Schule her."

(16-jihrige Oberschulerin, 2 Ge-

schwister)

"Vor allem habe ich einen richtigen
Freund. Er studiert und ist &1ter

als ich, 22 Jahre, zwei gleichal-
trige Freundinnen habe ich auch."

(16-jdhrige Oberschulerin)
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3. Freizeit-Beschiftigungen

Bei unseren Vpn kann man zwei Haupt-Freizeit-
Beschaftigungsarten unterscheiden:

A Beschiftigung im Freien

B Beschdftigung im geschlos-
senen Raum

diese beiden Haupt-Arten verzweigen sich:

A im Freien

A 1. die flotte (aktive-agressive)
Bewegung

a. FuBballspiele, Radfahren

USWI

b. anderer - kontrollierter -

Sport, Ballspiele usw.

c. Motorrad-fahren, Mofa-

fahren

A 2. die langsame (passive) Bewegung

a. Spazierengehen usw.

b. umherstehen

A 3. das "Umschau-halten"

a. interessiert, mehr forschend:

z.B. Tierbeobachtungen

b. unterhaltend:

z.B. Schaufensterbummel

8



B im geschlossenen Raum

B 1. die aktive (konstruktive)
Beschdftigung

a. Basteln, H&keln, Stricken

b. Sammeln (Briefmarken,
Steine usw.)

c. Lernspiele oder Schach-

spiel

d. Lesen (allgemeinbildend)

e. Musizieren (Klavier, Gi-

tarre), Laienspiele

B 2. die rein unterhaltende (wenig
anspruchsvolle) BeschRftigung

a. Spielen (z.B. mit Autos,
Eisenbahn oder Mensch

irgere Dich nicht usw.)

b. Fernsehen (Serien, Aben-

teuer, Krimi usw.), Kino

c. Lesen (Unterhaltung),
Schallplatten h6ren

d. Karten spielen

B 3. die kommunikative Besch&ftigung

a. Unterhaltung mit Gleich-

altrigen

b. Tanzen usw.
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Jungen:

Die 10- bis 14-jahrigen Jungen scheinen die

Bewegungs-hungrigsten zu sein. Sie geben
uberwiegend an, sich im Freien zu tummeln.

In der Wahl ihrer Bewegungsspiele sind Volks-

schuler und Oberschuler nicht sehr unter-

schiedlich:

Fu£ballspielen

Schwimmen

Radfahren

anderer Sport.

Aus unseren Ergebnissen kann man jedoch able-

sen, daS - anteilmaBig - nicht ganz so viele

Oberschuler wie Volksschuler den groSen Teil

ihrer Freizeit im Freien verbringen.

Wenn 10- bis 14-jahrige Jungen im Hause blel-

ben, dann beschdftigen sich die Volksschuler

mit:

Spielen

Lernspiele

Sammeln

Die Oberschuler mit:

Lesen, Schallplatten h6ren

Unterhaltung mit Gleichaltrigen

Basteln

Sammeln

Die H&1fte dieser Gruppe gibt an, sich durch

"Fernsehen" zu unterhalten. Das Kino scheint
fur sie noch kein Unterhaltungsfaktor zu sein.

10



Typen:

Deutlich zeichnen sich zwei Beschdftigungs-
Typen ab:

1. die Bewegungs-Freudigen

a. konstruktiv

b. "verspielt"

2. die Bewegungs-Unlustigen

a. konstruktiv

b. "verspielt"

Die Bewegungs-Freudigen:

Beide Richtungen - die Konstruktiven und die
Verspielten - sind im Freien sehr temperament-
voll ; zu ihren bevorzugten Beschiftigungen ge-
hort:

FuSballspiel und Radfahren

spiter: Mofa- und Motorrad-fahren

Zu Hause betreiben der eine Zweig aktive (kon-
struktive) Beschaftigung.
Der andere - verspieltere - Teil: die rein un-

terhaltenden (wenig anspruchsvollen) Beschaf-

tigungen.

Von beiden Gruppen gibt aber jeder zweite an,
zu Hause gerne fernzusehen.

11



Sollte man beide Gruppen charakterisieren, so

k6nnte man der ersten folgende Eigenschaften
zubilligen:

temperamentvoll - unternehmungslustig,
aufgeschlossen, frisch, geistig regsam.

Der zweiten Gruppe:

temperamentvoll - bewegungslustig,
aber uninteressiert, geistig nicht
allzu regsam.

Manche davon aber:

kraftuberschussig, aber geistig
trdge.

Die Bewegungs-Unlustigen:

Wenn sie sich im Freien aufhalten, geh6rt zu

ihren bevorzugten Beschdftigungen:

das Spazierengehen

das "Umschau-halten"

einige verschaffen sich weitere Bewegung, indem
sie kontrollierten Sport (Schwimmen - Turnen

usw.) manchmal gern, h&ufig aber mehr dem Worte

der Eltern gehorchend, betreiben.
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Zu Hause sind die einen hEufig mit einem ernst-

haften Hobby beschaftigt, z.B. Sammeln, sie

betreiben "bildende" Spiele, z.B. Schachspiel,
Lernspiele usw., sie lesen oder musizieren.

Die anderen sind "verspielt". Fur sie ist
fernsehen obligatorisch; ein Teil von ihnen

spielt oder liest, andere beschiftigen sich

wenig geistvoll - wenig anspruchsvoll.

Sollte man diese Gruppe charakterisieren, so

sind die einen

1. kontrolliert bewegungstuchtig,
fleiSig, geistig beweglich

andere

2. physisch inaktive aber strebsam,
wiSbegierig, vielleicht geistig
"fruhreif"

aber auch:

3. k6rperlich untuchtig, geistig
trage, lustlos, uninteressiert.

Wir k6nnen - vorerst alleine aus der Freizeit-
Beschaftigung der 10- bis 14-jdhrigen Jungen -

folgende Typen ordnen:

Typ 1 der korperlich aktive, gelstig

rege und aufgeschlossene Typ
(der "richtige Junge")

13



Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

der nicht besonders bewegungs-
lustige aber fleiSige und gei-
stig bewegliche Typ
(der strebsame Tuchtige)

der sehr bewegungs-lustige,
geistig nicht uberbegabte und

noch uninteressierte Typ
(der sportlich Tuchtige)

der bewegungs-unbegabte, wiS-

begierige, vielleicht "fruh-
reife" Typ
(der Streber)

der korperlich kriftige aber

geistig trige Typ
(der Kraftprotz)

der korperlich untuchtige,
geistig trdge, lustlose und

uninteressierte Typ
(der Unterentwickelte, oder

Gest5rte)

Bei den 14- bis 16-jEhrigen Jungen bleiben
zwar diese Typen erhalten, aber ihre Freizeit-
Beschiftigung sind einer Veranderung, besser:

Entwicklung unterworfen.

Die 14- bis 16-jihrigen Lehrlinge suchen den

Ausgleich zu ihrer - noch ungewohnten - Be-

rufstatigkeit weitgehend in mehr oder weniger
sportlicher Bet&tigung.
Sie treiben, ziemlich kontrolliert, Sport. D.h.:

sie gehoren irgendwelchen Sportvereinen an,

spielen in Jugendmannschaften FuSball; gehen
am Wochenende zum Schwimmen (baden); fahren Ski;
generell: sie "trainieren". So nennen sie es.
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Andere sind zudem technisch interessiert,
basteln iiberhaupt; besonders an Mofa's, aber

auch an (Schiffs-, Flug-)Modellen usw. Haufig
treffen sie sich mit Freunden, tauschen Er-

fahrungen aus, horen Platten, reden, reden

uber alles und nichts. Unsicherheiten begin-
nen damit langsam abgebaut zu werden.

Langsam beginnt das Interesse am anderen Ge-

schlecht. Dann kann manches Hobby zum "Impo-
nier-Gehabe" werden. Unter ihnen findet man

haufig Typ 3, Typ 2, seltener Typ 1 und Typ 5,
ganz selten Typ 4 und Typ 6.

Die 14- bis 16-jahrigen Oberschuler/Gymnasi-
asten halten sich auch im Freien auf und trei-
ben Sport aber nicht so viel wie die Lehrlinge.
Wenn die Oberschuler Sport treiben, dann tun

sie es gezielter, mehr Leichtathletik und mehr

Schwimmen, wohl etwas mehr in Richtung "Lei-

stungssport".

H&ufiger als die Lehrlinge sind sie "unter
Dach".

Sie beschRftigen sich mit geistigeren Hobby's,
sie lesen viel, unterhalten sich - manchmal

recht anspruchsvoll -; Basteln, soweit sie
technische Begabungen haben; horen Platten,
experimentieren mit dem Tonband usw.

Auch bei ihnen beginnen langsam die Kontakte

zum anderen Geschlecht.

Andere von ihnen sind sehr verschlossen, manch-

mal ausgesprochen introvertiert und ausgespro-
chene Streber. Ihre Hobby's - falls man das noch

so nennen kann - sind eigentlich fortgefuhrte
Schularbeiten.

Vielleicht ist die "Personlichkeit" der Ober-

schuler etwas stdrker entwickelt als die der

Lehrlinge. (Die Zielrichtung der Explorationen
lieS ein weiteres Eingehen auf diesen Punkt

nicht zu.)
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Unter ihnen findet man hdufig Typ 1 und Typ 2,
etwas seltener Typ 3 und Typ 4 (fast nie Typ
5 und nie Typ 6).

Die 14- bis 16-jahrigen Hilfsarbeiter unter-

scheiden sich wesentlich von den Lehrlingen
und hoheren Schulern dieser Altersgruppe.

Bei ihnen tragen manche Freizeit-Beschaftigun-
gen schon resignative Zuge.
Sport treiben die Hilfsarbeiter - unter unse-

ren Vpn - fast nicht mehr. Es sei denn "Motor-

Sport". Viele bezeichnen als eine ihrer lieb-
sten Freizeit-Besch&ftigungen: Motorrad-fahren,
Mofa-fahren.

Zuvor kommt aber das Fernsehen und schon gleich
danach Kino und Karten-spielen.

Kontakte zum anderen Geschlecht sind relativ

hdufig. Sie gehen gern tanzen, aber das Tanzen
ist nicht das wichtigste dabei: wichtiger ist
die Musik.

Unter ihnen findet man vor allem den Typ 6,
seltener Typ 5, fast nie Typ 4, unter unseren

Vpn nie Typ 3, 2 oder 1.

Um es noch einmal zu sagen:

Fast jeder zweite von uns befragte Junge gibt
als mindestens zweitliebste oder doch sehr

haufige Freizeit-Beschdftigung "Fernsehen" an.

Bei den Hilfsarbeitern steht es an erster

Stelle.
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Madchen

Wohl ihrer Natur entsprechend, halten sich
M&dchen nicht so viel im Freien auf wie Jun-

gen.
Die aktiv-aggressive Bewegung, also z.B. Sport
und Radfahren spielen eine wesentlich kleine-
re Rolle. Uberhaupt nicht genannt wird FuB-

ballspielen.

Die 10- bis 14-jahrigen Volksschulerinnen

gehen spazieren und treiben Ballspiele, man-

che sind in einem Turnverein; sie bummeln mit
Freundinnen und unterhalten sich. Diese Art

"Unterhaltung" spielt bei ihnen anscheinend
eine viel groBere Rolle als bei den gleichal-
trigen Jungen.

Im Hause lesen sie gerne, spielen und -- sehen

fern; manche h&keln, stricken, schneidern und

zeichnen - alles am liebsten gemeinsam, zu

zweit oder zu dritt. Ab und zu horen sie Plat-

ten und gehen ins Kino.

Die Freizeit wird ruhiger verbracht als das

bei den gleichaltrigen Jungen der Fall ist.

Die 10- bis 14-i&hrigen hoheren Schulerinnen

unterscheiden sich nicht allzu sehr von den

Volksschulerinnen.
Auch sie hakeln und stricken, lesen und unter-

halten sich -- auch am liebsten in Gemeinschaft.

Einzelne von ihnen uben Klavier, sie musizie-
ren uberhaupt viel Ofter als die Volksschu-

lerinnen.

Die hoheren Schulerinnen dieses Alters sind

noch sport-unlustiger als die Volksschulerin-

nen.
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Bei den MRdchen kann man - in dieser Alters-

gruppe - noch nicht so differenzieren als
dies bei den Jungen der Fall war.

Dafur wird es ab dem 14. Lebensjahr um so

prdgnanter.

Die 14- bis 16-jdhrigen weiblichen Lehrlinge
treiben anscheinend auch keinen Sport. Auch

sie halten sich relativ wenig im Freien auf.

Ihre anderen Freizeit-Besch&ftigungen diffe-
renzieren aber besser.

Die einen

Haushalt;
rucken ger

gehen ab u

sind sehr "h&uslich". Sie helfen im
interessieren sich fur Mode und

ne M6bel, sie sehen viel fern und

nd zu ins Kino.

Die anderen tanzen gern in Diskotheken, inte-
ressieren sich fur Mode und Kosmetik und pro-
bieren ihre "Wirkung" auf das andere Geschlecht

schon sehr bewuBt aus.

Die 14- bis 16-jihrigen weiblichen Hilfsarbei-
ter sind aktiver (nicht im Sport).
Obwohl, sie geben an schwimmen zu gehen -- aber

mit Freund; sie gehen gern spazieren -- mit dem

Freund; in den Beat-Schuppen, ins Kino usw. -

aber fast immer ist der Freund dabei.

"Unter Dach" h8ren sie gern Schallplatten, am

liebsten aber sehen sie fern.

Diese Gruppe der von uns explorierten MAdchen

hat kein Interesse an einer variablen Freizeit-

Gestaltung. Ihr Hauptinteresse gilt bereits
dem anderen Geschlecht. Andere Interessen sind
deutlich unterentwickelt.
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Noch sind sie aktiv, aber nur wenn es um den

m&nnlichen Partner geht.
Die bei den mEnnlichen Hilfsarbeitern deut-

lichen resignativen Ziige treten - da vom In-

teresse am Partner uberlagert - noch nicht

so deutlich hervor.

In bezug auf die geistige Entwicklung ist die
volle Resignation aber schon eingetreten.

Ganz anders bei den 14- bis 16-jdhrigen hohe-
ren Schulerinnen.
Im Gegensatz zu ihren jungeren Kolleginnen
werden sie physisch wieder aktiver, bekommen

wieder SpaS an der Bewegung. Manche von ihnen

treiben Sport oder Gymnastik (z.B. Leicht-
athletik oder Tennis) andere beteiligen sich
an Volkst&nzen; im 16. Lebensjahr gehen fast

alle schon tanzen.

"Unter Dach" geben einige von ihnen an, Lite-
ratur-Interessen zu haben, ja sogar politische
Interessen werden erwdhnt.

Ansonsten dominiert die Besch&ftigung mit Mode,
Kosmetik und Kommunikation. Sie unterhalten

sich hdufig mit Geschlechtsgenossinnen, er-

w&hnen aber auch "Club"-Besuche und Partys.
Sie h6ren Schallplatten; zum Lesen haben sie

wenig Zeit. Bemerkenswert selten erw&hnen sie
Fernsehen.

"Andere besch&ftigen sich kultivierter". Sie
machen Musik, tanzen Folklore, interessieren
sich fur das Fach, das sie sp&ter studieren
wollen. Aber auch bei ihnen nimmt die Beschdf-

tigung mit Mode, Kosmetik und Unterhaltung
einen gebuhrenden Raum ein.
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Typen:

Madchen sind anscheinend im allgemeinen nicht

so bewegungs-orientiert wie Jungen.
Vor allem beginnt die Bewegungsfreude erst

spdter.
Vor der Geschlechtsreife sind sie undifferen-

zierter, nach der Geschlechtsreife tritt -

manchmal anscheinend schlagartig - eine Diffe-

renzierung ein, die aber - bei Hilfsarbeiterin-
nen - hdufig schon im Ansatz stecken bleibt.

Der Kontakt zum anderen Geschlecht beginnt -

verschamt kokettierend - mit 13 bis 14 Jahren

und setzt so im Alter von 15 bis 16 Jahren

deutlich ein. Bei manchen schon sehr ziel-

strebig, bei anderen mehr "Wirkung-erprobend".

Sollte man charakterisieren, wurde man fur

Madchen vor der Geschlechtsreife sagen:

maBig bewegungs-lustig, zutraulich,
ruhig, hduslich interessiert

aber auch:

bewegungs-lustig, aufgeweckt, hRus-

lich interessiert.

nach der Geschlechtsreife:

temperamentvoll-unternehmungslustig,
bewegungsbegabt, experimentierend
kokett, geistig rege

aber auch:

und:

bewegungs-neutral, distanziert,
effektbedacht

zielbewuBt-emanzipiert, aber

weiblich

andere sind:

bewegungstr&ge, uninteressiert,
geistig unbeweglich, hauslich
und zielstrebig Partner-orien-
tiert.

20
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Man kann sie in folgende Typen ordnen:

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Das bewegungsbegabte, geistig
rege, aufgeschlossene und

etwas burschikose M&dchen

Das bewegungsbegabte, gelstig

rege aber zuruckhaltende

Mddchen

Das bewegungs-neutrale, geistig
rege, hausliche Madchen

Das bewegungs-neutrale, mehr

gleichgultige, nicht beson-

ders rege Madchen

Das bewegungs-unlustige, geistig
wenig regsame, hausliche,
Partner-orientierte M&dchen

Das bewegungs-unlustige, trige,
zielstrebig Partner-orientierte

Madchen

Die 10- bis 14-jdhrigen Mddchen gehoren h&ufig
dem Typ 3 und dem Typ 2 an.

14- bis 16-jdhrige weibliche Lehrlinge hdufig
dem Typ 2 und Typ 3, seltener Typ 1 und Typ 4,
wenig dem Typ 5, fast nie dem Typ 6 an.

Die 14- bis 16-jihrigen hoheren Schulerinnen

gehoren hdufig zum Typ 2 und Typ 1, seltener

zum Typ 3, wenig zu Typ 4, fast nie zu Typ 5
und nie zu Typ 6.
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Die 14- bis 16-jihrigen Hilfsarbeiterinnen
sind uberwiegend Typ 5, hdufig Typ 6, seltener

Typ 4 oder 3 und so gut wie nie Typ 2 oder 1.

Eines f&1lt auf:

M&dchen geben, im allgemeinen, weniger an

fernzusehen. Mit einer Ausnahme, die Hilfs-
arbeiterinnen. D.h. aber nicht, daB nicht
auch eine ganze Anzahl von anderen M&dchen

gerne fernsieht.

Zitate zu "Freizeit-Beschaftigungen" Jungen
und MEdchen:

"Mir spielen mit Autos. Ich bast-

le fur Weihnachten und auch

sonst, ich spiele auch gerne
mit meinem Technik-Baukasten
und ich sammle Flugzeugbilder.
Am Sonntag spiele ich manch-

mal mit meinem Vati Schach,
meine Mutti, die kann aber

nicht mal die Figuren richtig
aufstellen."

(10-jdhriger Volksschuler, 2

Geschwister)

"Fernsehen tue ich nachmittags
und abends jeden Tag, mir ge-
fallt das Fernsehen gut."
(13-jdhriger Volksschuler, kei-

ne Geschwister)

"Am liebsten bin ich auf dem

Sportplatz oder im Freibad."
(10-jahriger Gymnasiast, 4 Ge-

schwister)
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"Ich treibe Sport und bastle

auch gerne. Ja, das war so,
als mein groBer Bruder, der

Achim, FuBball gespielt hat,
wollte ich das auch und da habe

ich zu Hause gefragt, erst durf-

te ich nicht, weil ich noch zu

klein war, dann haben sie mich
aber gehen lassen. Meine Mutter

ist bei jedem Heimspiel dabei,
wenn sie Zeit hat. Sie sagt
mir oft dasselbe wie der Trai-

ner. Nach dem Spiel oder im

Spiel ruft sie mir zu, wie
ich einen Ball stoppen soll,
ich soll auch nicht so viel

foul machen. Mein Papa hilft
mir aber mehr beim Basteln."
(11-jahriger Oberschuler, 3
Geschwister)

"Aufs Steine sammeln bin ich
durch meine Oma gekommen. Sie
wohnt im Harz und als wir zu

Besuch bei ihr waren, hat sie
mich gefragt, ob ich sch6ne
Steine haben und sammeln wolle

und das tat ich dann. Jedesmal

wenn ich jetzt zu meiner Oma

komme, bekomme ich neue schone

Steine. Im Harz gibt es ja
viele Stollen und Minen und

von dort bringt mein Opa die

Steine mit."

(11-jahriger Gymnasiast, 3
Geschwister)
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"Am liebsten lese ich oder bast-

le ich. Ich bin auch viel mit
dem Fahrrad unterwegs und Musik
bore ich auch. Mein Vater ist
Handwerker und der hat sehr

viel Werkzeug und eine kleine
Privatwerkstatt, da muSte

oder durfte ich oft Handrei-
chungen machen, daher mein
Interesse fur Bastel-Arbeiten
und Modellbau."

(13-jahriger Oberschuler, 3
Geschwister)

"Am liebsten gehe ich angeln.
Das steht an allererster Stel-

le, dann fotografiere ich auch

noch gerne. Zum Angeln bin ich
durch meinen Freund gekommen.
Er hat mich einmal eingeladen
mitzugehen, das hat mir dann

groBartig gefallen. Zum Foto-

grafieren kam ich auch durch

meinen Freund."
(15-j&hriger Gymnasiast, Ein-
zelkind)

"Experimentieren, das tue ich am

liebsten, meist mit Chemikalien;
aber ich mache auch LaubsRge-
Arbeiten und lese viele Abenteu-

er-Romane. Solange es aber hell

ist, spiele ich am liebsten
Handball."
(15-j&hriger Realschuler, 3
Geschwister)
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"Ich lese immer und fernsehen

tue ich auch viel. Manchmal

gehe ich auch ins Kino, wenn's
Geld noch reicht."

(14-jahriger Lehrling, 2 Ge-

schwister)

"Im Sportverein bin ich zwei-
mal wochentlich, einmal FuS-

ball-Training, einmal Tisch-
tennis. Samstag und Sonntag
bin ich mit dem Verein viel
zum FuSballspielen unterwegs
bei Wettkampfen, bei Auswirts-

spielen sind wir immer ein

ganzer Bus voll."

(15-j&hriger Lehrling, 2 Ge-

schwister)

"Ich spiele gern Karten und

schmokere gern. Abends muS

ich fernsehen und schm6kern
und am Samstag wird Karten

gespielt, das tue ich am

liebsten."

(15-jahriger Hilfsarbeiter,
7 Geschwister)

"Ich tue am liebsten fernsehen.

Wenn mein Vater was anderes

sehen will, dann streiten
wir oft."
(15-j&hriger Hilfsarbeiter,
Einzelkind)

Am liebsten wird gelesen und

gespielt, fernsehen auch

haufig."
(10-j&hrige Volksschulerin,
3 Geschwister)
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"Am liebsten gehe ich reiten
und Schlittschuh fahren, tur-

nen tue ich auch ganz gerne
und schwimmen ist auch mein
Hobby. Ich habe mal in Sud-
tirol Pferde gesehen, als
wir verreist waren, da bin
ich raufgestiegen und habe

gesehen, daB es SpaS macht."

(11-jahrige Volksschulerin,
2 Geschwister)

"Am liebsten gehe ich tanzen,
ich male auch gerne, gemalt
habe ich immer schon gerne.
Zum Tanzen gehe ich aber

erst seit kurzem."

(13-jdhrige Volksschulerin,
3 Geschwister)

"Fort gehe ich nicht gern,
spielen, lesen und etwas hg-

keln und stricken tue ich in
meiner Freizeit."

(11-jdhrige hohere Schulerin,
4 Geschwister)

"Ich bastle und musiziere sehr

viel, auch mache ich gerne

Spazierginge. Wenn meine El-
tern in den Klettergarten
gehen, schaue ich gerne zu."
(11-jdhrige hohere Schulerin,
4 Geschwister)
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"Ich habe eine Freundin, wir

sprechen viel uber Bucher und

Schulprobleme. Naturlich auch

uber unsere Klassenkameraden

und die Filme, die wir gesehen
haben. Zeitschriften lesen wir
zusammen und Schlagermusik
horen wir auch und fernsehen

tun wir auch. Manchmal sprechen
wir uber Mode."

(12-j&hrige Mittelschulerin,
keine Geschwister)

"Eine Lieblingsbesch&ftigung
von mir ist auch Fernsehen.
Hier kann man allerdings
nicht mehr von Hobby sprechen
sondern eher schon von einer

Krankheit, wie meine Eltern
"

sagen.

(12-jahrige Realschulerin,
keine Geschwister)

"Ich bin meistens mit Klassen-

kameraden und -kameradinnen
zusammen beim Sport, naturlich
in der jeweiligen Gruppe."
(15-jihrige h6here Schulerin,
keine Geschwister)

"Basteln und Zimmer einrichten.
Eine ehemalige Freundin richte-
te ein ganz helles Zimmer fur
sich ein und daraufhin ent-

schloB ich mich, auch mein Zim-

ner im modernen Stil einzurich-
ten. Das besch&ftigt mich schon

ein halbes Jahr. Ich muB ja
alles selber machen."

(16-jdhriger weiblicher Lehr-

ling, 4 Geschwister)

27



Die Lieblings-Beschaftigung

Die Jungen sind, im Alter von 10 bis 14 Jah-

ren sehr bewegungs-orientiert. Ihre Lieblings-
Beschiftigung liegt uberwiegend im Freien.
Wenn das, was sie besonders gerne tun, mehr

allgemeiner Art ist, wie z.B. radfahren oder

schwimmen, sind sie meist selbst dazu gekom-
men. Andere wurden von Freunden dazu "ange-
stiftet".

Die Oberschuler unter ihnen haben allgemein
schon sehr fest umrissene Vorstellungen von

ihren Lieblings-Besch&ftigungen. Sie sind
auch etwas anspruchsvoller. Dann stand meist
ein Familienmitglied fur ihre Lieblings-Be-
sch&ftigung Pate.

Bei den 14- bis 16-jahrigen sind die Lieblings-
Beschdftigungen schon wesentlich mehr ausge-

pragt.
Die Lehrlinge bevorzugen den Sport, die hohe-

ren Schuler machen z.B. gerne Chemie-Experi-
mente, einer angelt besonders gern, wieder
andere beschaftigen sich mit Tonbandern. Nur

1/3 der von uns befragten Oberschuler gibt
Sport als Lieblings-Beschdftigung an.

Die Hilfsarbeiter

Familien-Fremde,
kollegen zu ihren
gekommen. Einer v

spielen w&re sein
andere nennen Mof

nur einer sagt Fu

gibt fernsehen al

an.

sind ausschlieSlich durch

also Freunde oder Arbeits-

Lieblings-Besch&ftigungen
on ihnen gibt an, Karten

e bevorzugte Beschdftigung,
a- oder Motorrad-fahren,
Bball spielen. Die Mehrzahl

s Lieblings-BeschAftigung

Die Lieblings-BeschRftigungen der 10- bis

14-jdhrigen Mddchen liegen fast immer "im
Hause". Nur je ein M&dchen gibt an, daB es

besonders gern reitet, besonders gern tanzt

oder besonders gern schwimmt.
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Andere nennen lesen, spielen, Modezeichnen,
basteln, musizieren, hdkeln und stricken
als Lieblings-Besch&ftigung. Fast immer sind

die Eltern oder ein Elternteil die Initiato-

ren gewesen.

Die 14- bis 16-jahrigen M&dchen differenzie-
ren schon etwas mehr.

Die weiblichen Lehrlinge nennen als Lieblings-
Beschdftigung z.B. schwimmen oder tanzen,
aber auch lesen, fernsehen, Musik h8ren und

- eine einzige - Zimmer einrichten.

Die 14- bis 16-jdhrigen hoheren Schulerinnen

tanzen gern, treiben gern Sport wie z.B.

schwimmen oder segeln und Tennis spielen.
Andere gehen gerne aus, h6ren gerne Soul-

Platten, besuchen gerne Partys und eine
nennt als Lieblings-Beschaftigung: reisen

mit dem Freund.

Im letzten Fall ist der Initiator der Freund.

In den anderen Fdllen sind die Vorbilder meist

Eltern oder Freundinnen.

Die 14- bis 16-jahrigen Hilfsarbeiterinnen
sind anscheinend nicht bereit, das Engagement
fur eine Lieblings-Beschdftigung aufzubringen.
Sehr h&ufig werden von ihnen gar keine Lieb-

lings-Besch&ftigungen genannt.
Eine gibt an, daB sie gern schwimmt, eine an-

dere sagt, sie wurde gerne tanzen. Das ist

alles.
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4. Eltern-EinfluB auf die Freizeit-Gestaltung

Es hangt, bei unseren Vpn, von einigen Fakto-
ren ab, ob die Eltern EinfluS auf die Gestal-

tung der Freizeit ihrer Kinder nehmen oder

nicht:

Zuerst spielt wohl eine Rolle, ob es sich um

Jungen oder Madchen handelt.

An zweiter Stelle steht, ob die Eltern berufs-

tatig sind.
Drittens scheint es auch noch eine Frage der

Zugeh8rigkeit zu einer sozialen Schicht zu

sein.
Und naturlich wie alt das Kind -- oder wie
alt die Eltern sind.

Insbesondere hdngt es aber von den Aktivit&ten

ab, welche die Jugendlichen selbst entwickeln.
Es kann also auch eine Typ-Frage sein.

Die 10- bis 14-j&hrigen Jugendlichen

In diesem Alter wird die Freizeit-Gestaltung
von den Eltern - mehr oder weniger - beobach-

tet.

Von einzelnen Jugendlichen, vor allem aus der

Ober- und Mittelschicht, wird dies sogar als

wohlwollende Beobachtung empfunden.

Die 10- bis 14-jdhrigen Volksschuler geben an,
daB die Eltern zwar wissen wollen, was sie tun

und wo sie sind, aber sonst wenig EinfluS nehmen.

Anregungen zur Freizeit-Gestaltung werden kaum

gegeben - oder nicht als solche empfunden.

Zitate: "Meine Eltern reden da eigentlich
nicht mit, was ich tue. Sie wol-

len nur halt wissen, was ich mache

und wo ich hingehe, sonst kummern

sie sich da nicht drum.Sie ver-

langen naturlich, daS ich punkt-
lich zu Hause bin, vor allen Din-

gen zu den Essenszeiten."

(12-jdhrige Volksschulerin, Ein-
zelkind)



"Meine Eltern mussen genau Be-

scheid wissen, wo ich hingehe
und wenn ich zu meinem Freund

gehe, so sage ich es zu Hause

immer. "

(13-jdhriger Volksschuler, 4

Geschwister)

"Meine Eltern reden schon mit,
was ich in der Freizeit machen

soll, aber sie sind den ganzen

Tag nicht da und ich bin alleine,
also mache ich auch viel, was

ihnen nicht so ganz paBt, z.B.

mache ich mich angeblich zu

schmutzig, auch lasse ich die

Hausaufgaben liegen. Wenn meine
Eltern da sind, schauen wir zu-

sammen das Fernsehen an, oder ich

gehe mit meinem Vater zum Sport-
platz, oder wir fahren zusammen

fort."

(13-jdhriger Volksschuler, Ein-
zelkind)

Bei den 10- bis 14-ighrigen Oberschulern sind
die Eltern etwas mehr initiativ.
Hier geben sie schon einmal Anregungen oder

f8rdern Hobby's.

Zitate: "Meine Eltern geben wohl Anregun-
gen, aber sie machen mir keine
Vorschriften. Sie unterstutzen

mich bei meinem Hobby."
(12-jdhriger Gymnasiast, 2 Ge-

schwister)
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"Mein Vater ist Schiedsrichter
und ein guter FuBballer. Er

trainiert auch unsere Knaben-

mannschaft. Selbstverst&ndlich
mache ich da mit, aber sonst

reden mir meine Eltern nicht

rein, wenn ich meine Hausaufga-
ben gemacht habe."

(10-jdhriger Gymnasiast, 4 Ge-

schwister)

Bei den 10- bis 14-jahrigen Volksschulerinnen
verhalt es sich im groBen und ganzen nicht viel
anders.

Besondere Vorschriften werden, im allgemeinen,
nur in bezug auf die Abwesenheitszeiten gemacht.
Es wird darauf geachtet, daB die Madchen punkt-
lich zuruckkommen und mit welchen anderen Kin-

dern sie Umgang pflegen; also auch mehr eine

Beobachtung. In einem Fall allerdings uber-

wacht die Oma die Freizeit ganz genau anderer-

seits laSt sich eine 13-jdhrige aber auch nichts

vorschreiben, ihre Eltern sind schon &1ter.

Zitate: "Die Eltern reden bei der Frei-

zeit-Gestaltung weniger mit als

die GroBmutter. Vater kommt meist

sp&t von der Arbeit und Mutter

macht Heimarbeit. Vorschriften
machen sie nur in bezug auf den

Umgang und die Abwesenheitszei-
ten. Anregungen erhalte ich eher

zur Mitarbeit bzw. zur Handrei-

chung bei Arbeiten, vor allem

im Garten."

(10-jdhrige Volksschulerin, 3
Geschwister)
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"Eigentlich ist mir ziemlich al-

les erlaubt, ich darf nur nicht
so sp&t nach Hause kommen und

muB immer sagen, wohin ich gehe.
Nicht gern gesehen ist, wenn ich
auf der HauptstraGe radfahre."
(10-jdhrige Volksschulerin,
3 Kinder)

"Nein, meine Eltern haben eingent-
lich gar nichts einzuwenden.

Manchmal, wenn ich Langeweile
habe machen sie mir Vorschlage.
Ich darf bloB nicht in der Woh-

nung so herumtoben. Das st8rt
sonst die anderen Mieter. Ich

darf auch nicht auf der Couch

rumhopsen."
(11-jdhrige Volksschulerin, 2

Geschwister)

"Nein. Ich lasse mir da nichts
vorschreiben. AuBerdem sind

meine Eltern schon etwas Rlter."

(13-jdhrige Volksschulerin, 4
Geschwister)

"Ich tanze sehr gern und immer
bis spat in die Nachthinein oder

auch mal bis morgens. Das ge-

fdllt zu Hause naturlich nicht

SO."

(13-j&hrige Volksschulerin, 4

Kinder)
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Auch bei den 10- bis 14-idhrigen Oberschulerin-
nen verhalt es sich Rhnlich. Nur in einem Fall

uberwacht die Mutter die Freizeit ihrer Tochter
sehr genau. In einem anderen Fall werden nur

Vorschriften beim Spiel im Freien gemacht.

Zitate: "Meine Mutter fragt immer ganz ge-

nau, wo ich war und was ich getan
habe und ich sage ihr immer wie
es war."
(10-jdhrige Gymnasiastin, 2 Ge-

schwister)

"Wenn wir drauBen spielen muB

ich immer genau sagen, wo das

ist, sonst Angstigt sich meine

Mutter und ich muS immer aufpas-
sen, ob es zu regnen anfangt.
Beim Spielen zu Hause macht sie
mir gar keine Vorschriften."

(11-j&hrige Gymnasiastin, 2 Ge-

schwister)

"Mutti sagt, ich treibe mich zu-

viel rum, finde ich aber nicht,
man wird sich auch mal mit an-

deren treffen konnen und Blod-

sinn machen, man tut ja nichts
Unrechtes."

(11-jdhrige Oberschulerin, 4
Kinder)
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Die 14- bis 16-jdhrigen Jugendlichen

In dieser Altersgruppe wird es von den Jugend-
lichen sehr deutlich wahrgenommen, ob sie von

den Eltern uberwacht werden oder nicht.
Je nach Schicht-Zugehorigkeit wird diese Uber-

wachung akzeptiert, toleriert oder ignoriert.

Manchmal, so hat man den Eindruck, haben die
Kinder ihre Eltern schon ganz sch6n erzogen.

Die 14- bis 16-jahrigen Oberschuler haben mit
ihren Eltern im allgemeinen - zumindest was

unsere Vpn anbetrifft - ein recht gutes Ver-

haltnis.

Die Eltern sind wohl an der Freizeit-Gestaltung
interessiert, reden im allgemeinen aber nicht

hinein; sie geben Anregungen.

Zitate: "Nein, meine Eltern reden da nicht
mit. Na ja, hin und wieder geben
sie mir mal Anregungen. So sagt
mein Vater manchmal, ich soll

wieder mal angeln gehen."
(15-jdhriger Gymnasiast, Einzel-
kind)

"Meine Eltern sind selbstverstdnd-
lich interessiert, was ich in
meiner Freizeit mache. Ich sage
es ihnen immer, weil mein Vater

streng mit mir ist. Aber trotz-

dem komme ich mit Mutter und

Vater gut aus."

(16-j&hriger Gymnasiast, 2 Ge-

schwister)

"Meine Mutter fragt mich immer,
wohin ich gehe und was ich vor-

habe. Sie interessiert sich schon

dafur, was ich tue. Mein Vater

arbeitet ja bis abends, er kann

sich also wenig darum kummern,
was ich tue. Wenn ich zu Hause

bin, kommt meine Mutter Ofter

zu mir ins Zimmer herein."

(15-jahriger Oberschuler, 2 Ge-

schwister)
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Nicht anders ist es bei den 14- bis 16-j&hri-
gen hoheren Schulerinnen.
Auch bei ihnen machen die Eltern wenig Vor-

schriften und uberlassen den Kindern die Frei-

zeit-Gestaltung. Manchmal hat man aber den

Eindruck, daS dies eher notgedrungen geschieht.

Zitate: "Meine Eltern haben an meiner
Freizeit kein Interesse."

(16-j&hrige Oberrealschulerin,
2 Geschwister)

"Meine Eltern reden da weiter
nicht mit, sie sagen mir nur,

vann ich abends zu Hause sein
Soll."

(15-jdhrige Gymnasiastin, Ein-

zelkind)

"Meine Eltern sind heilfroh dar-

uber, daB ich an unserer Jugend-
gruppe, die mit Hippies ja uber-

haupt nichts zu tun hat, so viel

Spa13 habe."

(14-jahrige Gymnasiastin, 2 Kin-

der)

"Meine Eltern reden mir im groBen
und ganzen wenig in meine Frei-

zeit rein. Sie kennen meinen
Freund und seine Eltern. Und sie
wissen auch, daS wir nicht bloB

Feste feiern sondern auch hart

arbeiten fur die Schule oder das

Studium."

(16-j&hrige Gymnasiastin, 2 Kin-

der)
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Bei den 14- bis 16-jihrigen mdnnlichen Lehr-

lingen scheinen die Eltern etwas mehr Inter-

esse an der Freizeit-Gestaltung ihrer Kinder

zu haben.(Das kann aber auch an der -e*f:&1.1:*.- &·44& A*
gcn Aucwahl dar -8+te-h-p**b* liegen. )
24-2 'R; 74cl$W.i,.
In dem einen oder anderen Fall helfen und be-

raten die Eltern ihre Kinder bei der Gestaltung
ihrer Freizeit; manchmal machen sie zwar nicht
viele Vorschriften, kontrollieren aber z.B.

Berufsschulaufgaben. Andere wieder wissen, wo

ihre Kinder sich aufhalten und sind damit ein-

verstanden.

Zitate: "Meine Eltern wissen, daB ich ein

begeisterter Fu baller bin und

sie unterstutzen mich auch; so

kaufen sie mir den Sport-Dress
oder FuSball-Schuhe, wenn ich

sie brauche. Aber auch beim
Basteln unterstutzen sie mich
finanziell."

(14-jahriger Lehrling, 3 Ge-

schwister)

"Meinem Vater ist viel lieber ich

gehe in den Sportverein,als daS

ich sonst etwas tue. Sie reden

mir nicht viel in meine Freizeit
hinein aber mein Vater schaut

schon, daS ich meine Berufsschul-

Aufgaben mache."

(15-jdhriger Lehrling, 2 Ge-

schwister)
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Ahnlich verhilt es sich bei den 14- bis 16-
j&hrigen weiblichen Lehrlingen.

Zitate: "Meine Mutter l&St mir sehr freie
Hand bei der Freizeit-Gestaltung.
Wenn ich meine Verpflichtungen
in der Wohnung erledigt habe,
kann ich machen was ich will.
Nur nach 22.00 Uhr darf ich
nicht nach Hause kommen. Meine
Mutter fragt auch schon mal was

ich gemacht habe. Ich habe das

Gefuhl, daB sie mich auch kon-

trolliert, auch meine Aussagen."
(14-jEhriger weiblicher Lehrling,
3 Kinder)

"In meiner Freizeit bin ich v611ig
auf mich allein gestellt. Meine
Eltern reden mir nicht rein, sie

geben mir aber auch keine Rat-

schldge, das finde ich manches
Mal schade."

(16-jdhriger weiblicher Lehrling,
3 Geschwister)

"Meine Eltern wollen schon wissen,
was ich in der Freizeit mache. Sie

fragen auch sehr genau, wo ich hin-

gehe und mit wem ich zusammen bin."
(15-j&hriger weiblicher Lehrling,
3 Kinder)
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Bei den 14- bis 16-jihrigen Hilfsarbeitern
Rndert sich das Bild vollkommen.

Hier hat man hdufig den Eindruck, daS die
Eltern gerne ein Wortchen mitreden wurden,
daB sie sich ihren Kindern gegenuber aber
nicht durchsetzen konnen. Lassen wir Zitate

sprechen.

Zitate: "Meine Eltern sind von meinem
Hobby (Institutsanmerkung: Mo-

torrad- und Mofa-fahren) gar
nicht erbaut, weil sie glauben,
daB die Raserei fur mich ge-
f&hrlich ist. Sie wurden mich
viel lieber auf dem Sportplatz
sehen oder mit einem Buch in

der Hand."
(15-j&hriger Hilfsarbeiter,
Einzelkind)

"Meine Eltern sagen zwar, ich
solle dies oder jenes machen,
aber ich mache doch was ich
Will. Nur beim Fernsehprogramm
wird das gemacht, was mein Va-

ter will und wenn es mir nicht
paSt, gehe ich sowieso fort,
dann kann es keinen Streit
geben."
(15-jahriger Hilfsarbeiter,
Einzelkind)

"Meine Eltern haben da im allge-
meinen nichts zu sagen, wie ich
meine Freizeit verbringe, sie

fragen nur oft wo ich hingehe
und auch wann ich nach Hause

komme. Das weiB ich aber mei-
stens nicht vorher."
(16-j&hriger Hilfsarbeiter, 2

Kinder)
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Bei den 14- bis 16-j&hrigen Hilfsarbeiterinnen
mochten die Eltern ihren EinfluB auch ab und

zu geltend machen, sie setzen sich aber ebenso

wenig durch.

Zitate: "Dies darf ich nicht, das darf

ich nicht, Freund soll ich noch

keinen haben. Immer will meine
Mutter etwas anderes von mir.

Aber ich mag nicht, die andern

wurden mich ja auslachen."

(15-j&hrige Hilfsarbeiterin,
5 Geschwister)

"Abends darf ich nicht zulange
drauSen bleiben und rauchen

darf ich auch nicht; aber ich

tu's doch."
(14-j&hrige Hilfsarbeiterin,
5 Kinder)

"Mit meinen Eltern gibt es manch-

mal Krach, wenn ich z.B. sonn-

abends mit meinem Freund aus-

gehe und zulange fort bleibe.
Um 23.00 Uhr soll ich eigent-
lich zu Hause sein, aber manch-

mal wird es eben ein biBchen

spAter."
(16-jdhrige Hilfsarbeiterin,
2 Geschwister)
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5. Hypothesen (Zusammenfassung)

Nach unserer Interpretation der Ergebnisse
der Studie, erfolgt - bei Jungen und M&dchen -

etwa im 13. Lebensjahr eine Anderung in den

Verhaltensweisen.
Diese Xnderung kann bedingen:

a. daB die Freizeit-Beschdftigungen
gewechselt werden

b. daB die Intensitgt der Hingabe an

diese Beschaftigungen zunimmt oder

nachl&St

c. daB die Motivationen fur diese Be-

schdftigungen wechseln

d. daS die Motivationen intensiver
werden oder nachlassen.

M8glicherweise hingt diese Verhaltens-Anderung
allgemein mit der Geschlechtsreife zusammen.

Bei MAdchen ist dies bestimmt der Fall.

Danach wird besonders deutlich, daS die Frei-
zeit-Verhaltensweisen

a. schicht-abhdngig

b. ausbildungs-abhangig

c. vom Grad der Intelligenz abhdngig

sind.

Ein wesentlicher Verhaltens-Unterschied zwi-

schen Volksschulern und Lehrlingen einerseits
und Oberschulern/Gymnasiasten andererseits

besteht nicht. Es sei denn, daS die hoheren
Schuler etwas mehr geistig orientiert sind.
In der Intensit&t der Motivationen, ihre Frei-
zeit uberhaupt einigermaBen sinnvoll zu ge-

stalten, sind sie kaum verschieden.
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Besonders deutlich wird aber ein Unterschied
zwischen all denen, die eine uber das 14. Le-

bensjahr hinausgehende Ausbildung prdferieren
(Lehrlinge und h6here Schuler) und denen, wel-
che ihre Ausbildung mit dem AbschluS der Volks-
schule fur - mehr oder weniger - beendet be-

trachten (ungelernte Berufst&tige, also Hilfs-
arbeiter).

Wdhrend die einen aktiv sind und rundum mit
dem Leben experimentieren (sich ans Leben

herantasten), verhalten sich die anderen abso-
lut resignativ. Ihre Aktivitdten - wenn uber-
haupt vorhanden - beschrdnken sich auf die
Erzeugung von (eigenem und negativem fremden)
Nervenkitzel.
Sind sie in dieser Weise nicht aktiv, so sind
ihre BeschRftigungen passiv (z.B. Fernsehen)
oder wenig anspruchsvoll (z.B. Karten-spielen).
Naturlich fahren auch Lehrlinge gerne auf dem

Motorrad. Sie sind dann aber anders motiviert.
Bei ihnen ist es eine Art "Leistungs-Orien-
tierung". Bei den anderen ist die Motivation
eine Art Flucht aus dem Stumpfsinn. Wenn sie
schneller und schneller fahren, bedeutet das

fur sie eigentlich einen h6heren Potenznach-

weis; wenn die anderen das gleiche tun, moti-
viert sie die Freude an der Leistung, der Stolz
auf die immer groBer werdenden eigenen Er-

fahrungen.

Diese Hypothese wird gestutzt durch die Einstel-
lungen gegenuber den Eltern.
Auch den Lehrlingen und hoheren Schulern sind
z.B. Ermahnungen und Verbote mehr als ldstig,
sie sind aber - haufig - bereit, sich damit
auseinander zu setzen. Sie wissen, fuhlen, daB
der Erfahrungsschatz der Eltern groSer ist als
der eigene und daS positive Motive hinter deren

Verhaltensweisen stehen.
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Die Hilfsarbeiter betrachten sich als "fertig"
(im anderen Sinn: sie wissen gar nicht, wie
sehr sie es schon sind), sie glauben - hRufig -

nichts mehr dazulernen zu mussen, oder schlim-

mer, zu k8nnen.
Viele lehnen den Eltern-EinfluB kategorisch
ab. Sie setzen sich daruber hinweg - ganz ge-

gen die Wunsche und Gefuhle ihrer Eltern.

Die weiblichen Hilfsarbeiterinnen (aber auch

ein Teil der weiblichen Lehrlinge aus weniger
qualifizierten Berufen) entwickeln in bezug
auf berufliche Weiterbildung ebenso wenig
Aktivitdten. Sie werden nur noch einmal aktiv:
bei der Partner-Suche. Hier entwickeln sie so-

gar Aktivitdten, besser: lassen sich auf Akti-
vitaten ein, die ihnen "von Hause aus" gar
nicht liegen (Teilnahme an sportlichem Tun,
an Geselligkeiten usw.).
Wenn sie den Partner (endgultig) haben, ist

+
auch diese Aktivitat beendet.

Bei den &lteren h8heren Schulerinnen ist ein
merkbarer Ansatz emanzipatorischen Verhaltens

spurbar.

Sowohl Jungen als auch Mddchen lassen slch,
aufgrund ihres Freizeit-Verhaltens, zu Typen
ordnen.

+) Vergl·: Untersuchung "Die Situation der

werdenden Miitter" 1971 - Unter-

schicht - Schwangere.
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Wir haben den Versuch gemacht, Jungen und

Madchen in jeweils 6 Typen einzuordnen:

Jungen:

Von Typ 1

bis

Typ 6

Madchen:

Von Typ 1

bis

Typ 6

(der korperlich aktive,
geistig rege und aufge-
schlossene Typ)
Der "richtige Junge".

(der korperlich untuch-

tige, geistig trdge, lust-
lose und uninteressierte

Typ)
Der Unterentwickelte, oder
der Gest6rte.

das bewegungsbegabte, gei-
stig rege, aufgeschlossene
und etwas burschikose
Midchen

das bewegungs-unlustige,
tr&ge, zielstrebig part-
ner-orientierte Madchen.

Es sei betont: Hier konnte es sich nur um

einen Versuch handeln, da der Umfang der

Position "Freizeit-Verhalten" in den Ex-

plorationen zu gering war, um schlussigere
Ergebnisse zu ermoglichen.
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KOMMUNIKATIONS-

MOGLICHKEITEN

1. Das personliche Gesprach zwischen den

Jugendlichen und ihren Eltern, Ge-

schwistern, Klassenkameraden/Kollegen
und Lehrern/Vorgesetzen

Die 10- bis 14-idhrigen Jugendlichen

Die 10- bis 14-jRhrigen Volksschuler

Diese Gruppe von Jugendlichen fuhrt mit den

Eltern eigentlich mehr Lern- und Informa-

tionsgesprdche. Zumindest arten viele der

uberhaupt gefuhrten Unterhaltungen in diese
Richtung aus.

Die Kinder wollen etwas wissen, die Eltern

erkldren,im gunstigeren Fall: er-

z&hlen es.

Wollen die Eltern etwas wissen, so bekommen

sie es von den Kindern gesagt - mehr oder

weniger ausfuhrlich. Manche Kinder - vor

allem die 13- bis 14-jdhrigen - selektieren
schon sehr sorgf&ltig, was sie den Eltern sagen

wollen und welche Informationen sie lie-
ber zuruckhalten.
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Zitate: (Ich unterhalte mich dann mit
meinen Eltern...) "wenn ich
etwas lesen will und sie mir

sagen sollen, was. Uber Schwie-

rige Worter. Ober Schularbei-
ten. Wann ich sie machen muS
und so. Uber die Schule rede
ich aber nicht so gerne."
(10-j&hriger Volksschuler, 2

Geschwister)

"Ich unterhalt mich nicht viel
mit meinen GroBeltern. Manch-

mal frag ich den Opa bei Schul-

arbeiten, aber sonst sagen sie
mir alles was ich tun soll."

(11-jRhriger Volksschuler,
Einzelkind, bei den GroBeltern

lebend)

"Mit meinem Vati rede ich uber

Autos und Technik und uber die
Weltraumfahrt. Weltraumfahrt

interessiert mich sehr und ge-
fallt mir auch gut. Mit meiner

Mutti unterhalte ich mich ei-

gentlich nur uber Schulaufgaben
und uber Essen und Kleidung.
Aber was in der Schule passiert
sage ich nicht so gerne."
(13-j&hriger Volksschuler, 2

Geschwister)

"Meine Mutter und auch mein Vater

fragen immer was in der Schule

passiert, was ich den Tag uber

gemacht habe und ich m6chte im-
mer wissen, was wir am Wochen-

"ende machen.

(13-jRhriger Volksschuler, Ein-

zelkind)
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Soweit sie Geschwister haben, scheint das Ver-
haltnis - den Umstdnden entsprechend - gut zu

sein.

Hdufig ist - zumindest bei unseren Vpn - der
Altersunterschied so groB, daB eine ideale
Kommunikation kaum aufkommen kann.

Zitate: "Ich bin selten mit ihnen (ge-
meint sind die Geschwister)
zusammen, mein Bruder ist
schon 19 Jahre, und meine
Schwester wohnt nicht mehr

zu Hause."

(11-jahriger Volksschuler,
3 Kinder)

"Mit meiner Schwester muB ich
Ofter spielen. Ich hab ihr
schon das Z&hlen beigebracht,
sie kann es schon bis 20."
(10-jdhriger Volksschuler)

"Ich komme mit meinen Geschwi-
stern gut aus. Wir basteln

und spielen zusammen. Und

dann gibt es wieder Tage, wo

wir iiberhaupt nicht streiten."

(14-jdhriger Volksschuler,
3 Kinder)

Mit den Klassenkameraden gibt es mehr zu er-

zdhlen. Ihnen gegenuber fallen auch alle Hem-

mungen.

"Ach Gott, wir quatschen uber
alles mogliche, uber Fernsehen,
Hausaufgaben, Zensuren, Straf-

arbeiten, uber unsere Hobby's,
iiber Sport und sonst noch alles."

(12-jdhriger Volksschuler, Ein-

zelkind)
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"....Sport, Fernsehen, Illu-

strierte, Schulaufgaben....
(13-jdhriger Volksschuler,
2 Kinder)

'Meinem Freund erzRhle ich al-

les, er mir auch. Mit Klassen-

kameraden rede ich uber Fern-

sehen, Sport, eigene Helden-

taten, auch uber Mddchen ...."

(14-j&hriger Volksschuler)

"In der Schule unterhalten wir

uns nicht viel, wir toben rum,

prugeln uns."

(10-jahriger Volksschuler, 3
Geschwister)

Man beachte: In fast allen Unterhaltungen der

Kinder untereinander spielt das Fernsehen eine

wichtige Rolle.

Die Lehrer scheinen aus dem "Privatleben" der

Kinder ausgeschlossen zu sein.

Zitate: Mit meinem Lehrer unterhalte

ich mich nur uber Schulsachen.

Erst vor ein paar Tagen uber

Biologie."
(10-jdhriger Volksschuler)

"Mit Lehrern uber Dinge reden,
die ich zu Hause mach ......

0666...."

(11-jRhriger Volksschuler)
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Mit meinem Lehrer habe ich per-

sonlich und privat keinen Kon-

takt."

(13-jahriger Volksschuler)

"Ja, manchmal fragt sie uns schon

was wir tun."

(10-jdhriger Volksschuler)

Die 10- bis 14-j&hrigen Volksschulerinnen

Den Eltern gegenuber sind sie aufgeschlossener
als die Jungen. Sie waren wohl bereit, sich
mehr zu unterhalten, ab und zu wird das aber

von den Eltern selbst eingeschr&nkt.

Zitate: "Mit meinen Eltern unterhalte

ich micht nicht so oft. Viel-
leicht mal uber die Schule oder

uber ein neues Kleid das ich
mir kaufen mochte. Manchmal
auch uber Dinge, die in der

Schule vorgekommen sind, aber

ich bekomme ja doch nie Recht."

(13-j&hrige Volksschulerin,
3 Geschwister)

"Jetzt sage ich naturlich dauernd,
was ich zu Weihnachten mir wun-

sche. Und uber die Schule reden

wir auch."
(10-j&hrige Volksschulerin)
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"Uber Reisen rede ich schreck-

lich gern. Wir sehen uns oft

Bilder an. Und ich frage immer,
ob ich auf die Hauptschule
gehen soll oder auf die hohe-

re Schule. Das frage ich an-

dauernd. Woruber ich mit mei-

nen Eltern nicht spreche, das

weiS ich eigentlich gar nicht."

(11-j&hrige Volksschulerin, 2

Geschwister)

"Mit meinen Eltern kann ich mich
gut unterhalten und wir verstehen

uns auch gut. Meine Mutter zeigt
mir viel in der Kuche und lernt

mir vieles, was ich spater brau-

chen kann. Ich unterhalte mich
auch oft mit ihr uber Bucher

und Fernsehfilme."
(12-jdhrige Volksschulerin, 3
Geschwister)

" ......uber Schulprobleme, Fern-

sehsendungen, manchmal auch uber

Bucher. Uber Jungens und solche

Dinge kann ich mich mit ihr nicht

unterhalten, vielleicht spdter
mal, wenn ich fest befreundet
bin."

(12-jdhrige Volksschulerin)

"Mit Vater weniger, mit meiner
Mutter unterhalte ich mich uber

den Haushalt, die Schule und

ihre Arbeit. Dann interessieren
mich auch Kleider und Mode.

Uber Sex reden wir ganz wenig,
da meint sie, ich bin noch zu

jung."
(13-jihrige Volksschulerin)
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Die Mddchen verstehen sich mit ihren Geschwi-
stern im allgemeinen besser wie die Jungen
dies tun, soweit der Altersunterschied nicht
zu groS ist.

Zitate: "Mit meinem Bruder bin ich fast

immer zusammen. Und wir unter-

halten uns auch uber viel, mit

meiner Schwester bin ich sel-

tener zusammen, die ist ja
auch ilter, aber wir fahren

manchmal in die Stadt."

(11-jdhrige Volksschillerin,
3 Kinder)

"Ich spiele mit meinem Bruder

immer an seiner elektrischen
Eisenbahn. Wir Geschwister ver-

stehen uns recht gut."
(12-jdhrige Volksschulerin,
3 Kinder)

Mit meinen zwei Schwestern

komme ich fast nicht mehr zu-

sammen, sie sind schon ver-

heiratet und wohnen nicht bei
uns."
(13-jdhrige Volksschulerin,
3 Kinder)

"Ich bin mit meinen Geschwistern
sehr viel zusammen, wir machen

zusammen Schulaufgaben und sehen

zusammen fern."

(13-jihrige Volksschulerin,
4 Kinder)
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" Meine Schwester hat schon

einen eigenen Haushalt, da

sehen wir uns naturlich nicht
mehr viel."

(13-j&hrige Volksschulerin)

Das Verhdltnis zu den Klassenkameradinnen ist
recht unterschiedlich. Manchmal ist da ein
recht enger Kontakt; hdufig legen die Madchen

aber auch eine gewisse Distanz zwischen sich
und ihren Klassenkameradinnen.

Zitate: "Uber Weihnachten sehen wir uns

naturlich viel. Da werden wir

zusammen skifahren und werden

Bucher tauschen, die wir zu

Weihnachten bekommen haben.

Da sind ja Ferien."

(10-jdhrige Volksschulerin)

"Mit meinen Klassenkameradinnen
unterhalte ich mich eigentlich
nur auSerhalb der Schule, wenn

ich in der Schule mal etwas

nicht verstanden hab, oder

wenns schon nicht mehr anders

geht, daB wir uns mal sehen.

Sonst sagen sie, ich bin eine
dumme Gans."

(11-jRhrige Volksschulerin)

1/ .....uber die Schule, die Lehrer,
uber Filme und uber Fernsehsen-

"
dungen.....
(12-jdhrige Volksschulerin)

"Wir, naturlich uber andere, dann

uber Filme und Fernsehen. Und,
daS ich's nicht vergesse, uber

Briefmarken sammeln.

(13-j&hrige Volksschulerin)
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"Och... uber Jungs, Mode, Fern-

sehen und was man ubers Wochen-

ende gemacht hat."
(13-jihrige Volksschulerin)

"Mit meinen Klassenkameradinnen
habe ich kaum Kontakt. In den

Pausen sprechen wir schon zu-

sammen und dann naturlich uber

das was vorher passiert ist."

(10-jdhrige Volksschulerin)

"....nur uber alles was mit der
''Schule zu tun hat....

(11-jdhrige Volksschulerin)

Das Verhdltnis zu den Lehrern ist auch bei
ihnen auf rein schulische Dinge beschrankt.
Sie geben durchweg an, so gut wie keine pri-
vaten Gesprdche mit den Lehrern zu haben.
Wenn sie auSerhalb der Unterrichtsstunde
mit ihren Lehrern sprechen, dann geht es

fast immer uber Schulfragen aber nie uber
private Dinge.
Nach den Ferien, zum Schulbeginn, ist es et-

was anders. Da sprechen sie mit ihren Lehrern

daruber, was sie w&hrend der Ferien gemacht
haben.

Zitat: "Mit dem Lehrer sprechen wir
nur in der Schule und nur was

wir mussen, veil er doch eine

ganz andere Person ist als die
Eltern. Er ist einem nicht so

nahestehend und auch strenger
und man kennt ihn auch nicht
so gut wie die Eltern. Aber

trotzdem komme ich gut mit ihm
aus und er l&St mich auch in

Ruhe."

(12-jahrige Volksschulerin, 3
Kinder)
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Die 10- bis 14-jdhrigen Oberschuler/Gymnasi-
asten.

Bei dieser Gruppe von Jugendlichen hat man den

Eindruck, daB die zwischen ihnen und ihren El-

tern gefuhrten Unterhaltungen nicht mehr ganz

so sehr Lern- und Informationsgesprdche sind
wie bei den gleichaltrigen Volksschulern. Mog-
licherweise liegt das daran, daB die Oberschu-
ler etwas artikulationsfdhiger sind.

Zitate: "Mit meinen Eltern spreche ich
uber den Alltag, die Schule

und uber das Fernsehen und die

Freizeit. Dann auch, ob ich
meinen Hund ausgefuhrt habe

und was sonst noch zu tun ist."

(11-j&hriger Oberschuler)

"Mit meinen Eltern und vor al-

lem mit meinem Vater kann ich
uber alles sprechen, auch wenn ich

mal irgendwelche Sorgen habe."

(12-jdhriger Oberschuler)

I , :....uber mein Taschengeld -

uber die Schule - und natur-

lich uber die Nachbarn."

(11-j&hriger Oberschuler)

Ich kann gar nicht alles auf-

z&hlen, woruber ich mit mei-

nen Eltern spreche. Uber alles

was mich angeht und die Schule."

(12-j&hriger Oberschuler)
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"Mit meinen Eltern spreche ich
uber das Fernsehen, schlechte

oder gute Filme. Sie sagen
Mist und ich sage gut."
(11-j&hriger Gymnasiast)

"Mit meinen Eltern unterhalte

ich mich uber Politik, Schule,
wie wir das Wochenende ver-

bringen oder was wir im Urlaub

machen werden. Uber Sexualitat

spreche ich mit meinen Eltern

uberhaupt nicht, daruber wird

allgemein bei uns zu Hause

nicht gesprochen, ich finde

es auch unnotig, daS man zu

Hause uber Sex spricht, da

uber Sex schon genug gespro-
chen und geschrieben wird.

AuSerdem unterh&lt man sich

auch in der Schule genugend
uber Sex."

(14-j&hriger Gymnasiast)

Soweit diese Kinder Geschwister haben, scheint

das Verhdltnis zu ihnen recht ordentlich zu

sein; wieder eingeschr&nkt, wenn der Alters-

unterschied nicht zu groB ist.

Zitate: "Mit meinen Geschwistern bin

ich oft zusammen, wir spielen
zusammen FuSball oder auch

mit der Eisenbahn."

(11-jahriger Oberschuler, 4

Kinder)
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"Nachmittags spiele ich mit
meinen Geschwistern ab und

zu "Mensch argere Dich nicht",
oder "Flohhupfen" oder "Memo-
rie". Wir malen auch."

(11-jdhriger Oberschuler, 3
Geschwister)

"Meine groGe Schwester ist
zwar schon verheiratet, aber

wir verstehen uns trotzdem

recht gut."
(12-j&hriger Oberschuler,
2 Kinder)

"Ich hab keine Geschwister,
ich hab Geschwisterchen, wir
sind naturlich wenig zusam-

men, weil die viel zu jung
sind. Die spielen mit den

Nachbarskindern."

(13-jdhriger Oberschuler,
3 Kinder)

Zu ihren Klassenkameraden ist das Verh5ltnis
geteilt. Die einen haben ein recht aufgeschlos-
senes Verhaltnis, die anderen trennen Schule

und privat recht deutlich.

Zitate: "Wir reden uber das Fernsehpro-
gramm, die Sportschau, die
Lehrer und neue Schlager."
(11-jdhriger Oberschuler)

"Uber das Fernsehen wird gespro-
chen....."
(11-jdhriger Oberscholer)
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"Mich interessiert Sport am

meisten und daruber rede ich
naturlich auch mit meinen
Kameraden am liebsten, aber

auch uber alles, was da grade
kommt, auch uber Mddchen."

(13-j&hriger Oberschuler)

"Ich untefhalte mich mit ihnen
nur uber Schulangelegenheiten,
hochstens mal uber Filme und

Fernsehen."

(12-jihriger Oberschuler)

"Mein Freund ist nicht in mei-

ner Klasse, mit meinen Klassen-

kameraden spreche ich nie von

zu Hause oder irgendwas Priva-
tes. Man soll innerhalb der

Klasse auch keine Cliquen bil-
den."

(13-j&hrigdr Oberschuler)

Das Verhdltnis der 10- bis 14-j&hrigen Ober-

schuler zu ihren Lehrern ist recht zwiespil-
tig. Es wird am besten durch zwei Zitate ge-
kennzeichnet.

Zitate: "Man kann gut mit ihnen disku-
tieren."

(11-jdhriger Gymnasiast)

"Uber private Dinge unterhal-

te ich mich grundsdtzlich
nicht mit dem Lehrer. Ich bin

der Meinung, das geht ihn
nichts an. Hier meine Welt,
dort seine Welt."

(14-j&hriger Gymnasiast)
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Die 10- bis 14-jahrigen hoheren Schulerinnen

Liest man die Explorationen auf diesen Punkt

hin durch, bekommt man leicht den Eindruck,
daB ein Teil dieser jungen Mddchen von ihren

Miittern fiir das Leben "vorprogrammiert" wird.

Wdhrend ein Teil sich mit seinen Eltern vol-

lig neutral unterhilt und beschdftigt, wird

einem anderen die "Hauslichkeit" beigebracht
und einem dritten das "ewig Weibliche".

Zitate: "Ich unterhalte mich mit meinen
Eltern uber alles mogliche,
vor allen Dingen naturlich
uber die Schule, uber das was

ich in meiner Freizeit tue,
uber Erziehungsfragen und

vieles andere."

(12-j&hrige Oberschulerin)

"....was tagsuber so ist in der

Schule und was man unterwegs
so alles h6rt..."

(12-jdhrige Oberschulerin)

"Mit meinen Eltern rede ich
nicht oder nur ganz selten

uber Jungens in unserer Schu-

le, weil sie dann immer so

b16d tun und das &rgert mich.
Meine Eltern wissen aber da-

von, daB wir in der Schule

uber Jungens reden."

(13-jahrige Realschulerin)

58



"Meine Mutter erkldrt mir vie-
les aus der Kuche, im Ndhen
und Stricken und fur die Hand-

arbeit, die wir ja auch in der

Schule haben. Mit Vati und Mut-

ti zusammen unterhalte ich mich
uber Hausarbeiten, Schularbei-

ten, Fernsehfilme und vieles
andere. Sie sind sehr nett zu

mir und ich komme gut mit ihnen
"

aus.

"Mit Mutti
uber Mode

lich auch

unseren Hu

grinsen im
das drgert
ner Mutti
daruber."

spreche ich viel
und Kosmetik, natur-

uber Fernsehen und

nd. Die Jungens
mer so b16de und

mich, aber mit mei-

spreche ich viel

(12-jihrige Oberschulerin)

"Mit meinen Eltern sprechen wir
uber unsere eigenen Probleme

und uber Schulprobleme, weni-

ger uber Politik. Ich spreche
uber nichts mit ihnen, woru-

ber ich nicht genau Bescheid
weiB oder woruber ich nicht

sprechen will. Wenn ich mit
meinen eigenen Problemen fer-

tig werde, brauche ich meine
Eltern damit nicht zu belasten."

(13-j&hrige Oberschulerin)
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Mit den Geschwistern gibt es keine gr6Beren
Schwierigkeiten, wenn auch manches Mal die
Altersunterschiede betr&chlich sind.

Zitate: "Mit meinen Geschwistern unter-

halte ich mich uber Hausar-

beiten, Schularbeiten und na-

turlich uber alle Fernsehfil-
me."

(12-jdhrige Realschulerin)

"Wir machen Schularbeiten zu-

sammen, spielen, basteln und

streiten, aber wir vertragen
uns auch wieder."

(11-jRhrige Oberschulerin)

"Mit ihnen bin ich verh&ltnis-

maBig wenig zusammen. Ich habe

nur Bruder, ich bin aber lie-
ber mit MAdchen zusammen, ich

unterhalte mich aber doch 8fter
mit den kleinen und spiel halt

mal mit ihnen, daS sie zufrie-
den sind."

(11-jdhrige Gymnasiastin)

"...die meiste Zeit geht jeder
seine eigenen Wege oder wir
sitzen beim Fernsehen zusam-

men. Ich kann mich nicht er-

innern, daB wir schon zusam-

men gespielt haben."

(13-jihrige Oberschulerin)
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Das Verh&1tnis zu den Klassenkameradinnen ist
im allgemeinen recht gut.

Zitate: "Wir sprechen viel uber schone

Kleider und Filme, uber Musik

und Handarbeiten, am meisten
aber wohl uber Sendungen im

Fernsehen."
(10-jahrige Oberschulerin)

"Mit Klassenkameradinnen wird
uber alles gesprochen (Schall-
platten, Fernsehsendungen, Zim-

mereinrichtung, neue Sachen,
Ferien, was es zu Weihnachten
gibt usw.). Mit Lehrern spricht
man daruber auch, aber weniger
privat,da muS man vorsichtig
sein, sonst heiBfs man will

sich "lieb Kind machen"."

(11-j&hrige Oberschulerin)

"Wir reden viel untereinander,
wenn etwas Aufregendes oder

Wichtiges passiert, uber die
Lehrer oder Schulprobleme,
naturlich auch uber Schlager."
(13-j&hrige Gymnasiastin)

Das Verhdltnis zu den Lehrern scheint sehr neu-

tral zu sein. Es wird nur - von unseren Vpn -

uber Schulprobleme gesprochen und Dinge, die

eng mit der Schule zu tun haben.
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Die 14- bis 16-j&hrigen Jugendlichen

Was Gesprich und Gesprachsfuhrung anbelangt,
kann man die 14- bis 16-jdhrigen Jugendlichen
fast immer mit Erwachsenen gleichsetzen.
Mit ihnen konnen Unterhaltungen
gefuhrt werden, wdhrend das bei 10- bis 14-

jahrigen vor allem naturlich bei 10- bis 11-

j&hrigen noch nicht immer der Fall ist.
Die Schwelle mag hier auch wieder beim 12.

bis 13. Lebensjahr liegen.

Uber welche Themen man spricht und wie weit
man sie auszufuhren in der Lage ist, hdngt

von der Interessenlage

von der Intelligenz

vom Ausbildungsstand

der Unterhaltungs-Partner ab. So kann es durch-

aus sein, daB in manchen Fallen die Jugendli-
chen ihren Eltern voraus sind.

Die Jugendlichen dieses Alters sind kritischer
als die jungeren. Sie verlangen Begrundungen
und geben sich nicht mit allgemeinen Redewen-

dungen zufrieden. Hdufig beinhalten solche Un-

terhaltungen konstruktive Elemente.

Die Unterhaltungen untereinander, also sowohl

mit Geschwistern als auch mit Klassenkameraden

oder Arbeitskollegen, sind ungezwungen. Die Ge-

sprdche konnen die gesamte Themen-Skala indivi-
dueller und zwischenmenschlicher Probleme um-

fassen. Und sie tun es auch. Man darf nicht ver-

gessen, daB in diesem Alter die ersten tiefer-

gehenden zwischen-geschlechtlichen Kontakte

stattfinden.

Zusammenfassend k6nnte man es so sagen: Je

weitgespannter die Interessen, je grundlicher
die Ausbildung und je h6her die Intelligenz,
um so vielfdltiger und grundlicher sind die

Gesprdchsthemen.
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In erster Linie geht es bei allen 14- bis 16-

jdhrigen um die Probleme des tdglichen Lebens,
die Schule, die Ausbildungsstdtte. Dann erst

folgen die individuellen Interessen der Ju-

gendlichen.
Je nach Problemlage sucht man sich den Ge-

sprachs-Partner sorgfdltig aus. Es gibt man-

ches, was die Eltern nicht horen sollen, das

wird man dann mit den Geschwistern besprechen.
Innerfamiliare Probleme trRgt man aber kaum

nach auSen, sie werden also nicht mit Klassen-

kameraden oder Arbeitskollegen oder irgend-
welchen Dritten besprochen.
Es gibt Problembereiche, uber welche man nur

mit ganz wenigen spricht, uber andere wieder

unterh&lt man sich mit fast jedem. (Uber-
raschend h&ufig taucht als Gespr&chsthema
das Programm des Fernsehens auf.)

Von dieser mehr allgemeinen Regelung ist der

Kreis der Lehrer und Vorgesetzten so gut wie

ausgeschlossen. Mit ihnen bespricht man fast

niemals irgendwelche privaten Dinge, wenn

uberhaupt, so sind sie GesprRchs-Partner fur

kurze Gespr&che uber schulische Probleme oder

eben Arbeitsprobleme. Man h&lt sie von sich

fern oder man wird von ihnen ferngehalten.

Der Umfang der Themenbereiche und die "Tief-

grundigkeit" ihrer Erorterung ist bei den 14-

bis 16-jdhrigen hoheren Schulern und Schulerin-
nen wohl am umfangreichsten und tiefsten. Eine

ganze Reihe von Lehrlingen erreichen diesen

Standard. Andere wiederum fallen merklich ab.

Am meisten fallen m&nnliche und weibliche Hilfs-

arbeiter ab. Ihre Themenbereiche sind eng um-

grenzt und werden nicht besonders tiefgrundig
abgehandelt. Man spricht uber die vordergrun-
digen Probleme des taglichen Lebens und uber

flache Interessen.
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Zitate: "Mit meinen Eltern unterhalte

ich mich uber meine Arbeit
im Geschaft oder uber Sport
oder uber Musik, je nach dem.
Ich unterhalte mich eigent-
lich uber alles mit meinen
Eltern."
(14-jdhriger Lehrling, 3
Geschwister)

"Vor allen Dingen uber famili-
dre Fragen, Geld, und auch

manchmal uber Erziehungspro-
bleme, denn da sind wir hdu-

fig nicht einig, uber Politik
sprechen wir nie."
(14-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)

"Alles was politisch ist, in-
teressiert mich nicht. Mit
meinem Vater kann ich mich
kaum unterhalten, da er ja
fast nie zu Hause ist. Mit
der Mutter spreche ich uber

den Haushalt, die Nachbar-

schaft und die Verwandt-
schaft."
(16-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)

"Mit meinen Eltern unterhalte

ich mich uber Politik, Schule,
was wir am Wochenende machen

oder wohin wir wohl im Urlaub

fahren werden, uber Sexuali-

t&t wird bei uns uberhaupt
nicht gesprochen. Das finde
ich auch ganz richtig, daS

man zu Hause nicht uber Sex

spricht, da uber Sex schon

genug gesprochen und geschrie-
ben wird. AuBerdem unterhalt

man sich auch in der Schule

genugend uber Sex."
(14-j&hriger Gymnasiast, 2

Kinder)
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"Schule ist ein recht belieb-
tes Thema und dann uber Fern-

sehen, was wir in der nachsten

Zeit unternehmen, es gibt ei-
gentlich nichts, woruber ich
mit meinen Eltern nicht rede,
wenn es mich interessiert."

(15-jahriger Gymnasiast,
Einzelkind)

"....uber die Schule, meine Frei-
zeit...uber Radio, Platten,
Fernsehfilme und auch uber mei-
ne Freunde, uber meine Hobby's,
wie Technik und Schallplatten.
Also eigentlich uber alles."

(16-j&hriger Gymnasiast)

"Uber Schule und Freizeit, uber

allgemeine und pers6nliche An-

liegen,weniger naturlich uber
Feten mit Mitschulern und dhn-

liches."
(14-jihrige Oberschulerin,
2 Kinder)

"....sehr wenig mit meinen Eltern
hochstensuber Aufsatze, die in
der Schule geschrieben werden.

Ich furchte sie haben kein Ver-
stdndnis fur mich."

(15-j&hrige Gymnasiastin, Ein-
zelkind)

"Mit meinen Eltern unterhalte

ich mich uber alle Probleme des

Alltags, der Gegenwart, der Zu-

kunft, der Vergangenheit, die

Schule, meinen Freund, Bucher,
Filme, eben alles...."
(16-jdhrige Realschulerin)
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"...unterhalte ich mich uber
das Essen am Sonntag, uber

Verwandte, den Unterschied
der Generationen."

(16-jahriger Hilfsarbeiter)

"Mit meinen Eltern rede ich
uber das was in der Bild-

Zeitung stand oder was im
Fernsehen kam oder uber
Geld."

(15-jahriger Hilfsarbeiter)

"Das Verh&ltnis zu den Eltern
ist nicht mehr so gut wie

fruher, seit ich einen Freund

habe, vieles bespreche ich

jetzt naturlich mit meinem

Freund. Das geht die Eltern

ja auch nichts an."

(16-jdhrige Hilfsarbeiterin)

"Mit meinen Geschwistern kann

ich mich wenig unterhalten,
fast nur zu den Mahlzeiten
und beim Fernsehen."

(15-jdhriger m&nnlicher Lehr-

ling)

"Meine Geschwister sind zu alt

und gehen ihre eigenen Wege,
es ist oft Streit um hdus-

liche Arbeiten."

(14-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)

66



"Mit meinen Geschwistern ver-

bringe ich schon einige Stun-

den, wir machen Brett- oder

Kartenspiele und basteln oder

unterhalten uns uber das was

wir sonst machen."

(15-jahriger weiblicher Lehr-

ling)

"Mit meinen Geschwistern habe

ich wenig Gemeinsames in der

Freizeit."
(14-jahriger Oberschuler, 2

Geschwister)

"....eine Stunde am Tag Gesell-

schaftsspiele, Mau-Mau, Mensch

grgere Dich nicht, Lego usw."

(15-j&hriger Oberschuler, 3

Kinder)

"Mit meinen Geschwistern ver-

bringe ich nicht sehr viel

Zeit, sie sind ja auch viel

junger."
(15-jdhrige Gymnasiastin, 3
Kinder)

"Mit meiner Schwester unterhal-

te ich mich meist uber Musik,
Bucher aber auch uber Kunst

und Kunstgeschichte, das inte-

ressiert uns beide."

(16-jdhrige Oberrealschulerin,
2 Kinder)

"Mit meinem Bruder verbringe
ich zwar sehr wenig Zeit,aber
er ist alter und hat andere

Interessen, deswegen verstehen

wir uns aber doch sehr gut."
(16-jahrige Oberschulerin,
2 Kinder)
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"Mit meinen Geschwistern ver-

bringe ich uberhaupt keine

Zeit auSer sonntags beim Es-

sen. Wir haben alle andere

Interessen."

(16-jdhriger Hilfsarbeiter)

"Mit meiner Schwester verstehe

ich mich sehr gut, sie ist
ein prima Kumpel, mit ihr

kann man alles bequatschen."
(16-jahrige Hilfsarbeiterin,
2 Kinder)

"In der Firma sprechen wir
uber Politik, neue Autos

und auch alles Private."

(14-j&hriger Lehrling,
keine Geschwister)

"Da sind zwei Kollegen, mit
denen kann ich mich uber

private Dinge unterhalten

aber mit den andern nicht.
Ansonsten sprechen wir
uber Sport, Autos, Madchen

und Lokale. Mit dem Meister
kann ich schon ab und zu

privat reden, weil er mei-

ne Eltern kennt. Montags
fragt er mich immer nach

den Sportergebnissen."
(15-jahriger Lehrling, 2

Geschwister)
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"Mit Arbeitskollegen unter-

hdlt man sich schon privat.
Hierbei erfdhrt man, wie es

bei anderen zu Hause zugeht.
Es durfen naturlich Gesprd-
che uber andere dabei nicht
fehlen."

(14-j&hriger weiblicher

Lehrling, 2 Geschwister)

"Wir sprechen uber das was ge-

rade interessiert, Mode, Ge-

schafte, wo man billig ein-

kaufen kann, wo man teuer

einkauft, uber Schlagers&n-
ger, Musiksendungen, Politik
und Fernsehen."

(15-jdhriger weiblicher Lehr-

ling)

"
...z.B. ubdr Feten und ausge-
lassene Geburtstagsfeiern..."
(16-jRhriger weiblicher Lehr-

ling)

"Uber oberfliichliche Dinge, wie

Fernsehen, Sport, und alles

m8gliche, weiter sollte man

mit Klassenkameraden nicht

gehen."
(14-jdhriger Oberschuler)

"...na, uber alle Schulangele-
heiten, Schularbeiten, Zensu-

ren, Klassenarbeiten, uber
die Versetzung und uber manches

was wir sonst privat tun."
(16-j&hriger Gymnasiast)

"Nur uber Schulangelegenheiten,
uber personliche Dinge nur mit

ganz wenigen."
(15-j&hrige Oberschulerin)
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"Uber private Dinge nie, nur

Politk oder Soziologie oder

sonst was uns grad in der

Schule betrifft."

(15-jdhrige Gymnasiastin)

"Ja, sicher spricht man uber

private Dinge, aber auch
uber Politik, Soziologie
usw. Was mich halt beson-

dersinteressiert."

(16-jdhrige Oberschulerin)

"Mit meinen Kollegen wird mei-
stens uber Weiber gesprochen,
oder was am Abend zuvor im
Fernsehen kam, sonst nur so

allgemeine Sachen. Mit meiner

Clique kann ich uber alles

reden und wir erzAhlen uns

auch alles uber uns."

(15-jihriger Bauhilfsarbeiter)

"Och Gott, nur so ganz allge-
mein..... "

(14-jdhriger Hilfsarbeiter)

"

Mensch, nur das Notwendigste
was mit der Arbeit zusammen-

hRngt, nie uber private Dinge.
Gott sei Dank kommt unser Chef

nie."

(14-jahriger Hilfsarbeiter)
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"....uber die Arbeit, uber un-

seren Betrieb, uber neue Schall-

platten, Freundinnen, Mopeds
und schnelle Flitzer. Wir tau-

schen auch Lokale aus,in denen

man gut essen kann."

(16-j&hriger Hilfsarbeiter)

"Mein Freund mag nicht, daS ich
zu meinen Kolleginnen ein en-

geres Verhiltnis hab."

(16-jdhrige Hilfsarbeiterin)
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2. Das Verstdndnis zwischen Eltern und Jugend-
lichen

Die 10- bis 14-jEhrigen Jugendlichen

Zwischen Eltern und Kindern gibt es Verstdn-

digungsschwierigkeiten unterschiedlichen Gra-

des. Die 10- bis 14-jihrigen fuhlen sich man-

ches Mal "erwachsener" als die Eltern das wahr-

haben mogen. Bei den Kindern fehlt - naturge-
miB - ein groBer Teil Einsicht; die Eltern ge-
ben sich - haufig - niGht die rechte Muhe, auf

ihre Kinder einzugehen.
Das ist besonders dann der Fall, wenn beide
Eltern berufstitig sind und somit relativ we-

nig Zeit fur ihre Kinder erubrigen konnen. Das

mag auch der Grund dafor sein, daB die Kinder
sich im allgemeinen mit der Mutter besser ver-

stehen als mit dem Vater.

Manchmal - bei Oberschulern - liegt es auch

daran, daS die Eltern, wenn sie selbst keine

hohere Schule besuchten, latente Eifersuchts-

gefuhle, latente Inferioritdts-Komplexe ent-

wickeln, die doch manches Mal ans Tageslicht
kommen.

Haufig entstehen die Verstdndigungsschwierig-
keiten auch dadurch, daB die Kinder von den

Eltern zu recht ausgesprochene Verbote nicht
akzeptieren mogen (z.B. Verbot von Fernsehen

nach 20.00 Uhr oder Verbot von zuviel SuBig-
keiten usw.).
Manchmal erproben die Kinder auch nur ihre
"Macht" und die Eltern wissen nicht, wie sie

richtig zu reagieren haben.

72



Erstaunlich immerhin, daB die uberwiegende
Zahl der explorierten Kinder der Meinung sind,
ihr Verhdltnis zu den Eltern sei weitgehend
ungetrubt.

Zitate: "Das Verhiltnis mit meiner Mut-

ter ist sehr gut. Auch bei
meinem Vater klappt es. Sie
helfen immer, wenn bei mir mal

was nicht richtig ist."

(10-jahriger Volksschuler)

"Mit meinen Eltern verstehe

ich mich gut. Mit meinem Vater

stehe ich Aber auf KriegsfuS,
wenn er mir was verbietet.
Da kann es schon langsam zu

Aggressionen kommen. Mit mei-
ner Mutter verstehe ich mich
sehr gut. Sie ist ein biSchen

lieber, sie ist sch6n lieb.
Und sie ist so schon musche-

lig."
(Institutsanmerkung: Man be-

achte die Ausdrucksweise)
(10-jahriger Volksschuler, 3
Geschwister)

"Manchmal konnen sie naturlich
nicht alles verstehen. Aber im

allgemeinen glaube ich, ver-

stehen mich meine Eltern gut
und wenn meine Eltern nicht

verstehen, dann gehe ich zu

meiner GroSmutter und die ver-

steht mich dann schon und wenn

sie mir helfen kann, dann hilft
sie mir auch."
(12-j&hriger Volksschuler,
Einzelkind)
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"Ich glaube nicht, daS mich
meine Eltern verstehen. Die

platzen immer gleich, wenn

man was fragt, was ihnen
nicht paBt oder sie speisen
einen ab. Uber Sex kann man

sie gar nichts fragen. Wenn

ich was wissen will, frage
ich meinen Freund oder sonst

jemand in der Schule. Und

wenn man die Augen und Ohren

offen hdlt, kommt man bald

selbst auf den Trichter.

Klappen tut bei meinen Eltern

gar nichts. Die sind immer
miide .

"

(13-jdhrige Volksschulerin,
Einzelkind)

"Mit meinen Eltern und Geschwi-
stern verstehe ich mich gut.
Manchmal geht's ums Taschen-

geld, dann -haben wir Schwierig-
keiten. Meine Eltern sind da-

fur, daB ich weniger bekomme,
vor allem meine Mutti versteht

oft nicht, da£ man fur die

Mark ja fast nichts kaufen

kann, andere MRdchen bekommen

viel mehr."
(10-jahrige Volksscholerin,
3 Kinder)

"So richtig Zank ist das natur-
lich nicht, aber beim Karten-

spielen und bei Mensch drgere
Dich nicht zanken wir uns immer,

1/auch mit den Eltern.

(11-jRhrige Volksschulerin, 3
Kinder)

"Mit meinen Eltern verstehe ich
mich ausgezeichnet, mit meinen
Geschwistern schon weniger, die
sind Rlter und haben ganz an-

dere Interessen."
(10-j&hrige Volksschulerin, 3

Kinder)
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"Ich verstehe mich gut mit mei-
nen Eltern und ich glaube auch,
daB sich die Eltern ebenso gut
mit mir verstehen, wenn ich et-

was sagen will."

(12-jdhrige Volksschulerin, 3
Kinder)

Bei manchen Dingen verstehen

wir uns ganz gut. Aber oft sind
wir verschiedener Meinung. Da

wird es schon einmal laut. Wo-

ran das liegt? Ich bin halt die

Jungste und da will man mir in

Sachen reinreden, da meine ich,
die gehen ganze Volkerst&mme
nichts an. Aber da mache ich mir

nichts mehr draus. Das ist mir

egal. Irgendwann interessiert
einem das nicht mehr so. Das

geht zu einem Ohr hinein und

zum anderen hinaus. Was soll

man machen?"

(13-jdhrige Volksschulerin, 3
Geschwister)

"Manchmal haben die Eltern z.B.

beim Einkaufen von Bekleidung
einen anderen Geschmack als ich.
Sie sind alter und verstehen

z.B. die Rocker-Mode nicht."
(12-j&hriger Gymnasiast, 2

Kinder)
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"Die Eltern freuen sich zwar,
daa ich in der Oberschule gut
mitkomme, fuhlen sich aber
dann immer ein wenig zuruck-

gesetzt, so daS man ihnen bes-

ser aus dem Weg geht."
(13-jdhriger Oberschuler, 3
Kinder)

"Die Verstdndigung zwischen mei-
nen Eltern und meinem Bruder

klappt meiner Meinung nach gut
und ich denke, daB jeder des

anderen Probleme versteht. Ich

selbst habe wenig Probleme und

wenn ich Probleme habe, 16se

ich sie selber."
(14-j&hriger Gymnasiast, 2

Kinder)

"Die Eltern jsind prima, sie ha-

ben Verst&ddnis fur uns und

unsere Probleme. Auch mit einer
5 in der Schularbeit kann ich
nach Hause kommen. Ich wuBte

nichts, wo etwas nicht klappen
wurde."

(11-jahriger Gymnasiast, 4

Kinder)

"Mit den Eltern schon, es gibt
schon mal Krach. Aber da bin
ich auch oft selber Schuld,
das sehe ich dann schon ein.
Es geht meist an, wenn ich et-

was will, dann heiSt es, ich
wolle allein mehr als die drei

Jungen zusammen und alles geht
naturlich nicht mit dem Geld.

Mit den Kleinen gibt's oft

Krach, wenn sie an meine Sachen

gehen oder wenn ich keine Zeit
hab zum Spielen mit ihnen."
(11-jihrige Oberschulerin, 4

Kinder)
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"Ich habe das Gefuhl, daS mich

meine Eltern in fast allen

Lagen verstehen. Nur wenn ich
abends mal spiter noch auBer

Haus will, oder war, gibt es

wenig Verstdndnis."

(12-j&hrige Oberschulerin,
Einzelkind)

Die 14- bis 16-j&hrigen Jugendlichen

Das Verhaltnis der glteren Jugendlichen zu

ihren Eltern und Geschwistern wird - im all-

gemeinen - von etwas mehr Verstindnis der

Jugendlichen gepr&gt.
Die hdufigsten Verstandigungsschwierigkeiten
resultieren aus mehr oder weniger zeitbe-

dingten Verhaltensweisen der Jugendlichen.
Inzwischen haben aber die Jugendlichen einen

LernprozeB durchgemacht. Sie haben erfahren,
welche "Diskussions"-Punkte es zwischen ihnen.
und den Eltern gibt und versuchen diese Punk-

te zu vermeiden.
Andererseits ergibt sich mancher Konflikt-
Stoff aus dem t&glichen Zusammenleben inner-

halb der Familie. Diese Konflikte werden aber

von beiden Seiten nicht schwer genommen son-

dern als - mehr oder weniger - "notwendig"
erachtet.

Recht erstaunlich ist es, daB unter den von

uns befragten Jugendlichen gerade die Hilfs-

arbeiter angeben, am wenigsten Verstandigungs-
schwierigkeiten mit ihren Eltern und Geschwi-
stern zu haben.

Moglicherweise ist die Erkl&rung recht einfach:

Die schicht- und bildungsabhingigen Verhaltens-

weisen von Eltern und Kinder haben sich ange-

glichen. Die Jugendlichen gehen schon weitge-
hend "ihre eigenen Wege", die Eltern haben ge-

merkt, da£ sie nicht mehr allzu viele Einwir-

kungsm6glichkeiten auf die Jugendlichen haben.

Es kommt zum KompromiS.
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Zitate: "Die Eltern verstehen mich, wenn

ich Probleme habe. Personliche
Probleme habe ich ja auch so

gut wie uberhaupt nicht. Ich

wuBte nicht, welche Probleme

ich haben sollte. Die Verstdn-

digung klappt in allen Berei-
chen, wenn sie mir etwas ver-

bieten, sehe ich das im allge-
meinen auch ein. "

(15-jdhriger Gymnasiast, Ein-

zelkind)

"Mich verstehen meine Eltern

und wenn meine Eltern etwas sa-

gen, so verstehe ich sie auch.

Auch wenn sie ab und zu zu mir
hart sind, weiS ich, daS sie nur

das Beste fur mich wollen."

(16-j&hriger Gymnasiast, 3 Kin-

der)

"Uberall klappt die Verst&ndigung,
nur in Sachen Freundin sind die
Eltern anderer Meinung."
(15-j&hriger Oberschuler, 3 Ge-

schwister)

"Personliches erzRhle ich meinen
Eltern nicht, sie sind mir ir-

gendwie zu fremd und wurden mir

vielleicht wahrscheinlich Vor-

haltungen machen."
(15-j&hrige Gymnasiastin, Ein-

zelkind)

"Also ich glaube, meine Eltern

verstehen mich nicht. Ich fin-
de das liegt daran, daS meine
Schwester junger ist und daB

meine Eltern mehr meiner Schwe-

ster 4hneln und deshalb meinen,
ich wdre ein AuBenseiter."
(16-jRhrige Oberrealschulerin,
2 Kinder)
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"Ich habe durchaus das Gefuhl,
daB meine Eltern mich ver-

stehen. Alles in allem konn-

te ich mir keine besseren

Eltern wunschen."

(16-j&hrige Gymnasiastin, 2

Kinder)

"DaB man manchmal anderer Mei-

nung ist, das liegt einfach
an der Personlichkeit jedes
einzelnen."

(14-jahriger Lehrling, 3
Geschwister)

"Mit den Eltern klappt es auch

soweit. Mutter schimpft Ofters

mal wegen der Haare oder wegen
dem Geld. Sie meint, ich konn-
te von meinem Geld noch eine

Menge sparen und kommt immer
mit fruher, aber heute ist das

eben anders. Vater versteht

das viel besser, hdlt aber

auch viel zur Mutter."

(15-jdhriger Lehrling, 3
Kinder)

"Das VerhRltnis Geschwister
und Mutter ist bei uns sehr

gut. Oft ist die Mutter durch

die Arbeit abgespannt und sehr

leicht reizbar. Dann raucht's
naturlich bei uns. Wir kon-

nen aber mit allen Problemen

zu ihr kommen."
(14-j&hriger weiblicher Lehr-

ling, 3 Kinder)
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"Ich verstehe mich mit meinen El-

tern ausgekeichnet, nur der Zeit-

punkt des Zuhause-sein-mussens

paSt mir nicht. Ich mu£ am Sonn-

abend um 23.00 Uhr und am Sonntag
um 22.00 Uhr zu Hause sein. Meine
Eltern befurchten, daB ich mit

dem Jugendamt in Beruhrung kommen

k6nnte. Mein Bruder wurde einmal

spAt abends ertappt, das soll

mir nicht auch passieren meinen
sie."

(16-jdhriger weiblicher Lehrling,
4 Kinder)

Ich verstehe mich mit meinen El-

tern sehr gut. Aber fur private
Dinge habe ich kein Zutrauen.

Ich weiB auch nicht an was das

liegt, m6glich, daB ich mich
"selbst nicht traue.

(14-j&hrigdr Hilfsarbeiter, 7

Kinder)

"Hauptsache die Kasse stimmt und

sie haben mit mir keinen Arger
(beide Eltern arbeiten als Hilfs-

arbeiter)."
(15-j&hriger Hilfsarbeiter, Ein-

zelkind)

'Wir verstehen uns in der Familie
alle gut. Zu den Eltern habe ich
schon Vertrauen, denn sie meinen

es doch gut mit uns."

(14-j&hriger Hilfsarbeiter, 4

Kinder)
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3. Der ideale Lehrer/Vorgesetzte

10- bis 14-jdhrige Volksschuler wunschen sich
von ihrem Lehrer vor allem: Geduld, Gerech-

tigkeit und Verst&ndnis.
Die Aussagen unserer Vpn klingen beinahe wie
eine Beschworung dieser Eigenschaften:

Zitate: "Ein idealer Lehrer sollte sich
alles anhoren konnen und vor

allen Dingen sollte er die
Schiller erst aus rechen las-

sen, ehe er sich eine Meinung
bildet."
(10-jdhriger Volksschuler)

"Ein guter Lehrer finde ich, ist

ein Lehrer, der auch nett ist
und nicht bloS meint, weil er

alles schon weiS, daS er immer

alles so herausstreicht. Er

muS einem auch helfen und es

auch verstehen, wenn man auf

Anhieb einmal etwas nicht be-

greift. Er soll freundlich
sein und einem auch mal loben.

Wenn man mal was schlecht

macht, dann wird immer gleich
geschimpft und herumgemdkelt,
aber wenn es anders herum ist,
und man hat einmal etwas sehr

gut gemacht, dann k6nnte ein

guter Lehrer einen auch mal

loben."
(12-jahriger Volksschuler)
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"Ein Lehrer sollte nicht nur fur

schulische Dinge da sein. Man

sollte ihn auch privat einmal

fragen konnen. Ich stelle ihn

mir eher als Helfer und Freund

vor, als einen Lehrer mit weiBem
Kittel. Er soll nett und freund-

lich und nicht bose und wutend

sein."

(13-jRhriger Volksschuler, 3
Kinder)

Die 10- bis 14-jdhrigen Volksschulerinnen brin-

gen in dieses Vorstellungsbild eine weibliche
Perspektive:

Zitate: "Lehrer sollten jung und nicht
so streng, sollten gut aussehen

und einen Bart haben. Lehrerin-
nen sollten modern sein und

oft Hosen tragen. Da kommt man

besser mit den Lehrern aus, wenn

sie einem auch so gefallen. Man

lernt dann auch lieber als bei
so alten, die stur sind."
(10-jihrige Volksschulerin)

"Ich stelle mir einen Lehrer vor

als Helfer und Berater, aber

nicht als Vorgesetzter und auch

nicht als Bestrafer. Er soll offen

sein und man soll auch das Gefuhl

haben, daB man in jeder Lage zu

ihm kommen kann. Das verlange ich
auch von meinen Eltern und ich
muB sagen, daS ich zu meiner Mut-

ter und zu meinem Vater immer kom-

men kann und sie verstehen mich."

(12-jahrige Volksschulerin)
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"Einer mit dem man sich immer un-

terhalten kann uber jedes Thema.
Der wirklich ehrlich ist und

nicht seine wahre Meinung wie
im Fasching hinter einer Maske

versteckt. Wie ich dazu komme?
Weil halt die meisten Leute
einem freundlich ins Gesicht
hinein sind, aber hinten herum

1/

...

(13-jdhrige Volksschulerin)

"Ich habe einen idealen Lehrer.
Er ist gerecht und bringt uns

viel bei. BloB manchmal ist er

mir zu laut und ungeduldig."
(10-jahrige Volksschulerin)

Dieses Image der Vaterfigur, das der Lehrer ha-

ben sollte, geht durch alle Klassen, d.h. alle

von uns explorierten Vol£s- und Oberschuler
wunschen sich die gleichen drei Eigenschaften
an erster Stelle

Gerechtigkeit
VerstAndnis

Geduld

Ein 14-j&hriger Gymnasiast druckt das so aus:

"Ein idealer Lehrer sollte so sein, daB

man bei ihm etwas lernt, daB wahrend
des Unterrichts Ruhe und Ordnung in der

Klasse herrscht, daB er nicht aus Rache

extra viele Hausaufgaben gibt. Er sollte

verstandnisvoll sein und sich nicht um

alles kummern. Darunter verstehe ich z.B.

daS man nicht gleich eine Entschuldigung
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braucht, wenn man mal 3 oder 4 Minuten
zu spat kommt.

Ein idealer Lehrer sollte jung sein,
verst&ndnisvoll und man sollte mit ihm
uber alles sprechen konnen, was interes-
sant ist oder was einem bedruckt. Er
sollte nicht von sich aus versuchen,
auf den Schuler einzuwirken, sondern

sollte warten, bis der Schuler mit sei-
nen Problemen zu ihm kommt, so daB der

Schuler nicht das Gefuhl hat, er wolle
ihn bevormunden. Es gibt auch dltere

Lehrer, die modern und fortschrittlich
sind. Leider sind diese bei ihren gleich-
altrigen Kollegen unbeliebt und haben es

"dadurch sehr schwer.

Naturlich tauchen bei den Schulern auch andere

Wunsche auf. So meinen einige von ihnen, daB

der "ideale Lehrer" nicht so viele Hausauf-

gaben aufgeben solle, daB er die M&dchen in

der Klasse nicht bevorzugen solle und daB er

auch mal einen SpaS machdn muBte.

Eine 11-j&hrige Gymnasiastin sagt:

"Ein idealer Lehrer sollte Verst&nd-
nis fur die Jugend haben. Fur ihre
Probleme auch einstehen. Nicht immer
vergleichen mit fruher und seiner

"eigenen Jugendzeit.

Ein 12-j&hriges Madchen meint, daB man die
Lehrer schon an ihrer Kleidung erkenne. Die

jungen seinen modern und fesch gekleidet, die
alteren Lehrer "na ja....".

Eine 16-j&hrige Gymnasiastin faBt wohl alles

zusammen:

"Der ideale Lehrer sollte nicht autori-
tar sein. Sein Wissen spielerisch ver-

mitteln, interessiert, modern, bis 45
Jahre alt sein. Mit dieser Art Lehrer
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habe ich eben die besten Erfahrungen
gemacht. Leider gibt es sie zu selten

und wenn es sie gibt, dann sind sie
nach ein paar Jahren so verbittert,
daS sie resignieren oder den Beruf

wechseln. Das alles aber nur, weil

ihre eigenen Kollegen ihnen Steine
in den Weg schmeiSen, wo sie k6nnen."

Die m&nnlichen und weiblichen Lehrlinge unter

unseren Befragten (also die 14- bis 16-jahri-
gen) empfinden den Abstand zwischen sich selbst

und ihren Vorgesetzten anscheinend nicht so

drastisch wie das die Schuler tun. In ihren

AuBerungen findet man auch kaum versteckte Kla-

gen. Sie erldutern nur ihre Vorstellungen.

So sagt ein 15-jdhriger Lehrling:

"Ein idealer Vorgesetzter sollte schon

etwas, aber nicht zu viel Autoritdt

besitzen, einem etwas beibringen, aber

auch fur ein privates Anliegen da sein.

So wie man sich in seiner t&glichen
Arbeit auch fur ihn einsetzt, sollte

er sich auch fur seine Untergebenen ein-

setzen."

Ein 14-jahriger weiblicher Lehrling sagt:

"....muB Verst&ndnis haben, seine eige-
ne Jugendzeit nicht vergessen, sich

auf die heutige Zeit und die jungen
"Menschen einstellen.
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W&hrend sich die Schuler uberraschenderweise
uber den idealen Klassenkameraden so gut wie

uberhaupt nicht auSern, so daB dies hier auch

nicht interpretiert werden kann, haben die

Lehrlinge von ihren idealen Kollegen festum-

rissene Vorstellungen, die sich am besten

aus zwei Zitaten erkennen lassen.

Zitate: "Ein idealer Mensch mit dem

man immer zusammen sein kann,
muS einem liegen d.h. man

muS sich verstehen, sonst

hat das alles keinen Sinn.

Man sollte Vertrauen auf Ge-

genseitigkeit haben. Ich

glaube, daB das nicht nur

meine Vorstellung vom idea-

len Kameraden sind und weiB

auch nicht, wie ich darauf

komme, ich denke halt so."

(14-j&hriger Lehrling)

"Ein idealer Arbeitskollege
sollte kameradschaftlich
sein und vor allen Dingen
kein Radfahrer, der dauernd

dem Meister in den Hintern
kriecht. Vorgesetzte soll-

ten alle gleich behandeln
und keine Ausnahmen machen

und nicht uberheblich sein

wegen Alter und Erfahrung,
die waren ja auch mal Lehr-

linge und in 20 Jahren kann

ich genausoviel wie die
heute."
(15-jdhriger Lehrling)
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Die ganze, bisher schon oft beschriebene, re-

signative Lebenseinstellung der Hilfsarbeiter
kommt auch in ihren AuSerungen zum "idealen

Arbeitskollegen" oder zum "idealen Vorgesetz-
ten" mehr als deutlich zum Vorschein.

Zitate: "Den idealen Arbeitskollegen
gibt es nicht. Meine Arbeits-

kollegen sind zwar alle in

Ordnung. 8108 schauen sie

manchmal auf den "Hilfsarbei-
ter" herunter, das sollten

sie lassen."

(15-j&hriger Hilfsarbeiter)

"Einen idealen Arbeitskollegen
gibt es gar nicht. Bei denen

muB die Kasse stimmen, sonst

nichts. Ein idealer Kollege
oder Chef sollte einen in
Ruhe lassen und nicht immer
herumkommandieren und herum-

meckern, ich bin doch kein

Gastarbeiter, dann wdre schon

alles o.k."

(15-jihriger Hilfsarbeiter)

"Ich habe kein Idealbild von

einem Vorgesetzten, es sind
halt alles Menschen...Jeder

macht Fehler und jeder hat ir-

gendwelche Vorteile. Man macht

sich erst sein Idealbild vor

und merkt dann, daB es doch

das gar nicht gibt. Dann laSt

man es halt wieder fallen."

(16-jihriger Hilfsarbeiter)
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4. Eltern-EinfluB auf den Freundeskreis

Bei der uberwiegenden Mehrheit unserer Vpn
ist es so, daS die Eltern keinen EinfluB auf

die Wahl des Freundeskreises nehmen.

Zum geringeren Teil geschieht das aus Desin-
teresse. In der uberwiegenden Zahl der Falle

nehmen die Eltern keinen EinfluS, veil die
Freunde ihrer Kinder "aus den gleichen Krei-

It
sen kommen.

Die Jugendfreundschaften entwickeln sich in-
nerhalb

a. der Nachbarschaft

b. der Schule

c. des Arbeitsplatzes.

So konnen die Eltern auch kaum sachliche Grun-

de fur eine eventuelle Opposition anfuhren.

Diese Tatsache verhindert aber nicht ein gros-

ses Interesse der Eltern am Umgang ihrer Kin-
der.

Bei den Mgdchen h&ufiger m6glicherweise auch

intensiver - als bei den Jungen wollen die El-
tern uber Entwicklung des Freundeskreises und

Fortgang der Freundschaften unterrichtet sein.
Sie interessieren sich auch fur alles, was mit
diesen Freunden gemacht wird und legen Wert

darauf, daB die Freunde ihrer Kinder immer
wieder zu ihnen in die Wohnung kommen, zumin-
dest aber, daS sie sie kennenlernen.

Bei den 10- bis 14-iahrigen Jugendlichen kon-

nen die Eltern fast immer ihren Informations-
Bedarf befriedigen. Bei den 14- bis 16-jRhrigen
gelingt das nicht luckenlos.

Einige Jugendliche dieser Altersgruppe erzdhlen

ihren Eltern nicht immer mit wem sie verkehren.

Teilweise geschieht das deshalb, weil sie ganz
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genau wissen, daB diese Bekanntschaft den El-

tern nicht recht wRre; h&ufig geschieht es

aber deshalb, weil die ersten zwischen-ge-
schlechtlichen Kontakte von den Jugendlichen
sorgsam gehutet werden.

Wissen die Eltern aber einmal, daS solche Kon-

takte bestehen, hat in den meisten FEllen die

Geheimniskramerei ein Ende. Denn dann verkeh-

ren die Freunde ihrer T6chter oder die Freun-

dinnen ihrer Sohne auch wieder bei ihnen im

Haus.

Zitate: "Die Eltern interessiert schon,
mit wem ich zusammen bin, mit
solchen Rupeln da soll ich
nicht zusammen sein, da war-

nen sie mich immer, aber mit
denen spiele ich sowieso nicht

gern, weil die sowieso nur

Blodsinn machen."

(12-j&hrige Volksschulerin)

tt Meine Mutter und auch mein Va-

ter fragen mich oft, wenn ich
abends nach Hause komme, wo

ich war und ich muS alles ge-

nau sagen, denn sie wollen wis-

sen, was ich gemacht habe und
"mit wem ich weg war.

(13-jahriger Volksschuler)

"Meine Mutter ist sehr interes-

siert, daB ich es sage, wo und

bei wem ich war. Ich muS ihr

immer sagen, was wir gemacht
haben und wo wir waren. Ich

durfte nicht da hingehen, wo

meine Mutter es nicht will.
Meine Mutter sagt mir auch

oft, daB ich das oder etwas
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anderes nicht tun darf, weil
das verboten ist. Auch lehrt

mich· meine Mutter immer, daS

ich gehorchen muS und daB man

auch artig und anstdndig auf

der StraBe, im Geschdft oder

bei anderen Leuten sein muB."
(12-jahrige Volksschulerin)

"Ich glaube, die lehnen meine
meisten Freunde ab, aber das

ist mir egal."
(13-jdhrige Volksschulerin)

Meine Eltern reden mir nicht

rein, sie kennen meine Freunde

und sind zufrieden."
(10-jdhriger Gymnasiast)

"....wissen nie genau, mit wem

ich zusammen bin, weil ich
nichts sage. Sie fragen auch

nicht viel, sie sind froh, wenn

sie abends ihre Ruhe haben."
(13-j&hriger Oberschuler)

"Ich habe nur wenige Freunde

und da das scheinbar die Guten

sind, brauche ich keine Angst
zu haben, daB mir meine Eltern

irgendwelche Vorschriften machen."

(14-j&hriger Gymnasiast)

'In Sachen Freundin sind meine
Eltern anderer Meinung als ich.

Sie waren halt anders erzogen
und es sind alte Vorurteile
der Eltern. Mit jedem Mddchen

durfte ich nicht zusammen sein,
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weil ich nach ihrer Ansicht zu

jung bin. Sie haben Angst, daB

ich abgelenkt werde und zuviel
in der Stadt rumgammle."
(15-jihriger Realschuler)

"Meinen Eltern passen natiirlich
manchmal manche Leute nicht,
sie sagen das dann mehr oder

weniger freundlich. Aber be-

stimmte Vorschriften machen

sie auSer bei einem nicht,
mit dem sie mir den Umgang
verboten haben."

(15-j&hrige Gymnasiastin)

"Meine Eltern machen mir uber-

haupt keine Vorschriften...
Ich habe allesnur vor mir
selbst zu verantworten. Mein
Freundeskreis oder besser

mein Bekanntenkreis verkehrt
"auch bei mir zu Hause.

(16-j&hrige Gymnasiestin)

Meine Eltern sind schon daran

interessiert zu wissen, mit
welchen Leuten ich zusammen

komme."

(15-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)

"Bezuglich meiner Freunde ma-

chen meine Eltern keine Vor-

schriften."

(14-jdhriger Hilfsarbeiter)
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5. Wie lange Jugendliche abends wegbleiben
durfen.

Wie lange unsere Vpn abends wegbleiben durfen,
richtet sich generell nach zwei Gesichtspunk-
ten:

wie alt sie sind

ob sie Jungen oder

M&dchen sind.

Fur die Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren

setzt im allgemeinen die D&mmerung bzw. der

Einbruch der Dunkelheit eineGrenze, wenn die
Dunkelheit

vor 19.00 Uhr bei den 10- bis

12-j&hrigen

vor 20.00 Uhr bei den 13- bis

14-jiihrigen

eintritt. Ansonsten sind diese Zeiten (19.00
Uhr oder 20.00 Uhr) das duBerste Limit.
Madchen mussen eher noch eine halbe Stunde fru-

her einpassieren.

Ausnahmen gibt es noch kaum. Nur eine Vp sagt:

'Da frage ich erst gar nicht oder sage

nur "Ja". Ich komme nach Hause, wenn

es mir SpaB macht."
(13-jdhrige Yolksschulerin)

Bei den 14- bis 16-jRhrigen Jugendlichen machen

die Eltern weniger strenge Vorschriften.
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Die 14- bis 16-jihrigen Oberschuler sollen im
allgemeinen zwischen 20.00 und 21.00 Uhr zu

Hause sein. Aber es werden schon mal Ausnahmen

gemacht:

Wenn die Eltern wissen, daB ich in

guten Hinden bin, z.B. im Handball-

verein, darf ich unbegrenzt weg-

bleiben, sonst bis 20.00 Uhr."
(15-j&hriger Realschuler)

Die 14- bis 16-jdhrigen Oberschulerinnen sind
- wie auch die anderen MAdchen dieses Alters -

lockerer gehalten.
14-jdhrige Madchen sollten noch bis 19.00 Uhr

bzw. 20.00 Uhr zu Hause sein.
Bei den 15- bis 16-jdhrigen kann man schon

kaum mehr von einem besonderen Limit sprechen.
Eine darf bis 23.00 Uhr wegbleiben, wenn die
Eltern wissen, daS sie in Diskotheken ist.

Andere sollten normalerweise um 21.00 Uhr zu

Hause sein, k6nnen Samstag aber bis 23.00 Uhr

und Sonntag bis 22.00 Uhr wegbleiben. Wieder
eine andere sagt:

"Ich darf abends wegbleiben so lange
ich will. Meine Eltern wissen dann

meistens wo ich bin, auch neige ich
aus Vernunftsgrunden nicht zum Uber-
treiben."
(16-jihrige Gymnasiastin)

Bei den 14- bis 16-jahrigen mdnnlichen und weib-

lichen Lehrlingen sind die Verhaltnisse genauso

wie bei den entsprechend alten Oberschulern.

Die 14- bis 16-jahrimen mdnnlichen Hilfsarbei-
ter mussen unterschiedliche Gepflogenheiten hin-

nehmen.

Bei den einen legen die Eltern Wert darauf, daB

sie bis spdtestens 22.00 Uhr zu Hause sind, am

Wochenende bis 23.00 Uhr. Ein sehr groSer an-

derer Teil sagt aber, daB er wegbleiben kann,
so lange er will.
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Die 14- bis 16-jahrigen weiblichen Hilfsarbei-
ter sind den gleichen Gepflogenheiten unter-

worfen.

Wir sehen also: Bis zum 15. Lebensjahr sind
die Mddchen im allgemeinen etwas strenger ge-
halten als die Jungen. Ab dem 15. Lebensjahr
haben die Mddchen groBere Freiheiten. Wahr-
scheinlich hangt das damit zusammen, daB die
Eltern in - bei den Madchen fruher bestehen-

den - Partner-Beziehungen nicht eingreifen
wollen.
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6. EinfluSnahme der Eltern auf Fernseh-

und Lesegewohnheiten der Jugendlichen

a. Fernsehgewohnheiten

Unsere 10- bis 14-idhrigen Vpn RuBern sich
sehr einmutig:

1. Es gibt eine Zeitbeschr&nkung.
- Nach 20.00 Uhr sollte nicht
mehr ferngesehen werden. -

2. Es gibt eine Programmbeschrdnkung.
- Wenn die Eltern ein anderes Pro-

gramm sehen wollen, hat das Kind
sich zu fugen! -

3. Es gibt - manchmal - eine Programm-
auswahl.
- In einigen FAllen - wenn die El-
tern gerade nicht fernsehen und

das Kind fernsehen will, muB es

seine Eltern lange und breit davon

uberzeugen, daB das gewunschte Pro-

gramm "geeignet" ist. Im allgemei-
nen kann das Kind - wenn die Eltern
nicht fernsehen - sich anschauen,
was immer es will. -

Weniger ironisch ausgedruckt:
Fast immer konnen die 10- bis 14-jdhrigen bis
20.00 Uhr fernsehen so oft und so lange sie
wollen.

Das Programm wird fast immer von ihnen bestimmt,
da die Eltern zu dieser Zeit haufig noch be-

schaftigt sind.
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Sehen Eltern und Kinder gleichzeitig fern, be-

stimmen die Eltern das Programm, die Kinder
schauen zu.

In seltenen Fdllen - unter unseren Vpn - schaf-

fen sich die Eltern ein schwaches Alibi; eine

12-jahrige Volksschulerin sagt:

"Wann ich fernsehe, das legen sie nicht
fest. Naturlich sagen sie gelegentlich,
vor allen Dingen mein Vater, das ist
doch nichts fur dich, mach daB du ins
Bett kommst. Aber wenn ich bleibe, sagt
er nichts mehr."

Ein anderes MRdchen (14-j&hrige Realschulerin)
sagt:

"Was ich mir im Fernsehen ansehe ist mei-
nen Eltern egal, solange sie nicht das

andere Programm sehen wollen."

Bei den 14- bis 16-jdhrigen Jugendlichen sind
die Fernsehgewohnheiten durch die Eltern noch

weniger pingeschrAnkt.
Hier gibt es nur noch eine Zeitbeschr&nkung.
Die Eltern wunschen nicht, daB die Jugend-
lichen im Bett fernsehen. Sie sollten sp&tes-
tens das Fernsehen aufhoren, wenn sie zu Bett

zu gehen haben. Nach den Aussagen unserer Vpn
ist das durchschnittlich zwischen 22.00 und

23.00 Uhr der Fall.
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b. Lesegewohnheiten

Auch hier gibt es innerhalb der 10- bis 14-

jdhrigen Jugendlichen so gut wie keine erkenn-

baren Unterschiede (d.h. zwischen Mddchen und

Jungen oder zwischen Volks- und Oberschulern).

Bei einem Teil gibt es uberhaupt keine Vor-

schriften, d.h. Eltern-Eingriffe. Alles was

im Hause ist, kann gelesen werden. Dabei darf

man aber nicht vergessen, daB in den meisten
Familien nur Lesestoff zu finden ist, der ent-

weder die geistige Kapazitdt der 10- bis 14-

jdhrigen ubersteigt, also aus diesem Grund von

ihnen nicht angeruhrt wird, oder Lesestoff, der

in groSen Auflagen uberall zu haben ist (Illu-
strierte, andere Periodikas usw.).

Ein anderer Teil unserer Vpn dieser Alters-

gruppe wird darauf hingewiesen, daB z.B. Comics,
Schund-Literatur (z.B. Detektiv-Geschichten)
nicht den ungeteilten Beifall der Eltern fin-
den. In der groBeren Zahl der Fdlle bleibt es

bei diesen, hEufig wiederholten, Hinweisen:

Zitate: "Mein Vater sieht es zwar nicht
sehr gerne, wenn ich diese
Comics lese, aber eigentlich
verboten hat er es noch nie."

(12-jdhriger Volksschuler)

"Lesen kann ich alles, was ich

will,das geht niemand etwas an."

(13-jahrige Volksschulerin)

"Meine Eltern sind nicht be-

geistert, wenn ich mir Nackt-

bilder und solche Sachen in

Illustrierten ansehe. Aber

ich sehe sie doch."

( 12-j&hrige'Realschulerin)
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Was ich lese wird nicht kon-

trolliert, Mutter sagt viel-
leicht, wenn Heftchen, Krimis
bei mir rumliegen, ich soll

was besseres lesen. Mehr nicht."

(13-jdhriger Volksschuler)

Bei den 14- bis 16-j&hrigen Jugendlichen ist
die Einstellung der Eltern zum Lesestoff ihrer
Kinder wieder ziemlich einmutig.
Diese Jugendlichen bekommen so gut wie keine
Vorschriften mehr. Manches Mal auSern die El-

tern zwar ihr MiSfallen, schreiten aber nicht
direkt ein. Das hort sich so an:

Zitate: "Gegen Schund-Romane haben sie

was, da wird dann gefragt, ob

das richtig ist, daB ich das

lese, aber eigentlich kann ich
lesen was ich will."
(15-jahriger Oberschuler)

"Sie sehen es nicht gerne, wenn

ich Geld fur unnutze Hefte aus-

gebe wie z.B. "Sexy". Das hab

ich aber nur einmal getan,
dann hat's mich selber nicht
mehr interessiert."

(15-j&hriger Oberschuler)

"Da gibt es keine Vorschriften.
Eltern sind zwar gegen Krimi-

Hefte, lesen sie aber selber,
mein Vater liest auch Perry
Rhodan."
(15-jdhriger Lehrling)
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"Ich lese alles, was mir in die

Finger kommt und was mich in-

teressiert, nur wenn Mord und

Totschlag oder Intimit&ten
zu sehr breitgetreten werden,
nimmt meine Mutter es mir weg."
(14-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)

"Ich lese was ich will, nicht

gerne wdre es gesehen, wenn

ich Porno-Literatur nach Hau-

se bringen wurde. Aber viel
wurden sie auch nicht sagen."
(16-jahriger Hilfsarbeiter)
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7. Hypothesen (Zusammenfassung)

In unseren Explorationen wurden die Kommuni-

kations-M6glichkeiten insbesondere in bezug
auf

a. das Gesprdch mit den Menschen,
welche die Vpn t&glich trifft

b. das Verst&ndnis zwischen den

Vpn, ihrer Familie und ihren

Lehrern/Vorgesetzten

c. den EinfluB der Eltern der Vpn
auf

Auswahl der Freunde

Fernsehgewohnheiten

Lesegewohnheiten

aus der Sicht der Jugendlichen er8rtert.

Nach den Ergebnissen dieser Explorationen kon-

nen wir annehmen, daB - im allgemeinen - die

Gesprdche unserer Vpn mit ihren Eltern, nach

Quantitat und Qualitdt, von den Jugendlichen
gesteuert werden. Sie uberlegen auch recht ge-

nau, woruber sie mit ihren Eltern sprechen und

was sie besser nicht erwihnen. Der Grund ist

nur in den selteneren Fdllen ein negativ moti-
viertes Zuruckhalten von Informationen.
Hdufig wollen sich die Jugendlichen nur eine

"private Sph&re" aufbauen.

Es geht also mehr um die Bildung der eigenen
Pers8nlichkeit als um das Verhindern von Infor-

mations-FluS.
Diese Hypothese wird dadurch gestutzt, daB ein

groBer Teil der Vpn der Meinung ist, er konne

uber alles mit seinen Eltern reden (....wenn
er wolle).
Geschwistern gegenuber ist das Verhalten etwas

mehr aufgeschlossen.
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Wesentlich ungehemmter sind die Gesprdchsbe-
ziehungen zu den Klassenkameraden oder Ar-

beitskollegen; in diesem Falle ist aber der

Themen-Katalog eingeschrdnkt.

Unsere jungeren Altersgruppen fuhren mit ihren

Eltern mehr Lern- bzw. Informationsgespr&che
von kurzerer Dauer. Mit dem ilter werden, wer-

den die Gespr&che freier, der Themen-Katalog
umfangreicher und die Dauer des einzelnen Ge-

sprdches 1Rnger, bis - so im Alter von 13 und

14 Jahren - vollst&ndige Unterhaltungen (Kon-
versationen) stattfinden.

Mit den Eltern und Geschwistern spricht man

uber Familien- und Schulangelegenheiten (dies
bedingt), uber den Tagesablauf und gewisse
Gemeinsamkeiten wie Hobby's, Ausfluge usw.

Mit Klassenkameraden und Kollegen spricht man

uber Schule/Arbeitsplatz und Freizeit-Gestal-

tung, aber im allgemeinen nicht uber "Privates".

Mit Lehrern und Vorgesetzten spricht man selten

und wenig, soweit die Schule bzw. der Arbeits-

platz dies nicht erfordern.

Sie werden aus der Freizeit verdr&ngt, "privat"
will man und hat man keinen Kontakt mit ihnen.

Themen-Wahl

als auch bil
W&hrend 16-j
kreis u.a. u

den, unterha

nen z.B. ube

stadt-Bereic

und -Gehalt sind sowohl schicht-

dungs-abh&ngig.
ahrige Hilfsarbeiter im Freundes-

ber "Weiber" und "Motorrdder" re-

lten sich 16-j&hrige Oberschulerin-
r "soziale Zusammenhange im GroS-

h".
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Das gegenseitige Verst&ndnis zwischen unseren

Vpn und ihren Eltern wird im allgemeinen als

"gut" bezeichnet, ist aber nicht ungetrubt.

Die jungeren geben sich mancher Trotzreaktion
hin, moglicherweise dadurch ausgelost, daB

die Eltern, nerv6s und abgespannt, wie Berufs-

tdtige h&ufig sind, nicht genug Zeit fur die
Probleme ihrer Kinder aufbringen.
Fur die alteren Jugendlichen sind es mehr zeit-

bedingte Schwierigkeiten: die langen Haare,
der fruhzeitige zwischen-geschlechtliche Kon-

takt usw.

Das Verhdltnis Lehrer - Schuler scheint hdufig
gest6rt zu sein, sonst wurden unsere Vpn nicht

so eindringlich Geduld, Gerechtigkeit und Ver-

stdndnis als die wichtigsten Eigenschaften
eines Lehrers bezeichnen.

Vorgesetzte unserer Lehrlinge und Hilfsarbei-
ter haben anscheinend ein besseres VerhAltnis
zu unseren Vpn.
Vielleicht ist es tatsachlich fur den Einzelnen
leichter, zwei oder drei Lehrlinge bzw. Hilfs-
arbeiter zu betreuen, als 35 bis 40 Schuler
in einer Klasse zu unterrichten?

Die Eltern unserer Vpn sind generell sehr in-

teressiert, mit welchen Freunden ihre Kinder

Umgang pflegen. Nach den Aussagen unserer Ju-

gendlichen nehmen sie aber nur selten EinfluS

darauf.

Das mag daran liegen, daB die Freundschaften

ihrer Kinder vor allem in der Nachbarschaft

und in der Schule geschlossen werden und somit

"gleichwertig" sind. Ein wenig liegt es aber

auch daran, daB sie sich zu wenig darum kummern,
obwohl sie vorgeben interessiert zu sein.
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Sehr deutlich merkt man das, wenn es um die
EinfluBnahme der Eltern auf das Fernseh-Ver-

halten ihrer Kinder geht.
Eltern nehmen so gut wie keinen EinfluS.
Wichtig ist eigentlich nur, daS die Kinder
zu den alt hergebrachten Zeiten zu Bett

gehen. Vorher bleibt es ihnen uberlassen,
wieviel sie fernsehen und was sie sich an-

schauen. Es sei denn, die Eltern sind selber

an einem bestimmten Programm interessiert.
Dann wird dies eingeschaltet und die Kinder
konnen zuschauen.

Die Lesegewohnheiten der Kinder werden von

den Eltern eigentlich auch nur indirekt be-

einfluBt. Die Kinder konnen im allgemeinen das

lesen, was sie zu Hause vorfinden. Bucher und

Zeitschriften, die ihren geistigen Horizont

ubersteigen, werden sie soundso nicht zur Hand

nehmen.

Wenn die eine oder andere Lekture der Jugend-
lichen von den Eltern beanstandet wird, so

hat diese Beanstandung mehr oder weniger Ali-
bi-Funktion. Es geschieht RuBerst selten, daB

ein Lesestoff direkt verboten und dieses Ver-

bot auch durchgesetzt wird.

So gilt also fur alle von uns erhobenen Kommu-

nikations-M6glichkeiten das, was am Anfang
uber die GesprRchsfuhrung der Jugendlichen
mit ihren Eltern gesagt wurde:

Innerhalb sehr weitgesteckter Grenzen (meist
sind es Zeitgrenzen) konnen die Jugendlichen
ihr Kommunikations-Verhalten weitgehend selber

bestimmen.
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KOMMUNIKATIONS-

BEDURFNISSE

1. Die Interessen-Gebiete der Jugendlichen,
Informations-Quellen und Kommunikations-
Partner

Die Ergebnisse der Explorationen zeigen, daB

die Interessen-Gebiete der Vpn

a. geschlechts-abh&ngig

b. alters-abhdngig

sind.

DarQber hinaus besteht eine gewisse Uberein-

stimmung innerhalb der "Typen" (vergleiche:
FREIZEIT-VERHALTEN Pos. 3 Freizeit-Besch&f-
tigungen/Typen).

104



Jungen

So gut vie alle von uns befragten mdnnlichen

Jugendlichen nennen als eines ihrer Haupt-
Interessen-Gebiete:

Sport.

Unabh&ngig von eventuellen personlichen Akti-

vit&ten, besteht ein theoretisches Interesse
vor allem am "Leistungs-Sport" und da in er-

ster Linie am FuBball.

FuSballspiele aller Ligen sind Gespr&chsstoff
in der Schule, am Arbeitsplatz und nicht zu-

letzt mit dem Vater.

Die Haupt-Informations-Quelle ist das Fern-
sehen und die Tageszeitung.
Auf unterschiedliches Interesse stoBen andere

Sportarten. Insbesondere werden hier genannt:
Handball, Leichtathletik, Schwimmen, Skilau-
fen usw.

Soweit man sich theoretisch dafur interessiert,
sind die Haupt-Informations-Quellen auch fur
diese Sportarten das Fernsehen, Zeitungen und

Zeitschriften und Sport-Bucher.

Die 10- bis 14-jdhrigen Volks- und Oberschuler
und die 14- bis 16-jdhrigen Lehrlinge sind zu-

dem uberwiegend sportlich aktiv t&tig (ver-
gleiche: Freizeit-BeschRftigungen), in diesem
Falle werden die Aktivitdten und ihre Begleit-
umst&nde naturlich mit den anderen Beteiligten,
den Eltern und vielen anderen, besprochen.

Im allgemeinen scheinen die Informations-Quel-
len fur dieses Interessen-Gebiet auszureichen.
Zu recht sagt aber eine 13-jdhrige Volksschu-
lerin:

"Man kann uber Dinge, die einen
wirklich interessieren nie ge-

nug h6ren und wissen."
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Bestatigt wird das durch einen 10-jdhrigen
Gymnasiasten:

"Ich wurde mich gerne einmal mit
erfahrenen Sportlern unterhalten.
denn ich mochte einmal Sport stu-

dieren. Ich glaube, das wRre eine

groBe Hilfe."

Das am zweithdufigsten genannte Interessen-

Gebiet ist:

die Technik.

Die jungeren interessieren sich, mehr theore-

tisch, fur alles: Autos, Flugzeuge, Raumfahrt

usw. Je Alter unsere Jugendlichen werden, um
"

SO praktischer" wird dieses Interesse, es

wird mehr auf Autos, Motorrdder und Mofas

gerichtet. Die letzten beiden Fahrzeuge rucken

zudem langsam in Reichweite, bzw. sind schon

vorhanden.

Die technisch "h6heren" Probleme, wie z.B.

Flugzeuge und Raumfahrt, interessieren trotz-

dem noch, man hat nur ein etwas distanzierte-
res Verhdltnis zu ihnen.

Die Haupt-Informations-Quelle ist auch hier
wieder das Fernsehen, dann folgen Zeitschrif-
ten und Bucher.

Als Gesprachs-Partner bieten sich insbesondere
Altersgenossen aber auch V&ter an.

Tier-Geschichten und Tier-Filme

Bei den 10- bis 14-jRhrigen Volks- und Ober-

schulern sind Tier-Geschichten und Tier-Filme
besonders beliebt. Ein sehr groBer Teil von

ihnen ldSt sich im Fernsehen keinen Tier-Film
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entgehen und laSt sich zu wichtigen Feiertagen
Tier-Bucher schenken. Einige von ihnen halten

selber Haustiere, so z.B. Meerschweinchen. In

manchen Familien sind Hund und Katze Hausge-
nossen.

Anscheinend eignen sich Tier-Geschichten usw.

nicht so sehr als Gesprdchsstoff; sie dienen

der eigenen Unterhaltung.  ernsehen. Bucher

und Zeitschriften fungieren als Ubermittlungs-
Medien.

Fernsehen

Eine ganze Anzahl von unseren m&nnlichen Ju-

gendlichen, eigentlich quer durch alle Alters-

gruppen hindurch, nennt als sein Haupt-Inter-
essen-Gebiet das Fernsehen. Damit ist nicht
die Technik des Fernsehens gemeint sondern al-

les das, was durch den Fernseher als Medium an

Programm zu den Jugendlichen kommt. Diejenigen,
die das als ihr Haupt-Interessen-Gebiet angeben,
w&hlen nicht bestimmte Pregramme aus, sondern

schauen sich grundsdtzlich alles an, was das

Fernsehen ihnen bietet. Sie w&hlen nur zwischen
den Sendern.

Dazu sagt ein 15-jdhriger Bauhilfsarbeiter, wel-

cher im Durchschnitt 3 bis 4 Stunden pro Tag
fernsieht:

"Was ich so im Fernsehen sehe oder

was ich ab und zu lese, das genugt
mir vollst&ndig. Ich hdtte gar
keine Zeit, mich noch fur anderes

zu interessieren. "

107



Mit noch erwdhnenswerter Hdufigkeit wird von

unseren mEnnlichen Jugendlichen ein anderes

Gebiet genannt:

Politik.

Die 14- bis 16-jdhrigen mannlichen Jugend-
lichen sind es, welche Politik als eines ihrer

wichtigen Interessen-Gebiete angeben. Sie in-
teressieren sich sowohl fur das was bei uns

im Land geschieht als auch fur auswartige Pro-

bleme.

Die Oberschuler und m&nnlichen Lehrlinge (fast
ausschlieBlich sie nennen dieses Interessen-

Gebiet) diskutieren mit gleichaltrigen haufig
uber Bundespolitik, insbesondere Wehrpolitik
oder auch uber den Vietnam-Krieg.
Ihre Informationen holen sie sich durch das

Fernsehen, durch Tageszeitungen und durch Zeit-
schriften.

Dann folgen eine Reihe von Interessen-Gebieten,
welche man nach Hdufigkeiten - innerhalb un-

serer Studie - nicht mehr ordnen kann.

Genannt seien hier z.B. Musik, basteln, Auf-

kl&rungsfragen, sammeln von Briefmarken, Stei-
nen usw., aber auch allgemeine Fragen uber die

Zukunft, uber fremde L&nder, uber fotografieren
.und nicht zuletzt die weitere Berufsausbildung.

Informations-Quellen sind vordringlich wieder
das Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften.
Kommunikations-Partner sind insbesondere Gleich-
altrige, in wenigen Fdllen die Eltern.

Zwei Informations-Quellen wurden je zweimal
namentlich genannt:

Rainer Gunzlers Auto-Test und Pop-Shop von

Radio Luxemburg.
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Eines fdllt noch auf: Je junger unsere Vpn
sind, um so mehr "Interessen-Gebiete" haben

sie, um so flacher, besser um so alters- und

ausbildungs-bedingt weniger tiefgehend, sind
diese Interessen. Ausnahmen machen nur reine
Unterhaltungs-Gebiete wie z.B.: Fernsehen
oder lesen (Tier-Geschichten), sie werden

mit einer gewissen Leidenschaft betrieben.

Zitate: "Uber jungere Geschichte, z.B.

Berichte aus der Hitler-Zeit,
aber keine Ami-Filme, die
hetzen doch nur, sondern kor-

rekte Berichte auch vom 1,

Weltkrieg und die Zeit danach,
das interessiert mich im Mo-

ment am meisten."

(13-jdhriger Oberschuler)

"Uber die Bundeswehr will ich
mehr erfahren, ob man nach

der Lehre als Wehrpflichtiger
gehen soll oder 1&nger blei-
ben. Wie man am besten weg-
kommt mit Geld und Pr&mien."

(15-j&hriger Lehrling)

"Ich mochte gerne mehr uber
meine Weiterbildung erfahren.

Ich werde wohl zum Arbeits-
amt gehen und mich uber eine
Lehre beraten lassen."
(15-jdhriger Hilfsarbeiter)

"Mit Eltern und Freunden spre-
che ich meist uber unsere Hob-

by's und andere momentanen

Dinge. Uber Frauen unterhal-

ten wir uns oft, aber nicht
so sehr oft."

(16-j&hriger Hilfsarbeiter)
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Ein 14-jRhriger Gymnasiast sagt:

"Im allgemeinen halte ich mich fur
mein Alter gut informiert, wenn

etwas meinen Horizont uberschrei-

tet, dann steht mir in jedem Falle
mein Vater ersch6pfend zur Ver-

fugung."
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Mddchen

Jedes der von uns befragten MAdchen nennt min-

destens eines dieser drei Interessen-Gebiete:
"Musik", "Mode" oder "Fernsehen", als eines,
das sie besonders interessiert. In enger Ver-

bindung dazu stehen noch die Gebiete ""Stars
und "Schlagersdnger".

Musik

Musik ist das am hdufigsten genannte Interes-
sen-Gebiet. Zwei Drittel der von uns befrag-
ten MRdchen ziehen leichte Musik vor, unge-
fdhr ein Drittel ist mehr fur ernstere Musik.

Leichte Musik, das sind Schlager-, Pop-, Beat-,
Soul-Musik. Sie h6rt man durch das Radio. Ins-

besondere werden Radio Luxemburg, 0 III,
Leichte Welle, Musik-Shop und Bayern III als

Quellen genannt.
Viele unserer MAdchen haben Plattenspieler
und h6ren eigene oder mit Freundinnen oder

Bekannten ausgetauschte Schallplatten.
Eine weitere Hor-Quelle, insbesondere fur 14-
bis 16-jdhrige sind die piskotheken. Und nicht
zuletzt nennt man das Fernsehen als Ubermitt-
ler fur leichte Musik.

Unter ernsterer Musik verstehen die jungen Da-

men keineswegs nur Bach oder Beethoven, son-

dern schon eine ganze Anzhal von Operetten.
Hier steht "ernst" wohl hdufig fur "klassisch"
oder "serios" usw. Auch diese Musik hort man

am haufigsten durch den Rundfunk oder durch

Schallplatten.

Uber leichte Musik unterhdlt man sich mit Klas-

senkameradinnen und Freundinnen, die Rlteren

(14- bis 16-jdhrigen) auch mit mehr oder weni-

ger festen Freunden und - manchmal in aggressi-
ver Form - mit den Eltern, die aber nicht immer
das rechte Verst&ndnis dafur aufbringen.
Dafur sind sie mehr erfreut, wenn ihre Tochter
sich fur ernstere Musik interessieren.
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Das zweite Haupt-Thema ist die

Mode.

Die jungen Damen sprechen uber Military-
Look, lange Mode usw., durch alle Jahrgdn-
ge und Ausbildungsstufen hindurch mit gleich-
groSem Engagement.
Als Haupt-Informationsquellen dienen Schau-

fenster, Frauen-Zeitschriften (z.B. Brigitte)
aber erstaunlich hdufig auch-Bravo und das

.E-unAAh.f L·
Uber Mode kann man mit jedem sprechen. Am

meisten unterhalten sich die von uns befrag-
ten Mddchen uber dieses Thema aber mit ihren

Klassenkameradinnen, Arbeitskolleginnen und

den Eltern, welche ja noch oft diese Wunsche

finanzieren mussen.

Kosmetik,

ist noch kein hAufig genanntes Interessen-

Gebiet. An konservierende Kosmetik brauchen

die MAdchen noch nicht zu denken und die de-

korative Kosmetik spielt in diesen Alters-

gruppen und bei der augenblicklich vorherr-

schenden Mode kaum eine Rolle.

Schule, Lehrer, Klassenkameradinnen (Arbeits-
platz und Vorgesetzte)

Dieses Gebiet spielt bei den Madchen - im Ge-

gensatz zu den Jungen - eine bedeutende Rolle

in den Gesprachen mit ihren Altersgenossinnen.

Man unterhdlt sich uber Mitschulerinnen, wel-

che man besonders gut - mehr aber uber solche,
welche man kaum leiden kann; uber Ungerechtig-
keiten, aber auch uber Vorzuge einzelner Lehr-

personen usw.

Die weiblichen Lehrlinge und ungelernten Ar-

beitskrdfte haben die gleichen Gesprdchs-Themen
untereinander, iiber ihre Arbeitsplilte und ihre

Vorgesetzten.
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Das Fernsehen

steht - als Haupt-Interessen-Gebiet - an vor-

derer Stelle. Ahnlich wie bei den Jungen hal-
'

ten sich viele M&dchen recht lange vor dem

Fernsehgerdt auf, aber sie scheinen mehr zu

selektieren. Eine ganze Anzahl von z.B. poli-
tischen Sendungen, Kommentaren usw. wird uber-

gangen. Bevorzugt werden Serien, Unterhaltungs-
sendungen jeder Art, Abenteuer-Filme und

Krimis.
Mit den Eltern, vielfach aber auch mit Freun-

dinnen und - die etwas dlteren - mit dem Freund,
unterhalt man sich uber das Gesehene.

Sport

Eines der von uns befragten Mddchen mochte spR-
ter gern Sportlehrerin werden. Fur sie ist

Sport naturlich das Haupt-Interessen-Ge-
biet. Bei der Gesamtheit der anderen von uns

befragten M&dchen steht Sport als Interessen-

Gebiet aber erst an funfter Stelle.

L&Bt man FuBball weg, so sind es im wesentli-

chen die gleichen Sportarten, die die jungen
Damen interessieren, obwohl lange nicht so

viele MRdchen wie Jungen sportlich aktiv tdtig
sind. Das Interesse ist also mehr theoretisch,
d.h. aber nicht, daB z.B. Schwimmen, Segeln,
Tischtennis, Tennis, Eislaufen oder Radfahren

von den jungen Mddchen .nicht auch praktisch
betrieben werden. Das Interesse der Mddchen

an kommunikativen Sportarten wie gerade Segeln,
Tennis oder Eislaufen scheint recht groB zu

sein.
Soweit man sich theoretisch fur den Sport in-

teressiert, 1&St man sich durch das Fernsehe-n,
durch Fachzeitschriften und durch Radio davon

unterrichten.
Als Gespr&chs-Thema ist der Sport ein gutes
Kommunikations-Mittel zu Eltern und Freundin-
nen.
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Stars, Schlagersinger

Unter den 10- bis 14-j&hrigen wesentlich mehr

als unter den dlteren M&dchen ist das Inter-

esse an Stars und Schlagers&ngern verbreitet,
obwohl auch die weiblichen Hilfsarbeiterinnen
groBes Interesse fur sie haben.

Stars und Schlagersanger scheinen einen beinah

unerschopflichen Gespr&chsstoff zwischen den

jungen Madchen abzugeben. Man schneidet ihre
Bilder aus Illustrierten und der vor allen

Dingen hier hdufig genannten Bravo aus, sam-

melt sie und tauscht sie. Als Informations-
Quellen dienen insbesondere die hoch-auflagi-
gen Illustrierten und Frauen-Zeitschriften_.
Aber auch das Fernseheg spielt eine wichtige
Rolle. Als bester Informant wird ab und zu

"Bravo" genannt.

Unter den 10- bis 14-jihrigen Mddchen ist das

Interesse fur

Tiere

nicht so verbreitet wie unter den gleichaltri-
gen Jungen. Nur jede dritte bzw. vierte nennt

Tiere, Tier-Geschichten, Tier-Bucher und Tier-
Filme als fur sich besonders interessant. Aber,
wenn junge Mddchen Interesse an diesem Thema

gefunden haben, so scheint dieses Interesse

besonders tief zu sein.
Auch hier gilt das gleiche wie bei den Jungen,
Tiere scheinen kein Gesprdchsstoff zu sein.
Am liebsten sehen sich diese Mddchen Fernseh-

filme uber Tiere an,sie besuchen aber auch

Kinos, wenn Tier-Filme gespielt werden. Viele
von ihnen lassen sich gerne Bucher uber Tiere

schenken.
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Bucher. Romane. Geschichten

Dieses Interessen-Gebiet ist bei den 13- bis

16-jahrigen sehr viel mehr verbreitet als

bei den 10- bis 12-j&hrigen. Eine ganze Anzahl

von jungen Madchen liest gerne Bucher, welche

besonders fur Mddchen dieser Altersgruppen ge-
schrieben sind. Die etwas ilteren haben an Ro-

manen und Geschichten, welche rund um die Liebe

gehen eine besondere Freude. Nur ganz wenige
nennen "spannende" Geschichten, also Abenteuer

oder Krimis als die von ihnen bevorzugte Lek-

ture.
Uber Bucher, Romane usw. unterh&lt man sich

gerne mit den Muttern.

Filme

Ein erheblicher Teil der 14-bis 16-jdhrigen
M&dchen zieht das Kino dem Fernsehen vor, ob-

wohl sie wesentlich hdufiger fernsehen als

ins Kino gehen. Ein einleuchtender Grund da-

fur ist wohl die Tatsache, daB man zum Fern-

sehen eigentlich nur im Familienkreis kommt,
wahrend man ins Kino alleine, zu zweit allei-
ne oder mit einer Gruppe gleichaltriger gehen
kann.

Sonstiges
Jeweils eine geringere Zahl von jungen Damen

nennt als Interessen-Gebiet die Probleme

menschlichen Zusammenlebens, oder Politik.
Es sind vor allen Dingen 15- und 16-jdhrige
Oberschulerinnen, welche sich fur solche The-

men interessieren. Informationen uber diese

Gebiete beziehen sie vor allen Dingen aus

dem Fernsehen, aus Zeitschriften und aus Un-

terhaltungen mit Eltern und Freunden.
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Eine 14-jahrige - die jungste, die dieses

Interessen-Gebiet nannte - zieht ihre Infor-

mationen uber Probleme menschlichen Zusammen-

lebens aus der Zeitschrift Bravo.

Eine 14-jRhrige Hilfsarbeiterin interessiert
sich fur "Praktiken des Sexes" und zieht ihre

Informationen aus Bravo und Jasmin.

Eine 15-jRhrige Gymnasiastin sagt:

" Sexualitdt uberhaupt, interessiert

mich sehr, am liebsten habe ich

es, wenn ein alterer Freund mit
"mir daruber spricht.

Als Interessen-Gebiete von einzelnen Mddchen

werden angegeben z.B. Reisen, Autos, Kinder-

erziehung, Gesundheitsfragen, der Beruf des

Vaters, Geld verdienen, ein sch6nes Leben,
Vergnugungen usw.

Zitate: "Mich interessiert vor allem

wie man die Menschen zu ei-
nem noch besseren Zusammen-

leben bewegen kann.
"

(14-jahriger weiblicher Lehr-

ling)

"Mehr erfahren m6chte ich bei-

spielsweise uber die Jugend
von deutschen Schriftstellern,
was sie gelernt haben, wo sie

aufgewachsen sind und wie sie

zum Schreiben gekommen sind."

(15-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)
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"Am meisten interessiert mich
das Verhalten von Menschen
in bestimmten Situationen
oder Darstellungen einer be-

stimmten Zeit."
(15-jahrige Gymnasiastin)

"Bei mir .geht's vor allem um

aktuelle Probleme, Politik
und so. Auch uber das Leben

des einzelnen in der Ge-

meinschaft, manchmal auch

uber Hobby's, die einen in-

teressieren. "

(16-j&hrige Oberrealschu-

lerin)

"Mich interessiert mein Freund
am meisten."

(15-jdhrige Hilfsarbeiterin)

"Das Wissen hierzu (Anm.: Auf-

kl&rung) kann man sich ja heu-

te bei den vielfachen Medien
selbst verschaffen. Man hat ja
viele M6glichkeiten dazu, wenn

einen etwas interessiert."

(16-jahrige Gymnasiastin)
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2. Medien-Prdferenzen fur die von Jugendlichen
genannten Haupt-Interessen-Gebiete

Die Katalogisierung von Interessen-Gebieten
und Medien-Prdferenzen zeigt, daB die Stel-

lungnahmen von Jungen und M&dchen kaum diffe-
rieren.
Deshalb kann man in dieser qualitativen Studie
eine Gesamt-Aussage machen.

Fur die links-bestehenden Interessen-Gebiete
werden die rechts-stehenden Medien prdferiert:

Sport:

Musik:

Muslk-Bands:

Schlagers&nger, Stars:

Mode:

Tiere:

Fernsehen, Zeitungen,
Rundfunk, Fachzeit-
schriften, Vater,
Altersgenossen, Illu-

strierte

Radio, Schallplatten,
Fernsehen, Plattenge-
sch&fte, Diskotheken

Bravo

Bravo, Fernsehen, Illu-

strierte

Frauen-Zeitschriften,
Mode-Zeitschriften,
Schaufenster, Fernsehen

Fernsehen, Bucher, Kino,
Illustrierte
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Unterhaltung:
Abenteuer, Krimis:
Serien:

Technik:

Auto:

Politik:

Wirtschaft:

Aufklarung:

Soziale Fragen:

K che, Haushalt:

Gesundheitsfragen:

Fernsehen, Kino
Fernsehen

Vater, Bucher, Fern-

sehen, Zeitungen,
Illustrierte

Zeitungen, Fernsehen

Fernsehen, Zeitungen,
Eltern

Fernsehen, Zeitungen

Eltern, Arzt, Zeit-
schriften (Bravo,
Jasmin), Freund,
Freundin

Fernsehen

Frauen-Zeitschriften,
Mutter

Fernsehen, Arzt, Eltern
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Die Zusammenstellung ergibt, daB von den.
15 aufgezdhlten Haupt-Interessen-Gruppen
allein bei 7 das Medium Fernsehen als das-

jenige genannt wird, welches am interes-
santesten das jeweilige Thema behandelt.

Bei 6 weiteren Haupt-Interessen-Gruppen
ist Fernsehen als zumindest eines der Me-

dien genannt worden, welches das Thema

am interessantesten behandeln.

Bei nur 2 Interessen-Gruppen n&mlich:
Aufkl&rung und Musik-Bands ist Fernsehen
nicht genannt.

Eine 16-jdhrige Oberrealschulerin sagt:

" Meistens findet man in den ein-
zelnen Massenmedien das gleiche
nur etwas anders dargestellt und

mal besser mal schlechter behan-

delt.Jedes Medium hat hier seine
Vor- und Nachteile. Diese sind

"
schlecht zu bestimmen.
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3. Medien-Prdferenz fur vorgegebene Interessen-
Bereiche

Unseren Vpn wurden von uns Interessen-Bereiche
genannt. Sie sollten angeben, welche Medien
ihnen am besten geeignet erscheinen, sie uber
die jeweiligen Bereiche zu informieren.

Nachfolgend werden die Informations-Quellen,
welche unsere Vpn fur die genannten Bereiche
pr&ferieren genannt:

(Anmerkung: In vielen Fdllen nannten unsere

Vpn mehrere Medien, mit unter ohne auf die
Reihenfolge zu achten.)

Musik

Fur Musik ist der Rundfunk zustdndig. Dieser

Meinung sind uber drei Viertel unserer Vpn,
da man ja Musik nur durch H6ren beurteilen
konne.

Durch nahezu alle Untergliederungen der von

uns befragten Jugendlichen hindurch herrscht
diese Meinung vor. Bei den 10- bis 14-j&hri-
gen Volksschulern wird als Haupt-Informat-
tions-Quelle neben dem Rundfunk aber auch
noch Vater oder Mutter genannt. Diese Jugend-
lichen interessieren sich noch nicht besonders
fur Musik, sie haben deshalb auch noch kein

ausgeprdgtes eigenes Urteil. Dies mag der
Grund sein, weswegen sie sich von Eltern und

alteren Geschwistern Auskunft geben lieBen,
wenn sie Fragen h&tten.
Die weiblichen Hilfsarbeiter haben auf diesem
Gebiet so gut wie keine Fragen, sie glauben
deshalb keine Informations-Quellen zu brauchen.

Wenn aber doch, dann wurden sie sich vor allem
im Plattengeschdft beraten lassen.

Mit zweitgr68ter Hdufigkeit wird das Medium
Fernsehen genannt. Durch das Fernsehen wird
nicht nur ein akustischer Eindruck vermittelt,
man sieht auch die Stars und die Bands.
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Die weiblichen Jugendlichen m6chten insbeson-
dere auch uber Lieben und Leben der Stars und

Band-Mitglieder informiert sein. Sie verhel-

fen "Bravo" auf den dritten Platz der Nennun-

gen. Diese Zeitschrift gibt ihnen den gewunsch-
ten Einblick in die Internas.

Ab dem 13. Lebensjahr sind Eltern als Informa-

tions-Quelle nicht mehr gefragt, an ihre Stel-

le tritt die Unterhaltung mit Gleichaltrigen
oder das Verkaufspersonal in Schallplatten-
geschRften. Beide Kommunikations-Partner wis-

sen ja am besten, was "in" ist.

Andere genannte Medien sind noch: Diskotheken,
"Hor Zu", und Illustrierte uberhaupt. Diese

Quellen haben aber nur eine ganz bescheidene
Zahl von Nennungen.

An 1. Stelle

2. Stelle

3. Stelle

4. Stelle

5. Stelle

Zitate:

also Rundfunk

Fernsehen

Bravo

Eltern

Gleichaltrige und

Plattengeschifte

"Uber Musik wurde ich meine El-
"tern fragen.

(10-jahriger Volksschuler)

"Mein Vater, der weiB viel, den
"kann man gut fragen.

(10-jahrige Volksschulerin)
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Sport

"Musik kann man nur beurteilen,
wenn man sie h6rt. Am besten

ist das im Radio."
(13-j&hriger Volksschuler)

"....am liebsten durch das Fern-

sehen. Ich will's ja nicht nur

horen, ich will den Slinger auch

sehen.

(12-jAhrige Volksschulerin)

"H6ren tu ich ja soundso alles,
aber ich m6cht auch wissen, mit
wem die geht, und welche Madchen

die Disk-Jockeys haben und auch

die Bands."

(14-j&hriger weiblicher Lehrling)

"Wenn ich was wissen will, gehe
ich ins Plattengeschdft, die mus-

sen es ja wissen. Die sind ja
nur damit bdschAftigt."
(15-j&hrige Hilfsarbeiterin)

Fur Sport-Informationen j eder Art steht das

Fernsehen an erster Stelle, da ist es unschlag-
bar.

An zweiter Stelle, aber nur noch mit einem Drit-
tel der Nennungen fur Fernsehen, kommt die Ta-

geszeitung.

An dritter Stelle, ein Funftel der Fernseh-Nen-

nungen, folgt der .Rundfunk-, der damit kaum noch

pr&feriert wird.
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Danach folgen: der pers6nliche Besuch von

Sport-Veranstaltungen, also die Information
durch Augenschein; die Information durch Sport-
Zeitschriften; in besonderen F&llen die In-

formation durch den Sportlehrer in der Schule;
dann noch das Gespr&ch mit Freunden und Ge-
schwistern.

Das Fernsehen wird von mdnnlichen und weib-
lichen Jugendlichen durch alle Altersgruppen
hindurch gleichm&Big pr&feriert. Da Sport
in erster Linie optische Eindrucke vermit-

telt, ist es auch das ideale Medium zur Uber-

mittlung von neuesten Informationen.

In der Tageszeitung liest man gerne nach, was

man schon gesehen hat, daruber hinaus aber

auch die Sport-Informationen aus dem regio-
nalen Bereich.

Der Rundfunk scheint als Informations-Quelle
fur sportliche Ereignisse'keinen groSen Wert

mehr zu haben. Er wird eigentlich nur dann

genannt, wenn dem Jugendlichen kein Fernseh-

gerdt zur Verfugung steht oder wenn - wie am

Samstag nachmittag - mehrere FuBballspiele
nebeneinander ablaufen und man durch den Rund-
funk uber eine ganze Anzahl dieser Spiele
gleichzeitig informiert wird.

Die anderen Informations-Quellen sind ohne

wesentliche Bedeutung.

Nachzutragen wRre noch, daB die weiblichen
Hilfsarbeiterinnen ausschlieSlich das Medium
Fernsehen nennen.
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Zitate: "Im Fernsehen kann man sich am

allerbesten informieren. Das

ist so, als ob man selber dabei
wdre. Hdufig sieht man Dinge,
die selbst der Schiedsrichter
nicht sieht und man braucht
sich auch nicht darauf verlas-

sen, was am n&chsten Tag ir-

gendein Reporter schreibt, der

ja hdufig auch nur die Fernseh-

sendung gesehen hat."

(15-j&hriger Gymnasiast)

"Am Montag lese ich ganz gern
in der Zeitung nach, was ich
am Samstag abend oder am Sonn-

tag schon in der Sport-Schau
gesehen hab. Mich interessie-
ren dann vor allen Dingen die
Kommentare."

(15-j&hriger Lehrling)

"Radio ..... nur am Samstag
nachmittag bei den Bundesliga-
spielen, wenn gleichzeitig uber

mehrere Spiele berichtet wird,
dann weiB ich gleich vie die
Tabelle steht."
(16-jAhriger Lehrling)

"Ich brauch nur meinen Bruder

fragen, der ist Sport-Reporter
bei der Hannoverschen."
(14-j&hrige Oberschulerin)
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Technik

Grundsdtzlich sind die Jungen an technischen
Problemen mehr interessiert als Madchen. Von
den Madchen werden deshalb auch recht wenig
Informations-Quellen genannt. Diese wenigen
Nennungen beschr&nken sich auf: die Eltern,
insbesondere den Vater; Freunde; Fachzeit-
schriften und Fernsehen.

Soweit sich 10- bis 14-jihrige Volksschuler
fur Technik lnteressieren, m6chten sie ihre
Informationen am liebsten vom Fernsehen be-

kommen.

Die 10- bis 15-jahrigen Oberschuler praferie-
ren die Informations-Quellen: Fachzeitschrif-
ten, Fernsehen, Biicher, den Vater und Illu-

strierte (Stern).

Die 14- bis 16-jRhrigen Oberschuler pr&fe-
rieren: Fachzeitschriften  Fernsehen und

Bucher.

Die einzige MRdchen-Gruppe, welche Informa-

tions-Quellen im nennenswerten MaBe zu nen-

nen weiB, sind die 14- bis 16-jdhrigen Ober-

schulerinnen. Sie wurden in der Schule ein-

schldgige Lehrkrdfte fragen, den Vater kon-

sultieren, Fachzeitschriften lesen und sich
durch Fernsehen und Bucher informieren las-

sen.

Die mdnnlichen Lehrlinge wurden Vorgesetzte
am Arbeitsplatz oder dltere Arbeitskollegen
am liebsten befragen oder den Vater um Infor-
mationen bitten.

Die mdnnlichen Hilfsarbeiter wurden sich am

liebsten durch das Fernsehen informieren las-

sen, sie wurden aber auch ab und zu in Buchern
und Fachzeitschriften bldttern wollen.
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Das Fernsehen spielt dann als Informations-

Quelle eine wesentliche Rolle, wenn es sich
um "h6here" technische Probleme handelt wie

z.B. Raumfahrt oder Flugzeuge usw. Da kann

man Augenzeuge von neuesten Ereignissen sein
und die technische Entwicklung hochst aktuell

miterleben.
Geht es aber um differenziertere technische
Probleme wurde man am liebsten die Fachzeit-
schriften zu Rate ziehen, obwohl sie die
Probleme meist theoretisch abhandeln, sind
sie doch die grundlicheren Informanten.

Bucher werden fur technische Informationen ei-

gentlich nur dann herangezogen, wenn man ent-

weder aus der Vergangenheit der Technik, aus

ihrer Geschichte, aus ihrer Entwicklung, oder

von ihren zukunftigen Moglichkeiten etwas er-

fahren will.

Zitate: "Mein Vater ist Diplom-Ingenieur.
Ich glaube nicht, daB irgend-
jemand etwas besser weiB wie er.

Ich kann ihn also immer fragen."
(12-jahriger Oberrealschuler)

"Wenn's irgendwelche technischen
Probleme gibt, dann frage ich
meinen Vater oder ich geh in
das GeschEft, in dem ich das Ge-

r&t gekauft hab, die mussen mir

dann erkl&ren, wie alles geht."
(15-jdhrige weibliche Hilfsar-

beiterin)

"Raketen-Technik und Raumfahrt
erlebt man naturlich am aller-

besten mit, wenn im Fernsehen

so etwas gezeigt wird."

(14-jihriger Oberschuler)
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Politik

"Das Gebiet Technik interessiert
mich insoweit nicht, als mein
Vater daruber genug versteht.

Naturlich haben wir auch ein
Auto und es genugt mir, wenn

mein Vater mich herumkutschiert
und er Bescheid weiS vie man et-

was repariert, wenn es kaputt
ist."
(12-jdhrige Realschulerin)

"In den Fachzeitschriften steht

alles, was ich wissen muS, ich

schau nur nicht allzuviel rein.
11

Da schimpft mein Meister.
(15-jRhriger Lehrling)

"Aus der Zeitschrift Hobby. Aber

am Arbeitsplatz kann man noch

mehr erfahren, das sind Spezia-
listen, die uber alles Bescheid

wissen. Auch mein Vater ist da

auf Draht, Ait Autos kennt er

sich prima aus.
"

(15-jahriger Lehrling)

"Ich steh mit unserem Physik-
lehrer sehr gut, der kann mir

"
alles erkl&ren.

(16-jdhrige Gymnasiastin)

Mit groSem Abstand, zusammen an erster Stelle

mit der beinahe gleichen Anzahl von Nennungen,
stehen yageszeitungen und Fernsehen als Infor-

mations-Quellen fur Politik, bei all denen,
die sich dafur interessieren.
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Wenig Interesse fur Politik zeigen die 10-

bis 14-jdhrigen Volksschuler und Volkschu-

lerinnen, die 10- bis 14-jRhrigen Oberschu-

lerinnen, die weiblichen Lehrlinge, m&nnliche
und weibliche Hilfsarbeiter.

Das Fernsehen wird auch hier wieder seiner op-
tischen Reflektion wegen praferiert. Die am

haufigsten beachtete Sendung des Fernsehens
sind die jeweiligen Nachrichten zum Beginn des

Abendprogramms. Dann folgen Kommentare und an-

dere politisch informative Sendungen.

Die Tageszeitungen sind in der Lage, ausfuhr-

licher als das Fernsehen zu informieren und

werden deshalb vorgenannt.

Fur einen groBen Teil der ganz jungen unter

unseren Vpn ist der Vater eine Autorit&t in
punkto politischer Information.

Zitate: "Ubel Politih informieren kann

man sich dodh eigentlich nur

im Fernsehen und in Tageszei-
tungen. Im Fernsehen hat man

die Nachrichten-Sendungen, die
das Aktuellste bringen und in
der Tageszeitung kann man nach-

lesen, was es dazu fur ver-

schiedene Meinungen gibt."
(15-jdhriger Oberrealschuler)

"Vom Fernsehen; interessiert
mich aber nicht. Ich kenne

Kanzler Brandt, der hat den

Friedenspreis bekommen, ich
kenne Heinemann, weiB aber

nicht, welcher Partei er an-

gehort. Ich kenne StrauS, daB

ist der, wo,immer schimpft.
Vati kennt sie alle, wenn man

etwas wissen will. Mutti weiB
nicht so genau Bescheid, Opa
kann man audh fragen."
(10-jdhrige Volksschulerin)
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"Von Politik will ich gar nichts
wissen. Brandt ist Bundeskanzler
und Heinemann ist Bundesprdsi-
dent. Der erstere regiert und
der zweite reprRsentiert."
(13-jdhriger Volksschuler)

"Am besten durch Fernsehen und

die Tageszeitung. Fernsehen
ist glaube ich besser, Zeitung
ist mehr fur CDU. Man sollte

nicht einseitig sein. Vater

kennt sich auch gut aus in Po-

litik, daruber kann man mit
ihm schon reden."
(13-jdhriger Oberrealschuler)

"Durch Tagesschau und Zeitungen
oder im Stern. Auch in der Be-

rufsschule in Gemeinschaftskun-
de. Im Sportverein kann man auch

viel erfahren, da wird oft uber
die Parteien diskutiert und uber
Steuern und Wahlen, was man

wdhlen soll. Wer wohl besser
ist und wo die Politik hin-
fiihrt. "

(15-jRhriger Lehrling)
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Lesen

Die Informations-Quellen fur Lesestoffe unter-

scheiden sich wesentlich von den bisher ge-
nannten Informations-Quellen.
Lesestoffe scheinen sich selbst am besten wei-
ter zu empfehlen.
So kamen unsere Vpn zu neuen Buchern (nicht un-

bedingt als Eigentum, sondern als Lesestoff),
indem sie Bucher lasen, an deren Themen und/
oder Autoren sie Gefallen fanden und dann uber
das gleiche Thema/vom gleichen Autor mehr lesen

wollten. Sie geben an, diesen Weg auch heute

noch zu bevorzugen.
Das Buch als Lesestoff ist also seine eigene
beste Werbung.

Die zweitwichtigste Informations-Quelle fur Bu-

cher sind Buchereien, z.B. Schulbuchereien oder

Leihbuchereien (private oder sthdtische und ge-

meindliche; dazu geh6ren sicher auch z.B. kirch-
liche oder gewerkschaftliche, sie sind aber

nicht genannt worden).

Die Buchh&ndler sind als Informations-Geber dann

wichtig, wenn man sich Lesestoff kaufen kann.

Sie stehen (in bezug auf Bucher) an dritter Stel-

le, gemeinsam mit den Eltern, welche aber ins-
besondere von den 10- bis 14-jdhrigen als In-

formations-Quelle angegeben werden.

Bei den Schulern (Volks- und hoheren Schalern)
folgen die Lehrer, welche aber nicht so hRufig
genannt sind.

Freundinnen und Freunde spielen, genau wie z.B.

Buchbesprechungen in Zeitungen oder Zeitschrif-

ten, anscheinend nur eine kleine Rolle. Eine
etwas groBere Rolle - nach unseren Auszdhlun-

gen - ist der Werbung (Inseraten und Prospekten)
zuzumessen.
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Fernsehen und Rundfunk werden als Informations-
Quellen fur und uber Lesestoffe nur vereinzelt
genannt.

Bei Zeitschriften und Zeitungen (als Lesestoff)
verhdlt es sich dhnlich: ....am besten werben

sie fur sich selbst. Dann folgt die Empfehlung
durch die Eltern und durch Altersgenossen.

Der Informations- Bedarf scheint bei mann-
lichen und weiblichen Lehrlingen und Hilfsar-
beitern aber sehr gering zu sein. Sie lesen
nicht allzuviel, wenn aber doch, dann ziemlich
wahllos.

Zitate: "Uber Bucher und Zeitschriften
unterrichte ich mich durch die

eigene Erfahrung, indem ich
selbst durchlese oder kurz

durchbl&ttere, da wo ich es

mir hole."

(15-j&hriger Gymnasiast)

"Wenn ich ein Buch gelesen habe

und es hat mir sehr gut gefal-
len, dann schau ich, daS ich
vom gleichen Schriftsteller
vielleicht sogar uber ein Rhn-
liches Thema nochmal ein Buch

bekommen kann."

(13-jahrige Volksschulerin)

"Im Augenblick lese ich Karl May,
der hat so viele BAnde, da hab

ich noch lange dran zu lesen

und einer gef&1lt mir besser wie
der andere.

(14-jihriger Lehrling)

\
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Unterhaltung

"
Wenn ich ein Buch will und ich
weiB nicht ganz genau was, dann

suche ich eine Buchhandlung auf,
die wissen ja am besten Bescheid,

"die k6nnen mich beraten.

(14-j&hriger Lehrling)

Die Frequenz des Informations-Bedarfes in bezug
auf Unterhaltung ist auBergewohnlich hoch, aber

auch auSergew6hnlich einseitig.

Der weitaus gewichtigste Unterhaltungs-Trdger
ist das Fernsehen nach Aussagen der weit uber-

wiegenden Zahl unserer Vpn.
In bezug auf Unterhaltung2-Stoffe ist man beim
Fernsehen nicht sehr w&hlerisch. Die gesamte
Skala der angebotenen Unterhaltung wird akzep-
tiert. Unerheblich - mit Ausnahmen - ob es sich
um Familien-Serien, Krimis, Western-Stories,
Abenteuer-Filme, Quiz-Sendungen oder Shows han-

delt.

Mit Ausnahmen: Naturlich mag die eine oder an-

dere unserer Vpn das eine oder andere Genre

mehr oder weniger gern. Total abgelehnt wird
aber nur selten.

So sagt ein 10-jahriger Volksschuler:

"Krimis mag ich nicht, die sind so

scheuBlich."

Uber Fernseh-Unterhaltung informiert man sich
- anscheinend haufig - recht kurzfristig, durch

Vorankundigungen im Fernsehen selbst und - zum

kleineren Teil - durch Fernseh-Programme in

Programm-Zeitschriften oder Tageszeitungen.
In wenigen Fallen - unter unseren Vpn - laBt

man sich durch Familien-Mitglieder oder Alters-

genossen auf einzelne Sendungen hinweisen.
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Die 10- bis 14-j&hrigen Schuler haben, in bezug
auf das Fernsehen, den h6chsten Informations-

Bedarf; er wird durch das Fernsehen selbst

weitgehend gedeckt.

Moglicherweise hdngt das mit dem Zeit-
Limit fur Aufenthalte "auBer Haus" zu-

sammen. Im Durchschnitt mussen sie zwi-
schen 19.00 und 20.00 Uhr - oder bei
Einbruch der Dunkelheit - zu Hause sein,
aber noch nicht zu Bett gehen. Dann wird
eben ferngesehen.

Ein erwRhnenswerter Informations-Bedarf in bezug
auf Unterhaltung besteht eigentlich nur noch fur

,Kino-Filme.
Er wird durch Vorankundigungen in den Kinos oder
durch Inserate in dfn Tageszeitungen gedeckt.
Manchmal wird man von Altersgenossen uber das
laufende Programm unterrichtet.
An Kino-Filmen sind die 14- bis 16-j&hrigen Ju-
gendlichen mehr interessiart als die jungeren,
aber weniger ala an Fernseh-Unterhaltung.

Zitate: Da ich abends soundso fast im-
mer fernsehe, brauche ich ei-
gentlich kein Programm, weil
ich soundso das anschauen muB,
was meine Eltern wollen. Was

es so samstags gibt weiS man

ja immer schon langer und un-

ter der Woche lasse ich mich
halt uberraschen."

(14-jahriger Lehrling)
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"In unserer Zeitung ist ein sehr

ausfuhrliches Fernseh-Programm,
da schaue ich immer hinein. Mei-
stens habe ich den gleichen Ge-

schmack wie meine Eltern und

wir sehen uns auch alles ge-
meinsam an."

(13-jRhrige Volksschulerin)

"Unsere Clique geht hier eigent-
lich nur in drei Kinos und da

schauen wir uns jeden Film an.

Wir wissen auch schon vorher

was gespielt wird, weil wir das

ja immer in der Vorankundigung
sehen."

(15-jdhriger Hilfsarbeiter)

" Wenn ich in der Zeitung sehe,
daS es einen interessanten Film

gibt, dann schaue ich ihn mir
"

an.

(15-j&hriger weiblicher Lehr-

ling)

"Mein Freund ist hRufig bei uns,

dann sehen wir abends fern. Meist
wissen wir vorher nicht, was dran-

kommt. Samstags und manchmal auch

sonntags gehen wir ins Kino, aber
Ifdie Filme sucht mein Freund aus.

(16-j&hrige Hilfsarbeiterin)

135

1



Mode

Das Interesse an der Mode ist weitgehend auf

die weiblichen Jugendlichen dieser Alters-

gruppe (von 10 bis 16 Jahren) beschr&nkt.

10- bis 16-jdhrige mdnnliche Schuler haben so

gut wie gar kein Interesse und geben deshalb

auch keine Informations-Quellen an.

Bei mdnnlichen Lehrlingen ist geringes Inter-

esse vorhanden. Sie geben an - so uberhaupt
interessiert -,ihre Informationen in Illu-

strierten, Mode-Zeitschriften und im Fern-

sehen zu suchen.

Ebenso verhilt es sich mit den mRnnlichen
Hilfsarbeitern.

Anders bei den jungen Damen: 10- bis 14-jahri-
ge Volksschulerinnen - noch nicht geschmacks-
orientiert, und suchend - holen sich ihre In-

formationen da, wo sie welche bekommen. Sie

praferieren keine bestimmte Quelle. Ihre Quel-
len sind: Mdtter - Schaufenster - Kameradinnen -

Fernsehen - Versandhaus-Kataloge - Illustrier-
te - Mode-Zeitschriften: Burda-Moden, Madam,
Brigitte und Bravo --- und die Oma.

Fast die Bleichen Quellen nennen die 10- bis_
14-jRhrigen Oberschulerinnen - nur, bei ihnen
sind die Mehrfachnennungen erheblich groBer.

Die 14- bis 16-jRhrigen Oberschulerinnen haben

sich'in der Breite des Informations-Quellen-
Spektrums beschrdnkt. Sie nennen Mode-Zeit-
schriften - ohne zu differenzieren - und an

zweiter Stelle Illustrierte. An dritter Stelle

folgen: Schaufenster und Boutiquen.

Die weiblichen Lehrlinge nennen nur Mode-Zeit-
schriften und Schaufenster,
wRhrend die yeiblichen Hilfsarbeiterinnen:
Mode-Zeitschriften: wie Burda-Moden, Brigitte
und Petra; daruber hinaus aber auch Schaufenster
und Boutiquen als prdferierte Informations-
Quellen angeben.
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Zitate: "Mode ist mir wirklich egal. Von

mir aus k6nnen die M&dchen rum-

laufen wie die Affen im Urwald,
grun, rot, oder gelb, ist mir

ganz egal. Ich kann die GRnse
"sowieso nicht leiden.

(13-jdhriger Volksschuler)

"Was ich anziehe,' das kaufen mei-
ne Eltern. Die gehen dann mit
mir einkaufen und dann probiere
ich an und was mir am besten ge-

fdllt, das bekomme ich dann auch."
(12-jdhriger Volksschuler)

" Interessiert mich wenig. Orien-
tiere mich an Klassenkameraden,
habe ohnehin kein Geld fur

Spinnereien."
(13-jdhriger Oberrealschuler)

"Mode interessiert mich wenig.
Ich ziehe an, was mir gef&1lt
und was nichts mit den Hasch-

Typen zu tun hat."
(14-j&hriger Gymnasiast)

"Mode interessiert mich weniger.
Was modern ist, das bringt unse-

re Clique. Wir ziehen halt das

an, was andere auch tun."

(15-jdhriger Bauhilfsarbeiter)

" Naturlich will ich einigermaBen
vernunftig angezogen sein, aber

viel Geld habe ich nicht dafur

ubrig, deshalb schaue ich mir

Illustrierte an und dann weiS
"ich schon, was man so anzieht.

(15-jdhriger Lehrling)
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"Am besten ist man sicher infor-

miert, wenn man viele Mode-Zeit-
schriften liest und oft mal ei-
nen Schaufensterbummel macht.

Meine Mutti hat viele Zeitschrif-
1,

ten, da kann ich hineinschauen.

(13-jdhrige Volksschulerin)

"Naturlich muB man sich uber Mode

st&ndig informieren. Ich gehe in

Boutiquen und schau mir an, was

es da gibt, dann schaue ich mir

auch viele Schaufenster an und

in Mode-Zeitschriften blittere

ich naturlich auch."

(15-jdhrige Oberrealschulerin)

"Soviel braucht man sich uber

Mode gar nicht zu informieren.
Man sieht doch, was die Leute

tragen und was modern ist, wird
doch in jeder Illustrierten und

in jeder Mode-Zeitschrift be-

sprochen."
(16-jahriger weiblicher Lehr-

ling)
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Sexuelle Aufkldrung

Der Bereich "sexuelle Aufkl&rung" wird von un-

seren Vpn nicht mehr unterteilt (z.B. mdnnli-
che oder weibliche Organe, EmpfAngnis-Ver-
hutung usw.). Will man eine solche Untertei-

lung provozieren, beginnen die Vpn zu stottern,
Ausfluchte zu machen, oder sie sagen ("mich
interessiert.....) alles zusammen".

So aufgeschlossen (nach Ergebnissen anderer

Untersuchungen) die Heranwachsenden (also die

17- bis 20-jdhrigen) allen sexuellen Fragen
gegenuberstehen, bei den Jugendlichen (unseren
Vpn) scheint eine Tabuisierung dieses Berei-
ches vorhanden zu sein.

Die 10- bis 14-jRhrigen Volksschuler (Jungen!)
geben teilweise an, daB dieses Problem sie
nicht interessiere, einer (10-jdhriger) sagt:

"Da wurde ich lieber gar nicht erst

fragen."

M6glicherweise hat er schon negative Reaktionen

erfahren.

Die anderen geben an, durch die Schule infor-
miert werden zu wollen. Wenige prdferieren das
Fernsehen ("aber ehrlichl").

Die Eltern werden als m6gliche Informations-
Quelle nicht (1) genannt.

Die 10- bis 14-j&hrigen Volksschulerinnen nen-

nen teilweise die Eltern (Mutter), bevorzugen
aber die Schule.

"Anonyme" Quellen werden mindestens ebenso hau-

fig genannt: Fernsehen. Jasmin, Bravo. Fast die

gleiche Zahl gibt an, von "Freundinnen" am lieb-
sten informiert zu werden.
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Wie bei den Jungen sind die neutralen, ja so-

gar die anonymen Informations-Quellen am mei-
sten gefragt. Das Vertrauen dieser Altersgruppen
(auch der folgenden Oberschuler) zu den Eltern

dominiert keineswegs.

Die 10- bis 14-j&hrigen mRnnlichen und weibli-
chen Oberschuler haben die gleichen Informa-

tions-Pr&ferenzen.
Ca. ein Drittel prdferiert die Schule, etwas

weniger nennen die Eltern; der Rest bevorzugt
anonyme Quellen wie z.B. die Zeitschriften,
Bucher, Lexikas und - mit zwei Nennungen - Ge-

schwister.

Die 14- bis 16-jdhrigen (mannlichen) Oberschu-
ler und Lehrlinge reagieren identisch.
An erster Stelle stehen Klassenkameraden, Freun-

de und Bekannte als Informations-Quelle und Ge-

sprRchs-Partner. Mit Abstand erst folgen Eltern

und Schule. Mindestens gleichbeliebt sind wieder
die anonymen Quellen wie: Zeitschriften, Filme,
Fernsehen, Bucher usw.

Die 14- bis 16-iRhrigen Oberschulerinnen nennen

die Eltern (Mutter) uberhaupt nicht. Sie prRfe-
rieren zu gleichen Teilen den Arzt und Alters-

genossinnen. Je einmal werden bchule und Jasmin

genannt.

Die weiblichen Lehrlinge und Hilfsarbeiterinnen
haben die gleichen Informations-Quellen: die
Eltern (Mutter) und Altersgenossinnen zu glei-
chen Teilen. "Bilcher" haben ganz wenige Nennun-

gen.

Die m&nnlichen Hilfsarbeiter prdferieren bevor-

zugt ihre Freunde und Altersgenossen. als Aus-

kunft-Geber, nur verschwindend wenig nennen El-

tern oder Zeitschriften.
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Das Vertrauen, das den uberlieferten Insti-

tutionen (Eltern-Haus und Schule) entgegen-
gebracht wird, ist erschutternd gering.

Die wenig artikulationsfdhigen und deshalb

besonders unsicheren 10- bis 14-j&hrigen Ju-

gendlichen praferieren die Schule am meisten.
Nur die Oberschuler unter ihnen nennen an

zweiter Stelle das Eltern-Haus.

Das wurde bedeuten, daB das Vertrauen zu den

Eltern (aufgrund von Erfahrungen?) recht ge-

ring ist. Die Tabuisierung hdlt vor.

Bei den 14- bis 16-jdhrigen (mdnnlichen und

weiblichen) Jugendlichen hat auch die Schule

das Vertrauen verspielt. Sie, bei denen diese
Fragen am dr&ngensten sind, verlassen sich

am liebsten auf Freunde, Freundinnen, Klassen-

kameraden und Cliquen.

Bei den 14- bis 16-jahrigen Oberschulerinnen
kommt noch der Arzt (rationale Prdgung?), bei
den gleichaltrigen weiblichen Lehrlingen die
Mutter (emotionale Pr&gung?) gleichwertig
dazu. (Hier deutet sich schicht-spezifische
Verhaltensweise an.)

Zitate: "Uber sexuelle Aufkldrung moch-
te ich etwas in der Schule er-

fahren, nicht auf der StraBe."
(10-jdhriger Volksschuler)

"Aufkldrung sollte das Fernsehen

bringen, aber ehrlich ohne Schmus

und dann nachmittags, daB meine
Eltern nicht da sind und da st6-

ren, auch ohne b18de Fremdw8rter
und Fachausdrucke."
(13-jdhriger Volksschuler)
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" Sexuelle Fragen interessieren

mich noch nicht. Wenn ich aber

etwas wissen will, habe ich

meine Eltern."

(10-jAhrige Volksschulerin)

"In der dritten Klasse hatten wir

es in der Schule. Da haben wir

gelernt, wie sich ein Embryo
entwickelt. Im Fernsehen haben

sie auch eine Geburt gezeigt,
das war auch sehr interessant."

(11-jdhrige Volksschulerin)

"Da weiB ich noch nicht viel, weil
meine Oma von dem modernen Zeugs
nicht viel halt."

(11-jRhrige Volksschulerin) bei

GroBeltern lebend)

".....Klassenkameradinnen oder

iltere, aber nicht alte Freun-

dinnen."

(13-jdhrige Volksschulerin)

"Uber Sex-Praktiken ist Jasmin
und Bravo prima. "

(14-jdhrige Hilfsarbeiterin)

" Sexuelle Aufkldrung wird von den

Eltern betrieben. Die Schule
macht zwar auch schon etwas,
aber noch nicht viel."
(11-j&hrige Gymnasiastin)

142



"Zum Thema sexuelle Aufkl&rung
erfahre ich am meisten durch

meine Eltern, in der Hauptsache
durch meine Mutter. Auch haben

wir in der Schule eine Lehrerin,
mit der wir uns uber diese Sachen

unterhalten und sie fragen kon-

nen."

(12-jdhrige Realschulerin)

"Fur sexuelle Aufkldrung halte

ich die Schule fur am geeig-
nesten. Mit Freunden spreche
ich auch daruber."

(14-jdhriger Gymnasiast)

"Sexuelle Dinge haben mich bisher

noch nicht interessiert. Wenn

ich daruber etwas erfahren moch-

te, wurde ich ein Fachbuch nehmen

und dort meine Kenntnisse suchen.

(16-jRhriger Gymnasiast)

Eine 16-jahrige Gymnasiastin beschreibt die gan-

ze Problematik aus ihrer Sicht:

"Sexuell habe ich kein Informations-
Bedurfnis mehr. Ich halte mich fur

aufgekl&rt. Die Zeiten, in denen ich

Jasmin gelesen habe, sind vorbei.
Was glauben Sie, warum mein Freund

&lter ist als ich.
Fur die, die es notig haben, gibt es

doch bis heute noch keine rechte In-

formations-Quelle. AuBer vielleicht

die eigenen Eltern, aber das ist nur

ein halber Schritt. Am besten wdre

vielleicht doch ein wirklich guter
Hausarzt oder -grztin, je nach Junge
oder M&dchen. Aber am besten ist
doch die Praxis, die verlangt Selbst-

sicherheit und auch Mut zu Fragen,
die dann noch verbleiben."
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"Am meisten habe ich aus Zeit-

schriften, wie z.B. dem Stern

und durch Aufkl&rungsfilme er-

fahren. Teilweise beim Vater,
aber nur begrenzt. Auf Einzel-
heiten geht der nicht ein, dann

schon eher bei Freunden und Kol-

legen."
(15-j&hriger Lehrling)

"Mich interessiert am meisten
das sexuelle Zusammenleben der

Ehepartner. Solche Aufkl rung
kann man doch eigentlich nur

von der Mutter bekommen, aber

da hat man es schwer. Ich hab's

mir aus Buchern zusammenge-
sucht."

(14-jdhriger weiblicher Lehr-

ling)

"Wenn ich Fragen uber sexuelle

Themen habe, dann frage ich
meine Eltern, am meisten jedoch
Freunde oder Freundinnen."

(16-jahriger weiblicher Lehr-

ling)

"Bei der sexuellen Aufkldrung
wurde mich interessieren, wie
sieht ein MAdchen aus und wie
sind die Beziehungen zu einem
Mddchen."

(15-j&hriger Hilfsarbeiter)
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"Sexuell aufgekldrt werde ich
auf der Arbeit durch meine Kol-

legen, daruber reden wir auch

in unserer Clique oder von

Heftchen."
(15-jihriger Bauhilfsarbeiter)

"Da bin ich nicht so prude. Das

kann ich mit meiner Freundin,
mit Freunden und Bekannten ab-

handeln. Da weiB doch heutzu-

tage jeder Bescheid. Nur die
Alten sind da noch komisch."
(16-jahriger Hilfsarbeiter)

Gesundheitsfragen

Der Bereich Gesundheit provoziert bei allen un-

seren Vpn nur einen sehr geringen Information_s--
Bedarf. Die Ursache: man ist mit diesem Thema

nur recht selten direkt befaBt. Eigene Krank-

heiten sind selten und fast immer leichterer
Natur; vor anderen Kranken hat man eine gewisse
Scheu. Sogar wenn es sich um allerndchste Ver-

wandte handelt und ihre Krankheiten schwerer

Natur sind. Man meidet sie ...., man verdrangt.

Oder man kann's schon nicht mehr h6ren; eine

13-jdhrige Volksschulerin druckt das so aus:

" Gesundheitsfragen interessieren mich
uberhaupt nicht, Es langt, wenn meine

Mutter alle Krankheiten dieser Welt

hat. Daruber will ich gar nichts h6-

ren, es langt schon wenn ich mir das

Lamento meiner Mutter dauernd anh6ren
"muB.
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Hdufig versteht man unter "Gesundheitsfragen",
Probleme der Hygiene, des k6rperlichen Fit-

haltens, Rauschgift-Probleme usw. Die Krank-

heit spielt - in den Gedanken unserer Vpn
noch keine wesentliche Rolle.

Der Informations-Bedarf ist deshalb gering
und wenig intensiv. Die jungeren halten sich,
wenn sie Informationen wunschen, an die Eltern;
die etwas &1teren an den Arzt.

Alle anderen Medien, wie Freunde, Bekannte,
Schule, Zeitschriften, Bucher, Zeitungen usw.

werden kaum genannt.

Zitate: "Wenn was ist, frage ich meine
Mutter oder gehe zum Arzt."

(11-j&hriger Volksschuler)

"Gesundheitsfragen sollten auch

in der Schule behandelt werden,
da sollte mal ein Arzt kommen

und eine Stunde lang da was er-

z&hlen."
(12-j&hriger Volksschuler)

"Ich weiB, warum ich mich wa-

schen muB und meine Zdhne put-
zen muS, das reicht mir. ''

(11-j&hrige Volksschulerin)

"ljber Gesundhei fragen, wie z.B.

Gesundheitsschaden bei Rausch-

gift kann man sich am besten

bei Arzten, im Fernsehen und so

informieren."
(12-jihrige Realschulerin)
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"Wenn ich uber gesundheitliche
Dinge etwas wissen will, schaue

ich in ein Gesundheits-Lexikon,
das bei uns zu Hause da ist."
(15-j&hriger Realschuler)

"Uber Gesundheitsfragen informie-
re ich mich im Fernsehen, z.B.

im Gesundheits-Magazin. AuSer-
dem wird von der Krankenkasse
ein Heftchen herausgeschickt."
(16-jRhrige Oberrealschulerin)

"Ob man korperlich gesund ist,
das stellt man am besten beim
Arzt fest, der weiB da Bescheid,
der hat ja auch studiert."
(14-j&hriger Lehrling)

"Am interessantesten sind die

Tips zum Fit-bleiben, richtige
Erndhrung und Trimm-Aktionen.

(15-j&hriger Lehrling)
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4. Hypothesen (Zusammenfassung)

Die Kommunikations-Bedurfnisse unserer Vpn
sind in erster Linie geschlechts-abhangig
und danach alters-abhdngig.

a) Die Jungen interessieren sich durchweg fur

Sport in allen Schattierungen, insbesondere
aber fur den Leistungssport. Der Kommunika-
tions-Bedarf auf diesem Gebiet ist erheb-

lich.
Bei vielen, um nicht zu sagen bei den mei-

sten, ist Bundesliga-FuBball eine Art In-
karnation des Leistungssportes --- und das

Fernsehen seine "Verkundigung". Das Medium

Tageszeitung bringt die gewunschten Kommen-

tare und berichtet uber regionales bzw. 10-

kales Sportgeschehen.
Sport ist Gesprdchsstoff sowohl untereinan-
der als auch mit den Eltern (Vater).

Technische Probleme und Vorg&nge interessie-
ren in zweiter Linie. In Gesprdchen mit dem

Vater wird das Interesse sublimiert, das

aus der tAglichen Begegnung mit der Technik
entstand. Das Fernsehen ist Haupt-Informa-
tions-Quelle und stdndiger Anreiz fur wei-
tere Besch&ftigung mit diesem Thema. Fach-

zeitschriften und Bucher folgen in immer

geringer werdendem Abstand.

Das Wissen von Fakten (richtigen oder falsch

verstandenen) ist - wie beim Sport - eine
Art MaBstab fur beginnende opinion-leader-
ship.
Ab dem 14. bzw. 15. Lebensjahr sind motor-

angetriebene Fahrzeuge jeder Art (von Vaters

Auto bis zum eigenen Mofa) handfeste Gegen-
stande technischen Interesses.

Danach beginnen schon die Kommunikations-
Bedurfnisse im Bereich "Unterhaltung".
Unterhaltung ist fur die m&nnlichen Jugend-
lichen zu einem - fur den Berichterstatter -
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beinahe unglaublich hohen Prozentsatz mit
Fernsehen gleichzusetzen; zumal - wie das

vorherige Kapitel zeigte - die Eltern die-
sem Medium so gut wie kritiklos (in bezug
auf seinen Erziehungs- und Bildungs-Ein-
fluB auf die Jugendlichen) gegenuber-
stehen.

Die 10- bis ca. 13-jdhrigen lieben Tier-
Geschichten. Am schonsten fdnden sie es,
wenn sie ihren ganzen Bedarf durch das

Fernsehen decken konnten. Der Bedarf ist

aber anscheinend groBer als das (Fernseh-
Programm-)Angebot. So lesen sie Tier-Ge-

schichten auch in Buchern und Zeitschrif-

ten.

Fernsehen

Den geistig weniger Beweglichen reicht das

Programm-Angebot des Fernsehens zur Befrie-

digung ihres Unterhaltungs-Bedarfes aus;

zumal sie ihre anderen Interessen-Bereiche

(wie Sport, Technik usw.) hdufig als Unter-

haltungsstoff, dann erst - bei manchen sehr

sp&t - als Information begreifen.

Die Unterhaltungs-Programme der Fernseh-

Sender werden in ihrer Gesamtheit absor-

biert. Unerheblich, ob es Unterhaltungs-
Filme, Abenteuer-Geschichten oder Krimis
sind.

Die 14- bis 16-j&hrigen mdnnlichen Jugend-
lichen interessieren sich zu einem betrhcht-

lichen Teil fur

Politik.

Sie diskutieren politische Themen unterein-

ander und unterrichten sich....durch Fern-

sehen, vertiefen diese aktuelle Informatio-
nen aber h&ufig durch Tageszeitungen und

Zeitschriften.
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Es gibt naturlich auch noch einige andere

Bereiche, die Jugendliche interessieren.
Nach den Ergebnissen dieser qualitativen
Studie spielen sie aber keine wesentliche
Rolle.

b) Die M&dchen haben ein wesentlich breiteres
und mehr schillerndes Kommunikations-Bedurf-
nis als die Jungen.
Wdhrend die Jungen erst im dem 14. oder 15.
Lebensjahr signifikante Interessen-Okkupa-
tionen zeigen, ist dies bei den M&dchen

schon ein bis zwei Jahre fruher der Fall.

Drei Interessen-Bereiche tauchen bei vielen
Mddchen sehr fruhzeitig auf:

Musik Mode Fernsehen.

Musik ist davon das von fast allen genannte
und prdferierte Interessen-Gebiet.
Musik ist als Oberbegriff zu verstehen. Dazu

gehort sowohl moderne als auch etwas altere
- man scheut sich zu sagen: klassische Musik.
Daruber hinaus ist damit hdufig aber auch das

Umfeld der Musik gemeint, also die Schlager-
stars, die Bands und ihre einzelnen Mitglie-
der.

Ein hoher Prozentsatz der M&dchen "liebt"

moderne (leichte) Musik, also Beat, Pop
und Soul. Diese Musik und die durch sie ge-
schaffene "Stimmung" sind die sonst kaum

mehr vorhandene M6glichkeit, Emotionen str6-

men zu lassen.
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Nicht verwunderlich, daB die Interpreten
Gegenstand intensiven Interesses sind.
Die genutzten Medien sind: Rundfunk,
Schallplatten, aber auch Diskotheken. Fern-

sehen spielt eine nicht so groBe Rolle.

Ernste Musik - das ist Typ-abh&ngig - wird
von ca. einem Drittel unserer weiblichen

Vpn gerne geh6rt. Die Ubermittlungs-Medien
sind Rundfunk und Schallplatten. Kaum ge-
nannt wird Fernsehen.

Gesprdchsstoff ist nicht nur die Musik son-

dern auch ihre Interpreten, vor allem die
jungeren M&dchen bevorzugen dieses Thema.

Ihre Informations-Bedurfnisse werden von

den Illustrierten, vor allem aber von Bravo

befriedigt. Das Fernsehen wird Ofter ge-

nannt.

Der zweite Bereich mit groBem Kommunikations-
bedarf ist die

Mode.

Alles, was in der Mode neu ist, wird disku-
tiert, das bedeutet aber keineswegs, daB es

auch akzeptiert wird.
Der Informations-Bedarf wird durch "Augen-
schein" befriedigt. Schaufenster, Frauen-

Zeitschriften, wieder Bravo und letztlich

auch das Fernsehen sind die Informanten.

Die GesprRche der Mddchen drehen sich viel-

fach um ihr t&gliches Erleben. Viel h&ufiger
als bei Jungen wird von ihnen z.B. auch uber

die Schule, den Arbeitsplatz, Lehrer und

Vorgesetzte gesprochen.
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Eine der wichtigsten Unterhaltungs-Quellen
ist auch bei M&dchen

das Fernsehen,

obwohl sie nicht ganz so hdufig und viel-

leicht auch nicht ganz so wahllos dieses
Medium nutzen. So fallt bei vielen von

ihnen der ganze "politische Kram" weg. Der

gesamte Bereich Unterhaltung wird aber ge-

nausoviel und so intensiv genutzt wie dies
die Jungens tun.

Sport

steht an funfter Stelle der Interessen-Be-

reiche bei Madchen.

AuBer FuBball finden fast die gleichen Sport-
arten wie bei Jungen Aufmerksamkeit. Bei
Mddchen uberwiegt aber die Unterhaltungs-
Funktion des Sportes; das Fernsehen deckt

den wesentlichsten Teil des Kommunikations-
Bedarfes.

Andere interessante Bereiche sind Bucher,
Romane und Filme.
Der Informations-Bedarf ist nicht besonders

groB, was Bucher und Romane anbelangt, man

liest was man bekommt oder ausleiht.
Filme dagegen sind fur die 14- bis 16-jdhri-
gen M&dchen manchmal interessanter als Fern-

sehen. Das hat einen einleuchtenden Grund:

vor und nach dem Film sind die Kommunika-
tions-Moglichkeiten groBer als dies bei Fern-

sehen der Fall ist. Da der Film-Besuch fast

immer auf das Wochenende gelegt wird, ist
die vorhandene freie Zeit auch erheblicher
und geeigneter fur vielfdltige Kommunika-
tionen.
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Obwohl die Interessen-Bereiche bei den m&nn-

lichenund weiblichen Jugendlichen sehr un-

terschiedlich sind, sind die Medien-PrRferen-
zen zur Deckung des Kommunikations-Bedarfes

weitgehend gleich, wenn Jungen und M&dchen

gleiche Interessen-Gebiete, unabhdngig von

der Rangfolge, haben.

Eine Katalogisierung zeigt, daB das Fernsehen

die wichtigsten Kommunikations-Bedurfnisse
unserer jungendlichen Vpn im uberwiegenden
MaBe erfullt.

Diese Hypothese wird bestiltigt, wenn man die

Medien-Prdferenzen zu vorgegebenen Interes-

sen-Bereichen eruiert.:
Als Informations-Quelle zur Erfullung der Kom-

munikations-Bedurfnisse steht das Fernsehen

an erster Stelle und genieBt auch das h6chste

Vertrauen. An zweiter Stelle stehen Tageszei-
tungen, Fachzeitschriften und Bucher.

Erst an dritter Stelle folgen die Eltern;
dicht aufgeschlossen sind Klassenkameraden,
Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kol-

legen.
Dann erst folgt der Rundfunk.

Fur ganz spezielle Interessen-Gebiete, wie

sexuelle Aufklarung und Gesundheitsfragen wer-

den Eltern, Arzte und Schule beinahe gleich-
m&Big pr&feriert. Auch in diesen F&llen folgt
aber das Fernsehen als ndchst wichtigstes
Medium.

AbschlieBend sei festgestellt, daB die Kommu-

nikations-Bedurfnisse der 10- bis 14-jahrigen
Jugendlichen wesentlich vielfaltiger sind, als

die der Alteren. Sie haben mehr, wenn auch

weniger qualifizierte, Interessen.
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Eine Interessen-Selektion, die Sublimierung
und Intensivierung der ubrig bleibenden In-

teressen, erfolgt gewohnlich zwischen dem

13· und 15. Lebensjahr. Dann werden die Kom-

munikations-Bedurfnisse intensiver und mehr

zielgerichtet.

Eine erstaunlich hohe Zahl von Jugendlichen
erlebt dann aber auch eine wesentliche Inter-

essen-EinschrRnkung: Je weniger qualifiziert
Schulbildung und Berufsausbildung sind, um

so geistig anspruchsloser sind die Interes-

sen-Gebiete.
Hdufig wird dann aber die von diesen Jugend-
lichen nicht ausgenutzte Energie bzw. freie
Zeit auf das Engagement fur geistig anspruchs-
lose Interessen verwandt, wahrend hohere Schu-

ler und Lehrlinge Energie und Zeit auf Ausbil-

dung und Freizeit mehr oder weniger gleich-
m&Big verteilen mussen.

Diese Aussagen bedurfen dringend einer Quanti-
fizierung durch eine Repr&sentativ-Erhebung zu

ihrer Verifizierung.
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1. Was ist Gesundheit

INFORMATIONS-BEDARF

INFORMATIONS-QUELLEN
FUR
GESUNDHEITSFRAGEN

Wir wissen aus anderen Untersuchungen, daB
diese Frage schwer zu beantworten ist.+

Unsere Vpn entledigen sich im wesentlichen
auf zweierlei Weise dieser Schwierigkeit:

a) Die einen begreifen "Gesundheit"
ausschlieBlich physisch,

b) die anderen weichen einer Beant-

wortung dadurch aus, daB sie Ver-
haltensweisen nennen, welche hel-
fen k6nnen "Gesundheit" zu erhal-
ten. D.h. auch sie halten Gesund-
heit fur eine rein physische Sache.

Andere verknupfen diese beiden Moglich-
keiten.

Nur relativ wenige bringen den psychi-
schen Krankheitsbegriff ins Spiel.

) Vergl.: Einstellungen und Verhaltensweisen
zum Thema Gesundheit, ReprRsentativ-
Untersuchung 1971, Gesellschaft fur

Grundlagenforschung mbH., Munchen.
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Es ist eine fur die Altersgruppen
unserer Vpn zweifellos schwierige
Aufgabe, diesen Begriff zu defi-
nieren:

1. Unsere Vpn halten Gesundheit
fur etwas Selbstverstdndli-
ches und besch&ftigen sich
deshalb mit diesem Problem
- wenn uberhaupt - nur am

Rande.

2. Gerade bei den 10- bis 14-

jdhrigen und z.B. bei den
14- bis 16-j&hrigen Hilfs-
arbeitern, fehlt die dazu

notwendige Artikulations-
fahigkeit.

Die 10- bis 14-jdhrigen Jugendlichen geben fol-

gende Begriffs-Definition:

An erster Stelle:

(uberwiegend)

An zweiter Stelle:

(beachtenswerte
Minderheit)

An dritter Stelle:

(wenige)

Gesundheit ist das Ge-

genteil von Krankheit.

Verhaltensweisen um

gesund zu bleiben.

Geben an, sich nicht
dafur zu interessie-
ren.

Ganz wenige lassen den Begriff der seeli-
schen Gesundheit bereits anklingen.

"Unter Gesundheit verstehe

ich, daB ich nicht krank

bin und nicht im Bett lie-

gen muS."
(10-jAhriger Volksschuler)
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" Wenn ich nicht krank bin,
das ist Gesundheit, wenn

ich mich wohlfuhle."

(11-jdhriger Volksschuler)

" Gesundheit, das ist eben

nicht krank sein, wenn man

viel Sport treibt, dann
bleibt man auch eher ge-
sund."

(12-jihriger Volksschuler)

"Lustig muB man sein. Wenn

man gute Laune hat, nicht
so wutend ist, dann merkt

man, daB man gesund ist."

(11-j&hrige Volksschulerin)

"Gesundheit heiSt: keine Ge-

brechen haben. "

(12-j&hriger Gymnasiast)

"Gesundheit ist, viel.frische
Luft, Bewegung im Freien,
nicht in der Stube hocken,
Obst, Gemuse, Salat essen,
vor allem jetzt im Winter
viel Vitamin C. Reinlichkeit,
Korper sauber halten, nicht
soviel SuBigkeiten essen."

(11-jdhrige Oberschulerin)

"Gesundheit bedeutet allge-
meines Wohlbefinden, wenn

ich mich wohlfuhle und es

mir gut geht."
(12-jdhrige Mittelschulerin)
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Die 14- bis 16-jdhrigen Jugendlichen definie-
ren fast gleich; der Begriff der seelischen
Gesundheit wird aber wesentlich h&ufiger ein-
gefuhrt.

Ein 14-jdhriger Hilfsarbeiter und eine 16-
jdhrige Gymnasiastin bringen die rein emo-

tionale Erkldrung:

und

Zitate:

" Gesundheit ist das hochste Gut".

" Gesundheit ist das groBe Kapital
eines jeden."

"Unter Gesundheit verstehe

ich, daB man nicht im Bett

liegt, daB man keine Schmer-

zen hat, daB man nicht zum

Arzt gehen muB und Pillen
schlucken muB. Also solange
man sich frei bewegen kann

und keine Beschwerden hat,
ist man gesund."
(14-jdhriger Gymnasiast)

"Gesundheit bedeutet, daS

alle Organe in Ordnung
sind."

(15-jahriger Gymnasiast)

"Gesundheit ist, daB der

Mensch gesund ist, keine
innerlichen Beschwerden

hat und sich wohlfuhlt."

(14-jdhrige Gymnasiastin)
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"Gesund ist man, wenn man

sich wohlfuhlt und keine

k6rperlichenund seelischen
Beschwerden hat."

(14-jhhrige Gymnasiastin)

"Gesundheit ist das allgemei-
ne Wohlbefinden vom K6rper
her gesehen."
(16-jihrige Oberrealschu-
lerin)

"Gesundheit bedeutet, daB
ich mich wohlfuhle und kei-
ne Grippe, Husten oder

Schnupfen habe und auch

kein Bein breche. Gesund-

heit ist das Gegenteil von

Krankheit. Ich zAhle des-

halb nur solche Sachen

dazu, die mit der Medizin
zu tun haben."

(14-j&hriger Lehrling)

"Das k8rperliche und geistige
Wohlbefinden des Menschen.

(14-j&hriger weiblicher

Lehrling)

" Wenn ich gesund bin, brau-

che ich keinen Arzt."

(14-j&hriger Hilfsarbeiter)
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"Unter Gesundheit verstehe

ich, wenn einem nichts

fehlt, wenn man eben ge-
sund ist. Das Thema inter-
essiert mich eben nicht,
denn ich bin gesund. Rau-
chen tun wir alle, Rausch-

gift gibt's bei uns nicht.
Also was soll's?"

(15-jdhriger Bauhilfsar-
beiter)

" Wenn mir korperlich und

seelisch nichts fehlt und

ich keine Beschwerden ha-
"be, dann bin ich gesund.

(14-j&hrige Hilfsarbei-
terin)
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2. Das Interesse der Jugendlichen an Gesund-

heitsfragen und ihre Kommunikations-
Partner

A Solange unsere Vpn gesund sind, interes-
sieren sie sich - mit wenigen Ausnahmen -

nicht fur Gesundheitsfragen.

Zitate: "Ich bin gesund und brauche

keine Pillen, das Gesund-

heits-Magazin finde ich
b16d, wenn ich krank bin,
gehe ich zum Arzt."
(13-jahriger Volksschuler)

"Da hab ich uberhaupt kein

Interesse, da es mich nicht
betrifft."

(14-j&hriger Oberrealschu-
ler)

"Gesundheitsfragen? Das ist
ehrlich das Hinterletzte
was mich interessiert. Ich
werde noch fruh genug alt

und gebrechlich werden und

dann ist Zeit genug, sich
Gedanken zu machen.

(16-jAhrige Gymnasiastin)

Gesundheit wurde mich even-

tuell interessieren, wenn

ich weiteres daruber er-

fahren k6nnte. Aber ich bin
noch zu jung und muB noch

fur die Schule lernen und

deshalb mochte ich uber Ge-

sundheit noch nicht so viel

wissen, veil ich das spdter
noch lerne und erfahren

kann."
(10-jdhrige Gymnasiastin)
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Die - ganz wenigen
ihr Interesse:

Zitate:

- Ausnahmen begrunden

"Kenntnisse uber die wich-

tigsten Krankheiten sollte

man schon haben, insbeson-
dere uber Malaria, weniger
aber uber Grippe und Schnup-
fen."
(10-jhhriger Volksschuler)

(Gesundheit...)"hat groSe
Bedeutung, man sollte sich
stRndig uberwachen lassen,
auch wenn nichts fehlt.

RegelmABig nachsehen las-

sen, Haltungsschdden sollte

man vermeiden. "

(11-jdhrige hohere Schulerin)

"Mich interessieren Kinder-

krankheiten, Kinderldhmung
und ihre Bekdmpfung durch

Schluckimpfung, naturlich
auch Krebs,....ich habe jun-
gere Geschwister."
(14-jdhrige Oberschulerin,
3 Kinder)

"Ich interessiere mich inso-
fern fur Gesundheitsfragen,
wenn es um meine Figur geht."
(15-j&hrige Gymnasiastin)

" ....ja, Gesundheit ist sehr

interessant aus sportlichen
Grunden."

(15-jRhriger m&nnlicher

Lehrling)
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B Wenn unsere Vpn krank werden, beginnen sie
sich, so geben sie an, fur Gesundheitsfra-
gen zu interessieren. Genau betrachtet in-
teressieren sie sich aber nicht fur Gesund-

heitsfragen sondern fur ihre Gesundheit,
genauer: fur die eigene Krankheit.

Zitate: "Das hat mich nur interes-
siert, wie mir die Mandeln

herausgenommen worden sind."

(11-j&hrige Volksschulerin)

"Das Interesse an der Gesund-
heit ist erst dann da, wenn

man fuhlt, daB man krank

wird. Dann interessiert mich,
was ich habe, aber dann krie-

ge ich auch Interesse an

Krankheiten, die nicht all-

taglich sind."
(12-jdhriger Oberrealschuler)

"Gesundheitsfragen interessie-
ren mich nur, wenn sie mich
selbst betreffen."
(13-j&hrige hdhere Schulerin)

"Wenn ich selber etwas spure,
schaue ich im Gesundheits-
Lexikon nach, wie das zu-

stande kommt."

(15-jihriger Gymnasiast)

"Wenn ich erk&ltet bin, schaue

ich, daB ich ganz schnell

wieder gesund werde. Das ist
mein ganzes Interesse."

(14-jdhriger m&nnlicher

Lehrling)
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C Dann wurden unsere Vpn darauf aufmerksam

gemacht, daS zu Gesundheitsfragen ja nicht
nur die Krankheiten gehoren, welche man

in ihrem Alter haben kann, sondern vieles
andere wie z.B. Ern&hrung, Hygiene, GenuB-

gifte, Rauschgifte und auch die allgemei-
ne Lebensfuhrung. Wir erhielten dann fol-

gende Stellungnahmen:

ErnRhrung

Die Reaktionen waren hier sehr schwach.
Von den 10- bis 14-jRhrigen mdnnlichen und

weiblichen Volksschulern bekamen wir nur

eine einzige Nennung.
Eine 10-j&hrige Volksschulerin sagte:

"Ja, das interessiert mich schon.

Ich mochte dunner sein, aber ich
"

esse ja so gern.

Die 10- bis 16-jihrigen minnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler haben genausowenig
Interesse. Nur ganz wenige machen sich uber

die Ern&hrung Gedanken.

Ein 12-jdhriger sagte:

"Ich esse so viel und fast al-

les, bis ich richtig satt bin. "

Ein 13-j&hriger:

" Vielseitige, vitaminreiche Er-

n&hrung ist ganz wichtig. Aber
11da achtet meine Mutti drauf.

Eine 15-jdhrige Gymnasiastin:

"An Ern&hrung und Bewegung habe

ich viel Interesse. Man muB
"auf die Konstitution achten.
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Die 14- bis 16-j&hrigen mAnnlichen und weib-
lichen Lehrlinge und Hilfsarbeiter sind an

Ern&hrungsfragen anscheinend uberhaupt nicht
interessiert.
Nur einer betonte:

Hygiene

"Vom guten Essen halte ich sehr

viel. Daruber spreche ich viel
"mit meinen Eltern.

(15-j&hriger Hilfsarbeiter)

Im allgemeinen sind unsere Vpn der Meinung,
daB sie wissen, was zur Hygiene geh8rt und

wie sie sich da zu verhalten haben.

Die jungeren unserer Vpn geben manchmal zu,
daS sie von ihren Eltern (Mutter) noch ab

und zu an richtige Verhaltensweisen erin-
nert werden.

So sagt ein 12-j&hriger Volksschuler:

"Hygiene ist, wenn man sich grund-
lich wdscht, die Zdhne putzt und

sich sonst sauber h&lt und Sport
treibt. Dann bleibt man gesund.
Mit dem Z&hneputzen und Finger-
ndgel sauber halten und sowas, da

erinnert mich meine Mutter schon

andauernd dran. Manchmal ist mir
das 1&stig, denn daB ich mich sau-

ber zu halten habe, daS weiS ich
"auch selber.

Fast alle unserer Vpn sind sich daruber klar,
daS waschen (auch im Intim-Bereich), Zdhne-

putzen usw., also die normale K6rperpflege,
zu den selbstverst&ndlichen Dingen des Le-

bens gehoren. Nur uber Quantit&t und Inten-

sitdt herrschen unterschiedliche Meinungen.
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Die einen glauben, daB das Waschen von Ge-

sicht und Handen am Morgen nach dem Aufstehen

am wichtigsten sei und daB man sich zwischen-
durch wohl ab und zu die HRnde waschen solle.

Im ubrigen genuge es, wenn man alle 8 Tage
einmal bade und sich daruber hinaus toglich
einmal die Zahne putze. Andere reden vom

regelmaBigen Zahneputzen uberhaupt nicht.
Wieder andere pflegen sich auch abends, be-

vor sie ins Bett gehen, noch einmal zu wa-

schen.

H&ufigeres - wie wochentliches - Bad scheint,
unter unseren Vpn, nur recht selten vorzu-

kommen.

Sehr zweifelhaft scheint es manchen unserer

Vpn zu sein, ob z.B. zahneputzen uberhaupt
zum Thema Gesundheit gehore oder ob das

nicht K6rperpflege sei. Sie halten K6rper-
pflege fur eine mehr kosmetische Angelegen-
heit.

Zitate: "Waschen.ist doch keine Ge-

sundheitsfrage. Das ist
doch selbstverstdndlich."
(11-jAhriger Volkaschuler)

"Zdhneputzen tue ich t&glich,
schon wegen der Angst vor

1,dem Zahnarzt.

(12-jahrige Volksschulerin)

"ZAhneputzen gehort nicht
zur Gesundheit, sondern

ganz einfach zur Korper-
pflege, genauso wie wa-

schen.

(14-jihriger Lehrling)

Ein Informations-Bedarf scheint - zumindest

bei unseren Vpn - nicht' vorhanden zu sein.
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GenuSgifte (Nikotin und Alkohol)

Schon bei den jungeren unserer Vpn herrschen

Zweifel, ob der GenuB von Alkohol und Niko-

tin sch&dlich ist; wenn auch die meisten von

ihnen an beiden GenuBgiften noch kein beson-

deres Interesse haben.

Zitate: " Zigaretten und Bier darf

ich nicht, mein GroBvater
"verbietet mir das.

(·11-j&hriger Volksschuler)

"Rauchen tue ich nicht, schon

weil das Geld kostet."

(13-jahriger Volksschaler)

"Rauchen ist gar nicht schlimm

aber Alkohol ist fur Kinder

sch&dlich, der macht dumm."

(10-jdhrige Volksschulerin)

"Mich wurde schon interes-

sieren, ob rauchen schidlich
ist. Aber ich hab noch nichts
daruber gehort."
(11-jAhrige Volksschulerin)

"Uber's Rauchen wurde ich

gern schon mal mehr er-

fahren."
(10-jdhriger Oberschuler)
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"An rauchen usw. habe ich
wohl auch schon mal ge-

dacht, aber da ich Sport-
ler bin, habe ich es ge-
lassen.

(12-j&hriger Oberrealscholer)

"Rauchen
"

teuer.

ist ungesund und

(10-jhhrige Realschulerin)

"Rauchen werde ich nicht,
weil ich schon bisher er-

fahren habe, daB rauchen

fur die Lunge nicht so gut
ist und man eventuell da-

durch krank wird. Ich m6ch-

te, wenn ich gr6Ber bin,
auch nicht rauchen, weil
man sich dadurch sich an-

dere Sachen mehr leisten
kann und weniger Geld
braucht."

(10-jRhrige Gymnasiastin)

"Warum muB man eigentlich
rauchen, von den anderen

Dingen ganz zu schweigen."
(11-jdhrige Gymnasiastin)

"Rauchen tue ich gerne. Ich

glaube nicht, daB mir das

was tut."

(13-j&hrige Gymnasiastin)

'K8rperhygiene ist selbst-

verst&ndlich, Nikotin, Dro-

gen und Alkohol halte ich
fur absolut schddlich."

(15-j&hrige Gymnasiastin)
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Rauschgifte

Die 10- bis 14-jdhrigen unserer Vpn haben
uber dieses Thema nicht sehr viel zu sagen.
Die meisten von ihnen sind an Rauschgiften
und auch an Informationen daruber vollig
uninteressiert. Einige wenige m6chten gerne
wissen, ob Rauschgifte schRdlich sind, an-

dere wissen es und sagen definitiv: Rausch-

gift macht suchtig.

So wenig die jungeren Vpn an diesem Thema
interessiert sind, so sehr interessieren
sich die 14- bis 16-j&hrigen Jugendlichen
fur Rauschgifte und ihre Auswirkungen.

Die Ansichten zu diesem Problem sind aber
nicht immer sehr gefestigt.

Zitate: " Rauschgifte und deren Fol-

gen interessieren mich
auSerordentlich. Man weiB

"viel zu wenig daruber.

(15-jdhriger Oberrealschuler)

"Rauschgifte halte ich fur
absolut schadlich."

(15-jdhrige Gymnasiastin)

"Finden Sie nicht, daB es

egal ist oder zumindest auf

dasselbe herauskommt, ob sie
an den Zigaretten oder am

Smog ersticken. Haschisch
oder uberhaupt Rauschgift
ist eben nur eine andere

Variante, das Leben genuS-
voll schneller zu beenden.
D.h. nicht, daB ich z.B.

Rauschgift fur gut halte;
aber es soll jeder nach sei-
ner Fasson seelig werden."
(16-jRhrige Gymnasiastin)
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"Bevor man so viel uber

Rauschgifte redet, sollte
man zuerst einmal an Tier-
versuchen ihre wirklichen
Gefahren feststellen."

(14-jahriger mannlicher

Lehrling)

"Ich mochte naturlich uber

Rauschgift mehr erfahren,
aber das wahrscheinlich
nur, weil, wenn ich ehrlich

· bin, etwas erotisches daran
ist."

(15-j&hriger weiblicher
Lehrling)

"So viel uber Rauschgift zu

reden ist doch alles Quatsch,
die sollen endlich mal damit
aufhoren."

(16-jRhriger weiblicher

Lehrling)

"Rauchen tun wir alle, Rausch-

gifte gibt's bei uns nicht."

(15-j&hriger Hilfsarbeiter)

"Alles, was man uber Rausch-

gift h6rt, ist doch so ein-

seitig. Wenn ich mir einen
Bericht im Fernsehen ansehe,
erwarte ich nicht nur Fixer,
sondern ich m6chte auch sehen,
wie man sie heilt. Man soll

das nicht nur mies machen,
man soll auch was Vernunfti-

ges dazu sagen."
(16-j&hriger Hilfsarbeiter)

170



"Das ist so ekelhaft, davon

will ich nichts wissen."

(15-jdhrige Hilfsarbeiterin)

"Gott sei Dank tut er es

nicht. Aber wenn ich daran

denke, daB mein Freund dem

Rauschgift verfallen k6nnte,
das ware furchtbar."

(16-jdhrige Hilfsarbeiterin)

Zwei Zitate zeigen wohl sehr deutlich, welche

Grundeinstellungen Jugendliche zu diesen Pro-

blemen haben und wie groB ihr Informations-
Bedarf ist.

Ein 16-jdhriger Hilfsarbeiter sagt:

"Rauchen und so, daB hat schon etwas

mit Gesundheit zu tun. Aber wissen

Sie, wenn man jung ist, interessiert

einen das nicht so, da macht man sich
nicht so viele Gedanken daruber."

7.Eine 16-j&hrige Oberrealschulerin sagt: /

"Fur rauchen interessiere ich mich nur,

wie man es verhindern k8nnte und nicht
als Anwendung fur mich. Naturlich ge-
hort Zihneputzen usw. zur Gesundheit,
das gehort einfach dazu.

Mehr erfahren mochte ich uber Ern&h-

rungsfragen. In guten und ausfuhrli-

chen, leichtverstdndlichen Berichten

und auch an Beispielen. Und von Rausch-

gift kann man nie genug wissen. Das

wird sicher noch mal ein Problem"
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Gespr&chs-Partner:

Die 10- bis 14-jahrigen mannlichen und weibli-
chen Volksschuler, unter unseren Vpn, haben
fur Gesundheitsfragen folgende Gesprdchs-
Partner:

ca. zwei Drittel
von ihnen

einige

wenige

je zwei

die Mutter

den Vater, oder

beide gemeinsam

die Lehrer

den Arzt oder die
Freundin.

Die 10- bis 14-jdhrigen minnlichen und weibli-
chen h6heren Schuler:

ca. zwei Drittel

einige

wenige

einer

die Eltern

die Altersgenos-
sen

die Lehrer

den Arzt
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Die 14- bis 16-jihrigen m&nnlichen und weibli-
chen hoheren Schuler:

ca. ein Drittel

ca. ein Drittel

einige

die Eltern

Altersgenossen

den Arzt

Lehrer werden nicht mehr genannt.

M&nnliche Lehrlinge haben zu gleichen Teilen
Eltern und Freunde als GesprRchs-Partner.

Weibliche Lehrlinge nennen als Gespr&chs-Part-
ner zu zwei Drittel die Mutter, der Rest be-

vorzugt zu gleichen Teilen den Arzt oder Freun-
dinnen.

Die mAnnlichen Hilfsarbeiter haben als Gespr&chs-
Partner in Gesundheitsfragen fast ausschlieB-
lich die Eltern, einer nennt den Arzt.

Die Hilfsarbeiterinnen nennen Mutter und Freun-

dinnen zu gleichen Teilen, nur eine nennt den

Arzt als GesprEchs-Partner.



3. Informations-Bedarf (Quantitat)

Konnten schon aus den vorher abgehandelten
Punkten Anhaltspunkte fur den Informations-
Bedarf der Jugendlichen gewonnen werden, so

melden die Jugendlichen hier selbst ihre In-

formations-Wunsche an.Dabei sollte man sich
vor Augen halten, daB sie - generell - kein

ausgepr&gtes Interesse an Gesundheitsfragen
haben.

Die 10- bis 14-jihrigen Volksschuler haben
nur vage Informations-Wunsche, so z.B.: all-

gemeine Aufkl&rungsfragen ("aber nichts Be-

stimmtes") und ganz allgemein uber Verhutung
von Krankheiten.

Ebenso vage sind die Informations-Wunsche der
10- bis 14-jahrigen Volksschalerinnen:

Ern&hrungsfragen, Schutz der Z&hne oder "kran-
ke Tiere" sind die sie interessierenden Themen.

Mit einer Ausnahme. Eine 10-jihrige fragt:

"Ich m6chte alles uber Hasch wissen;
was man da sieht und ob es einem
arg schlecht wird."

Sie verwechselt die Wirkungen.

In Richtung "Rauschgifte" gehen auch die Infor-

mations-Wunsche der 10- bis 14-j&hrigen hoheren
Schuler. Viele von ihnen interessieren sich fur

ihre Wirkungen und die Folgen fur die Gesund-
heit.
Andere spezielle Themen werden nicht genannt.
Einer wunscht uber'hllgemeine Lebensfuhrung"
mehr zu erfahren. Er meint: "Was muB ich tun,
wie muB ich leben, um gesund zu bleiben?"
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Die gleichaltrigen h8heren Schulerinnen sind
auch an mehr allgemeinen Fragen interessiert
- wenn uberhaupt. Hier werden als Informations-
Wunsche die Auswirkungen von rauchen und Rausch-

giften auf den eigenen K6rper und die Anzeichen
von Erb-Krankheiten insbesondere genannt.

Die 14- bis 16-jdhrigen hoheren Schuler diffe-
renzieren mehr.

Sie mochten mehr erfahren z.B. uber die Aus-
wirkungen der Umweltverschmutzung, uber Er-

ndhrungsfragen, Fragen der Korperhygiene und

naturlich auch uber Rauschgifte.

Ihre 14- bis 16-jdhrigen Kolleginnen sind -

wenn uberhaupt - fast ausschlieSlich an Er-

n&hrungsfragen interessiert.

Die Informations-Wunsche der mdnnlichen und

weiblichen Lehrlinge dagegen sind gleich. An

erster Stelle steht - mit relativ hoher Inten-

sitdt - der Wunsch mehr uber Rauschgift zu

wissen.
Ein 14-j&hriger weiblicher Lehrling fragt ganz
lapidar:

"Warum werden die Rauschgift-Hdndler
nicht h8her bestraft. Das m6chte
ich wissent"

Sie hdlt das fur eine Gesundheitsfrage. Viel-
leicht hat sie recht.

Andere interessieren sich fur Fragen der Kor-

perhygiene, die Auswirkungen des Rauchens und

was es wohl mit Alkohol auf sich hat, wenn man

ihn nicht unmRBig trinkt.

Die 14- bis 16-j&hrigen Hilfsarbeiter haben

keine besonderen Informations-Wunsche, zumin-

dest nicht viele. Die wenigen, die aber solche

anmelden, mochten uber Auswirkungen des Rausch-

gifts, Verhutung und Heilung, etwas ausfuhrli-
cher unterrichtet werden.
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Nur eine einzige Hilfsarbeiterin m6chte auf

einem Gebiet ihre Kenntnisse erweitern. Die
16-jdhrige sagt:

"S&uglingspflege interessiert mich
"

zur Zeit am meisten.
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4. Von wem und auf welche Art und Weise sollte
uber Fragen der Gesundheit informiert werden

A Die Jugendlichen haben sehr genaue Vorstellungen
daruber, wer sie uber Fragen der Gesundheit in-
formieren sollte und wer - aus welchen Grunden

auch immer - wenig kompetent bzw. sogar unglaub-
haft ist.

a) Krankheiten allgemein und deren Ver-

hutung. AufklRrung.

Dieses Gebiet wird vordringlich von

10- bis 14-j&hrigen Jugendlichen als

Informations-Lucke genannt.
Als am meisten kompetent gelten der

Hausarzt und die Mutter, ist es doch

hdufig so, daB weniger schlimme Krank-

heiten von der Mutter alleine kuriert
werden.

Auch in Fragen der Aufkl&rung hat man

zu beiden das meiste Vertrauen.

Fur nicht kompetent in bezug auf Krank-

heiten erachtet man auf jeden Fall Al-

tersgenossen; ebensowenig kompetent
gelten sie in bezug auf Aufkl&rungs-
fragen, auch wenn man sich mit ihnen
uber dieses Thema hRufig unterhalt.

Zitate: "Wenn ich krank bin, gehe
ich zu unserem Arzt, mit
dem kann man auch reden,
ohne Fremdworter. Er hat

auch versucht, nachdem

ich ihn mal gefragt habe,
mich aufzukl&ren. Unser

Arzt ist einer, bei dem

ich meine, daB er nicht
von sich glaubt, die Weis-
heit der Alten gepachtet
zu haben."
(13-j&hriger Volksschuler)



178

"Meine Freunde erscheinen
mir da nicht so kompetent,
sie sind noch jung und

genauso unerfahren wie
ich."

(10-j&hriger Gymnasiast)

"Die anderen Schuler, die
wollen nur angeben.
(11-j&hrige Gymnasiastin)

b) Hygiene, allgemeine Gesundheitsfragen

Unsere Vpn sind haufig der Ansicht, daB
solche Probleme in den Unterricht ge-
h6ren. Manche Vpn m6chten aber auch zu

diesen Themen von Lehrern keine Infor-
mation annehmen.

Muttern billigt man groBe Kompetenz zu;

Hygiene-Informationen werden aber auch

akzeptiert, wenn sie vom Fernsehen oder
durch Zeitschriften behandelt werden.

Zitate: "Den Lehrern wurde ich mehr

glauben und besser aufpas-
sen als wenn es die Mutter

sagt, denn in der Schule
"muS ich besser aufpassen.

(12-jdhrige Volksschulerin)

"Die Lehrer sollten in Gesund-

heit nicht unterrichten, weil
sie vielfach auch keine guten
Kenntnisse daruber haben. Man

sollte eher dafur sorgen, daB

in jedem Haus ein Nachschlage-
werk uber Gesundheitsfragen
ist, in welchem man dann nach-

sehen kann."
(16-jRhriger Gymnasiast)



c) Ern&hrung

"
Fernsehen, Kino, Zeitungen
und Illustrierte mit Text

und Bild haben auf diesen
Gebieten wohl die gr8Bten

"Moglichkeiten.
(13-jdhrige Oberschulerin)

In Fragen einer gesunden Ern&hrung ist

man bereit, mehrere Informations-Quellen
anzuerkennen.

Zuerst naturlich den Arzt, wenn er in

leichtverstdndlicher Form Auskunfte

gibt.
Am hdufigsten genannt wird aber das

Fernsehen, auch wenn es fur nicht ganz
so kompetent gehalten wird, wie der

Arzt. Man sch&tzt beim Fernsehen ins-

besondere die Bequemlichkeit, mit der

Informationen aufgenommen werden k6n-

nen.

Die jungeren unter unseren Vpn lassen

sich aber in dieser Frage auch gerne
von ihren Muttern beraten.

Zitate: "Wenn sie im Fernsehen et-

was br&chten, wurde ich

mir das sehr gern anschau-

en. Die durfen ja nichts
"Falsches sagen.

(13-jdhrige Volksschulerin)

"Uber alles, was mit Essen

zusammenhdngt, mochte ich

am liebsten von meiner
Mutter angeleitet werden."
(10-jihrige Volksschulerin)
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"Am wenigsten glaubwurdig
erscheint mir
Gebiet aber me

Sie n6rgelt im
herum und mein
sie zu dick."

auf diesem
ine Schwester.

mer am Essen

t, es macht

(13-jdhriger Volksschuler)

d) Rauschgift

Die Glaubwurdigkeit der potentiellen In-

formations-Quellen wird hier am kritisch-
sten beurteilt, weil man von zu vielen
Seiten auf zu unterschiedliche Art und

Weise uber dieses Thema h&ufig Wider-

spruchliches gehort hat.

Diejenigen unter unseren Vpn, die uber

Rauschgifte mehr wissen wollen und bes-
ser informiert werden mochten, sind
uberwiegend der Meinung, daB man wohl

die richtigsten und zutreffensten In-

formationen von Personen bekommen kann,
die selber einmal rauschgift-suchtig
waren oder die noch suchtig sind.
Sie konnten am besten erkldren, wie sie
dazu gekommen sind und wie sie sich jetzt
fuhlen. Diejenigen, welche vom Rauschgift
wieder weggekommen sind, so meint man,
wuBten wohl auch am besten, wie man das

bewerkstelligen k6nne und wie einem da-

bei zumute sei. Sie wdren also die

Kompetentesten.
Die Zweit-Kompetentesten seien wohl die
Arzte. Richtig glaubhaft wAren sie aber

nur dann, wenn sie Spezialisten sind.

Wenig oder gar kein.e Kompetenz auf die-
sem Gebiet billigt man den Lehrern und

den Eltern zu. Beide, so meint man, wur-

den zu viel ubertreiben, ohne wirklich
etwas davon zu verstehen. Eine weitere
Gruppe ohne Kompetenz sind Politiker.



"
....nur von den Betroffenen

selbst, weil die am besten

wissen, wie man dazu kommt

und was man dagegen tun kann."

(15-j&hriger Gymnasiast)

"Am besten wdren hier Arzte,
die das wirklich unvorein-

genommen festgestellt haben,
an Versuchsobjekten, inwie-
weit verschiedene Rausch-

gifte lebensgef&hrlich sind.
Die Arzte durften hier noch

am besten Bescheid wissen,
wer denn sonst. Bestimmt
keine Politiker."

(15-jdhriger mdnnlicher

Lehrling)

"Nicht glaubwurdig erscheinen
mir hier Politiker, weil sie
in diesen Sachen nur die
Meinung vertreten, die ihnen
bestens paSt und nicht die,
welche der Gesundheit dient
und die sie aus menschlichen
Grunden haben muBten."

(15-jihriger mdnnlicher
Lehrling)

"Eltern haben Angst, da  die
Kinder auch damit anfangen
wurden und sind deshalb kaum
sachlich und die Lehrer un-

terstutzen sie darin."

(13-jihriger Oberrealschuler)

" Lehrer und Vorgesetzte uber-

treiben in solchen Dingen
leicht, um groBere Wirkung

"
zu haben.

(15-j&hriger Lehrling)

181



"Eltern und alte Leute haben

vor so etwas schrecklich
Angst, ist ja auch verstdnd-

lich, wo alle Zeitungen voll

sind davon."
(11-j&hrige Oberschulerin)

Nur die 14- bis 16-jhhrigen m&nnlichen
Hilfsarbeiter sind der Ansicht, daB

man Informationen uber das Thema Rausch-

gift am besten durch das Fernsehen be-

kommen k6nne.

e) Rauchen

Rauchen ist anscheinend fur unsere Ju-

gendlichen ein nicht ganz so heiBes
Eisen wie Rauschgift. Deshalb ist man

wohl auch der Meinung, daS an die fach-

liche Qualifikation der Informations-

Quellen keine so groBen Anspruche zu

stellen w&ren.

Fernsehen, Illustrierte und Zeitungen,
aber auch das Kino und Kollegen k6nn-

ten wertvolle Informations-Quellen
sein.
Nicht so glaubhaft dagegen sind wohl

Eltern und Lehrer. Uberhaupt &1tere

Leute.
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Im allgemeinen hat man keine besondere Mei-

nung dazu, wie und auf welche Art und Weise
man uber Gesundheitsfragen informiert werden
mochte. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es

sich um Probleme handelt, welche, nach An-
sicht unserer Vpn, von weniger groBer Bedeu-

tung sind.
Das h8rt sich so an:

"Ich wurde meinen Vater abends

danach fragen und mir von ihm
alles erkl&ren lassen. Wenn

ich halt etwas nicht verstehe,
dann bitte ich ihn um nahere

Erkl&rung."
(10-jRhriger Gymnasiast)

"Am liebsten habe ich Informa-

tionen, ganz gleich welcher

Art, von einer Person, die
dafur zustdndig ist und zwar

im Gesprdch, damit ich Fragen
stellen kann."

(15-j&hrige Gymnasiastin)

Ober allgemeine Gesundheitsfragen glaubt man,

sich z.B. auf das Fernsehen verlassen zu k6n-
nen:

"Ich stelle mir vor, daB man

im Fernsehen in dieser Be-

ziehung einiges anschaulich
schildern kann, das wdre eine
echte Aufgabe fur das Fern-

sehen."
(16-jakrige Oberrealschulerin)
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Eine 11-jdhrige Oberschulerin mochte z.B.

lieber von einer dlteren Freundin aufgekldrt
werden als von irgend jemanden sonst:

" .....mit dlterer Schulerin
daruber reden, ist aber schwie-
rig, weil man noch viel zu jung
dafur gehalten wird oder sie
wollen sich nur groB tun. Man
muBte eine Freundin von 15 bis
17 Jahren haben, die einem alles

erkl&rt, was man wissen will.
Da konnte man dann auch viel
leichter fragen, wenn es eine
wirklich gute Freundin ist, die
sich nicht lustig uber einen
macht."

Wenn es um Fragen der Erndhrung geht oder um

Tier-Gesundheit, dann konnte sich eine 10-

jRhrige Volksschulerin foigende Informations-
Art am besten vorstellen:

"Wenn ich etwas widsen mochte,
dann wende ich mich an meine
Eltern. Bei ErnRhrungsfragen
z.B. gehe ich mit meiner Mut-
ter in die Kuche und lasse mir
dort alles erklaren, was ich
wissen mochte. Wenn ich uber
Tiere etwas wissen will, wenn

sie krank sind, dann frage ich
meinen Onkel. Der zeigt mir
z.B. in seinen Buchern alles
und erkl&rt es mir so, daS ich
es verstehe."
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Wenn es aber um Rauschgift geht, haben unsere

Vpn ganz exakte Vorstellungen uber die beste
Art und Weise der Informations-Ubermittlung:

"...uber Rauschgift:Vielleicht
in ein Krankenhaus gehen, wo

Suchtige sind und sich vom Arzt
erklaren lassen, was die gemacht
haben. Vielleicht wRre das bes-

ser, als nur davon reden und man

wurde manchen davon abhalten.
Ich bin sicher, daB ich gar
nicht erst anfangen wurde mit
so einem B16dsinn. Rauchen

schon eher, das ist ja nicht
so schlimm."

(13-jahriger Oberrealschuler)

"Z.B. Rauchen und Rauschgift. Es

muSte ein Bericht sein, wo das

wichtigste drin ist, keine Fach-

ausdrucke aber Bilder. Anfang
und Ende einer Krankheit, Hilfe
im Anfangsstadium, Krankheit an

einem Beispiel erkl&ren wieso
das kommt, daB die Krankheit so

schwer ist. Man muB auch nach-

fragen k6nnen. Man k8nnte das

in der Schule zeigen oder im
Film oder Fernsehen oder Zeitun-

gen oder Illustrierten. Die Per-

son, die das macht, muBte das

selbst miterlebt haben. Es soll
auch nicht zu langweilig wer-

den."
(13-jRhrige Realschulerin)

" .....z.B. uber das Thema Rausch-

gift. In der Schule sollte zuerst

ein Film uber das Krankheitsbild
des Hasch-Suchtigen gezeigt wer-

den, danach sollte ein personli-
ches Gesprdch der Schuler mit

i
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einem Hasch-Suchtigen kommen. Da-

nach 8011ten Arzte dazu sprechen,
die nicht voreingenommen sind,
sondern die objektiv an die Sache

herangehen."
(15-j&hriger Realschuler)

"Wenn ich das Beispiel vom Rausch-

gift weiter verfolge, stelle ich
mir vor, daB ein Arzt, der Wissen-
schaftler ist, eine groBe Menge
verschiedener Tiere beschafft.

Nicht nur einige, sondern viele
von jeder Sorte. Dann dosiert er

sie mit verschiedenen Mengen von

Rauschgift und kann dann nach

1dngerer Zeit feststellen, wel-

che Menge eines bestimmten Rausch-

mittels wie wirkt. Das kann man

dann in etwa auf den Menschen

ubertragen, wie da* ja auch bis-

her schon gemacht wurde, wie mit
dem Alkohol."
(14-jihriger mdnnlicher Lehrling)

"Wenn ich mir einen Bericht uber

Rauschgift im Fernsehen ansehen

will, erwarte ich, daB die dort

alles zeigen und nicht nur herun-

tergekommene Typen sondern auch

solche, die geheilt worden sind.
Man soll hier nicht nur mies
machen, sondern auch zeigen, wie

es wirklich ist."
(16-jdhriger Hilfsarbeiter)
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Anmerkung:
Die Art und Weise wie unsere Vpn uber gra-

vierende Probleme, wie z.B. das Rauschgift-
Problem, informiert werden wollen zeigt,
daB sie den bisherigen Informationen noch

keinen allzu groBen Glauben schenken. Wahr-

scheinlich kann dies darauf zuruckgefuhrt
werden, daB n6ch vor nicht allzu langer
Zeit vielfach behauptet wurde, z.B. Haschisch
sei nicht gef&hrlicher wie Alkohol.

Bemerkungen wie:

"Viele Arzte sagen, daB Hasch

auch nicht schlimmer ist wie
"

Schnaps.
(15-j&hriger Hilfsarbeiter)

zeigen in diese Richtung.

l



188

5. Hypothesen (Zusammenfassung)

Fur die meisten unserer Vpn ist "Gesundheit"
das Gegenteil von "Krankheit" oder eben

"nicht krank sein".

Abgesehen von der, bei vielen Vpn, noch

unterentwickelten Artikulationsfdhigkeit,
begreifen sie den Zustand der Gesundheit
rein physisch und Fational. Nur wenige er-

fassen den Zusammenhang von "K6rper und Seele".
Emotionale Einstellungen zum Zustand Gesund-
heit sind noch kaum spurbar.
Die Ursache dieser gezeigten Einstellungen
ist die in diesem Alter noch nicht (oder zu-

mindest kaum) vorhandene personliche Erfah-

rung mit der "Krankheit".

Aus diesem Grunde ist auch das Interesse an

Fragen der Gesundheit so gut wie nicht vor-

handen.

Nur wenn sie krank sind, so sagen unsere Vpn,
interessieren sie sich fur "Gesundheitsfragen".
Sie meinen aber nicht Gesundheitsfragen, sie
meinen ihre eigene Gesundheit, sprich: ihre

augenblickliche Krankheit.

Unsere Vpn erkennen deshalb noch nicht den

gesamten Inhalt des umfassenden Begriffes
"Gesundheit".

Fragen zur Ernahrung, Korperhygiene, waschen,
z&hneputzen usw. haben fur unsere Vpn so gut
wie keinen Zusammenhang mit ihrer Gesundheit.

Noch sind fur sie diese Dinge mehr kosmetisch/
Rsthetische Probleme, z.B.: nicht dick sein,
nicht riechen usw.

Auf diesen Gebieten ist folglich ein Informa-

tions-Bedarf (von den Vpn aus gesehen) nicht

vorhanden.

In Wirklichkeit bedeutet schon diese Einstel-

lung eine echte Informations-Lucke.
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Unsicher in ihren Ansichten werden unsere Vpn,
wenn es um GenuSgifte (Alkohol udd Nikotin)
geht.
Ihre Umwelt "genieBt" Alkohol und Nikotin stiin-

dig. Die Vpn werden also zuerst einmal - alleine
durch diesen Anschauungsunterricht und weil sie
noch unkompliziert denken und empfinden - die

Uberzeugung gewinnen mussen, daB diese GenuS-

gifte nicht schddlich sein konnen, veil ja al-
le Erwachsenen sie nutzen.

Lernen sie Erwachsene kennen, die die Gifte
nicht nutzen, mussen sie diese als AuBenseiter
betrachten.

Zwischenzeitlich horen sie dann von Eltern und

der Umwelt, daS Alkohol und Nikotin "nichts fur
Kinder ist".
Da beginnt dann der Widerstreit in ihnen.
So etwas sagen Erwachsene - auch in ganz ande-
ren Dingen - Ofter, manchmal aus durchsichti-
gen Grunden (Bequemlichkeit, Kostspieligkeit
USW.).
Andererseits, "gesundheits-schAdlich" kann es

nicht sein, denn zum Arzt ging (so Wie sie es

wissen) deswegen noch niemand, ins Krankenhaus
kommt man auch nur, wenn Jan krank ist und

nicht, wenn man raucht. Sie kennen niemanden
und haben von niemanden gehort, daB er (oder
sie) wegen Rauchens oder Trinkens ins Kranken-

haus gemuSt hdtte. Trotzdem hort man, daB dies

gesundheits-sch&dlich sei.

In einer solchen Situation braucht man Informa-
tionen. Hier sind groBe Informations-Lucken.

In bezug auf Rauschgifte ist die Situation Rhn-
lich.
Die 10- bis 14-jahrigen sind noch kaum interes-
siert, um so mehr aber die 14- bis 16-jihrigen.
Die Wendung - zum Wunsch nach Informationen -

liegt auch hier zwischen dem 13. und 14. Lebens-

jahr.
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Der groBe Widerstreit, wie er sich bei den

GenuBgiften abspielt, kommt hier aber nicht
zum Tragen.
Man weiB fast durchweg, daS der GenuS von

Rauschgiften nicht in Ordnung ist, daS er

gesundheits-schidlich ist. In diesem Falle
kennt man - durch alle Medien - die Folgen,
zumindest in gewissem MaSe.

Aber --, die Informationen kommen durch eini-

ge Medien besonders intensiv, denen man nicht
so ganz traut.

Die Lehrer ubertreiben, die Eltern haben kei-

ne Ahnung (sie sind ja auch keine Wissen-
schaftler und plappern auch nur nach, was

sie geh6rt haben) -- und Politiker sollten
sich um ganz andere Dinge kummern. Das ist

die, zumindest unter unseren Vpn, weit ver-

breitete Meinung.

"Uber "normale Gesundheits-Probleme kann man

ja mit den Eltern (Mutter) reden.

Fur GenuGgifte oder Rauschgifte (insbesondere)
will man Informationen mit "Hand und FuS" von

kompetenter Seite,
Da alle sagen, diese Gifte wurden krank machen,
ist der Kompetenteste der Kranke, der Nutzer,
der Suchtige.
Von ihm kann man erfahren, wie er dazu kam,
warum er es nimmt und wie er sich dabei fuhlt.

Der Zweit-Kompetenteste aber ist der Arzt. Er

ist Wissenschaftler, er muB wissen, was dage-
gen zu tun ist.

Also sind diese beiden die Informations-Quel-

len, die man anerkennt, die man aber auch

braucht.

Daruber hinaus glaubt man dem Fernsehen. Durch

viele Unterhaltungs-Sendungen hat es sich Ver-

trauen erworben. Es kann bei anderen Informa-

tionen auch niGht 16gen.



Danach folgen, als akzeptable Informations-

Trager fur Gesundheitsfragen, die Zeitschrif-

ten, Zeitungen und, fur kosmetisch/dsthetische
Fragen, dann auch noch die Eltern.

Aber Lehrer (und gar Politiker) sollten lieber
geduldiger, gerechter und versthndnisvoller im

Unterricht sein und zu all ihrem anderen auto-

ritarem Gehabe nicht noch einen neuen Grund

fur seine Erweiterung okkupieren.

Das ist die Ansicht unserer Vpn.
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1. Fernsehen

MEDIA-VERHALTEN

a) Die 10- bis 14-jdhrigen m&nnlichen Volks-
schuler unter unseren Vpn, nennen im Durch-

schnitt 3,5 Gattungs-Begriffe oder Namen

von Sendungen wenn man sie fragt, was sie
sich im Fernsehen so ansehen. Haufig wer-

den mehr als 5 solche Namen genannt, nie-
mals aber weniger als 2 Gattungs-Begriffe,

Bis zum 12. Lebensjahr sind es Sendungen
aus dem Kinder- und Jugend-Programm wie:

Augsburger Puppenspiele - Pippi Langstrumpf
- Kasperl und Ren6 - Dick und Doof - Lassie

usw., aber auch Filme wie: Tarzan - Serien
aus dem regionalen Unterhaltungs-Programm -

Tier-Filme, Fred Feuerstein und andere
Comics.
Ab dem 12. Lebensjahr kommen dazu: Western

wie Shiloh Ranch - Science Fiction wie
Time Tunnel - und Sport-Sendungen.
Ab dem 13. Lebensjahr sehen diese Jungens
dann auch Krimis und andere Sendungen aus

dem Abend-Programm.

Die 10-jahrigen dieser Gruppe konnen thg-
lich bis zu 2 Stunden fernsehen;
die 11-jRhrigen bis zu 3 Stunden;
die 12-jahrigen normalerweise bis zu 3 Stun-

den, manchmal aber auch bis zu 5 Stunden.
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Ab dem 13. Lebensjahr geschieht es hdufig,
daB diese Jungen die Dauer ihres Fernseh-
Konsums selbst bestimmen.

Die Eltern und Erziehungsberechtigten ma-

chen diesen Kindern nur bis zum 12. Lebens-

jahr Vorschriften in bezug auf die Programm-
Auswahl

Im 12. und 13. Lebensjahr gibt es - im all-

gemeinen - nur noch Einschrdnkungen, wenn

es um das Abend-Programm des Fernsehens

geht.
Ab dem 13. Lebensjahr wird - zumindest bei

unseren Vpn - kaum mehr in das Fernseh-Ver-

halten eingegriffen.

Je nach Jahrgang prdferieren diese Jungen:

10- und 11-jdhrige: Sendungen aus dem

Kinder- und Jugend-Programm,
Abgelehnt werden z.B. Krimis oder "so

langweilige" politische Sendungen.

Ab dem 12. Lebensjahr: Unterhaltungs-
Sendungen, Western und Krimis, aber

auch ab und zu Sport-Sendungen.
Abgelehnt werden politische Sendungen
und Fernsehstucke "die man nicht ver-

steht".

Zitate: " Krimis sind zu gefdhrlich
manchmal. Die finde ich

gar nicht gut. Davon

trdumt man dann. Mein

Freund sieht die. Der

kann manchmal gar nicht
schlafen. "

(10-jdhriger Volksschuler)
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t1 Fernsehen, das finde ich
gut wegen der Cowboy- und

Westernfilme und auch wegen
der Krimis. Manchmal brin- .

gen die naturlich Sendungen,
die mich uberhaupt nicht in-
teressieren, gerade so poli-
tisches Zeug oder auch so

Fernsehstucke, die man uber-

haupt nicht versteht, die

gar keinen Sinn haben."

(13-j&hriger Volksschuler)

"Meine Eltern bestimmen manch-

mal auch ein biBchen mit, was

ich sehen darf. Sie wollen

nicht, daB ich Reklamesen-

dungen sehe. Nach 8.00 Uhr

abends darf ich nicht. Nur

Sonnabend darf ich 1&nger.
Wenn ich was nicht sehen

darf, bin ich manchmal trau-

rig. Manchmal heule ich.

Manchmal werde ich auch
wutend."

(10-jdhriger Volksschuler)

"Die Eltern sagen mir schon,
"das kannst Du Dir ruhig
einmal angucken", aber mei-
stens sagen sie "was Du Dir
alles anguckst, daS ver-

stehs't Du doch noch gar
nicht" und jagen mich auch

manchmal vom Fernsehen fort."

(12-jdhriger Volksschuler)
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"Meine Sendungen im Nachmit-

tags-Programm kann ich sel-

ber heraussuchen und im

Abend-Programm bestimmen
es meine Eltern, weil ich
nur ab und zu die Sendungen
nach 20.00 Uhr sehen darf."

(13-jdhriger Volksschuler)

"Meine Eltern sagen nichts,
wenn ich Fernsehen anschaue.

8108 wenn ich wieder einmal
meine Hausaufgaben nicht ge-
macht habe, dann muS ich

sie sofort machen und darf
dann nicht mehr fernsehen."

(13-jdhriger Volksschuler)

Die 10- bis 14-jihrigen Volksschulerinnen

nennen im Durchschnitt 3,8 Gattungs-Begriffe
oder Namen von Fernseh-Sendungen auf die

Frage, was sie sich alles ansehen.

Die Mehrzahl gibt mehr als 5 Namen an. Es

werden nie weniger als 3 Namen oder Gattungs-
Begriffe genannt.
Damit sind die M&dchen dieser Gruppe deut-

lich "vielseitiger" als die vergleichbaren
Jungen.
Daruber hinaus sehen diese MRdchen manche

Programmteile auch bis zu 2 Jahren fruher
als die entsprechenden m&nnlichen Volks-

schuler.

Bis zum 11. Lebensjahr sehen sie Sendungen
aus dem Kinder- und Jugend-Programm wie:

Augsburger Puppenspiele - MRrchen - Lassie,
aber auch Filme wie: Tarzan - Dick und Doof -

regionale Unterhaltungs-Serien - Comics
(Fred Feuerstein) - Tier-Sendungen - aber

auch schon, besonders haufig genannt: Western,
Krimis und Sport-Sendungen.
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Im 12. Jahr beginnen sie mit: Hit-Parade
und Science Fiction (Time Tunnel und UFO);
ab dem 13. Lebensjahr kommen dann: Unter-

haltungs-Sendungen aus dem Abend-Programm
(Drei mal neun) und Komodien (Volksbuhne
und Kom6dienstadl) dazu.

Anscheinend verbringen die M&dchen dieser

Gruppe nicht ganz so viel Zeit vor dem

Fernsehgerdt wie die vergleichbaren Jungen:

Die 10-jdhrigen sehen durchschnittlich
1 Stunde pro Tag fern,
die 11-jdhrigen 2 bis 2 1/2 Stunden,
die 12-jdhrigen durchschnittlich ca. 3
Stunden und

ab dem 13. Lebensjahr k6nnen, ohne elter-

liche Rugen furchten zu mussen, 3 bis 4
Stunden ferngesehen werden.

Bis zum 11. Lebensjahr uberwachen die Eltern

Programm-Auswahl und Fernseh-Zeit ihrer
Mddchen.
Aber schon 11-jdhrige M&dchen konnen sich
ihr Programm nach eingenem Willen zusammen-

stellen.

12-j&hrige haben durchweg bis 20.00 Uhr

keine Einschr&nkungen zu beachten und

13-jdhrige sagen z.B.:

" Meiner Mutter ist es egal, was

ich sehe im Fernsehen. Ab 20.00
NUhr schauen wir ja gemeinsam.
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Haben die Jungen wenigstens noch angege-
ben, welche Programm-Gattungen sie beson-

ders gerne sehen oder ablehnen, differen-
zieren die Mddchen nicht mehr. Man be-
kommt AuBerungen wie:

oder

"Mir gefdllt alles gut, was

ich sehe."

" "Ich sehe alles gerne.

Eindringliches Nachfragen bringt keine an-

deren Ergebnisse.

Zitate: "Ich wurde gern noch mehr

fernsehen. Jedoch wird die
Fernseh-Zeit von meiner
Mutter bzw. von meiner Oma

begrenzt. Ich muB immer

fragen, ob ich fernsehen

darf, nicht bei bestimmten
Sendungen, sondern uber-

haupt. Wenn's nach Mutti
ginge, durfte ich die hal-
be Zeit nicht fernsehen."
(10-j&hrige Volksschulerin)

"Manchmal schaltet meine Mut-

ti nach einer Weile um, wenn

sie etwas anderes sehen will.
Dann bin ich wutend. Ich

setze die Wut an meiner Mut-

ter aus."

(11-jRhrige Volksschulerin)
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1/ Meine Eltern bestimmen

nicht, was ich sehen darf.

Wenn ich einmal etwas an-

schauen m6chte, dann sehe
ich es auch an. Warum denn

"auch nicht.
(13-jahrige Volksschulerin)

"Ich halte nicht viel vom

Fernsehen, da es zuviel
fur die Erwachsenen bringt
und Kinderfilme zu kurz

sind. Es sollte viel mehr

Kinderfilme bringen."
(10-jRhrige Volksschulerin)

"Das Fernsehen ist eine
schicke Sache. Wenn man es

einschaltet, kann man gleich
was sehen."

(11-jiihrige Volksschulerin)

"An und fur sich habe ich
andere Interessen wie ge-
rade in die Bildr6hre zu

glotzen. Aber ich habe

nichts gegen den Fernseher."
(13-j&hrige Volksschulerin)

198



b) Die hoheren Schuler

Die 10- bis 14-jdhrimen hoheren Schuler
und Schulerinnen unterscheiden sich von

den gleichaltrigen Volksschulern und

-schulerinnen wesentlich in ihrem Fer-

seh-Verhalten.

Untereinander jedoch unterscheiden sie
sich nur in bezug auf ihre Programm-
Pr&ferenzen.

Die mdnnlichen und weiblichen hoheren
Schuler geben durchschnittlich 3 Namen

von Fernseh-Sendungen an, wenn man sie

fragt, was sie fernsehen. Gattungs-Be-
griffe werden selten genannt. Sie wis-
sen ziemlich genau, was sie wollen.

Die mdnnlichen Schuler sehen schon im

10. Lebensjahr: Western, welche uber

das Regional-Programm verbreitet wer-

dern (Hondo - Westlich von Santa F6)
- regionale Krimi- und Abenteuer-Sen-

dungen - Flipper - und Sport-Sendungen.

Ab dem 11. Lebensjahr kommen dazu:

Western (Shiloh Ranch) regional
verbreitete Abenteuer-Sendungen (Percy
Stuart - Speed Racer) - aus dem Abend-

Programm High Chaparral - oder Science
Fiction (UFO - Invasion von der Wega)
- oder Krimis (Kommissar).

Ab dem 12. Lebensjahr kommt noch das

eine oder andere Lustspiel, oder be-
stimmte Kostum-Filme aus dem Abend-

Programm dazu.
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Die weiblichen hoheren Schulerinnen sehen

bis zum Ende des 10. Lebensjahres: Kinder-
Sendungen - Kater Mikesch - Lassie,
ab dem 11. Lebensjahr: Musik-Sendungen -

Sport-Berichte - regional verbreitete
Abenteuer-Sendungen, Krimis oder Western.

Ab dem 13. Lebensjahr kommen aus dem Abend-

Programm einige Western - Kom8dien - oder

Unterhaltungs-Sendungen dazu.

Die mdnnlichen und weiblichen hoheren Schu-
ler dieser Altersgruppe sehen im Durch-

schnitt 1 bis 2 Stunden pro Tag fern.

Ab dem 12. Lebensjahr gestatten es die El-

tern ab und zu, nach der Tagesschau fern-

zusehen.

Von den Erzlehungsberechtigten wird die

Programm-Auswahl zwar beobachtet aber nur

relativ selten beeinfluBt, wenn es sich
um das Nachmittags- oder um das Regional-
Programm handelt. Entscheidend ist, daB

die Kinder ihre Schulaufgaben bereits er-

ledigt haben.

Wird es den Kindern aber gestattet, nach

der Tagesschau fernzusehen, ist das Pro-

gramm vorher von den Eltern ausgewAhlt
worden.

Die - gegenuber den Volksschulern - relativ

geringe Fernseh-Zeit muS naturlich entspre-
chend eingeteilt werden. Deshalb werden die

Sendungen, die man auswghlt, im allgemeinen
positiv beurteilt.



Nicht besonders gern sieht man z.B. poli-
tische Sendungen. Man beanstandet auch,
daB zu viele Sendungen fur Erwachsene

kommen, oder daB sich manche fur Jugend-
liche geeignete Sendungen uberschneiden.

Die von dieser Gruppe angebrachte Kritik
ist hdufig recht differenziert.

Zitate: "Ich darf nicht alles ansehen.

Wenn ich meine Aufgaben mal

noch nicht fertig habe, darf

ich nicht fernsehen. Oder

wenn ich am ndchsten Tag
eine Arbeit schreibe, darf

ich nicht so lange aufblei-
ben wie sonst."

(11-j&hriger Gymnasiast)

"Meine Eltern machen mir kei-
ne Vorschriften, denn bis
20.00 Uhr ist doch kaum et-

was, was wir nicht sehen
durfen..."

(12-j&hriger Gymnasiast)

"Meine Mutter will nicht wis-

sen, was ich sehe. Ich kann

alles ansehen, nur darf ich
abends nach 20.00 Uhr nichts

ansehen, weil da nicht im-
mer fur mich passende Sachen

kommen."

(10-j&hrige Gymnasiastin)

"Die Eltern beeinflussen manch-

mal unseren Fernseh-Geschmack.

Wenn sie glauben, es ist nichts
fur uns, dann durfen wir nicht

sehen."

(11-jdhrige Gymnasiastin)
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"Wenn ich nicht in Interessen-

kollision beim Fernsehen mit
meinen Eltern komme, machen

mir meine Eltern keinerlei
Vorschriften uber das, was

ich mir ansehen will."
(14-jdhriger Gymnasiast)

"Serien sollten nicht so lan-

ge sein. Mit der Zeit glei-
chen sie sich so sehr im
Inhalt."

(11-jdhrige Gymnasiastin)

"Fernsehen ist eine der besten

Sachen,eigentlich das beste

vom ganzen Tag. Es kommen

bloB zu viele Sendungen fur

Erwachsene, fur Jungere gibt
es ja nur ganz wenige Sen-

dungen. Es gibt ja genauso-
viele Kinder wie Erwachsene,
aber nur ein paar Sendungen
fur sie und viel zu kurz."

(11-jAhrige Oberschulerin)

"Das Fernsehen finde ich pri-
ma. Es unterhdlt mich und

informiert mich uber vieles,
was mich interessiert. Nur

die viele Werbung gefdllt
mir nicht, es ist t&glich
der gleiche Schmus und die
Menschen fallen darauf

herein. Auch ist viel Un-

wahrheit bei der Werbung
zu finden."

(12-jdhrige Oberschulerin)
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"Das Fernsehen gef&1lt mir

ausgezeichnet, weil sie im-
mer so Klasse spielen und

weil es lustig ist oder

auch spannend. Es ist im-
mer was los. Das Fernsehen

braucht nicht anders sein,
mir gefdllt es so wie es

ist."

(12-jdhrige Realschulerin)

"Bei mir ist das Fernsehen

gr6Btenteils nur zum Ver-

treiben der Langeweile da.

Das meiste was im Fernsehen

gebracht wird, z.B. samstags
ist fur die Kinder und es

.
kommt mir &uSerst dumm und

flach vor. Ich wurde es be-

gruBen, wenn mehr Niveau
und weniger Brutalit&t im
Fernsehen gezeigt wurde und

die Volksverdummung auf ein
Minimum eingeschr&nkt wurde. "

(14-j&hrige Gymnasiastin)

Die 14- bis 16-jdhrigen mdnnlichen hoheren

Schuler bieten durchschnittlich 3 Gattungs-
Begriffe an, wenn man sie fragt, was sie
sich ansehen.

Ihre weiblichen Kolleginnen geben nur noch

2,6 Gattungs-Begriffe an.

Namen von bestimmten Sendungen werden von

beiden Gruppen kaum mehr genannt.
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Es gibt zwar noch bedeutende Unterschiede
in der Programm-Auswahl zwischen mdnnlichen
und weiblichen Schulern; innerhalb der ein-
zelnen JahrgRnge der mdnnlichen oder weib-
lichen hoheren Schuler jedoch gibt es

keine Unterschiede mehr.

Die mannlichen hoheren Schuler sehen:

Krimis (zwei Drittel) - Unterhaltungs-Sen-
dungen wie: Drei mal neun, Wunsch Dir was

und Kulenkampff - Sport-Ubertragungen -

Abenteuer-Filme - Western und anderes. Fast

alle sehen die jeweiligen Abend-Nachrichten.

Die weiblichen hoheren Schulerinnen sehen:

Unterhaltungs-Filme jeder Art (drei Viertel) -

Dramen, Ballett - Diskussionen uber Tages-
themen und die Abend-Nachrichten.
Wir haben den Eindruck, daB sie etwas mehr

an "6ffentlichen Themen" interessiert sind,
als ihre m&nnlichen Kollegen.

Die mAnnlichen hoheren Schuler sehen auch

14nger fern als die weiblichen.
Die 14-jdhrigen begnugen sich mit wochent-
lich 6 bis 8 Stunden durchschnittlich,
die 15-und 16-jdhrigen dagegen sehen durch-

schnittlich 10 bis 12 Stunden wochentlich
fern.

Die 14-jdhrigen weiblichen hoheren Schulerin-
nen sehen w6chentlich ca. 8 bis 15 Stunden

fern,
wdhrend ihre 15- und 16-j&hrigen Kolleginnen
nur noch 6 bis 8, bzw. 5 bis 7 Stunden fern-

sehen.

Wdhrend bei den mhnnlichen hoheren Schulern

der Fernseh-Konsum durchschnittlich - nicht
unbetrdchtlich 4 zunimmt, nimmt also der

Fernseh-Konsum bei den weiblichen h8heren
Schulerinnen betrdchtlich ab, je Rlter sie

werden.
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Bei beiden Gruppen nehmen die Eltern kaum

mehr EinfluB auf die Programm-Auswahl. Sie
achten nur noch darauf, daB ein bestimmtes
Zeit-Limit nicht uberschritten wird, vor

allem, wenn am nRchsten Tag Klassenarbei-
ten zu schreiben sind.

Die m&nnlichen und weiblichen hoheren Schu-
ler sagen nicht allzuviel Positives uber
das Fernseh-Programm; dagegen haben sie
doch betrRchtliche und differenzierte Ein-
wdnde.

Die mRnnlichen: In der eigenen Freizeit
ist das Fernseh-Prgramm meist fur Kinder
und nicht fur 14- bis 16-jdhrige - es ist
dumm und flach und nichtssagend - die

Unterhaltungs-Sendungen sind vielfach
groBer Quatsch - US-Krimis und -Serien
sind schlecht, zuviel Klischee - die Tages-
schau ist zu unpers6nlich usw.

Die weiblichen: Es fehlt ein Zwischen-Pro-

gramm fur 14- bis 18-jAhrige zeitkriti-
sche Sendungen sind auch fur Rltere Ju-

gendliche zu sp&t - zuwenig Abstimmung zwi-
schen ARD und ZDF, zuviel Uberschneidungen -

das Fernsehen ist burgerlich dekadent.

Auch in der Programm-Kritik sind also die
weiblichen hoheren Schulerinnen von 14 bis
16 Jahren sicherer, entschlossener und dif-
ferenzierter als ihre m&nnlichen Kollegen.

"Die Eltern bestimmen nur in

bezug auf zu spAte Sende-

zeiten und in bezug auf zu

brutale und freizugige Szenen.
.

Diese Kontrolle der Eltern

finde ich in Ordnung, da ich
zu sehr .der Bannwirkung des

Fernsehens ausgesetzt bin."

(15-j&hriger Realschuler)

Zitate:
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"Meine Eltern machen mir da

nur wenig Vorschriften. Auch

abends nach 8.00 kann ich

sehen, was ich will. Wenn

allerdings eine Klassenar-

beit am anderen Tag in der

Schule ist, muS ich fruher

zu Bett."

(16-j&hriger Gymnasiast)

"Es gibt naturlich viel

Quatsch, viel B16dsinn.
Manche sehen das gern,
manche nicht. Z.B. UFO

ist Quatsch genauso
'Wiinsch dir was'."

(15-j&hriger Gymnasiast)

Ich kann Krimis aus US-

Serien nicht ausstehen,
sehe aber gern deutsche Pro-

duktionen wie "Der Kommis-
sar", "Das Messer" oder

"Tatort". Die UFO-Serie, die
ist zu unrealistisch. Die

Aufgaben des Fernsehens sehe

ich darin, an erster Stelle

Unterhaltung, die recht gut
gemacht wird, an zweiter Stel-

le Information, die genugend
ist, und an dritter Stelle

Bildung. Ich bin allerdings
gegen eine Art Volkshoch-

schule im Fernsehen, da der

Wille des einzelnen zur Lei-

stung vor dem Fernsehschirm

zu gering ist."

(15-jdhriger Realschuler)



207

"Ich glaube, Fernsehen ist
schon nutzlich, es unterhalt

nicht nur, sondern bildet
auch. Man darf es naturlich
nicht ubertreiben. Mir ge-

fallt nicht, daB zeitkriti-
sche Fernsehspiele oft so

sp&t gesendet werden und daB

ARD und ZDF anscheinend ihr

Programm nicht aufeinander
abstimmen."

(15-jihrige Gymnasiastin)

"Viel halte ich nicht vom

Fernsehen, das ist h8chstens
zum Informieren da, gell."
(16-jRhrige Oberrealschu-

lerin)

"Im groBen und ganzen ist un-

ser Fernsehen doch burgerlich
dekadent und zeigt nur Law

und Order oder die heile Welt

und das sind doch keine Tat-

sachen, das geht doch am

Leben vorbei.

(16-j&hrige Gymnasiastin)

c) Die jugendlichen Berufstdtigen

Die Lehrlinge sind weniger intensive, aber

flexiblere Fernseher als die Hilfsarbeiter.

Mdnnliche und weibliche Lehrlinge unter-

scheiden sich in ihren Fernsehgewohnhei-
ten;

m&nnliche und weibliche Hilfsarbeiter unter-

scheiden sich kaum.
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Nur ein weiblicher Lehrling gibt noch den

Namen von zwei Sendungen an: Grzimek und

XY Zimmermann.
Alle anderen differenzieren nicht mehr.

Die Lehrlinge sehen: Abend-Nachrichten -

Sport-Sendungen (drei Viertel) - Krimis
(zwei Drittel) - Western (zwei Drittel) -

Unterhaltungsfilme (die Hdlfte) und Shows.

Die Hilfsarbeiter sehen: Unterhaltungs-
filme (drei Viertel) - Krimis (zwei Drit-

tel) - Western (die Hdlfte) - und Shows,
hdufiger noch Sport.

Die m&nnlichen Lehrlinge sehen ca. 12 Stun-
den wochentlich fern.

Die weiblichen Lehrlinge ca. 12 bis 20 Stun-

den.

Die Hilfsarbeiter sehen durchschnittlich

15 bis 20 Stunden pro Woche fern.

Es ist also deutlich zu erkennen: je weni-

ger qualifiziert die Ausbildung, um so un-

differenzierter, anspruchaloser und l&nger
ist der Fernseh-Konsum.

Bei mdnnlichen Lehrlingen und Hilfsarbeitern
gibt es keine Einschrinkungen durch die El-

tern mehr, es sei denn die Eltern selbst

mochten etwas anderes sehen.

Bei weiblichen Lehrlingen und Hilfsarbeite-
rinnen gibt es - ab und zu - nur noch die

Einschrankung: jugendgefahrdend oder nicht.

Besondere positive AuBerungen uber das Fern-

sehen machen die Lehrlinge im allgemeinen
nicht. Auch die negativen halten sich in

Grenzen, z.B.: weniger VortrAge, mehr Sport -

weniger Politik - schlechte Koordination
zwischen ARD und ZDF.
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Die Hilfsarbeiter dagegen wissen eine gan-
ze Anzahl differenzierter Nennungen fur
positive Einstellungen zum Fernsehen:
Sie empfinden besonders: Krimis - Western -

Mannix, UFO, Dick und Doof, Westlich von

Santa Fi, Percy Stuart, Minni Max, Task
Force - alte Filme von fruher - Schlager-
Parade - Kulenkampff- Party bei Paulals gut.

Die negativen AuBerungen gehen in die glei-
che Richtung: Es gibt zu wenig Filme die-
ser Art - sie sind zu kurz - es konnten
mehr Sport-Sendungen k6mmen, vor allen Din-
gen auch nach der Tagesschau aktueller

Sport - schade, daB man nicht zwei Pro-

gramme auf einmal sehen kann.

Zitate: "Meine Mutter meckert schon

mal, wenn ich vor lauter
fernsehen alles andere

vergesse. Dann kommt es

auch vor, daB sie den
Kasten ausschaltet und

Krach schl&gt."
(14-jRhriger weiblicher
Lehrling)

"Meine Eltern sagen nicht

viel, seit ich in der Lehre

bin. Ich kann alles ansehen,
was ich will. Vater und Mut-

ter schauen meistens das

gleiche an. Nur meine klei-
ne Schwester darf noch nicht
alles sehen."

(15-jihriger minnlicher

Lehrling)

7
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"Meinen Eltern ist es egal,
was ich mir ansehe, solan-

ge sie selbst nichts anderes

sehen wollen."

(15-j&hriger Bauhilfsar-
beiter)

"Gefallt mir eigentlich ganz

gut, man sollte vielleicht
weniger VortrRge und Repor-
tagen bringen vom Bundestag
und so und dafur mehr Sport
und Filme."

(15-j&hriger m&nnlicher
Lehrling)

" Fernsehen finde ich ganz gut,
aber nur solange bis man den

beruhmten Knopf zum Ausschal-
"ten findet.

(15-j&hriger weiblicher
Lehrling)

"Man schaltet es ein und schon

hat man Unterhaltung, das fin-
de ich Klasse. Die neuen Fern-

sehspiele sind nicht so gut,
weil es da manchmal ziemlich
durcheinander geht. Sie muSten

auch mehr Sachen aus dem Leben

bringen."
(14-jdhrige Hilfsarbeiterin)



2. Radio

Anscheinend bestehen,bei allen unseren Vpn,ge-
wisse ZusammenhAnge zwischen fernsehen und

radiohoren,

a) Radio hort man im allgemeinen auSerhalb
der Fernseh-Zeit oder der Fernseh-Mob-
lichkeit.

b) Das Fernseh-Programm vermittelt uberwie-

gend optische Eindrucke. Das Rundfunk-

Programm dagegen ausschlieBlich akusti-

sche.

Optisch-(akustische) Eindrucke werden

von unseren Vpn eindeutig prAferiert.

Zum Musik-Empfang (akustischer, eindeu-

tig emotionaler Eindruck, welcher das

Auge weitgehend uberflussig macht,
manchmal sogar als st8rend empfinden
1&Bt) aber wird die Rundfunk-Ubermitt-

lung vorgezogen.

c) Besondere Programm-Prdferenzen werden

durch das Radio zus&tzlich befriedigt:
z.B. Sport, Kinderfunk, Schulfunk und

H8rspiele.

Der Rundfunk ist also ein Erganzungs-Medium
zum Fernsehen.

Die Verhaltensweisen - in bezug auf radioh6-
ren - scheinen diese Hypothese zu bestatigen.
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In der Programm-Prdferenz gibt es innerhalb
der Altersgruppen und der Geschlechter nur

geringfugige Unterschiede.

Die 10- bis 14-jahrigen Jugendlichen

Mit Ausnahme von wenigen, horen unsere Vpn
dieser Altersgruppe, unabhRngig von Geschlecht
und Jahrgang, fast alle mehr oder weniger
-haufig, -intensiv, Radio.
Die uberwiegende Mehrheit hort fast ausschlieB-
lich Musik. Es werden genannt: flotte Musik -

Schlager - Beat - Pop-Shop - Hitparade - (zwei-
mal) Volksmusik - (einmal) Horspiele.
Einige der Jungen (Madchen nicht) nennen zu-

s&tzlich: Schulfunk - Ratespiele - Morgen-
Sendungen und Bastel-Sendungen.

Der dafur bereitgestellte Zeitaufwand ist hochst

unterschiedlich und in keiner Weise Sub-Gruppen-
spezifisch.

Mehr als 2 Stunden pro Tag horen etwas mehr als

ein Drittel unserer Vpn dieser Altersgruppe,
ca. 10 % sagen: "den ganzen Tag" und meinen da-

mit - radioh8ren als Schallkulisse.
1 bis 2 Stunden pro Tag h6ren ca. ein Viertel
unserer Vpn von 10 bis 14 Jahren - einige davon

sehr intensiv.
Ein weiteres Vietel gibt an, nur ab und zu (pro
Woche) Radio zu h6ren.
Der Rest, also ungef&hr ein Sechstel, sagt aus,
fast nie Radio zu h6ren.

Die Eltern dieser Gruppe unserer Vpn nehmen we-

der auf Programm-Auswahl noch auf Nutzungs-Zeit
EinfluB. Es kommen nur Einwhnde in bezug auf

die Lautst&rke.



213

Da radioh6ren mit nicht allzu groBer Intensi-

tdt, hdufig nur als Schallkulisse, betrieben

wird, gibt es kaum besonders positive AuSe-
rungen dazu; auch die negativen halten sich
in Grenzen, z.B.: uralte Musik - H6rspiele
kann man nicht sehen - zuviel Werbung usw.

Zitate: "Radio hore ich nur, wenn

ich auf mein Zimmer ver-

bannt bin."

(13-j&hriger Volksschuler)

"Radio h6re ich nur ganz sel-

ten. Ich habe einen Platten-

spieler und Platten und wenn

ich Musik horen will, dann

lasse ich mir eine Platte

laufen, denn im Radio kommt

ja auch nicht immer meine
Lieblingsmusik."
(12-j&hrige Volksschulerin)

"Meine Eltern sagen nur etwas,
wenn ich das Radio zu laut

aufdrehe. Ich gehe dann mei-
stens in ein anderes Zimmer
mit dem Radio, um dort unge-
st6rt h6ren zu k6nnen."
(13-j&hrige Volksschulerin)

"Was sollte meine Mutter zum

Radioh6ren von mir sagen?
Nichts. Hochstens mach das

Ding leiser."

(13-jdhrige Volksschulerin)
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"Im Radio bringen sie oft

uralte Musik. Die h6rt sich
It

ganz kaputt an.

(10-j&hriger Volksschuler)

"Horspiele habe ich fruher
manchmal geh8rt. Aber die
gefallen mir nicht. Man

kann das dann nicht sehen.

Manchmal drucken sie sich

auch so unklar aus. Oder

ich kapiere das bloB nicht."

(11-j&hrige Volksschulerin)

"Radio ist ganz gut. Auch

kann man ja bei mehreren

Sendern suchen, bis man

gescheite Musik bekommt."

(11-j&hriger Gymnasiast)

Die 14- bis 16-j&hrigen Jugendlichen

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen
muS diese Altersgruppe in zwei Sub-Gruppen auf-

gesplittet werden, die hoheren Schuler und die

Berufst&tigen.
Die hoheren Schuler haben unter Tags Zeit und

Gelegenheit Radio zu horen wahrend die Berufs-

titigen das normalerweise nicht haben.

a) Innerhalb der 14- bis 16-j&hrigen hohe-
ren Schuler gibt es weder geschlechts-
noch jahrgangs-spezifische Verhaltens-
Welsen.
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Ungef&hr ein Funftel gibt an, so gut
wie uberhaupt nicht Radio zu horen.

Uber die Hdlfte der Mehrfachnennungen
derjenigen die Radio horen fdllt auf
moderne Musik wie: Pop-Musik - Beat -

Schlager - Jazz und andere "leichte"
Musik.
Etwas weniger als die Halfte der Nen-

nungen bezeichnet andere Unterhaltungs-
Sendungen wie: H6rspiele - Krimis -

Schulfunk und sonstige Sendungen (Sport
USW.).
Durchschnittlich geben die Schuler 2

Nennungen ab, ohne jeweils den Titel
einer Sendung zu nennen. Sie nennen nur

Gattungs-Begriffe.

Von den mdnnlichen Schulern, die Radio

horen,tun das je die HRlfte etwa 14
Stunden pro Woche und 4 bis 7 Stunden

pro Woche.

Von den weiblichen Schulern horen zwei
Drittel 12 bis 20 Stunden pro Woche

Radio, ein Drittel tun das etwa 5 bis
6 Stunden pro Woche.

Vorschriften von den Erziehungsberech-
tigten werden nur in bezug auf die Laut-

stdrke gemacht.

Signifikante positive Urteile werden nicht

abgegeben. Vereinzelt wird der Wunsch nach

mehr moderner Musik (Pop) und besseren

(?) Kontrast-Programmen laut.
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b) Die berufstatigen Jugendlichen, also die
14- bis 16-jhhrigen mAnnlichen und weib-
lichen Lehrlinge und Hilfsarbeiter, legen
nur auf Musik einen besonderen Wert. Sie
differenzieren innerhalb dieses Wunsches

so gut wie nicht mehr.

Die Lehrlinge haben durchschnittlich 1,6
Nennungen, die Hilfsarbeiter 1,3 pro Aus-

sage. Es werden nur Gattungs-Begriffe
genannt wie z.B.: Musik - Schlager - Pop-
Musik oder Hits. Gefragt ist also vor-

dringlich moderne Musik.

Im Zeitaufwand fur das Radiohoren unter-
scheiden sich Lehrlinge und Hilfsarbei-
ter voneinander.
Die mannlichen Lehrlinge horen durch-

schnittlich 10 Stunden pro Woche,
die weiblichen Lehrlinge ca. 15 Stunden

pro Woche, Radio.

Von den mRnnlichen Hilfsarbeitern geben
ca. zwei Drittel an, ungef&hr 5 bis 8
Stunden pro Woche Radio zu h6ren, der

Rest sagt, er hore fast nie oder so gut
wie nie Radio.
Die weiblichen Hilfsarbeiter h8ren durch-

schnittlich 10 Stunden Radio pro Woche.

Eltern uben bei den berufstdtigen Jugend-
lichen keinerlei Einflusse auf das Radio-
h6ren aus. So zumindest geben es unsere

Vpn an.

Als besonderen Vorzug des Rundfunks empfin-
det diese Sub-Gruppe unser Vpn:

""Dolle Ger&uschkulisse.

(15-jRhriger Lehrling)

"Radio ist in Ordnung, stdndig
irgendwo Schlagermusikl"
(16-jdhriger Hilfsarbeiter)
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Nicht so gut gefdllt, daB am Abend zu

wenig leichte  moderne Musik gesendet,
oder, daB z.B. nur sehr selten Texter

und Komponisten angegeben werden.

Zitate: "Also ich finde Radio etwas

besser als Fernsehen, das

ist zur Unterhaltung besser.

Man kann dann noch andere

Beschdftigungen nebenbei
machen und braucht sich
nicht so auf die einzelnen
Sachen konzentrieren."
(16-jdhrige Oberrealschulerin)

Das Programm im Radio finde
ich ganz gut. Schon wegen
der Auswahl, die man hat.

Nur Dienstag abends ist das

Programm nicht so gut, da

bringen die meisten Sender

ernste Musik. Ich h6re mir
die schon auch mal an, aber

wenn man an diesem Tag et-

was anderes horen will, muB

man schon den Plattenspieler
oder das Tonbandgerit an-

machen."

(14-jdhriger mAnnlicher

Lehrling)

"Das Radio ist als Gerdusch-

kulisse ganz doll. Aber nur

wenn so richtige Musik ge-
bracht wird."
(14-jihriger weiblicher

Lehrling)
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3. Zeitungen, t&gliche Erscheinungsweise

Die 10- bis 14-idhrigen Volksschuler

Die mdnnlichen Jugendlichen dieser Sub-Gruppe
lesen zur H&lfte keine tdglich erscheinenden
Zeitungen.
Ein Viertel gibt an, tRglich zu lesen, das
restliche Viertel liest ab und zu, oder sel-

ten.

Es interessieren vordringlich Witze und Anek \
doten, seltener lokale Ereignisse oder Sport.

Die Zeitung-lesenden Vpn sind an Politik in
der Zeitung uberhaupt nicht interessiert. An-

dere, sie nicht interessierende Themen wer-

den nicht genannt, weil nicht an sie gedacht
wird (trotz Hilfen) oder weil die Artikula-
tionsfdhigkeit noch fehlt.

Titel werden nur zwei genannt: Hannoversche
und BILD. Die anderen Vpn erinnern sich an

die Titel ihrer Heimatzeitungen nicht.

Die weiblichen 10- bis 14-jahrigen Volksschu-
ler sind auch in diesem Falle wieder die In-
teressierteren.
Von dieser Sub-Gruppe liest nur ein Drittel
keine t&glich erscheinenden Zeitungen.
Ein Drittel gibt an, taglich zu lesen,
etwa ein Sechstel liest ab und zu, der Rest

(ein weiteres Sechstel) liest selten.

Zuerst interessieren die Polizei-Berichte:
Morde, Unf&1le, Einbrucheusw. (von der iiber-

wiegenden Zahl der Zeitungs-Leserinnen ge-
nannt).
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An zweiter Stelle interessieren Informationen
uber Veranstaltungen: Kino - (Pop-)Musik-Aben-
de usw.

Vereinzelt werden: Kunstler - Autos - Frauen-

Seite - Mode - Kinder-Seite und Sport genannt.

Eine Vpn nennt: Todesf&lle.

Alle Zeitung-lesenden Vpn dieser Gruppe inter-
essieren sich fur politische Veroffentlichun-
gen uberhaupt nicht (auch "Wirtschaft" wird
einige Male genannt, fur Sport interessieren
sie sich nur "ab und zu").

Auch das Titel-Register ist etwas umfangreicher
als bei ihren m&nnlichen Altersgenossen: BILD

steht mit drei Nennungen an erster Stelle, dann

folgen Hannoversche, Schw&bische Zeitung, Mann-

heimer Morgen und ExpreB.

Zitate: "Ich lese nur, was mich in-
teressiert. Ich gehe nach

den Uberschriften. Politik

interessiert mich nicht, mehr

Unf&1le und Morde und so ein
Zeug, vann Bankeinbruche sind
und wenn's brennt."

(10-jdhrige Volksschulerin)

Zeitung lese ich nicht. Das

interessiert mich nicht. Das

ist auch nur etwas fur Er-

wachsene. Ich verstehe doch

nichts davon. Wenn da was von

der Gemeinde drinsteht oder

von Politik, da bin, glaube
ich, noch zu klein und zu

jung dazu."
(12-jdhriger Volksschuler)
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Die 10- bis 14-jdhrigen hoheren Schuler

W&hrend bei den m&nnlichen hoheren Schulern

Jahrgangsunterschiede deutlich zu erkennen

sind - je Rlter um so interessierter -, kann

man solche bei den weiblichen hoheren Schu-

lern nicht ausmachen.

Fast jeder hohere Schuler,unter unseren Vpn,
liest mehr oder weniger h&ufig, tRglich er-

scheinende Zeitungen. Zwei Drittel geben an,

t&glich zu lesen.

Von den weiblichen hoheren Schulern liest nur

ein Drittel tdglich, die anderen ab und zu,
selten, oder so gut wie nie (ein Drittel) sol-

che Zeitungen.

Wahrend sich die 10-und 11-j&hrigen m&nnlichen

Vpn vordringlich fur Sport interessieren, ist
das Interesse der 12- bis 14-jihrigen sehr

vielf&ltig: Aktuelles aus aller Welt wie

features (Sammelausdruck des Berichterstatters),
Reiseberichte, Katastophen, Flugzeug-Entfuhrun-
gen und -- Crime. Oder: Lokale Ereignisse (ohne
Partei-Politik), interessante Bundes-Politik,
bundesweiter Sport, vor allem Fu8ball, usw;

interessieren sich die weiblichen Vpn dieser

Sub-Gruppe fur: Familien-Nachrichten z.B.:

wer heiratet, wer gestorben ist - Witze, klei-
ne Geschichten, den Kinderteil, lokale Ereig-
nisse (z.B. Polizei-Berichte usw), insbeson-
dere aber Veranstaltungen.
Das Interesse der hoheren Schulerinnen gleicht
dem der gleichaltrigen Volksschulerinnen,
w&hrend das der hoheren Schuler bedeutend viel-

fRltiger ist als dasjenige der gleichaltrigen
Volksschuler.

Nicht besonders interessant finden die mannli-
chen und weiblichen hoheren Schuler den Wirt-

schaftsteil der Zeitungen und (die weiblichen
mehr als die m&nnlichen) die politische Bericht-

erstattung. Reklame wird weitgehend abgelehnt.



Die m&nnlichen Vpn von 10 und 11 Jahren nennen

nur zwei Titel: Badische neueste Nachrichten

und BILD.
Die 12- bis 14-jdhrigen nennen: BILD, Munchner

Merkur, Hannoversche, Hamburger Abendblatt und

Schwabische Zeitung.
Die weiblichen Vpn nennen: BILD, Sonntagsblatt
(nicht tdglichl), Acher und Buhler Boten und

Nurnberger Nachrichten.
Die Hdlfte der angeblichen Zeitungs-Leserinnen
nennt keine Titel.

Zitate: Wissen Sie, ich lese die Zei-

tung von vorne bis hinten.
Grad vor ein paar Tagen war

so eine sch6ne Expeditons-
Geschichte drin. Und dann in-
teressivren mich naturlich
die ganzen Bankuberf&lle und

SO."

(13-jRhriger Oberschuler)

"....ich muB immer wissen, wer

gestorben ist und wer heira-
tet."

(12-jRhrige Gymnasiastin)

Die 14- bis 16-jahrigen mannlichen hoheren
SchQler

Diese Sub-Gruppe sind die eifrigsten und inten-
sivsten Zeitungs-Nutzer.
Jeder von ihnen liest tdglich eine Tageszeitung.
Von manchen wird eine Boulevard-Zeitung neben-
her (fluchtiger) gelesen.
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Das besondere Interesse dieser Vpn gilt glei-
chermaGen uberregionalem, regionalem und 10-

kalem Geschehen. Es wird sowohl die'politische
Entwicklung als auch das ubrige Zeitgeschehen
verfolgt, unerheblich dabei, ob es sich um

mehr informatorisch-unterhaltsame Beitrage
(z.B. Gesellschafts-Nachrichten) oder sozio-
logisch relevante Probleme handelt. Ein Teil
dieser Vpn ist daruber hinaus ganz besonders,
ein anderer Teil mehr oder weniger stark an

sportlichen Ereignissen interessiert.
Rein unterhaltsame BeitrEge, wie Romane oder

ein Teil des Feuilletons werden nicht so in-
tensiv genutzt.

Auch im Desinteresse ist diese Sub-Gruppe dif-
ferenzierter: Einzelne lehnen die zu breite

politische Berichterstattung ab (z.B. den

Wortlaut politischer Reden, der im Fernsehen
mehr pr&feriert wird). Kunstbeitrdge, ausfuhr-
liche Wirtschaftsteile, groBe Teile des Feuil-

letons, vor _allfm aber Anzeigen.finden -h&ufig
nur geringes oder-gar kein Interesse.

Die BILD-Zeitung, Abendzeftung, TZ, ExpreB
oder dhnliche Boulevard-Zeitungen werden manch-

mal genannt.
Andere Titel sind: Berliner Morgenpost, Die
Welt, Suddeutsche Zeitung und Erlanger Tag-
blatt; unregelm&Sig FAZ und ZEIT,

Zitate: "Auf den Wortlaut politischer
Reden von unseren Ministern
kann ich gern verzichten.
Mich interessiert auch nicht,
was Nixon im Detail gesagt
hat. Es genugt mir vollauf,
wenn ich daruber einen knap-
pen Bericht lese und einen
guten Kommentar dazu."
(16-j&hriger Oberschuler)

1
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"Naturlich sehe ich mir die

Sportveranstaltungen, wenn

sie ubertragen werden, im
Fernsehen an. Trotzdem warte

ich am Montag auf die Zei-

tung, weil ich da alles
noch einmal nachlesen kann

und auch interessante Kommen-

tare dazu von guten Journa-

listen."

(15-jahriger Gymnasiast)

Die 14- bis 16-idhrigen weiblichen hoheren

Schuler,

lesen die Tageszeitungen nicht so intensiv wie
ihre m&nnlichen Kollegen.

Nur ein Drittel liest thglich,
ein weiteres Drittel 2- bis 3-mal w6chentlich,
der Rest liest fast nie oder nie Tageszeitungen.

Die "tdglichen" Leserinnen unterscheiden sich in
den von ihnen praferierten Interessen-Gebieten
von ihren mEnnlichen Kollegen nicht.
Die "gelegentlichen" Leserinnen prdferieren die
mehr unterhaltsamen oder lokalen Bereiche wie:
Neues aus aller Welt - Polizei-Berichte und

Veranstaltungen usw.

"Die "tdglichen Leserinnen haben auch die glei-
chen Abneigungen wie ihre Kollegen.

"Die "gelegentlichen Leserinnen haben keine be-

sonderen Abneigungen, sie sind allgemein mehr

desinteressiert.
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Die "tdglichen" Leserinnen nennen Titel wie:
Kolnische Rundschau, NRZ, Hessische Allge-
meine; selten BILD, einmal ExpreS.
Die gelegentlichen Leserinnen: FAZ, Nurn-" "

berger Nachrichten. Telegraf; genauso hdufig
aber: Abendzeitung, TZ, und Abendblatt.

Zitate: "Naturlich sollten wir M&d-

chen genauso gut unterrich-
tet sein wie jeder andere.

Deshalb interessiere ich
mich auch fur das ganze

politische Zeitgeschehen
und die sozialen Entwick-

lungen."
(16-j&hrige Gymnasiastin)

"Die wichtigen, aktuellen,
politischen Ereignisse sehe

ich im Fernsehen. Aus den

Nurnberger Nachrichten in-

teressieren mich die loka-

len Dinge, vor allen Dingen
naturlich das gesellschaft-
liche Leben, der Polizei-
Bericht, Gerichtsverhandlun-

gen und was man halt sonst

noch so liest."

(15-jdhrige Oberrealschulerin)

Die 14- bis 16-j&hrigen mdnnlichen Berufstdtigen

Die Lehrlinge lesen ungefihr zu zwei Drittel
Tageszeitungen. Der Rest verzichtet darauf.

Diejenigen, welche lesen, lesen fast alle tdg-
lich.
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Die Hilfsarbeiter verhalten sich inetwa gleich.

Unterschiede gibt es nur in den Titeln:
Die Lehrlinge nennen z.B.: Hessische Allgemeine,
Main-Post, Tagesspiegel und 2- bis 3-mal pro
Woche BILD.

Die Hilfsarbeiter nennen: BILD und TZ, aber nur

2- bis 3-mal pro Woche: Berliner Morgenpost,
Suddeutsche Zeitung und Mannheimer Morgen.

Die Interessen-Gebiete sind bei heiden Sub-Grup-
pen gleich: Zuerst und allem anderen voran kommt

der Sport. Dann Crime. Vielleicht neigen die

Lehrlinge etwas mehr zur politischen Berichter-

stattung als die Hilfsarbeiter; signifikante
Ergebnisse konnten aus dem Material nicht ge-
wonnen werden.

Beide legen aber groBen Wert auf den jeweiligen
Veranstaltungs-Kalender.

Ein besonders interessierter Hilfsarbeiter (14)
auf die Frage, was er liest (in BILD):

"Schlagzeilen".

Einig im Desinteresse: an erster Stelle der

Wirtschaftsteil und das Feuilleton, dann Politik.

Ein 16-jdhriger Hilfsarbeiter:

"So viel Geld hab ich nicht, daB ich
mir Aktien kauf."

"Sportberichte kann ich nie

genug lesen."
(15-jdhriger Lehrling)

Zitate:
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"....ScheiB-Wirtschaftsteil.
Interessiert mich doch nicht,
was die Konzerne machen. Ich

verlass mich da auf meine
Gewerkschaft."
(16-j&hriger Hilfsarbeiter)

Die 14- bis 16-jdhrigen weiblichen Berufst&-

tigen,

legen keinen Wert auf Tageszeitungen. Sie lehnen

diese aber auch nicht v611ig ab. Sie lesen sie,
im allgemeinen ab und zu, man k6nnte es mehr

schmokern nennen.

Augenscheinlich wird der Veranstaltungs-Kalender
in den Samstag-Ausgaben, mit dem Programm der

Kino-, Tanz- und sonstigen Veranstaltungen be-

sonders prRferiert.

Ansonsten sind sie am lokalen Bereich (Polizei-
Berichte, Gesellschafts-Nachrichten usw.) be-
sonders interessiert. Uberregional interessieren
"Sex and Crime".

So gut wie total der Ablehnung verfallen Politik,
Wirtschaft und Feuilleton.

Titel bei den weiblichen Lehrlingen: Leverkuse-

ner-Anzeiger, Mannheimer Morgen und wiederholt
BILD.
Die Hilfsarbeiterinnen nennen (bis auf eine Aus-

nahme): BILD. Dazu Neue Hannoversche Presse und

Hamburger Morgenpost.

Zitate: "
....ach, so zwischendurch
in der Woche, was halt so

passiert. Und am Samstag,
was es im Kino gibt."
(14-jdhriger weiblicher

Lehrling)
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"Ich pass auf, daS ich nie

verpasse, wann ein Disk-

Jockey wechselt. Manchmal

weiS man's ja vorher, aber

in der Zeitung steht's auf

jeden Fall."
(16-j&hriger weiblicher

Lehrling)

" .....BILD les ich. Da steht

doch alles drin."
(15-j&hrige Hilfsarbeiterin)
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4. Zeitschriften

Die 10- bis 14-j&hrigen mdnnlichen Volks-
schuler

sind an Zeitschriften noch nicht interessiert.

Die eine Hdlfte von ihnen gibt an, uberhaupt
keine Zeitschriften zu lesen, die andere Half-

te liest Programm-Zeitschriften (z.B. H6r Zu)
oder Illustrierte (z.B. Bunte Illustrierte).
Durchschnittlich tref n 0,9 Zeitschriften auf

einen 10- bis 14-j&hrigen mdnnlichen Volks-
schuler.

Diejenigen, die sich. fur Zeitschriften interes-
sieren, blattern sie entweder nur durch, oder

sie interessieren sich fur Witze, Tier-Bild-

Serien, und Reiseberichte.

Niemand von ihnen kauft sich selber Zeitschrif-
ten. Sie lesen alle nur solche, welche von den

Eltern gekauft werden.

Im allgemeinen gibt es keine Einw&nde von El-

tern oder Lehrern gegen ihr Leseverhalten. Das
ist bei dieser Art von Zeitschriften auch ver-

st&ndlich.

Die 10- bis 14-jdhrigen weiblichen Volks-
schuler

Das Leseverhalten dieser Sub-Gruppe ist von dem
ihrer mRnnlichen Kollegen sehr unterschiedlich.

Nur ein ganz geringer Teil von ihnen gibt an,
keine Zeitschriften zu lesen.

Die anderen geben jeweils mindestens zwei Zeit-
schriften an. So liegt awch der Durchschnitt in
dieser Gruppe bei 2,5 Zeitschriften pro Vp.



Ganz erstaunlich hoch ist die Zahl der Titel
aus der Zeitschriften-Gattung "gelbe Presse"
(so nennt man die wochentlich erscheinenden

Zeitschriften, welche fruher "Soraya-Presse"
genannt wurde). Dann folgen Programm-Zeit-
schriften, Frauen-Zeitschriften und als h&u-

figer genannte Einzeltitel Stern und Bravo.

Im allgemeinen sind die Leserinnen dieser Grup-
pe keine Intensiv-Leserinnen. Sie geh6ren
mehr zu den Blatterern. Aber einzelne Berich-
te oder Geschichten werden doch recht genau
gelesen. Es sind Geschichten, welche unterhalt-
sam sind oder Berichte, welche die kindliche
Neugier besonders reizen.
In dieser Gruppe wird die Zeitschrift Bravo

das erste Mal mit beachtlicher Hdufigkeit ge-
nannt.

Zitate: " Ich lese immer das "Neue
Blatt" und die "Neue Post".
Weil da immer Sittlichkeits-
verbrechen drinstehen und

uber Tiere. Das kann doch
nichts schaden, wenn man da

"Bescheid weiS.

(11-j&hrige Volksschulerin)

"Ich finde Bravo groBe Klas-

se. Immer das Neueste von

den Stars, richtig ein Heft-

chen fur junge Leute."

(13-jdhrige Volksschulerin)

Von den Vpn selbst gekauft wird nur Bravo. Alle

anderen Zeitschriften werden insbesondere von

den Eltern, aber auch von'ilteren Geschwistern
und Freundinnen bezogen.
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Eingeschr&nkt wird das Leseverhalten dieser

Gruppe eigentlich nicht. Zumindest nicht von

den Eltern. Die Lehrer wenden sich ab und zu

gegen Zeitschriften wie Bravo, aber

eine 14-jdhrige Volksschulerin sagt:

Zitat:

"Mutter hat nichts dagegen, dem

Lehrer geht's nichts an.
"

"Die Zeitschriften, die ich
lese,bekomme ich geschenkt.
Kaufen kann ich mir keine,
weil ich mein ganzes Geld

spare in der Spardose und

es dann auf die Sparkasse
"bringe.

(12-j&hrige Volksschulerin)

Die 10- bis 14-j&hrigen mdnnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler

Im Leseverhalten unterscheiden sich die mRnn-

lichen und weiblichen hoheren Schuler dieser

Altersgruppe nur unwesentlich.

Die mannlichen hoheren Schuler lesen durch-

schnittlich 2,3 Zeitschriften pro Vp, die weib-
lichen lesen pro Vp durchschnittlich 2,6 Zeit-
schriften.

Infolge der groaeren technischen Ambitionen und

des groBeren "politischen" Interesses werden die
Illustrierten besonders prdferiert. Unter den

Illustrierten wiederum ist der Stern am h&ufig-
sten genannt.
Das Interesse fur die Zeitschrift Bravo ist recht

groB. Am SchluB des Interesses stehen die Pro-

gramm-Zeitschriften.



Bei den weiblichen hoheren Schulern dieser

Altersgruppe ist die Reihenfolge der Prdfe-

renzen etwas anders:

An erster Stelle steht die Zeitschrift Bravo,
wohl wegen des groSen Interesses dieser Mdd-

chen fur leichte Musik. Dann folgen die Illu-

strierten, aus ihnen ragt keine besonders

heraus. An dritter Stelle folgen die Frauen-

Zeitschriften und zuletzt wieder die Programm-
Zeitschriften.

Die mannlichen hoheren Schuler interessieren
sich insbesondere fur Berichte, die mi.t Tech-

nik oder mit Reisen und Abenteuern zu tun

haben.

Ihre weiblichen Kolleginnen sind an Tier-Ge-

schichten sehr interessiert, in erster Linie
aber an allem, was mit moderner Musik zusam-

menh&ngt.
Eine 12-jdhrige Oberschulerin sagt:

Bravo kaufe ich mir Jeden Samstag,
da habe ich Zeit, es gleich von

"
vorne bis hinten zu lesen.

Die mannlichen und weiblichen Vpn geben an, die

Zeitschrift Bravo selber - von ihrem Taschen-

geld - zu kaufen. Die anderen Zeitschriften

werden von den Eltern gekauft.

Im allgemeinen werden diesen Vpn keine Vorschrif-
ten von den Eltern oder Lehrern gemacht. Den

Lehrern wird aber auch der Lesestoff nicht be-

kannt gegeben.

Ein 10-jdhriger hoherer Schuler sagt:

"Meine Eltern erlauben, daB ich
Bravo lese und die Lehrer wissen
es ja nicht, sonst meckern sie
blo£."
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Ein 13-jahriger:

"Von meinen Eltern habe ich so gut
wie keine Einwdnde. Und wenn, dann

lese ich eben heimlich."

Eine 10-jdhrige Oberschulerin:

"Meine Mutter hat mir "Praline" ver-

boten. Sonst gibt es keine Vorschrif-
ten. Aber Praline wurde ich soundso
nicht lesen. Die muBte ich mir ja

"selber kaufen.

Ein 14-j&hriger Gymnasiast lehnt Zeitschriften
ab:

" Ich kaufe mir keine Zeitschriften
wie z.B. Bravo oder Rhnliches. Die-
se Zeitschriften mag ich nicht, denn
sie sind fur die Langhaarigen und

fur die Pseudo-High-Society oder was

sich sonst noch dafur hAlt. Ich hal-

te diese Zeitschriften fur Quatsch.
Sie demonstrieren eine heile Welt,
die absolut nicht den Tatsachen ent-

spricht."

Die 14- bis 16-jahrigen hoheren Schuler

Das Unterhaltungs-Interesse dieser Gruppe ist
anscheinend nicht so sehr auf Zeitschriften
gerichtet, denn pro Vp lesen sie durchschnitt-
lich nur 1,5 Zeitschrifted.
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In erster Linie interessieren die Programm-
Zeitschriften, selbstverst&ndlich als Grund-

lage zur Auswahl des Fernseh-Programmes; dann

folgen die Illustrierten, wobei der Stern wie-
der besonders h&ufig genannt wird. Einer nennt

den Spiegel.

Das Interesse ist auch nicht sehr tiefgehend.
So sagt z.B. ein 15-jdhriger Gymnasiast:

"Wenn ich auf eine interessante
Uberschrift stoBe, lese ich den

Artikel."

Dem entspricht auch, daB unsere Vpn sich keine
Zeitschrift selber kaufen, sondern nur das

lesen,"was so zu Hause herumliegt".

Einwdnde gegen ihr Leseverhalten bekommen sie
von keiner Seite.

Die -14- bis 16-j&hrigen h6heren Schulerinnen

Jede Vp dieser Gruppe liest durchschnittlich
drei Zeitschriften.
Besonders pr&feriert werden die Frauen-Zeit-

schriften, danach folgen Bravo und der Stern,
und einzeln genannte wie z.B. Eltern und Jasmin.

Fur Bravo interessieren sich die Leserinnen,
veil sie durch diese Zeitschrift etwas uber

Schlager und Schlager-Idole erfahren. Der Stern

wird seiner interessanten Berichte wegen pr&-
feriert. Die Frauen-Zeitschriften geben einen
Uberblick uber Mode und andere Themen, welche

besonders Frauen interessieren.

Einen ganz kleinen Teil der Zeitschriften kauft

man sich selbst (z.B. Bravo oder Brigitte), die
anderen Zeitschriften werden von den Eltern ge-
kauft oder z.B. beim Friseur gelesen.
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Die Eltern wenden gegen das Leseverhalten

nichts ein, manches Mal, weil sie wissen,
daB jeder Einwand Zeitverschwendung wdre.

Von den Lehrern werden Belehrungen uber Le-

severhalten nicht mehr entgegengenommen.

Die 14- bis 16-idhrigen mdnnlichen Lehrlinge

2,6 Zeitschriften werden pro Vp dieser Gruppe
gelesen.
Sie praferieren Bravo und Illustrierte. Einer

liest den Kicker.

Sie geben an, an Berichten uber Prominente
interessiert zu sein, aber auch an Romanen
aus Illustrierten. Alle Berichte uber Sport
und Sportler finden bei ihnen gute Aufnahme.

Bravo und den Kicker kaufen sie sich selbst.

Illustrierte finden sie bei den Eltern.

Im allgemeinen werden ihnen von den Eltern kei-
ne Vorschriften gemacht, wenn aber doch, so

sind sie durchaus in der Lage, sie zu umgehen.

Ein 15-j&hriger Werkzeugmacher-Lehrling sagt:

"Meine Eltern sagen gar nicht viel.
zu den Illustrierten. H6chstens

Mutter schimpft manchmal wegen
der Titelbilder und wenn oft Be-

richte kommen, wo alles halb oder

ganz nackt ist. Kollegen finden
nichts dabei, kaufen sogar oft
die Illustrierten bloB wegen der

scharfen Titelbilder. Dann krieg
"ich sie ja doch.
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Die 14- bis 16-j&hrigen weiblichen Lehrlinge

Die Vpn dieser Sub-Gruppe lesen durchschnitt-

lich nur 1,5 Zeitschriften pro Person.

Sie praferieren Frauen-Zeitschriften und ab

und zu mal eine Illustrierte.

Sie interessieren sich insbesondere fur Mode.

Alle anderen Berichte werden mehr oder weniger
fluchtig beachtet.

Zu diesem Verhalten paBt es, daS sie selber

so gut wie keine Zeitschriften kaufen, sondern

das lesen, was bei den Eltern oder Geschwistern
so vorhanden ist, oder was sie sich am Arbeits-

platz beschaffen konnen.

Im allgemeinen machen die Eltern keine Ein-

schrdnkungen.

Die m&nnlichen und weiblichen Hilfsarbelter
zwischen 14 und 16 Jahren

Dieser Teil unserer Vpn gehort zu den Spitzen-
verbrauchern.

Die mdnnlichen Hilfsarbeiter lesen 3,2 Zeit-
schriften pro Vp, die weiblichen Hilfsarbeiter

3,0 Zeitschriften.

Die mannlichen Hilfsarbeiter praferieren in un-

gewohnlich hohem MaBe Programm-Zeitschriften
und - mit kleinem Abstand - Illustrierte. Zwei
nennen noch je eine Auto-Zeitschrift. Einer
nennt Praline.

Sie sind am Fernseh-Programm interessiert, aber

auch an Informationen uber technische und sport-
liche Bereiche. Sie lesen nicht sehr intensiv,
mehr aus Langeweile.
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Einer hat eine gute Quelle: der Vater der

Freundin ist Friseur und bringt die Zeit-
schriften aus dem GeschRft mit. Die andern

lesen, was sie zu Hause finden oder kaufen
manches Mal auch selber. Der Praline-Leser
kauft selbst.

15-jdhriger Bauhilfsarbeiter:

"Die Praline kaufe ich, wenn ich
mal etwas Scharfes sehen und

lesen will."

Seine Eltern "maulen", wenn er die Praline
liegen l&St, lesen sie aber dann selber.

Die anderen bekommen keinerlei einschrAnken-
de XuBerungen ihrer Eltern zu horen.

Die weiblichen Hilfsarbeiter. prRferieren, ge-
nau wie die Volksschulerinnen, die gelbe Pres-

se. Dann folgen Illustrierte, Bravo und Pro-

gramm-Zeitschriften.

Eine klare Begrundung fur die Prdferenz der

gelben Presse gibt eine 16-jhhrige Hilfsar-
beiterin:

" Ich kaufe mir 6fter die Zeit-
schrift Heim und Welt, da stehen

so schone wahre Liebesgeschichten
drin."

Das Interesse an den Illustrierten (z.B. wird
der Stern nicht genannt) basiert auf ahnlichen
Uberlegungen. Das Bravo-Interesse ist identisch
mit dem Interesse an moderner Musik.

Diese M&dchen kaufen ihre Zeitschriften weit-

gehend selber, nur ab und zu liegen sie, von

den Eltern gekauft, zu Hause.

Irgendwelche Einschr&nkungen seitens der Eltern

kommen kaum mehr vor.
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Zum SchluB des Media-Verhaltens "Zeitschriften"
noch einige Zitate uber Einwendungen, welche

Eltern oder Lehrer gegen das Lesen von Zeit-
schriften machen oder nicht machen.

Zitate: "Meine Eltern haben nichts

dagegen, daB ich solche

Zeitschriften lese und sie
lesen sie auch. Ich kann

sie ohne Schwierigkeiten
zu Hause lesen und meine
Mutter sagt nichts. Nur

wenn ich meine Schularbei-
ten noch nicht gemacht
habe, dann darf ich sol-

che Zeitungen auch nicht
lesen. Ich muS erst meine

Arbeiten gemacht haben. Das

gilt fur meine ganze Frei-
Ceit."

(13-jihriger Volksschuler)

"Die Lehrer haben scheinbar
etwas gegen die "Bravo". Da

schauen sie immer scheel,
wenn man die dabei hat."

(13-j&hrige Volksschulerin)

"Meine Eltern erlauben, daB

ich Bravo lese und die
Lehrer wissen es nicht
und ich sage es ihnen auch

nicht, sonst meckern sie
bloB."

(11-j&hriger Gymnasiast)
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"Meine Eltern haben fur ge-

w6hnlich nichts dagegen.
Wenn einmal Einw&nde er-

folgen, lese ich die Zeit-
schriften in Abwesenheit
der Eltern."
(13-jihriger Oberrealschuler)

"Die Eltern haben nicht gern,
daB ich alle Zeitschriften

lese, aber heimlich lese

ich doch meistens was ich
Will."

(11-jdhrige Oberschulerin)

"Was sollen meine Eltern,
Lehrer oder Mitschuler
schon sagen, wenn ich
Bravo oder andere Zeit-
schriften lese, sie lesen

sie ja selber. Und auBer-

dem haben die mir nichts
zu sagen."
(12-jdhrige Realschulerin)

"Einige Artikel aus Frauen-

Zeitschriften darf ich
nicht lesen. Durch Gesprd-
che mit meinen Freundinnen
erkenne ich aber, daB die
diese Sachen lesen. Ich

m6chte gern mitreden k8n-
nen und lese dies deshalb

heimlich."
(14-jRhriger weiblicher

Lehrling)
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5. Comics

Die 10- bis 14-j&hrigen mdnnlichen und weib-
lichen Volksschuler

Fast alle 10- bis 14-jdhrigen Vpn lesen Comics.
Nur ein Madchen nicht.

"Micky-Maus" fiihrt mit groSem Abstand, vier
Funftel der Vpn lesen es.

"Fix und Fox wird von ca. einem Viertel gele-
sen, "Asterix" von einem Funftel, "Tarzan",
"Bessy" und "Donald Duck" werden je einmal mit-

gelesen.
Zwei Drittel der mdnnlichen Vpn geben Mehrfach-

antworten. Mddchen nicht.

In den meisten F&llen kaufen die Mutter/GroB-
eltern oder &ltere Geschwister diese Hefte. Im

ubrigen ist ein reger Tauschhandel mit Gleich-

altrigen im Gange.

Unsere Vpn finden die Comics:

einen guten Zeitvertreib (drei Viertel)

lustig (ein Drittel)

spannend (die Hdlfte der Jungen)

Andere loben die "guten Zeichnungen", "daB der

Ehrliche gewinnt" und "den Spielraum fiir die

eigenen Gedanken" - (eine 13-jRhrige). Drei
Viertel der Eltern unserer Vpn dieser Alters-

gruppe haben gegen diese Art Unterhaltung fur

ihre Kinder nichts einzuwenden.
In einem Falle sind die Eltern strikte dagegen.
Bei den restlichen Eltern ist die Einstellung
zu den Comics geteilt. In einem Fall hat die
Mutter nichts dagegen, aber der Vater sieht es

nicht gerne. In einem anderen Fall m6chten die

Eltern nicht, daB das Kind dafur Geld ausgibt;
es tut es aber doch.
In anderen Fillen lesen die Eltern selber mit.

I
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Zitate: "Ich finde diese Hefte gut,
weil man bei schlechtem

Wetter seine Freizeit da-

mit verbringen kann und man

etwas zu tun hat."

(13-j&hriger Volksschuler)

"Mich interessiert die ei-

gentliche Handlung und mir
gef&llt, daB der Ehrliche

immer gewinnt."
(12-jAhrige Volksschulerin)

"Mein Vater sagt, ich soll

mir lieber etwas anderes

dafur kaufen. Das w&re doch

so ein Quatsch."
(12-jahriger Volksschuler)

"Meine Eltern sind gegen jede
Art von Heftchen und sie

geben auch kein Geld dafur
her. Ich darf sie nicht le-

"
sen.

(10-jdhrige Volksschulerin)

"Meine Eltern und mein Lehrer

haben nichts dagegen, sie

sagen es ist kein Schund

und ich stimme ihnen zu."

(10-jdhrige Volksschulerin)
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lichen haheren Schuler 4

Alle von ihnen lesen Comics.

Die m&nnlichen Vpn dieser Gruppe bevorzugen
eine groSere Auswahl.

"Micky-Maus" wird nur noch von den 10- und

11-jdhrigen gelesen.
Die 12- bis 14-jdhrigen bevorzugen "Donald
Duck", "Rendark", und "Asterix".
Die Halfte von ihnen sind Mehrfach-Leser, Sie

nennen zudem noch folgende Titel: "Batman"
,

"Bessy", "Sigurt", "Ivanhoe" und "Asterix".

Die weiblichen Vpn dieser Gruppe sind nicht
so beweglich.
Fast alle lesen "Micky-Maus" und "Fix und Fox".
Ein Miidchen nennt dazu noch "Asterix".

Ein anderes Mddchen liest nur "Bessy" und "Sil-

berpfeil".

Die Herkunfts-Quellen haben sich ge&ndert. Nur

noch die Hdlfte unserer Vpn dieser Gruppe kon-

nen mit ihren Eltern rechnen.
Die Mehrzahl der Mddchen muB sich die Hefte
vom eigenen Taschengeld besorgen.
Ein Teil der Jungen und ein Mddchen sind in
der Zwischenzeit autark geworden. Sie haben

so viele Hefte gesammelt, daB sie ihren Neu-
Bedarf durch Tausch decken konnen.

Nur drei unserer Vpn dieser Gruppe geben den

von ihnen gelesenen Comics die etwas wRsserige
Eigenschaft "unterhaltend".
Die anderen RuSern sich sehr viel positiver.
Das geht von: "Ich finde sie Klasse" uber
"sehr lustig, wenn ich an Obelix denke", "pri-
ma und interessant", "spannend, lustig und so

bunt", bis "herrlich, so lustige Bilder" und

"es steckt Sinn dahinter und ist lehrreich".

241
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Die Eltern unserer Vpn dieser Gruppe haben

gegen diese Hefte im allgemeinen nichts ein-

zuwenden, wenn sie der Begeisterung ihrer
Kinder auch manchmal skeptisch gegenuber-
stehen.

Zitate: "Micky-Maus, Fix und Fox

und Asterix lese ich gerne,
weil die Zeichentrickge-
schichten lustig sind und

weil darin die Ehrlichen
immer gewinnen."
(10-j&hrige Gymnasiastin)

"Diese Heftchen kaufe ich
selber und bezahle sie
auch selbst von meinem

Taschengeld und wenn ich

meinen Vater erwische,
daS er meine Heftchen

liest, so muB er den hal-

ben Preis des Kaufgeldes
bezahlen."

(12-jihrige Realschulerin)

"Asterix ist lustig. Wenn

ich nur an Obelix denke,
der Wildschweinfresser
mit seinem Hinkelstein,
der nie vom Zaubertrank

trinken darf, weil er als

Kind mal hineingefallen
ist."
(11-jdhriger Gymnasiast)

"Meine Eltern meinen, daB

es Schund sei."
(10-j&hriger Gymnasiast)
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"Meiner Mutter gefallt Asterix
auch. Mein Vater ist nicht
so dafur. "

(11-jdhriger Gymnasiast)

"Meine Eltern haben keine
Einw&nde, weil sie nichts
Verderbendes daran finden."

(11-jahrige Gymnasiastin)

"Ich lese nur Asterix. Meine
Eltern konnen die Begei-
sterung zwar nicht verstehen,
aber sie verbieten es nicht."
(15-j&hrige Gymnasiastin)

Die 14- bis 16-j&hrigen milnnlichen und weib- <
lichen hoheren Schuler ./

Von dieser Gruppe unserer Vpn lesen nur noch

die Hdlfte Comics.
Die mannlichen hoheren Schuler lesen an erster

Stelle "Asterix" und nennen als weitere Titel
(neben Asterix) "Schlumpfe", "Micky-Maus" und

"Fix und Fox".
Die weiblichen hoheren Schuler geben an, nur

"Asterix" zu lesen.

"Die Eltern finanzieren diese "Leidenschaft
nicht mehr. Die Jugendlichen mussen sich die

Comics selber kaufen, was sie auch tunr oder

sie decken ihren Bedarf durch Tausch.
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I
Die Begeisterung fur diesen Lesestoff hat

sehr nachgelassen. Trotzdem sagen unsere

Vpn dieser Gruppe, daB diese Heftchen recht

lustig seien, ein guter Zeitvertreib, woru-

ber man sich keine Gedanken zu machen braucht,
daB man daruber lachen konne.

Sie geben aber auch an - eine 16-j&hrige Ober-
realschulerin -:

"Fruher habe ich sie hdufiger
gelesen, heute habe ich andere

Interessen und da erfahre ich
mehr durch Bravo, durch Radio
und Fernsehen."

Die Eltern haben keine Einwendungen gegen die-
ses Leseverhalten. Sie konnen zwar die Begei-
sterung nicht verstehen, aber sie verbieten
auch nichts.

Die 14- bis 16-idhrigen mdnnlichen und weib-
lichen Lehrlinge

Auch bei dieser Gruppe lesen nur noch die Hilf-
te Comics.

ttDie mdnnlichen Lehrlinge nennen Asterix" -

und sonst keinen Titel.
Die weiblichen Lehrlinge nennen "Micky-Maus",
"Tarzan", "Phantom", "Asterix" und "Fix und

Fox".
Die HRlfte der weiblichen Lehrlinge, die liest,
sind Mehrfach-Leserinnen.

Auch bei ihnen finanzieren die Eltern den Kauf

von Comics nicht mehr. Sie mussen entweder

selber kaufen oder ihren Bedarf durch Tausch
decken.

.  1

f
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Die Begeisterung ist, wie schon gesagt, recht

ged&mpft aber trotzdem finden sie diese Heft-

chen noch ganz lustig und einen guten Zeit-
vertreib. Sonst nichts.

In manchen Fdllen haben die Eltern keine Ein-

w&nde, in anderen aber versuchen sie, die Ju-

gendlichen darauf hinzuweisen, daB fur das

viele Geld doch eigentlich recht wenig ge-
liefert wird.

Zitate: "Phantom und Tarzan lese

ich gerne. Das sind Hefte,
in denen der Mut des Men-

schen gezeigt wird."
(14-jdhriger weiblicher

Lehrling)

"Ich lese 6fter Asterix.
Ich finde das nicht beson-

ders geistreich, aber sie
sind manchmal ganz lustig."
(14-jihriger mAnnlicher

Lehrling)

"Meine Eltern sagen nichts
dazu. Ich glaube, sie le-

sen manchmal selbst darin."

(14-jdhriger mdnnlicher

Lehrling)

"Meine Mutter sagt immer,
wenn ich so·etwas tue: Bist
Du wieder zu faul zum Nach-

denken, daB Du wieder Bil-
derbucher liest?"

(14-jahriger weiblicher

Lehrling)
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Die 14- bis 16-jRhrigen m&nnlichen und weib-

lichen Hilfsarbeiter

Von dieser Gruppe liest nur noch ein m&nnlicher
Hilfsarbeiter und eine Hilfsarbeiterin Comics.

Sie liest "Micky-Maus", weil ihre sehr viel
jungere Schwester dieses Heftchen kauft und

sie ab und zu mitlesen kann.

Der mAnnliche Jugendliche kauft sich die Heft-

chen· oder deckt seinen Bedarf durch Tausch.

Das Madchen gibt an, sie ab und zu ganz lustig
zu finden, sich aber nicht danach zu reiBen.

Der jugendliche Hilfsarbeiter gibt an, daB er

sie fruher schon gesammelt hdtte und "ei ent-
lich mehr aus alter Gewohnheit" noch weiter
darin liest.

Die Eltern des Jungen "maulen zwar, verbieten
es aber nicht direkt".

t-'
1
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6. Bucher

Die 10- bis 14-jahrigen m&nnlichen und weib-
lichen Volksschuler

Mannliche und weibliche Vpn dieser Gruppe un-

terscheiden sich dadurch, daB die m&nnlichen

Vpn uberwiegend Titel nennen, wenn man sie

fragt, welche Bucher sie lesen, die weibli-
chen dagegen begnugen sich (zu drei Viertel)
mit Gattungs-Begriffen.

Die 10-jahrigen mannlichen Vpn lesen uberwie-

gend Kinder-Bucher einfacherer Art wie z.B.

"Polly", "Pippi Langstrumpf", "Grimm's Mdrchen",
daruber hinaus einfachere Tier- und Abenteuer-

Bucher.

Die 11-jdhrigen nennen schon etwas anspruchs-
vollere Titel wie z.B. Walt Disney "Im Tal

der Bilder" oder "Wunder 'der Prdrie".

Bei den 12-jdhrigen kommen dann Jugend-Bucher
wie z.B. "Emil und die Detektive" dazu.

Bis zum Alter von 12 Jahren werden umfangrei-
chere Bucher (als Beispiel) noch nicht gelesen,
da sie als zu dick empfunden werden. Kinder
dieses Alters sind noch kaum in der Lage,
Handlungsverknupfungen uber einen 1&ngeren
Zeitraum hinweg zu begreifen und - als Folge -

ihr Interesse an solchen Buchern uber 1&ngere
Zeit hinweg wachzuhalten.
Ab dem 13. Lebensjahr sind die mannlichen Volks-

schuler auch an etwas anspruchsvolleren, bzw.

an solchen Buchern interessiert, in welchen

Handlungen sich schnell entwickeln - unter der

Voraussetzung, daS das Interesse wachgehalten
wird.

Die weiblichen Volksschuler bis einschlieBlich
des 11. Lebensjahres nennen Mirchen-Bucher,
einfachere Tier-Bucher, anspruchslose Mddchen-

Geschichten und Kinder-Bucher.

1
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Ab dem 12. Lebensjahr werden z.B. "Pippi
Langstrumpf" und Jugend-Bucher genannt.
Eine 13-jahrige nennt so anspruchsvolle
Biicher wie "So weit die Fii Be tragen" oder

Mario Putzo's "Der Pate".
Eine andere 13-jdhrige aber liest uberhaupt
keine Bucher.

Anmerkung des Berichterstatters: Die Aus-

wahl der Bucher durch die Vpn stimmt sehr

genau mit den unter Kapitel 1 - Freizeit-
Verhalten - gebildeten Typen uberein.

Die Motivationen zum Lesen der jeweils ge-
nannten Bucher sind ziemlich uniform, Ihr

Bedeutungsgehalt bezieht sich aber nur auf

die jeweilige Altersgruppe und die von ihr

bevorzugten Bucher.

Zum Beispiel: WRhrend ein 10-Jdhriger
"Polly" spannend findet, wurde es ein

13-j&hriger als "zu langweilig" ab-

lehnen.

So nennen sowohl alle Altersgruppen, als auch

beide Geschlechter die von ihnen gelesenen
Bucher jeweils: spannend, lustig, interes-
sant und gut geschrieben.

Bei den Volksschulern dieses Alters ist aber

das Interesse an Buchern noch geteilt. Dafur

einige Zitate:

"Bucher sind viel zu dick,
wenn sie nicht sehr span-
nend geschrieben sind,
dann habe ich auch nicht
allzuviel Lust zu lesen."

(12-j&hriger Volksschuler)

" Bucher lese ich keine. Sie

sind viel zu teuer und viel
"

zu lang.
(13-jdhrige Volksschulerin)
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"Bucher lese ich weniger.
Ich lese lieber Bilderge-
schichten und Kurzgeschich-
ten und kurze Beitrdge und

Artikel, denn ein ganzes
Buch kann man auf einmal
sowieso nicht durchlesen

und wenn man dann einige
Tage nicht mehr gelesen
hat, so weiB man dann

nicht mehr genau, was man

zuvor gelesen hat."

(13-jihriger Volksschuler)

"Bucher lese ich weniger.
Ich sehe mir in Buchern

lieber Bilder an, das ge-
fdllt mir besser, veil ich
mir dann mehr vorstellen

kann, als wenn alles ge-
schrieben ist."
(12-jAhrige Volksschulerin)

"Jugend-Bucher gefallen mir,
weil ich dort Probleme

vorfinde, die mich manch-

mal selbst besch&ftigen."
(12-jdhrige Volksschulerin)

Die Eltern der Kinder dieser Altersgruppe sind

grundsdtzlich sehr dafur, daB ihre Kinder Bu-

cher lesen. Sie sind auch diejenigen, die ihren
Kindern Bucher kaufen. Neben den Eltern sind

"Bezugs-Quellen" fur Bucher, aber auch andere

Verwandte, welche Bucher hdufig zu den Feier-

tagen schenken.

Daruber hinaus werden zwischen den Jugendli-
chen aber auch Bucher ausgetauscht.
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Zitat: "Mein Vater sagt zwar immer,
ich solle mehr Bucher le-

sen, aber wenn ich keine
Lust dazu habe, dann tue

ich es eben auch nicht."

(12-j&hriger Volksschuler)

Die 10- bis 14-jahrigen m&nnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler

Von ihren in der Volksschule verbliebenen Al-

tersgenossen unterscheiden sich die minnlichen
hoheren Schuler dieser Altersgruppe sehr we-

sentlich.
Schon die 10- und 11-j&hrigen lesen neben M&r-

chen und Sagen, Abenteuer-Bucher wie "Moby
Dick", "Munchhausen" und viele "Karl May-Bdnde".

Die 12- und 13-jdhrigen sind bei populir-tech-
nischen Buchern angelangt, soweit diese einen

gewissen Abenteuer-touch haben. Es werden Titel
genannt, wie "Die Tur mit den sieben Schlossern",
"FlugzeugtrRger", "Von der Erde zum Mond", "Das
Planeten-Abenteuer".
Daneben aber auch (von 13-jdhrigen) Kriminal-
Romane von Edgar Wallace, Kriegs-Bucher, Science
Fiction-Bucher und Reisebeschreibungen.

Die weiblichen hoheren Schuler dieser Alters-

gruppe dagegen unterscheiden sich von ihren in
der Volksschule verbliebenen Kolleginnen kaum.

Sie geben an, Kinder- und Jugend-Bucher zu le-

sen, MRdchen-Bucher, M&dchen-Romane und eine
13-jdhrige Karl May und Abenteuer-Romane.



Die mdnnlichen hoheren Schuler finden die von

ihnen gelesenen Bucher vor allen Dingen inte-
ressant und spannend. Man kann deutlich zwei

Gruppen voneinander unterscheiden: solche, die
Karl May oder dhnliche Bucher lesen und andere,
die mehr technische Bucher oder Science Fiction-
Bucher lesen.

Die ersteren lieben ihre Bucher der Indianer-

Geschichten, der mutigen MRnner wegen. Fur die
letzteren sind Indianer-Geschichten langweilig,
sie sind mehr fur die Abenteuer unserer oder
einer zukunftigen Zeit.
Auch in dieser Altersgruppe sind wieder exakte

Typ-Zuordnungen m6glich.

Die Madchen unterscheiden sich wiederum von den

Jungen. Genauso indifferent wie sie in der Aus-

wahl ihrer Bucher sind, sind sie auch in der

Einstellung dazu. Die Eigenschaft "spannend"
fdllt nur ein einziges Mal. Ansonsten werden

genannt: gut geschrieben, gefallen mir, ist
doch besser als Comics.

Die Eltern dieser Jungen f6rdern das Bucher-
lesen ihrer Kinder. Teilweise sind sie sogar
uber die Auswahl-Kriterien ihrer Kinder er-

freut.

Die M&dchen unter unseren Vpn werden von ihren
Eltern noch etwas gegdngelt. Hdufig wthlt die
Mutter die Bucher aus.

Sowohl die mannlichen als auch die weiblichen
hoheren Schuler bekommen die Bucher von ihren

Eltern, von Verwandten, teilweise auch von

Freundinnen zu Feiertagen geschenkt; andere

beziehen ihre Bucher aus der Schul-Bucherei,
ein Mddchen ist im Buch-Club.

251
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Die 14- bis 16-jhhrigen m&nnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler

Wie auch bei anderen Medien und Verhaltens-

weisen,beginnt sich hier eine Umkehrung im
Leseverhalten abzuzeichnen.
Wdhrend die mRnnlichen hoheren Schuler zwar

auch schon mehr differenzieren als ihre jun-
geren Kollegen, verbleiben sie doch noch zu

einem groBen Teil bei der reinen Unterhaltung,
d.h. z.B. bei Indianer-Buchern, Karl May usw.

Ein 16-j&hriger Gymnasiast sagt:

"Ich lese Bucher uber Technik,
Autos, Raumfahrt usw. Meine
Eltern sind froh, daB ich sonst

keinen Schund lese."

Die weiblichen hoheren Schuler dieser Alters-

gruppe sind ihren mhnnlichen Kollegen weit

voraus. Schon 14-j&hrige nennen Titel wie:

"Jimmy ging zum Regenbogen", "Grauer Osten

und wilder Westen", "In jenem Sommer begann
das Leben", "Morgens und sieben ist die Welt

noch in Ordnung". Gleichzeitig interessiert
sich die eine oder andere aber auch noch fur

Mddchen-Bucher.

Die 15- und 16-j&hrigen weiblichen h6heren

Schuler sind bei der anspruchsvolleren Lite-

ratur gelandet: "Schwarzes Amerika", "Der
Glockner von Notre Dame", sie lesen aber auch
Autoren vie Ddniken, Grass, Boll, Vilar, Segal,
Portner und Hildegard Knef's "Ein geschenkter
Gaul".

Wdhrend die mdnnlichen hoheren Schuler dieser

Altersgruppe ihre Bucher noch mit spannend,
man lernt Sitten und Gebrduche fremder Volker

kennen, oder: Science Fiction ist wunderbar,
kennzeichnen, haben die 14- bis 16-jdhrigen
hoheren Schulerinnen schon ganz andere Kri-

terien:

1
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14-jihrige Oberrealschulerin:

"Weil sie wertvoll sind, meinem
Geschmack entsprechen und mich

auf andere Gedanken bringen."

15-jdhrige Gymasiastin:

" ....sind fesselnd und geben Auf-

schluB uber fruhere Zeit."

16-jdhrige Gymnasiastin:

"Zeitkritisch, spannend, zum Teil
humoristisch aber auch sozial-
kritisch. Man muB sie lesen,um
auf gesellschaftlicher Ebene

"mithalten zu k6nnen.

Auch bei dieser Gruppe unserer Vpn haben die
Eltern keine Einw&nde gegen die von ihren Kin-
dern ausgewAhlte Literatur, im Gegenteil: sie

sind froh, daB die Jugendlichen sich auf diese
Art beschdftigen.

So sind auch hier wieder die Bezugs-Quellen
in erster Linie die Eltern und Verwandte, wel-

che diese Bucher zu den Feiertagen schenken.

Buchereien gewinnen, als Bezugs-Quellen, aber

immer mehr an Bedeutung. Man ist sich klar

daruber, daS es viel zu teuer wdre, alle Bu-

cher zu kaufen, die man gerne lesen mochte.
Das Ausleihen von Buchern bei Freunden scheint
bei unseren Vpn nicht besonders geschdtzt zu

sein, es wird nur ein einziges Mal genannt.

4
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Die 14- bis 16-Adhrigen mRnnlichen und weib-

lichen Lehrlinge,

verhalten sich &hnlich wie die hoheren Schu-

ler - nur im Niveau etwas tiefer.

Die mdnnlichen Lehrlinge ziehen Abenteuer-

Romane, Western, Bucher von Karl May und

Perry Rhodan, im allgemeinen Abenteuer und

Reisebeschreibungen vor.

Die weiblichen Lehrlinge besch&ftigen sich

noch viel mit Jugend- und Mhdchen-Buchern
(z.B. "Trotzkopf"); eine 15-jdhrige nennt

aber auch schon Bucher von Siegfried Lenz

und Heinrich Boll.

Im Urteil uber diese Bucher sind die m&nnli-

chen Jugendlichen wieder wesentlich weniger
differenziert. Sie sagen nur, da£ sie diese

Bucher interessant finden·, daB sie ihnen ge-

fallen.

Die weiblichen Lehrlinge dagegen entsprechen
in ihren AuSerungen uber die von ihnen gele-
senen Bucher, durchaus den weiblichen hoheren
Schuler dieser Altersgruppe.

Ein 14-jdhriger weiblicher Lehrling sagt:

"
....regen meine Phantasie an, ich
stelle mir die Handlung in unserer

"Landschaft vor.

Ein 15-j&hriger weiblicher Lehrling sagt:

"Der Schreibstil von Lenz, seine
plastischen Beschreibungen, ge-
fRllt mir sehr gut. Heinrich Boll

ist philosophisch, das manchmal

ins Trdumerische ubergeht. "

Die mannlichen Lehrlinge geben nur an, daB

ihre Eltern auf die Auswahl ihrer Bucher kei-

nen EinfluS nehmen.
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Die weiblichen Lehrlinge betoneni

14-jahrige "Mutter freut sich sehr daruber"

15-jRhrige "Auch meine Eltern haben Interesse
fur diese Schriftsteller".

Wie auch in allen anderen Fdllen sind auch

hier die Bezugs-Quellen in erster Linie die
Eltern, die diese Bucher zu den Feiertagen
schenken, aber auch die Stadt-Bucherei, Bucher-

Zirkel und Leihbuchereien.

Die 14- bis 16-jahrigen mdnnlichen und weib-
lichen Hilfsarbeiter,

liegen im Niveau durchweg weit unter ihren in

Ausbildung befindlichen Altersgenossen.

Die m&nnlichen Hilfsarbeiter ziehen Kriminal-
Romane und Abenteuer-Romane vor. Einer bekundet

Interesse am Olympia-Buch von Mexico und den

Weltmeisterschaften im FuBball.

Die weiblichen Hilfsarbeiter bevorzugen Bucher

wie: "Schatzinsel", "Winnetou", "Heidi", "Elke",
und "Pippi Langstrumpf".
Eine 16-j&hrige bevorzugt grundsdtzlich 50 Pf-

Romane.

Fur die mdnnlichen Hilfsarbeiter sind die von

ihnen gewikhlten Abenteuer- und Kiminal-Romane

spannend und nicht langweilig, der Sport-Fan
nennt als besonderen Vorzug die guten Bilder

und die Obersichtlichkeit  der Bucher.

:
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Die weiblichen Hilfsarbeiter finden ihre Bu-

cher unterhaltend, lesen sich leicht, sind
schone Entspannung, sind spannend und lustig,
und sie erzdhlen von Abenteuern.

Zwei Vpn aus der Gruppe der m&nnlichen Hilfs-
arbeiter geben an, daB ihre Eltern von ihrer
Literatur-Wahl nicht gerade begeistert sind.
Die anderen mdnnlichen und weiblichen Hilfs-
arbeiter sagen, daS ihre Eltern auf die Aus-

wahl der Bucher keinen EinfluS nehmen und

auch keinen EinfluS haben.

Anscheinend ist es sehr selten, daB diese Ju-

gendlichen Bucher von ihren Eltern oder von

Verwandten gesehenkt bekommen. Sie geben an,
ihre Bucher entweder selbst zu kaufen oder
sie sich aus Leihbuchereien zu besorgen.

Zitate: "Bucher lese ich noch viel
lieber als die Zeichenge-
schichten. In den Zeichen-
geschichten hat man ein et-

was verschwommenes Bild
von den einzelnen Gestal-

ten. In den Buchern wird
es besser erkldrt und man

kann sich die Figuren bes-

ser vorstellen."
(10-j&hrige Gymnasiastin)

/
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"Sie sind gut geschrieben
und zeigen das Verhalten

anderer Kinder. Man kann

lernen, was sie so tun und

wie sie sich entscheiden."

(11-j&hrige Gymnasiastin)

"Kinder-Bucher und M&rchen
lese ich nicht, weil ich

aus diesem Alter heraus

bin."
(16-jdhriger Gymnasiast)

"Ich lese, weil die Bucher

wertvoll sind, weil sie
meinem Geschmack entspre-
chen und weil sie mich auf

andere Gedanken bringen."
(14-jdhrige Gymnasiastin)

"Diese Autoren (Grass, Boll,
Heinrich, Vilar, Knef, Segal,
Portner, Daniken) schreiben
alle moderne und interssan-
te Bucher, spannend, zeit-

kritisch, z.T. sogar humoris-

tisch, sozialkritisch und

man muB sie einfach gelesen
haben, um mithalten zu k6n-

nen auf gesellschaftlicher
Ebene."

(16-jahrige Gymnasiastin)

l

F.
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Die Bucher regen meine Phan-

tasie an und ich stelle mir
die beschriebene Handlung
in meiner Landschaft vor

(M&dchen liest Karl May)."
(14-jRhriger weiblicher

Lehrling)

(liest 50 Pf-Romane)"Sie
lesen sich leicht und sind
eine sch6ne Abwechslung
und Entspannung. Und die

Hauptsache ist, daB sie

sich zum SchluB immer krie-

gen. Da.p gef&1lt mir
,

denn

das Leben ist doch sowieso

anders, da will man dann

wenigstens mal was sch6nes
"lesen vbm Gluck und so.

(16-j&hrige Hilfsarbeiterin)
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7. Kino

Die 10- bis 14-j&hrigen monnlichen und weib-
lichen Volksschuler

Die m&nnlichen Vpn dieser Gruppe gehen - mit
einer Ausnahme - selten, sehr selten oder nie
ins Kino (Anmerkung: diese Aussagen konnen
durch die nicht reprdsentative Auswahl und

die kleine Zahl der Vpn bedingt sein).
Ein Volksschuler gibt an, im Durchschnitt alle

14 Tage ein Kino zu besuchen.

Die weiblichen Vpn verhalten sich genausowenig
homogen. Zwei von ihnen gehen w6chentlich, eine

andere alle 14 Tage; andere sehr selten oder

nie ins Kino.

Bei beiden Sub-Gruppen sind Jahrgangs-Unter-
schiede nicht festzustellen.

Eines haben sie aber gemeinsam: Die Eltern-

GroBeltern finanzieren den Kino-Besuch -- auch

mit einer Ausnahme:

Eine 13-j hrige sagt:

" Entweder bezahle ich selbst, oder

ich gehe mit einem Jungen aus, der
"eine Runde Kino ausgibt.

Zitate: "Ich gehe nie ins Kino. Ich

habe noch keinen Kinofilm
gesehen."
(10-jdhriger Volksschuler)
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"Ins Kino gehe ich ganz sel-

ten. Ich wurde am liebsten
jede Woche ins Kino gehen,
aber meine Eltern sind zu

faul, mit mir hinzugehen.
Mein Vater schl&ft den gan-
zen Tag am Sonntag und

steckt nicht die Nase aus

der Tur."

(10-jdhriger Volksschuler)

"Ich gehe gern ins Kino,
doch leider habe ich nicht
immer genugend Geld, so daB

ich miqh auch hier ein-
schr&nken muB."
(13-jihriger Volksschuler)

Die 10- und 11-jdhrigen mdnnlichen Vpn sehen

am liebsten Mickey-Maus- oder andere Zeichen-
trickfilme wie z.B. "Dschungelbuch" usw.

Der "14-tagige KinogAnger" zieht Cowboy- und

Western-Filme vor, er sieht aber auch Zei-
chentrickfilme sehr gerne. Er wurde lieber
noch hdufiger ins Kino gehen, aber es ist ihm
zu teuer.

Die 13-jdhrigen Vpn m6gen Tier-, Natur- und

Western-Filme sehr gerne. Sie lieben aber

auch Zeichentrickfilme wie Mickey-Maus oder

Kriegsfilme und Krimis.
Die einen Filme finden sie lustig und spannend,
die anderen: aufregend, toll, phantastisch usw.

Die weiblichen Volksschuler sind an mehr Ab-

wechslung gew6hnt.
Die 10-jahrigen mogen Zeichentrick- und Tier-
Filme.
Eine 11-jdhrige war erst ein einziges Mal im
Kino und hat den Titel des Filmes vergessen.
Eine andere 11-j&hrige erinnert sich mit groBer
Freude an den Film "U 200Q" und an "Wir hauen

die Pauker in die Pfanne". Beide Filme fand

sie spannend und lustig.



Die Madchen ab dem 12. Lebensjahr geben kaum

noch Titel der Filme an, sie nennen nur Gat-

tungs-Begriffe wie: Tier-, Jugend-, Zeichen-
trick-, Musik- und Lustspiel-Filme.
Andere - die 13-jdhrigen - nennen Unterhaltungs-
filme und Liebesfilme.
Von den 12-j&hrigen wird nur ein Titel genannt:
"Pippi Langstrumpf". Von den 13-jahrigen, die
auch noch Krimis und Western nennen, werden

"Love Story" und "Mash" genannt.

Auch diese Madchen wurden hdufig Ofter ins
Kino gehen, wenn sie mehr Geld zur Verfugung
h&tten. Sie finden die Filme lustig, spannend,
interessant und unterhaltend.

Die 10- bis 12-jihrigen Volksschuler nennen nur

sehr z6gernd Titel, wenn man sie nach dem Film

fragt, welcher ihnen besonders gut gefallen hat.

Genannt werden "Dschungelbuch" und "Emil und die
Detektive". Ein 13-jdhriger fand "Die Schlacht

um England" sehr gut, ja phantastisch. Ihm ge-
fielen besonders die tollen Luftk&mpfe und daB

die Deutschen so gut waren.

Die weiblichen Volksschuler von 10 Jahren nen-

nen zwei Zeichentrickfilme: "Disney Land" und

Mickey Maus".
Den 11- und 12-jahrigen hat besonders gut ge-
fallen: "U 2000", "Wir hauen die Pauker in die

Pfanne", "Unser Willy ist der Beste" und "Ben
Hur".
Eine 13-jdhrige ist heute noch begeistert von

"Love Story", eine andere 13-j&hrige - ihre
sehr unterentwickelte Ein,stellung geht durch
alle Problem-Gruppen - war besonders begei-
stert von "Mickey Maus" und "Woody Woodpeke".

Eine andere 13-jahrige sagt:

"....Mash, das war so richtig lustig,
denn die Bundeswehr wurde verulkt
und gegen die habe ich etwas."

261
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Die 10- bis 14-jihrigen mdnnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler

Von dieser ganzen Gruppe geht keine Vpn mehr

als einmal monatlich ins Kino. Die meisten

gehen im viertel Jahr ein- bis zweimal durch-

schnittlich.
Bei der H&lfte wird das Kino von den Eltern-

GroBeltern extra bezahlt. Die andere Hilfte muS

es vom eigenen Taschengeld bezahlen.
Je eine mdnnliche und weibliche Vp geben an,
so gut wie nie ins Kino zu gehen.

Zitate: "Ins Kino gehe ich weniger,
weil es zuviel Geld kostet

und mein Taschengeld ist zu

klein und extra bekomme ich
kein Geld dafur."

(10-jdhrige Gymnasiastin)

"Ich gehe sehr wenig ins
Kino. Erst einmal ist es

zu weit von zu Hause und

zweitens sind zu wenig
Filme, die mich interes-
sieren. Was da heute alles

geboten wird."

(11-jAhrige Gymnasiastin)

Die mAnnlichen Vpn dieser Gruppe im 10. und

11. Lebensjahr lieben Cowboy-, Abenteuer- und

Ritter-Filme. Die Django-Filme und der Film
"Ein Kampf um Rom" werden besonders genannt.

Die 12- und 13-j&hrigen Vpn wurden sicherlich
sehr gern hdufiger ins Kino gehen. Diesen Ein-

druck hat man, wenn man ihre "Wunschliste"
liest: Abenteuer-, Milit&r-, Flieger-Filme;
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aber auch Filme aus der Pauker-Serie, Zei-

chentrickfilme wie Asterix und Donal Duck

und utopische Filme wie "U 2000" und "2000
Meter unter dem Meer" werden besonders ge-

nannt.

Die utopischen Filme finden sie sehr erre-

gend und unterhaltsam. Flieger- und Milit&r-
(sprich: Kriegs) Filme gelten als spannend
und aufregend, weil sie viele Luftk&mpfe und

viel Fliegerei im Krieg zeigen.
Ein 13-j&hriger sagt:

" Ich gehe fast nie ins Kino.
Es ist zu teuer. Und auBer-

dem kommt ja ohnehin nichts
Gescheites im Kino. Da bevor-

zuge ich das Fernsehen, das

auBerdem nichts kostet."

Bei den MAdchen dieser Sdb-Gruppe ist der Ge-

schmack weicher, weiblicher. Sie nennen: Lust-

spiele, Kinder-, Kultur- .und Geschichts-Filme
und die in dieser Altershlasse sicherlich sehr

bew&hrten Zeichentrickfilme. Als Titel werden

genannt "Ein toller Kilfer", "Pippi Langstrumpf"
und "Unser Doktor ist der Beste".
Wenn es nicht so teuer wdre, wenn das Taschen-

geld ausreichen wurde, wurden einige dieser

Mddchen sehr gerne hdufiger ins Kino gehen.

Besonders prdferierte Filme fur die 10- und 11-

jahrigen mannlichen hoheren Schuler sind "El

Cid", "HAuptling der Apachen" und die "Django-
Filme".
Die 12- und 13-j&hrigen Vpn nennen: "Wir hauen

die Pauker in die Pfanne"
, "Hurra, die Schule

brennt", "U 2000", "2000 Meter unter dem Meer"

und "Manfred von Richthofen, der rote Baron".

Die Mddchen nennen nur zwei Titel: "Ein toller
K&fer" und "Dschungelbuch".
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Die 14- bis 16-jahrigen mannlichen und weib-
lichen hoheren Schuler,

haben - nach Geschlechtern - sehr unterschied-
liche Verhaltensweisen.

Die m&nnlichen Vpn gehen sehr selten oder uber-

haupt nicht ins Kino.
Die weiblichen Vpn gehen oberwiegend einmal

pro Monat, eine sogar jede Woche einmal, ins
Kino. Nur eine 16-jdhrige Oberrealschulerin

gibt an, nicht oft ins Kino zu kommen (sie
meint damit zwei- bis dreimal pro Jahr).

Eine m&nnliche Vp sagt:

"
Ich war in meinem ganzen Leben

erst einmal im Kino. Mein Leben

ist naturlich noch nicht lang.
Als ich mal im Kino war, da war

ich, glaube ich, erst 7 oder 8.
Ich wuBte auch gar nicht, was

fur Filme ich mir ansehen soll-
te."

(15-j&hriger Gymnasiast)

Die anderen wissen es. Ein 14-j&hriger nennt

"Dr. Schiwago", 15- und 16-j&hrige nennen:

Indianer-Filme, Sagen-Filme oder Filme mit
fttechnischen Problemen. AuBer "Dr. Schiwago

werden noch "Kampf um Troja" und "Ein toller

K&fer" genannt. Wie die anderen Vpn beklagen
auch sie, daB Kino-gehen zu teuer ist.

Die hoheren Schulerinnen dieser Altersgruppe

zeigen auch hier die bereits bekannte fortge-
schrittene Entwicklung gegenuber ihren gleich-
altrigen Kollegen.
Eine 14-jdhrige nennt Abenteuer-Filme, histori-
sche Filme oder Sport-Fil4e. Aber die anderen

Vpn dieser Gruppe bevorzugen: Verfilmungen von

Buchern, oder "Rosemarie's Baby", "Tanz der

Vampire", "Vier im roten Kreis" oder "Love

Story" ,
"Cat Ballou" und "00 7". Sie geben

an, gerne ins Kino zu geheh und die Filme
entweder spannend, lustig 6der traurig und

romantisch zu finden.
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Die m&nnlichen Vpn fanden folgende Filme be-

sonders gut: "Dr. Schiwago", "Ben Hur",
" Kampf um Troja", "Ein toller Kafer".

Auch in diesem Punkt sind die weiblichen Vpn
sehr viel differenzierter:

"Windjammer", "Ben Hur", "Vom Winde verweht",
"Der Graf von Monte Cristo", "Love Story",
"Dr. Schiwago", "Westwdrts zieht der Wind",
"Dschungelbuch","Asterix", "Rosemarie's Baby" ,

"Tanz der Vampire" "Vier im roten Kreis",
"Cat Ballou" und "00 7" waren die Filme, die
ihnen am besten gefallen hatten.

Die 14- bis 16-idhrigen mdnnlichen und weib-
lichen Berufstatigen

Lehrlinge und Hilfsarbeiter unterscheiden sich
in ihren Pr&ferenzen gegenuber dem Kino kaum

mehr.

Sie gehen durchschnittlich zwei- bis dreimal

pro Monat ins Kino und - darf man den Aussa-

gen der weiblichen Vpn glauben - zahlen sie.
alle durchweg selber. Nur eine einzige Hilfs-
arbeiterin gibt an, daB "der Freund" fur sie
bezahlt.

Die mannlichen Vpn praferieren Cowboy-Filme,
Abenteuer-Filme, Krimis; zwei von den Hilfs-
arbeitern geben auch Sex-Filme an.

Die weiblichen Lehrlinge und Hilfsarbeiterinnen
nennen Abenteuer-Filme, Spielfilme und auch

noch Zeichentrickfilme.
Ein weiblicher Lehrling prdferiert auch Sex-

Filme.
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Als Titel nennen sie "Love Story", "Immer
die Nachbarn" und "Allotria".

Ein weiblicher Lehrling und ein mdnnlicher
Hilfsarbeiter geben an, daB sie hdufiger ins
Kino gehen wurden, wenn es nicht zu teuer

ware.

Die von ihnen abgegebenen Urteile uber die
besuchten Filme sind sehr indifferent.
"Die gefallen uns halt gut" , "lustig, man

kann lachen" usw. sind die ganzen Aussagen.

Filme die besonders im Geddchtnis blieben:
Die miinnlichen Lehrlinge: "Das indische Tuch",
"Die Tiir mit den sieben Schlossern", "Spiel
mir das Lied vom Tod", "Django ", "Richthofen"
und "Der Lummel von der ersten Bank".

"Miinnliche Hilfsarbeiter: "Ben Hur", Graf

Porno" und "Die V8gel".

"Die weiblichen Lehrlinge: Wiegenlied vom

Totschlag", "Love Story".

Die Hilfsarbeiterinnen: "Immer diese Nachbarn",
" Allotria".

Ein 14-jhhriger weiblicher Lehrling sagt:

"Die Sex-Filme sind am Anfang
ganz interessant. Wenn die Neu-

gierde befriedigt ist, wirken
sie b16d."
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8. Rangordnung der prdferierten Informations-

Quellen

Vorbemerkung: Als mogliche Informations-Quel-

len, fur die Summe der unsere

Vpn interessierenden Probleme, wurden vorge-

geben:

Fernsehen

Tageszeitungen

Illustrierte

Fachzeitschriften (z.B. Auto, Motor und

Sport oder Eltern)

Kinder- und Jugend-Zeitschriften (wie Fix
und Fox
oder Bravo)

Pop-Zeitschriften

Radio

Freunde, Kollegen, Bekannte

Schule

Eltern

Geschwister

Kino

Fur jede dieser Quellen (Medien) wurde ein

Kdrtchen angefertigt. Die Vpn sollten diese

Kdrtchen in eine Praferenz-Reihenfolge brin-

gen.
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Zur Auswertung wurde wie folgt verfahren:

Es wurden nur die
wertet. Die Platze

sparlich belegt.

Jeder 1. Platz

Jeder 2. Platz

Jeder 3. Platz

Jeder 4. Platz

Jeder 5. Platz

ersten funf Plhtze ausge-

ab Nr. 6 waren nur noch

erhielt

erhielt

erhielt

erhielt

erhielt

5 Punkte

4 Punkte

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

Die Punktzahl des Mediums, welches in seiner

Gruppe die h6chste Punktzahl erhielt, wurde

gleich 100 gesetzt.
Der Wert fur die zweithochste Punktzahl wurde

dann nach folgender Formel ermittelt:

hochste Punktzahl

zweithochste Punktzahl

100
X

Die auf diese Weise gewonnenen Werte lieBen fur

jedes Medium einen Quervergleich von Gruppe zu

Gruppe zu.

Die Intensitdt der Medien-Nutzung durch die ein-

zelnen Gruppen wurde wie folgt ermittelt:
Die Gruppe, welche die hochste Punktzahl fur das

erstplacierte Medium erreichte, wurde, als die

Nutzungs-intensivste,an die erste Stelle ge-
setzt. Ihre Punktzahl fur das erstplacierte Me-

dium war gleich 100. 1

Die anderen Gruppen erhielten den Rangplatz fur

die Nutzungs-Intensitdt, welcher im Vergleich
ihrer jeweiligen erstplacierten Medien ermit-
telt wurde.

=

=
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Diese Methode ist nur ein Hilfsmittel, um

qualitative Rangreihen zu bestimmen.
Fur die Beurteilung quantitativer Merkmale
ist sie ungeeignet.

Nutzungs-Intensitdt/Nutzungswert

Die Gruppe, deren Medien-Nutzungswert am h6ch-
sten war, sind die 10- bis 14-jhhrigen
Volksschulerinnen.
Dieses Ergebnis stimmt mit den anderen Ergeb-
nissen dieser Studie uberein.

Gruppe Nutzungswert

10- - 14-jahrige Volksschulerinnen 100

10- - 14-jahrige Volksschuler 85

10- - 14-jdhrige hohere Schuler 82

10- - 14-jdhrige h6here Schulerinnen 79

14- -

14- -

14- -

14- -

14- -

14- -

16-idhrige minnl. Lehrlinge

16-jdhrige Hilfsarbeiterinnen

16-jdhrige hohere Schuler

16-jghrige hohere Schulerinnen

16-j&hrige weibl. Lehrlinge

16-j&hrige mdnnl. Hilfsarbeiter

61

61

43

43

40

24
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Pr&ferenzen der Informations-Quellen
(s. Tabelle Seite 273 und Seite 274)

Welche Informations-Quellen unsere Vpn prdfe-
rieren,ist von mehreren Einflussen abhRngig:

Der wichtigste EinfluB ist der Informations-
Bedarf

Sein Volumen ist davon abh&ngig, wie
groS die Informations-Aufnahme-Bereit-
schaft ist (bei Hilfsarbeitern z.B.

gering)
und welche Informations-Fulle -- uber
die berufs-, oder ausbildungs-bedingte
Informations-Fulle hinaus -- noch auf-

genommen werden kann (bei hoheren Schu-
lern z.B. relativ wenig).

Der zweitwichtigste EinfluB ist der - alters-

bedingte - Informations-Hunger.
Der·dritte scheint die Qualitdt der Ausbildung
ZU sein.

Fur die Gesamtheit aller Vpn sind die Eltern

und - dicht folgend - das Fernsehen die lieb-
sten Informations-Quellen.
An dritter Stelle holt man sich die notwendi-

gen Informationen bei Freunden und Kollegen
(also Gleichaltrigen).
Mit groSem Abstand folgen: Schule, Radio, Ge-

schwister, Illustrierte und Tageszeitungen.



Bei den bis zu 14-j&hrigen Jugendlichen ist
die Reihenfolge die gleiche:
Es dominieren Eltern und Fernsehen; mit groSe-
rem Abstand folgen die oben genannten anderen
Medien.

Bei den Jugendlichen von 14 bis 16 Jahren tritt
eine wichtige Wende ein:
Die Eltern werden vom ersten Platz verdr&ngt.
Die neuen Haupt-Informations-Quellen sind die
Freunde und Kollegen.
Das Fernsehen behdlt den zweiten Platz,
dann erst folgen die Eltern.
Mit groSerem Abstand stehen an vierter Stelle
die Tageszeitungen, welche bei den jungeren
Vpn uberhaupt noch keine Rolle spielen.

Das Geschlecht scheint - betrachtet man die Ge-

samtheit der Vpn - keine wesentliche Rolle zu

spielen. Die Rangfolge der Medien ist bei den

mannlichen und weiblichen Vpn beinahe gleich.
Die Intensit&t der Medien-Nutzung ist aber bei
den weiblichen Vpn (insgesamt) etwas h6her.

Zwischen Volksschulern und Berufstatigen einer-
seits und h6heren Schulern andererseits ver-

dndern sich die ersten beiden Rangpldtze.

Mit deutlichem Abstand lassen sich die ersteren

lieber von den Eltern als vom Fernsehen infor-
mieren. Die hoheren Schuler dagegen bevorzu-

gen das Fernsehen.

Bei den m&nnlichen und weiblichen hoheren Schu-
lern ist der gleiche Unterschied.

Insgesamt spielen die Eltern und das Fernsehen
die wohl wesentlichste Rolle als Informations-
Quellen fur unsere Vpn.
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Je selbstandiger die Vpn werden - vom Eltern-
haus unabhdngiger - um so deutlicher tritt
das Fernsehen in den Vordergrund und umge-
kehrt; je mehr die Vpn vom Elternhaus abhRn-

gig sind - oder sich fuhlen - um so unum-

strittener sind die Eltern ihre wichtigste
Informations-Quelle.

Die zweitwichtigste Gruppe der Informationsi
Trager sind Freunde und Schule.
Zwischen ihnen wiederholt sich der gleiche Vor-

gang wie wir ihn von den Informations-Quellen
Eltern und Fernsehen her kennen.

Bei den Volksschulern dominiert noch die Schule;
alle hoheren Schuler und die Berufstdtigen
ziehen die Freunde vor.

Bei den m&nnlichen Hilfsarbeitern dominiert die

Clique.
Bei den weiblichen Hilfsarbeitern dominiert be-

reits der EinfluB der "st&ndigen Begleiter" zu-

sammen mit dem EinfluS der Freundinnen.

l



Eltern

Fernsehen

Freunde

Schule

Radio

Geschwister

Illustrierte

Tageszeitungen
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8.a Die Grunde fur die Praferenzen

Die 10- bis 14-jahrigen mAnnlichen und weib-
lichen Volksschuler prdferieren die Eltern

als Informations-Quelle, weil sie "standig
zur Hand sind" und weil die Bindung an sie
noch kaum durch auBere Einfliisse unterbro-

chen ist. Die Vpn haben Vertrauen, auch dann,
wenn - mehr oder weniger hdufig - Gegensatze
vorhanden sind.
Das Fernsehen hat schon ein erhebliches Ge-

wicht. Zum einen geht vom flimmernden Bild-
schirm eine gewisse Faszination aus, zum an-

deren demonstrieren die Eltern tAglich selbst

eine gewisse Abh&ngigkeit. Ein Vorbild wird
wirksam.
Begrundungen von Medien-PrRferenzen anhand
von Zitaten:

"Fernsehen ist am interessantesten, weil
man da viel sieht, ee ist immer abwechs-

lungsreich, immer etwas anderes.

Die Eltern ,
die haben ja zu bestimmen

und wenn einen was interessiert, dann

kann man ja die Eltern fragen.
Kinderzeitschriften machen SpaB, aber
informieren kann man sich da ja nicht.
Ins Kino gehe ich gerne, aber das ist
ja auch nichts zum Informieren, das ist
eben ein Film, den guckt man sich an

und wenn er gut ist, dann macht das

Kinogehen SpaS."
(12-jdhriger Volksschuler)

"Bei Gesprdchen mit Eltern, Geschwistern
und Lehrern muS man bei diesen Leuten

ankommen, um Fragen stellen zu k8nnen
und immer den richtigen Augenblick fin-
den und deshalb ist es schwierig, etwas

N&heres zu erfahren."
(13-j&hriger Volksschuler)

"Im Kino werden gute Filme angeboten und

man sieht die Filme in Farbe und das

vermittelt einen besseren Eindruck von

den Dingen als wenn nur in schwarz-weiS."
(13-jdhriger Volksschuler)
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"Beim Fernsehen braucht man nicht weit zu

laufen, weil Fernsehen im Haus ist und

man kann auch bei schlechtem Wetter sehen

und man braucht nicht drauBen herumzu-

laufen."

(12-jihrige Volksschulerin)

"Wenn mich etwas interessiert, dann passe
ich in der Schule auch gut auf, wenn Sie
das so wollen. Man kann sich ja auch mit
Klassenkameradinnen uber Themen unter-

halten, die einem interessieren."

(13-j&hrige Volksschulerin)

"Mit Freundinnen kann man diskutieren und

erfdhrt auch oft etwas, was hinter der

Bildfl&che vorgeht. Oberhaupt, wenn sich
einer gut auskennt."

(13-j&hrige Volksschulerin)

"Gewisse Dinge kann man eben nur aus der

Tageszeitung sehen, etwa wer gestorben
ist oder was im Kino.gegeben wird."

(13-jdhrige Volksschulerin)

Pop-Zeitschriften sind meistens am An-.

fang ganz gut, aber wenn mal einige Aus-

gaben auf dem Markt sind, so nach einem
halben Jahr, da werden sie immer schlaf-

fer, so richtig ausgebufft, so ohne

neue Ideen und richtig burgerlich."
(13-jdhrige Volksschulerin)

"Im Kino kann man alles am besten sehen,
meist auch farbig. Man wird auch nicht

gestort, wenn's mal wirklich interes-

sant wird. AuBerdem kann man sich so

richtig vergessen und sich mit irgend-
einer Person oder Handlung identifi-
zieren."

(13-jdhrige Volksschulerin)

/
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Die 10- bis 14-jdhrigen m&nnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler

Sicherlich durch die gr8Bere geistige Beweg-
lichkeit, aber auch durch den in Form und In-

halt - den Volksschulern gegenuber - vergn-

derten Ausbildungsgang, m6glicherweise aber

auch durch die in diesen Jahren durchzulebende

pubert&re Trotzphase - es sind aber auch an-

dere Grunde denkbar - tritt die Informations-
Kompetenz der Eltern gegenuber dem Fernsehen

etwas zuruck.

Bedeutend an Boden gewinnt auch der Informa-

tions-Austausch zwischen den Gleichaltrigen.

Von diesen Kindern wird die Kompetenz des Fern-

sehens schon mehr begriffen und das zwangslhu-
fig geringere Wissen der Eltern - gegenuber
dem Fernsehen - entsprechend weniger honoriert.

Diese Vpn sind aufgrund ihrer, im Durchschnitt,
uber den Volksschulern stehenden geistigen Mog-
lichkeiten auch mehr geeignet, den Informations-
FluB zwischen Gleichaltrigen flieBen zu lessen.

Wie sehr der optische Eindruck dem akustischen
uberlegen ist und wie deutlich die Jugendli-
chen dieses Alters dies empfinden, mag die
AuSerung einer 13-jdhrigen Oberschulerin er-

geben:

"Das Radio ist ja ganz gut, sofern man sich
informieren kann, ohne etwas gesehen zu

haben."

Weitere Begrundungen durch Zitate:

"Von meinen Eltern kann ich nur wenig er-

fahren, siesind viel besch&ftigt und ver-

stehen auch vieles nicht, was ich wissen

m6chte, weil sie nur in der Volksschule

waret· Da frage ich dann lieber gar nichts,
sonst heiSt es doch nur, ich sei eingebil-
det und wolle kluger sein als meine Eltern."

(13-j&hriger Oberrealschuler)
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"Mit Eltern und Bekannten kann man alle

Dinge pers6nlich besprechen und wenn

man Fragen hat, diese personlich kl&ren.

Allerdings muB bei diesen Personen auch

immer der richtige Moment gefunden wer-

den, denn wenn z.B. die Mutti beschaf-

tigt ist, kann ich nicht mit Fragen
kommen."

(10-j&hrige Gymnasiastin)

"Jugend-Zeitschriften sind mehr fur unsere

Probleme da, da ist meist alles interes-
sant.

Illustrierte, da kommen oft Beitrage, die

man nicht uberall zu sehen bekommt, so-

gar von Geburten, wo man ehrlich sieht,
wie alles zugeht.
Fernsehen ist am abwechslungsreichsten,
im 3. Programm kommen auch Sachen, die
man fur die Schule brauchen kann oder

sonst zum Lernen.

Freunde, was die eine nicht weiS, weiS
vielleicht die andere.

Eltern, da bleibt immer eine ganze Menge,
was man die fragen kknn."

(11-j&hrige Oberschulerin)

"Fernsehen und Radio kommt ganz leicht ins
Haus und ist auf Wunsch auch st&ndig be-

reit."
(11-jdhrige Gymnasiastin)

Die 14- bis 16-jdhrigen mRnnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler

Uber die pubert&ren Umstellungen hinaus hat sich

das Urteilsverm6gen dieser Gruppe unserer Vpn
wieder normalisiert. Sie sind dabei erwachsen

zu werden und - im Zuge di;eser Entwicklung -

auch die Medien entsprechend ihrer Wertigkeit
zu ordnen.

/

0
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Die Eltern sind wieder an die erste Stelle der

Informations-Quellen geruckt.
Bei den hoheren Schulerinnen dieser Altersgrup-
pe - wir wissen aus der ganzen Studie, daB sie
ihren m&nnlichen Altersgenossen in der geisti-
gen und seelischen Entwicklung ein ganzes Stuck

voraus sind - hat sich eigentlich schon der

Umbruch vom Jugendlichen zum Erwachsenen voll-

zogen.
Zwar stehen die Eltern noch an erster Stelle der

Informations-Quellen, aber die auSerfamilidren

Medien, insbesondere das Fernsehen aber auch

Freunde und Bekannte werden gleichwertig oder.

beginnen es zu werden. Sie beziehen ihre Infor-

mationen, genau wie urteilskr&ftige Erwachsene
aus mehreren Quellen, beinahe gleichwertig, um

durch die Fulle der Informationen zu einem
sichereren Urteil zu kommen.

Innerhalb der Gesamtheit unserer Vpn sind sie
die am weitesten Fortgeschrittenen.

Zitate:

"Im Fernsehen sieht man alles genauso gut
wie im Kino und dieser Film kostet nicht
extra Geld."

(16-jdhriger Gymnasiast)

"Im Fernsehen nehme ich die Information
auf, in der Tageszeitung vertiefe ich
sie nach M6glichkeit und mit meinen El-

tern diskutiere und vervollst&ndige ich

sie. AuSerdem mache ich mir so meine Ge-

danken wie oder warum etwas so ist, wozu

es gut sein soll und vor allen Dingen
fur wen es gut ist."

(14-j&hriger Gymnasiast)

l
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"Die Eltern stehen am nachsten, man hat

das meiste Vertrauen zu ihnen.

Freunde, Kumpel, man kann sich offener

als mit den Eltern unterhalten."

(15-jdhriger Realschuler)

"In Gespr&chen mit Freunden, Bekannten

und Eltern kann man sich alles genau
erkl&ren lassen und man bekommt einen

guten Oberblick und man kann auch nach-

fragen, wenn man etwas nicht mitbekom-
men hat."

(16-j&hriger Gymnasiast)

"In der Tageszeitung steht sehr viel
drin woruber man sich informieren kann.

AuBerdem wird es gut berichtet und man

ist immer auf dem laufenden."
(16-jdhrige Oberrealschulerin)

"Ich finde in Illustrierten wird immer
aus allem, aus der Mdcke ein Elefant

gemacht, da wird all4s so aufgebauscht."
(16-j&hrige Oberrealschulerin)

Die 14- bis 16-jahrigen mannlichen und weib-
lichen Lehrlinge

Anscheinend hat sich diese Gruppe unserer Vpn,
was die geistige Entwicklung anbelangt, von

den Eltern schon recht weit entfernt.

AuSerfamilidre Informations-Quellen - in erster

Linie das Fernsehen, dann das Radio und die
gleichaltrigen Freunde und Bekannten haben die
Eltern vom ersten Platz verdr&ngt.



Dabei sind sie nicht immer in der Lage, schlus-

sige Begrundungen fur diese Tatsache zu geben.
Haufig meinen sie, daB "die Eltern eben einer
anderen Generation angehoren", "die Zeit uber

sie hinweggegangen ist", "die Ansichten der
Eltern verstaubt sind" usw.

Sie bewegen sich am liebsten innerhalb ihrer
Generation und ihr Glaube an diese Generation
bzw. die Medien, welche vorgeben, fur diese
Generation zu sprechen, ist groBer als die
Autoritht ihres Elternhauses.

Im folgenden einige Zitate fur Prdferenz-Be-

grundungen:

"Mit Freunden kann man ein Thema ausdis-
kutieren. Da kommt man auch oft auf des

Pudels Kern, weil jeder etwas anderes

dazu weiB und das zu untermauern ver-

sucht."

(14-jdhriger mdnnlicher Lehrling)

"In der Schule bekommt man auch einiges
mit, was einem interessiert. Nur kommt

es ganz auf den Lehrer, aber auch auf

die Klasse an, die er unterrichtet.
Wenn ndmlich jemand nicht so gut mit-
kommt, muS man den so richtig mitschlep-
pen, das verzogert das Tempo und ver-

ringert die Fulle der Informationen,
die man erhalten kann."
(14-idhriger mdnnlich r Lehrling)

"Meine Eltern sind uber so vieles so gut
informiert, daB man die schon fragen
kann und dann auch eine Antwort bekommt,
die einem zufriedenstellt."

(14-jdhriger mRnnlicher Lehrling)

281
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"Freunde k8nnen sich gut in die eigene
Lage versetzen.

Jugend-Zeitschriften versetzen sich in
die Lage der Jugend mit ihren Problemen."

(16-jdhriger weiblicher Lehrling)

"Die Schule vermittelt nur Allgemeinwis-
sen und geht, zumindest was ich kenne,
nicht so in die Tiefe. Kann es auch

gar nicht, wegen der Fulle des Stoffes,
der durchgenommen werden muS."

(15-j&hriger weiblicher Lehrling)

"In der Tageszeitung hat man eine umfas-

sende Information uber das Aktuelle,
was passiert ist."

(15-j&hriger weiblicher Lehrling)

Die 14- bis 16-idhrimen m&nnlichen und weib-
lichen Hilfsarbeiter,

lassen, was ihr Informations-Verhalten anbe-

langt, eine groSe Unsicherheit erkennen.

Die Bindung an die Eltern ist gr6Ber als die-
jenige der gleichaltrigen Lehrlinge. Trotzdem

steht das Fernsehen bei ihnen - durchschnitt-
lich - als Informations-Quelle erst an dritter
Stelle. Die erste Stelle nehmen die Freunde,
d.h. bei den m&nnlichen Hilfsarbeitern die

Clique und bei den weiblichen Hilfsarbeitern
die Freundinnen und der "st&ndige Begleiter",
ein.
Wie auch schon aus anderen Verhaltensweisen

ersichtlich, sind die weiblichen Vpn dieser
Gruppe schon sehr partner-.orientiert.

4
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Die mRnnlichen Vpn - Bildungs- und Entwick-

lungs-Mdngel fuhlend - versuchen als Ersatz

fur die eigene, fehlende Personlichkeit den

Ausgleich in der Gruppe zu finden.
Die weiblichen Vpn sind im allgemeinen nur

zu gern bereit, ihre Entscheidungsfreiheit
an den Partner abzugeben, um durch norma-

tives Verhalten ihrer kunftigen Rolle -

schicht-spezifisch - zu entsprechen.

Zitate:

"Mit Freunden kann man sich halt uber

einzelne Dinge unterhalten, man kann

diskutieren und so. Das ist auch ganz

interessant, wenn jeder seine Meinung
sagen kann."
(16-jdhriger Hilfsarbeiter)

"Mit den Eltern kann man sich weniger
informieren als diskutieren."
(16-jdhriger Hilfsar'beiter)

"Ich informiere mich im Kino oder im

Fernsehen, weil mir da keiner rein-

quatscht und man kann auch alles

selber sehen."

(15-jlhriger Bauhilfsarbeiter)
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9. Die Eigenschaften pr&ferierter Medien

Fur die Jugendlichen (unseren Vpn) ist die

Moglichkeit, ihre Wunsche uber Inhalt und

Form eines Mediums zu artikulieren recht
beschrankt.

Diese Tatsache ist aber nicht alters-abhdngig;
man trifft sie auch bei sehr vielen qualifi-
zierten Erwachsenen an, wie wir aus anderen

Media-Untersuchungen wissen.

Unsere Vpn verwenden demnach als Beschrei-

bungs-Hilfen vorwiegend potentielle Eigen-
schaften der Medien.

a) Fernsehfilm

Fur die 10- bis 14-j&hrigen Jugendlichen
muS ein Fernsehfilm vor allen Dingen
spannend sein. In zweiter Linie sollte

er interessant sein und lustig.
Die Volksschuler wunschen sich sehr hdu-

fig, daB Tiere darin vorkommen.

Die Oberschuler ziehen einen gewissen
Technik-touch vor.

Die Handlung soll klar und ubersichtlich,
demnach leicht verstdndlich sein; die

Gliederung der Handlung soll die einzel-
nen Elemente deutlich voneinander ab-

grenzen.

Nicht gewunscht werden langatmige und

langweilige Handlungsabl&ufe, vielfach
verflochtene Geschichten, so daB die Ju-

gendlichen nicht "hindurchsteigen" und

oberflachliche unglaubwurdige Geschich-
ten.

Alles deutet daraufhin, daB die jugendli-
chen Vpn einen Handlungsablauf wunschen,
in den sie sich selbst hineinversetzen
k8nnen; eine Ideal-Handlung - unter Um-

stinden - welche sie sich selber zu durch-

leben wunschen. Dazu g6horen Personen,
positive Charaktere, w6lche Leitbild-
Funktionen haben; kurzum solche, mit

denen sich die Jugendlichen gerne iden-
tifizieren.
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Ein Fernsehfilm soll den Informations-

Bedarf, welchen die Jugendlichen auf
seinem Gebiet haben, befriedigen k6nnen.
Er muB sich deshalb auch logisch und

detailliert entwickeln

b) Bucher

Fur die Jugendlichen dieser Altersgrup-
pe muB ein Buch im Grunde genommen ge-
nau den gleichen Anspruchen genugen
wie ein Fernsehfilm. Daruber hinaus
wunschen gerade die Volksschuler Er-

leichterungen d.h. Abweichungen vom

ublichen, die das Lesen und Begreifen
eines Buches leichter machen. In erster

Linie sollte ein Buch nicht zu lang
sein, damit das Interesse nicht stirbt.
Dann sollte es Buchstaben einer GroBe

haben, welche ein Verfolgen der Zeilen
leicht und gut moglich machen.

Die Vpn wunschen sich, daB ihre "op-
tische Phantasie angeregt wird, durch

"

Bilder, welche bunt und einpr&gsam
sind und die Handlung ergdnzen bzw.

erl&utern.

Der Verstdndlichkeit sehr dienlich ist
- in Film und Buch - eine Sprache, die
verstdndlich ist, die unbekannte Fremd-

worter meidet und eine klare Satzbil-
dung bevorzugt.

Stories - in Film und Buch - mussen al-

ters-angepaBt sein,d.h. physisch und

psychisch noch unverst&ndliche Probleme
verfallen zwangsl&ufig der Ablehnung.
Zum Beispiel: 10- und 11-jdhrige lehnen

"KuBdinger und Schmusdinger" ab.
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Beispiele:

Eine 12-j&hrige Volksschulerin:

"Bucher mussen lustig sein und leicht

verst&ndlich, es sollen Worter ver-

wendet werden, die auch eine Volks-
schulerin versteht. Filme mussen
lustig und humorvoll sein, damit
man lachen kann.

Ernste Filme und Kriegsfilme oder

Krimis gefallen mir nicht. Sind zu

ernst und schlecht verstandlich."

Ein 13-jdhriger Volksschuler:

"Ein guter Film soll nicht oberflach-
lich sondern genau ins Kleinste alles

zeigen. Genauso sollte ein Buch alles

genau erkldren und schildern und des-
halb wunsche ich mir von einem Film
oder Buch, daB es genau ins Kleinste
orientiert und nicht oberfldchlich
ist. Der Leser oder Zuschauer sollte
das Gefuhl des Dabeiseins haben und

sollte in die Handlung mit einbezogen
sein. "

Eine 10-jdhrige Volksschulerin:

"Ein Fernsehfilm muB spannend sein,
ein Buch auch. GroBere Buchstaben
und auch Bilder sollten es schon

sein. Und dann darf ein Buch nicht
zu dick sein, daB man nicht zu lan-

"

ge lesen muS.

Eine 12-jahrige Volksschulerin:

"In einem Fernsehf<lm sollte nicht so

viel Unglaubwurdiges geschehen."
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Eine 13-jahrige Volksschulerin:

"Es sollte m6glichst spannend sein
und so sein, daB man Interesse daran

bekommt und nicht nach einer halben

Stunde an andere Sachen denkt. Am

liebsten ist es mir, wenn es Schlag
auf Schlag geht und nicht wie oft

bei Filmen viele Szenen gibt, bei
denen dem Regisseur nichts besseres

eingefallen ist und er deshalb
Wustensand oder Bdume im Wind oder
Wellen im Meer minutenlang auf-
nimmt."

Ein 10-j&hriger Volksschuler:

"Mich storen viele Worter, durch die

man nicht durchsteigt."

Ein 13-jdhriger Oberrealschuler:

"Ein Buch soll spannend sein, eine
klare Handlung haben und kein Durch-

einander sein, daB man sich nicht
mehr auskennt. Wie z.B. "Im stillen
Don", da sind zuviele Personen und

eine Person hatte auch noch ver-

schiedene Namen. Das ist zu an-

strengend beim Lesen, weil man im-
mer wieder vorn nachschlagen muB."

Eine 13-jdhrige Realschulerin:

"Es muS aus dem eigenen Leben handeln,
es muS spannend oder aufregend sein."
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Eine 12-j&hrige Oberschulerin:

"Filme und Bucher sollen spannend
und ein biSchen lustig sein. Mo-

dern braucht es nicht unbedingt
zu sein, das ist von Fall zu Fall

verschieden.
Am Fernsehen stort mich, daS so viel

gekuSt wird, das sehe ich nicht

gerne, das finde ich b16d, haupt-
sAchlich, wenn meine Eltern noch da-

bei sind. In einem Buch oder Roman

stort mich die Kusserei nicht, da
11lese ich es gern.

Eine 11-jdhrige Gymnasiastin:

"Diese Dinge mussen fur mich und mei-
ne Vorstellungen glaubwurdig ge-
schrieben sein. Irgendwelche Phan-

tastereien kann ich nicht vertragen.
Ich liebe das Naturliche. Auch Aus-

drucke eines Gelehrten verstehe ich

nicht, dadurch verliere ich die Lust."

Von den jungeren Vpn unterscheiden sich
die 14- bis 16-j&hrigen eigentlich nur

dadurch, daB

a) die 14- bis 16-jahrigen Oberschuler
zwar - im Grunde genommen - die glei-
chen Anspruche haben, sie aber mehr

prazisieren.

Sie mochten objektive Schilderungen,
gute Besetzungen, wirklichkeits-nahe
Darstellung, ausfuhrliche Information,
kritische Betrachtungsweise und einen

Hintergrund,der "den Horizont erwei-
tert".
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Sie mogen keien Fullworter, Fullsdtze
oder nichts aussagende Teile, unrea-

listische Darstellungen usw.

Eine 14-jdhrige Gymnasiastin sagt:

"Zun&chst irgendwie aus dem Leben ge-

griffen und einigermaBen der Wirklich-
keit entsprechend. Sie mussen ver-

stdndlich sein und vom Inhalt her

einen Sinn haben. Naturlich muB auch

eine gewisse Spannung vorhanden sein."

Eine 15-j&hrige Gymnasiastin:

"Fernsehfilme, Bucher oder Artikel mus-

sen realistisch sein, spannend, die

Psyche des Darstellers muB und glaub-
wurdig ausgearbeitet sein. Ich kann
nicht leiden, wenn sich etwas so un-

realistisch darstdllt, daS ich gar
keinen Bezug zu mir finden kann."

Aber auch ein 14-j&hriger Gymnasiast:

"Ich habe keine bestimmten Anspruche
an Fernsehfilme, Bucher oder sonstige
Artikel. Ich nehme es eben so hin,
wie die Erwachsenen. Hochstens ver-

trete ich eine andere politische Rich-

tung als die Erwachsenen. An Fernseh-

filmen z.B. gefdllt mir nicht, in

Krimis, daB der Herr sich zum SchluB

mit einer Dame trifft und sie sich
dann abknutschen, wie man so sagt."
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b) Auch die Lehrlinge und Hilfsarbeiter unter

unseren Vpn stellen dhnliche Anspruche.

Ein 14-jihriger Lehrling:

"Ich kann nicht leiden, wenn man sich
meines Erachtens grundlos im Fern-
sehen uber die heutige Jugend mokiert,
das war doch fruher auch nicht anders. "

Ein 15-j&hriger weiblicher Lehrling:

"Plastisch geschrieben, wie bei B611
oder im Stil von Lenz, objektiv und

nichts beschonigt. Dann gef&llt mir
etwas. Naturlich muS es auch real

sein. Es darf unter keinen Umstdnden

eine Handlung sein, die an den Haaren

herbeigezogen ist."

Ein 15-j&hriger m&nnlicher Lehrling:

"Sie mussen spannend untermalt und nicht
zu doof geschrieben sein. Eine moderne

Sprache mit technischen Ausdrucken wie
bei Perry Rhodan, da kann man sogar
viel lernen. Schmalzgeschichten mag

"ich nicht.

Ein 14-j&hriger weiblicher Lehrling:

Die Sachen durfen nicht zu wissenschaft-
lich ausgelegt sein man muB sie noch

verstehen k6nnen. Zuviele Fremdw6rter

schrecken ab. Einfache Beispiele warden

6fter das Verstehen f6rdern."



Ein Teil der Hilfsarbeiter unserer Vpn
hat nicht mehr ganz so differenzierte
Urteile. Die Richtung jedoch ist die

gleiche.

Ein 16-j&hriger Hilfsarbeiter:

"Es muS interessant und spannend ge-

macht oder geschrieben sein... Nicht
leiden kann ich, wenn z.B. in einem
Film der Regisseur Zeit gewinnen muB,
da das Theme nicht so groB ist und

deshalb den Kameramann anweist, die
Person, die die Treppe hinaufgeht,
bei jeder Stufe zu filmen, so vom

"1. bis zum 5. Stock wom8glich.

Eine 16-jhhrige Hilfsarbeiterin:

"Ein Krimi
,

der interessiert, muS so

aufregend sein, dhB man noch im Bett

an die Bilder denken muS. Ein Buch

darf nicht schwer sein und es muS

ein Happyend haben."

291
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10. Besondere Eindrucke, in der letzten Zeit,
durch Medien vermittelt

Bei den 10- bis 14-jdhrigen mdnnlichen und

weiblichen Volksschulern haben Tier-Geschich-
ten mit human-touch, Reise- und Abenteuer-

Beschreibungen oder -Filme (Der Seewolf) und
- bei den Mddchen zusatzlich - Madchen-Bucher

einen besonderen Eindruck hinterlassen.
Dieser besondere Eindruck ist nicht immer auf

einen hohen "Eindrucks"-Wert gegrundet, seine
Ursache ist mindestens ebenso hiufig, daB

eben gerade diese Geschichte zuletzt

gelesen oder gesehen worden ist.

Betrachtet man die von unseren Vpn geschil-
derten Geschichten, sieht man deutlich worauf
sich dieser Eindrucks-Wert begrundet.
Tier-Geschichten sollten einen human-touch

haben, sie sollten die Tiere menschlich dar-

stellen. Als Helfer oder als Freund des

Menschen.

Bei der Darstellung exotischer Tiere (z.B.
L6wen oder Krokodile) von' einer gewissen Ge-

fdhrlichkeit, findet sowohl die "menschliche"

als auch die "gefahrliche" Darstellung hohes

Interesse. Im zweiten Fall kommt der Nerven-

kitzel, z.B. die Angst um Tarzan, und die
groSe Erleichterung, wenn er sein Abenteuer
bestanden hat, dazu.

Reise-Beschreibungen interessieren dann be-

sonders, wenn sie exotische Ldnder und Men-

schen schildern.
An dieser Stelle der Explorationen wurde hau-

fig "Der Seewolf" als Muster-Beispiel von

unseren Vpn genannt. Gerade zur Zeit der

Feldarbeit dieser Studie lief diese Fortset-

zungs-Serie im Fernsehen.

„
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Dieser Film war - nicht nur fur Jugendliche -

ein Muster-Beispiel einer spannenden Abenteu-

er-Geschichte. Die Gegenuberstellung der bei-

den Charaktere, des Kapitans, der teils sport-
lich fair, mdnnlich brutal und bose war und

des Schriftstellers, der sich vom verweich-
lichten Intellektuellen zum alle Abenteuer be-

stehenden krAftigen und klugen, letztendlich
den Kapit&n besiegenden, Seefahrer entwickel-

te, bot jedem Jungen die M6glichkeit, sich mit
dem einen oder anderen Darsteller zu identi-
fizieren.
Dazu kam die harte und abenteuerliche Welt auf

einem Seegelschiff, das weite Meer und die
exotische Welt ferner Inseln. Welcher Junge -

ja auch welcher Mann - kann und will verhindern,
sich zu identifizieren.

Aber auch kleine Geschichten, die nicht die
groSen Abenteuer in der Ferne sondern die klei-

nen Abenteuer zu Hause behandeln, finden groSen
Anklang bei den Vpn dieser Altersgruppe. Not-

wendig ist, daB die sympathischen Figuren mit
einer Portion Schlauheit operieren, welche dem

Handlungsablauf immer neue, verbluffende Wen-

dungen gibt. Die Logik des Einf&ltigen (wir
nennen es "Eulenspiegeleien"), die den unsym-

pathischen "Ausbeuter" immer wieder besiegt,
gibt den Lesern Grund zu schrankenloser Scha-

denfreude.

Sie k8nnen sich damit identifizieren, sie sel-

ber sind ja, noch klein und jung, den Erwachse-

nen stdndig unterlegen und mochten ihnen die

eigene Unterlegenheit st&ndig heimzahlen.

Zitate:

10-jdhriger Volksschuler:

"Eskimos" im Fernsehen hat mich beein-

druckt, wie die gefischt haben und die
Tiere get6tet haben und sie nachher zer-

teilt haben."
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"Martin der Marsmensch" war mdchtig lustig,
zum Schreien, z.B. wollte einer die Po-

lizei rufen, da hatten die anderen aber

zwei Drdhte vertauscht, da horte die Po-

lizei nicht den Hilferuf, sondern Das

Wort zum Sonntag."

10-jdhriger Volksschuler:

Ein Zeitungsartikel uber einen Hund. Hund

rettet Menschen. In einer Wohnung war Gas

eingedrungen, der Hund zerstorte das Fen-

ster und holte Hilfe. Ich war sehr beein-

druckt, daB der Hund einen solchen In-

stinkt hat und daB Hunde sowas tun kon-

nen."

11-jihriger Volksschuler:

"Tarzan. Wo der Tarzan mit Lowen und Kro-
"kodilen kRmpft und sie besiegt.

10-jdhrige Volksschulerin:

"Als Lilly bummeln ging" gefiel mir beson-

ders, weil viele Oberraschungen kamen
11und Lilly so ein nettes Mddchen war.

10-j&hrige Volksschulerin:

"Gold vom KrRhenberg" das war spannend,
ich m8chte auch gerne Gold finden wie
der Junge, Kinder im Film sind immer
zusammen und konnen allein weggehen,
bis in den Wald."

12-jdhrige Volksschulerin:

"Kleine Ingrid, groSe Grit". Dieses Buch

hat mich sehr beeindruck, weil ein MRd-

chen seine Eltern nach der Scheidung
"wieder zusammengefuhrt hat.
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13-jRhrige Volksschulerin:

"Der Pate". Das Buch war mitreiBend, ich

kann es empfehlen, handelt uber die

Mafia, wie die die Leute ausnimmt, die
Bullen besticht, sich selbst bekdmpft.

"
Ich glaube, das ist wirklich wahr.

Bei den 10- bis 14-jihrigen m&nnlichen und

weiblichen hoheren Schulern bleibt die Tendenz

erhalten, es findet eine gewisse Sublimierung
statt.

Die Vpn dieser Gruppe sind geistig mobiler,
"reifer", wie die gleichaltrigen Volksschuler.
Sie schildern, das was ihnen gefallen hat,
aber nicht mehr so ausfuhrlich. Sie setzen

als selbstverst&ndlich voraus, daB man auch

aus ihren Andeutungen entnehmen kann, was sie
meinen.

Ein 10-j&hriger hoherer Schuler:

"Das Buch uber die FuSball-Weltmeister-
schaft war dufte geschrieben. Hatte gute
Fotos von den FuBballspielen in Mexiko. /I

Ein 11-JRhriger hoherer Schuler:

"Emil und die Detektive", das wurde von

Kindern gespielt und hat mir sehr gut
gefallen. Ich hAtte gerne mitgespielt.
Die waren auch nicht dlter als ich. Gut

war, als die Kinder den Dieb, der Emil

die Brieftasche gestohlen hat, durch

die Neckarstadt verfolgt haben, oder

als sie ihm vor dem Hoteleingang Angst
machten."

I
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Ein 11-J&hriger hoherer Schuler:

"Karl May, Lederstrumpf, Ritter- und Hel-

den-Sagen: Die Ritter und die Indianer,
weil sie mutig und heldenhaft sind."

12-jdhriger hoherer Schuler:

"Manfred von Richthofen, Der rote Baron.

Dieser Film hat mir so gut gefallen, weil
·der Flieger so viele Luftk&mpfe gehabt
und immer wieder gesiegt hat aber schlieS-

lich doch von den Feinden abgeschossen
wurde."

13-Jdhriger Oberrealschuler:

"Besonders beeindruckt hat mich "Die Meu-

terei auf der Bounty" mit Kapitan Horn-

blower aus der englischen Kriegsmarine
Ende des 17. Jahrhunderts. Es waren prima
Schilderungen der Geschichte und genaue
Seegelschiffs-Beschreibungen und Aben-

teuer."

13-jdhrige Realschulerin:

" Ich habe von meiner Mutter gehort, daB

die Ldnder mit alten Waffen, neue kaufen

und die alten Waffen an die L&nder, wo

jetzt Krieg ist, verkaufen und daB da-

durch der Krieg unnutz verl&ngert wird."

11-Jdhrige Gymnasiastin:

"Tom Sawyers-Abenteuer ,
Huckle Finn hat

mich sehr beeindruckt, weil er so selb-

standig war und vor nichts Angst hatte."
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Die 14- bis 16-jdhrigen mAnnlichen und weib-
lichen hoheren Schuler.

Wie wir schon aus einem Zitat der zuletzt be-

handelten Gruppe ersahen, beginnen sich die
Oberschuler im Alter von 12, 13 und 14 Jahren

schon vom groSen Tagesgeschehen beeindrucken
zu lassen.

So taucht jetzt h&ufig das Problem des indisch-
pakistanischen Krieges auf, Die politische
Situation, die durch Gewalt herbeigefuhrte Un-

terdruckung ganzer Volker gewinnt - insbeson-
dere durch Fernseh-Obertragungen - Inhalt und

Gestalt anzunehmen.

Wissenschaftliche Probleme im Zusammenhang mit
dem Leben der Menschheit, der Kampf um das bes-

sere, gesundere Leben fAngt an, die Jugendli-
chen dieser Gruppe zu beeindrucken.

Sie wdren aber keine Jugendlichen mehr, wenn

sie nicht daruber hinaus auch die "leichte"

Unterhaltung brauchten.

Beispiele:

Ein 14-jdhriger Oberschuler:

"Der Seewolf. Der Film war mal etwas ganz
anderes und ich mag Jack London, ich fin-

"
de, daB er sehr gut schreibt.

Ein 15-j&hriger Gymnasiast:

"Artikel in der Zeitung und Fernseh-Be-
richte uber den Krieg in Pakistan: Mich
hat besonders beeindruckt, da waren die

Hintergrunde sehr aufschluBreich darge-

stellt, es war nichts Oberflussiges da-

bei, alle wichtigen Fakten waren aufge-
fuhrt."
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Ein 15-jAhriger Oberrealschuler:

Abgesturzt und verschollen", ein Pilot
sturzt vor der Kuste Sudamerikas auf

einsamer Insel ab und versteht allein
zu uberleben. Freundschaft zwischen
Mensch und Kojote wird geschildert."

16-j&hriger Gymnasiast:

"Die Sendung "Wunsch Dir was" gefillt
mir sehr gut. Hier werden wirklich ein-
mal tRgliche Probleme von einer ganz

"anderen Seite her aufgegriffen.

14-jRhrige Oberrealschulerin:

"Ben Hur". Der Film war spannend und dra-

matisch, und die Handlung hatte einen
"geschichtlichen Hintergrund.

15-j&hrige Oberrealschulerin:

"Solschenizyns Krebsstation". Es wurden

Dinge dargestellt, uber die man wirk-
"lich einmal nachdenken sollte.

16-jahrige Gymnasiastin:

"Die Berichte uber Indien und Pakistan
im Fernsehen. Es hat mich besonders be-

eindruckt, hat gut gezeigt, was in dem
Land passiert. Wie sich die anderen LAn-

der dazu verhalten und von den Personen

dort gesehen, ob sie in dem Krieg frei-

willig mitkompfen oder von oben herab

nur bestimmt wurde. Ich glaube, daB man

sich auch einen Eindruck davon verschaf-

fen kann, wie die Menschen dort sind
und wie sie denken."
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Die 14- bis 16-jahrigen minnlichen und weib-
lichen Lehrlinge

So sehr unterschiedlich sind die Probleme nicht,
die die Lehrlinge gegenuber den gleichaltrigen
Oberschulern beeindrucken.
Politische Probleme, Umwelt-Probleme nehmen

auch bei ihnen einen groBen Raum ein. Naturlich
brauchen auch sie die leichtere Unterhaltung,
das Abenteuer, den Roman, den Film, das Fern-

sehen.

Beispiele:

14-jihriger mdnnlicher Lehrling:

"Die Film-Berichte uber das Krisengebiet
in Indien waren ganz gut, weil man auch

versucht hat, die Hintergrunde zu be-

leuchten."
 

15-jdhriger mdnnlicher Lehrling:

"Ich erinnere mich an den Fernsehfilm
"Eiskalt in Alexandrien" weil da so

viel Kameradschaft drin war, wie die
zusammengehalten haben und zum SchluS
den Deutschen nicht verraten haben

obwohl er ein Spion war. Da war mal

j eder ohne den anderen verloren und

das haben sie eingesehen und drum ka-

men sie auch durch."

14-j&hriger weiblicher Lehrling:

"Das Problem der Umweltverschmutzung,
das im Fernsehen jetzt sehr oft ge-
zeigt wurde, interessiert mich sehr.

Hoffentlich wird da etwas Wirksames
unternommen. Dann waren die Berichte
uber die Bankuberfdlfe erschreckend.
Es ist sehr bekannt geworden, daB die
Polizei dem machtlos gegenubersteht.
Die Verfolgung der ktiminellen Elemen-

te muB verstdrkt wer en."



300

16-jdhriger weiblicher Lehrling:

"Die Filme "Die Zeitmaschine" und "King
Kong" waren RuSerst spannend und unter-

haltsam."

16-jdhriger weiblicher Lehrling:

"Mich hat der Pauker-Film besonders in-

teressiert, nein ich meine naturlich,
mir hat er besonders gefallen, weil's
mir nur auf die Lustigkeit im Film

"ankommt.

Die 14- bis 16-jdhrigen mdnnlichen und weib-

lichen Hilfsarbeiter

Naturlich sind auch sie an Problemen des Of-

fentlichen Lebens interessiert und lassen sich
von ihnen beeindrucken. Moglicherweise ist
dieses Interesse aber nicht so anhaltend, man

kann aber nicht sagen, daB es nicht so tief-
gehend wdre, wie bei den anderen Gruppen un-

serer Vpn.

Die wesentlich problemlosere Unterhaltung, auch

wenn die Geschichten nicht ohne Probleme sind,
findet bei ihnen aber erheblich mehr Anklang.
Sie fordert von ihnen nicht die direkte Stellung-
nahme, die direkte Auseinandersetzung mit den

Problemen.

3



Beispiele:

14-j hriger m&nnlicher Hilfearbeiter:

"Die Artikel in den Illustrierten uber
den § 218 haben mich sehr beeindruckt.
Ich habe die Frauen bewundert, die
Offentlich zugegeben haben, abgetrie-
ben zu haben."

16-jdhriger m&nnlicher Hilfsarbeiter:

"Ich erinnere mich sehr gut an diesen
Hitchcock-Film mit seinen V6geln, ich
weiB nicht genau wie der Titel ist. Da

haben mir die Trick-Aufnahmen mit den

dressierten Vogeln ganz gut gefallen.
Das hat mich besonders beeindruckt. Der

war spannend gemacht, nicht nur von der

Kamerafuhrung her, sondern auch vom

Thema. Man wuBte nicht vonvornherein
"wie die Sache zu Ende kommt.

15-jdhrigerweiblicher Hilfsarbeiter:

"Die Ereignisse vom Krieg in Pakistan,
da muS ich jetzt noch druber nachdenken.

Peter Alexander aber hat mir auch ge-
fallen. Und am schonsten war die Love

Story, obwohl sie sehr traurig war."

16-jRhriger weiblicher Hilfsarbeiter:

"Leise weht der Wind des Todes. Das war

eine tolle Jagd auf 20 M&nner und eine
Fraul"

301
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11. Hypothesen (Zusammenfassung)

Aus dem Nutzungsverhalten gegenuber den

in dieser Studie berucksichtigten Medien
bietet es sich an, Gruppen von Vpn - nach

ihrer Qualit&t - zu bilden.
Vorausgeschickt sei, daS die Grenzen zwi-
schen den Gruppen keineswegs undurchlAs-

Sig sind. Die Gruppen sind nicht homogen,
sie flieSen ineinander.

1. Gruppe: Hat (relativ) groBen, aber quali-
fizierten Informationsbedarf,
befleiBigt sich aktiver Nutzung
selektierter Unterhaltung mit
Hilfe jeweils qualifizierter
Medien.

Zu dieser Gruppe geh6ren in erster Linie
die 14 - 16-j&hrigen hoheren Schuler (in-
nen).

Durch Art und Vielgestaltigkeit der

Ausbildung, insbesondere aber durch

die uberdurchschnittliche geistige
Reife - insbesondere bei den Schu-

lerinnen - sind die Interessen-Ge-

biete bereits selektiert und verlan-

gen nach qualifizierter Information.

Reine Informations-Medien sind:

Eltern/Geschwister

Schule

Tageszeitungen

4
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Medien aus denen man sowohl Informa-

tion, als auch Unterhaltung bezieht
sind:

Fernsehen

Radio

Fachzeitschriften

Freunde/Bekannte

Bucher

Reine Unterhaltungs-Medien sind:

Illustrierte/Zeitschriften

Eltern und Fernsehen sind die am meisten
pr&ferierten Medien, Tageszeitungen wer-

den relativ grundlich genutzt.
Die Freunde und Bekannten sind zwar ganz
wesentliche Diskussions- und Gesprdchs-
partner, haben aber nicht die Autorit&t
von Eltern, Fernsehen und Tageszeitungen.
Der Unterhaltungs-Bedarf ist - infolge
manch anderer Interessen (Hobbies) - re-

lativ gering.
Zu seiner Deckung genugt durchschnittlich
die Zeit von 1-2 Stunden pro Tag. Die

Unterhaltungsm8glichkeiten werden aktiv

wahrgenommen und sehr selektiert.
Die Medien-Nutzung erfolgt groBzugig aber

sehr kritisch.

2. Gruppe: Hat teilweise erheblichen, aber

mehr allgemeinen, Informations-
Bedarf, befleiBigt sich auch ak-

tiver Nutzung - vielfach informa-
tiver - Unterhaltung mit Hilfe

alters-ad&quater Medien.
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Zu dieser Gruppe geh6ren die 10 - 14-

j&hrigen Jugendlichen.

Innerhalb dieser Gruppe erreichen
die m&nnlichen Volksschuler das

durchschnittliche Entwicklungs-
Niveau am sp&testen. Ihre Medien-

Nutzung ist daher einseitig und

mehr Unterhaltungs- bzw. Spiel-
betont.
Die anderen Jugendlichen dieser

Altersgruppe lernen - mitunter be-

gierig - eine neue Umwelt kennen,
sie machen die ersten Schritte in
die Welt der Erwachsenen.

Bei den weiblichen Vpn dieser Grup-
pe liegt die Wende vom Kind zur Ju-

gendlichen zwischen dem 11. und 12.

Lebensjahr; bei den m&nnlichen Vpn
dieser Gruppe liegt diese Wende so

um das 13. Lebensjahr.

Vorher haben sie - zu allen Proble-

men - kindliche Einstellungen und

ein, diesen Einstellungen entspre-
chendes, Urteilsverm8gen.
Danach werden die Einstellungen, ab-

h&ngig von Intelligenz und Ausbil-
dung, allmahlich mehr rational oder

mehr emotional betont und im jewei-
ligen Verlauf immer mehr ausgepr&gt.

Die Weichen, zu diesen Einstellungen,
werden aber schon sehr lange vor dem

10. Lebensjahr gestellt.

Die Informations-Aufnahme erfolgt
h&ufig und am liebsten "spielerisch
verpackt", d.h. in Form von Unter-

haltung.

Reines Informations-Medium ist des-

halb nur die Schule.

i
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Die anderen Medien werden von den

Vpn dieser Gruppe nur dann akzep-
tiert, wenn sie die Information in

Unterhaltungs-Form bringen.

Die wirksamsten und am h&ufigsten
genutzten Medien:

Eltern und Fernsehen

Erhebliche Einflusse haben:

Kinder- und Jugendzeit-
schriften
(z.B. Comics und Bravo)

Zwischen den Jugendlichen dieser Al-

tersgruppe findet ein reger Informa-
tions-Austausch statt.

In der Beurteilung (Wertung) der Me-

dien spielen emotionale Faktoren eine
wesentlich gr6Bere Rolle als rationa-
le Einsichten.
Das Urteilsvermogen ist noch nicht
sehr groS, deshalb ist ein hoher

Grad von Beeinflussungs-M6glichkeit
vorhandenl

3. Gruppe: Hat allgemeinen, manchmal quaIi-
fizierten, Informations-Bedarf
und befleiBigt sich einer - teil-
weise aktiven - Nutzung, manch-

mal informativer, Unterhaltung
mit Hilfe diverser Medien.
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Zu dieser Gruppe gehoren die Vpn zwi-
schen 14 und 16 Jahren, welche sich in

Berufsausbildung befinden. Uberwiegend
also die mRnnlichen und weiblichen Lehr-

linge, dann aber auch ein kleiner Teil
der mRnnlichen Oberschuler und ein Teil
der weiblichen Hilfsarbeiterinnen.

Sie ist die am wenigsten homogene Grup-
Pe:

Ein Teil der weiblichen Lehrlinge
und Hilfsarbeiterinnen gehort nur

deshalb in die jeweilige Ausbil-
dungs-Gruppe, weil - nach noch weit-
verbreiteter Ansicht - ein MRdchen
keine "besondere" Berufsausbildung
braucht.

Ein Teil der m&nnlichen Lehrlinge
w&re ebenso durchaus geeignet z.B.
hohere Schulen zu absolvieren.
Aber, aufgrund ihrer aktuellen Si-

tuation, fehlt ein Teil der geisti-
gen Anforderungen - und auch der Um-

weltbedingungen - welche n6tig sind,
hochwertig qualifizierte Interessen
zu entwickeln. So unterliegen diese
Vpn gewissen Gruppen-Normen und ent-

wickeln ein entsprechendes Verhalten.

Demzufolge ist der Informations-Be-
darf mehr allgemeiner Art und nur

auf spezifischem Gebiete (Norm-ab-
h&ngig) qualifizierter.
Beim uberwiegenden Teil dieser Grup-
pe ist Informations-Bedarf ein Teil
des Unterhaltungs-Bedarfes.
Dem entspricht auch die Frequentie-
rung der Medien:

Fernsehen

ist mit erheblichem Abstand das meist

frequentierte Medium.
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Freunde/Bekannte

Eltern

folgen an zweiter und dritter Stelle.

Das Radio ist h&ufig genutzte Ge-
r&uschkulisse.

4. Gruppe: Hat sehr wenig Informations-Be-
darf und befleiSigt sich uber-

wiegend passiver Nutzung reiner
Unterhaltung durch wenige Medien.

Zu dieser Gruppe geh8ren so gut wie alle

m&nnlichen, und ein erheblicher Teil der
weiblichen Hilfsarbeiter.

Die mannlichen Hilfsarbeiter haben ihre

geistige Entwicklung weitgehend abge-
schlossen. Sie resignieren. Geistige
Aktivit&ten sind weitgehend verbannt.

Sie wollen sich nicht unterhalten
-- sie wollen sich unterhalten las-

sen.

Allein sein ist schwer ertr&glich, da es

- um nicht in t6dlicher Langeweile zu en-

den - aktive Bet&tigung erfordert.

Deshalb sind Haupt-Unterhaltungs-Medien:

Freunde/Bekannte.

Bei den weiblichen Vpn tritt an deren

Stelle h&ufig schon der feste Freund,
der Verlobte.

Im ubrigen Bind die mdnnlichen Vpn nicht
in der Lage Wertigkeiten der Medien zu

differenzieren. Ihnen ist es gleich, wer

ihre Unterhaltung bestreitet. Hauptsache
es hat nichts mit Schule zu tun - und es

ist nicht unter ihrer "Wurde".

i
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Die weiblichen Hilfsarbeiter haben zu

ihrer Familie eine recht feste Bindung.
Sie w&ren ohne Freund, ohne Eltern oder

Geschwistern recht hilflos, da sie In-
teressen irgendwelcher Art (au£er hei-
raten) kaum entwickeln.

Nach den Ergebnissen der Studie ist eine

Ubermittlung von Informationen dann am

erfolgreichsten, wenn diese Informationen
einen sehr hohen "Spannungs"-Beiwert ha-

ben und die Ubermittlung in optisch-aku-
stischer Form erfolgt.
Sie erreicht dann wohl auch den groSten
Teil der Jugendlichen unter unseren Vpn.

Die besonders qualifizierten Gruppen un-

ter unseren Vpn, konnen auSerdem - ratio-
nal - auch uber Schule, Tageszeitung und

nicht zuletzt - das Elternhaus erreicht
werden.

Die Desinteressierteren und passiven Ju-

gendlichen unter unseren Vpn sind nur

sehr schwer erreichbar. Zumindest mit
den herkommlichen Medien.(Sh.Graphik S.XVI)

Gerade diese Ergebnisse zum Media-Verhal-

ten machen eine Verifizierung dieser

qualitativen Studie durch eine Repr&sen-

tativ-Untersuchung dringend erforderlich.
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Gesprdchsleitfaden

I. Einleitung

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKA-
TIONSVERHALTEN VON JUGENDLICHEN

1. Wie ist es denn so in der Freizeit der

BP -

a) Wo (an welchen Orten) wird sie
in der Regel verbracht

b) Ist sie da nur mit Klassenkame-

raden/Arbeitskollegen zusammen

oder auch mit anderen Personen?
Ist sie da meist in einer gr6Be-
ren oder in einer kleineren Grup-
pe oder nur zu zweit? (Personen-
zahl und Situation genau benennen

lassenl)

c) Hat die Bp einen richtigen Freund/
Freundin oder sogar mehrere? Wie
ist das Verhaltnis dazu? Woruber

spricht die Bp mit dem Freund/
Freundin s07

d) Wie wird die Freizeit am liebsten
verbracht, was macht die Bp in
ihrer Freizeit am liebsten?
Hobbiest

e) Wie kam die Bp auf diese Besch&f-

tigungen? Von wem kamen die Anre-

gungen etc. (Verlauf erzdhlen las-

sent)

f) Reden die Eltern bei der Gestal-

tung der Freizeit mit? (Vorschrif-
ten, Anregungen, kein Interesse)



II. Das Mediaverhalten

1. Wie ist das bei der Bp mit dem Fernsehen:

a) Was sieht sie sich so im Fernsehen an?

b) Zu welchen Zeiten, wie lange und an

wieviel Tagen der Woche insgesamt?

c) Was h&lt die Bp denn so vom Fernsehen?

Was gefdllt daran, was nicht? Was soll-

te anders sein, wie?

d) Bestimmen die Eltern mit, was die Bp
sehen darf7 Stellungnahme

2. Und wie ist es mit dem Radio-Horen?

(Siehe Frage la - ld)

3. a) Liest die Bp auch Zeitung? Welche?

b) Was liest sie darin immer? Wie oft

etwa?

c) Was interessiert sie weniger/gar nicht?

4. Wie ist es mit Zeitschriften und Illustrier-
ten?

a) welche liest die Bp gerne? Warum?

b) welche kauft sie sich selber und woher

hat sie die ubrigen?

c) was sagen die Eltern, Lehrer, Kollegen
dazu?
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5. Wie ist es mit Heftchen - z.B. Mickey-
Mouse oder Asterix?

a) welche werden gelesen?

b) wer kauft sie ?

c) wie findet man diese Heftchen?

d) Stellungnahme der Eltern dazu

6. a) Welche Bucher liest die Bp?

b) Warum gerade diese7

c) Was sagen die Eltern dazu?

d) Von wem werden diese Bucher empfoh-
len?

e) Woher stammen sie (privates Ausleihen,
Buchereien, Geschenke, eigener Kauf?)

7. a) Geht die Bp gerne ins Kin07

b) In welche Filme? Warum?

c) Wie oft? Wer bezahlt das?

d) Welche Filme hatten ihr besonders gut
gefallen und warum? (Aufzdhlen lassent)

8. Kartchen vorlegen und Rangreihe bilden las-

sen: Wie bzw. wo wurde man sich am liebsten
uber das informieren, was einen interessiert,
was an 2. Stelle usw. und Einstellungen je-
weils begrunden lassen.

Fernsehen

Tageszeitungen

Illustrierte (z.B. Stern, Quick, Bunte)

Fachzeitschriften (z.B. Auto-Motor-Sport)
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Kinderzeitschriften (z.B. Fix und Foxy)

Jugendzeitschriften (z.B. "Bravo")

Pop-Zeitschriften (z.B. "Underground",

"Pop-Foto")

Radio

Freunde, Kumpel, Kollegen, Bekannte

Schule

Eltern

Geschwister

Kino

9. Wie muB denn ein Fernsehfilm, ein Buch oder

ein Artikel sein, daB sich die Bp dafur in-

teressiert und es ihr gef&llt?
Beispielel
Was kann die Bp da nicht leiden? (z.B. zu-

viele Fremdworter etc.)

10. Kann sich die Bp an ein Buch, einen Film
oder einen Bericht erinnern, der sie in
letzter Zeit besonders beeindruckt hat?

Warum war das so7

An was kann sie sich da noch erinnern7
(Weitere Beispiele)
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III. Allgemeine Kommunikationsmoglichkeiten

1. Woruber unterhdlt sich die Bp so mit den

Eltern?

Woruber weniger oder gar nichtl Warum?

2. Wie ist das mit den Geschwistern - wieviel
Zeit verbringt die Bp mit ihnen und was

tun sie so zusammen7

3. Hat die Bp das Gefuhl, daS Eltern und Ge-

schwister sie auch verstehen? Wo klappt
die Verst&ndigung, wo wenigert Woran kdnnte
das liegen?

4. Wie sehr interessieren sich die Eltern spe-
ziell fur folgende Punkte oder machen da

sogar bestimmte Vorschriften

a) Freundeskreis der Bp - mit wem

sie so tagsuber zusammen ist
(z.B. Ablehnung bestimmter Freun-
de)

b) Wie lange die Bp abends wegblei-
ben darf

c) Wann die Bp fernsieht und was sie
da anschaut

d) Was die Bp  liest - was ist erlaubt,
was verboten oder nicht so gern
gesehen

e) Was sie sonst so in der Freizeit
macht (Billigung - MiBbilligung
bestimmter Verhaltensweisen)
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5. Wie sollte ein "idealer" Lehrer/Arbeits-
kollege und Vorgesetzter sein? Welche

Vorstellungen und Anforderungen hat die

Bp da? Wie kommt sie zu diesen Vorstel-

lungen?

6. Woruber spricht die Bp denn so mit den

Klassenkameraden, dem Lehrer/Arbeitskol-
legen und Vorgesetzten? Spricht man auch

uber private Dinge oder personliche In-

teressen?
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IV. Kommunikationsbedurfnisse

1. a) Wenn sich die Bp mit anderen unterh&lt
oder etwas liest - wofur interessiert
sie sich denn da am meisten? Was fur
Themen besch&ftigen sie da - worum geht
es denn meistens? Worum noch?

2. a) Woher erfihrt die Bp etwas uber diese
Themen - mit wem spricht sie daruber,
wo liest, hort oder sieht sie etwas

daruber? (Genau aufzdhlen lassent)

2. b) Welche Themen findet sie da in welchen

Medien (TV, Zeitschriften) am interes-
santesten behandelt?

Woruber mochte sie gerne noch mehr er-

fahren? Wie bzw. von wem?

Welche Informationsquellen erscheinen
der Bp fur folgende Punkte am besten

geeignet - wo wurde sie sich am ehesten

daruber informieren, an wen oder was

wurde sie sich wenden, wer weiB da noch

Bescheid, bzw. von wem hat sie da schon
viel erfahren

Punkte: a) Musik (aktuelle Popmusik,
Schlager....)

b) Sport (Leichtathletik, Boxen,
FuBball....)

c) Technik (Autos, Mofas, Schif-

fe, Flugzeuge....)

d) Politik

e) Lesen (Bucher, Zeitschriften....)
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f) Unterhaltung (Krimis, Western,
Abenteuer.....)

g) Mode

h) sexuelle Aufkldrung (welches
Gebiet?)

i) Gesundheitsfragen (welche
Themen?)

Bei den einzelnen Punkten ist genau zu eru-

ieren, was davon besonders interessant ist.
(Beachte Beispiele in Klammern)
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V. Informationsbedurfnis und Informationsquel-
len im Hinblick auf Gesundheitsfragen

Was bedeutet fur die Bp der Begriff "Ge-

sundheit", was versteht sie darunter?

2. a) Inwieweit interessiert sich die Bp uber-

haupt fur Gesundheitsfragen?

b) Fur welche besonders?

c) Fur welche weniger? Warum?

d) Hat die Bp auch an Rauchen, Rauschgift,
Alkohol, Erndhrungsfragen, Korperhygiene
(Waschen, Z&hneputzen) und allgemeine
Lebensfuhrung gedacht?
Wenn nein: Nachfragen, ob interessant
oder nicht interessantl

e) Mit wem spricht sie denn so uber dieses
Thema?

Woruber mochte sie da gerne mehr erfah-

ren?

Von wem und auf welche Weise wurde sie
da gerne etwas erfahren? Warum gerade
von diesen Personen und Stellen?

Wer erscheint der Bp da nicht so kompe-
tent und glaubwurdig? Beispiele!

An einem Beispiel erkl&ren lassen, wie
sich die Bp so eine Information uber
ein bestimmtes Thema vorstellt (Person,
Hilfsmittel, Art und Weise)
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