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VORBEMERKUNG

Der vorliegende Abschlunbericht uber die Evaluation des

Projektes Gesundheitserziehung - am Beispiel Alkohol

dokumentiert ein Gesundheitserziehungsprogramm, das zwei

Jahre lang in einem Bundeswehrverband durchgefuhrt wurde

und die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung durch die

Universitat der Bundeswehr Hamburg darstellt.

Der Aultraggeber des Projekles, die Bundeszentrale fur

gesundheitliche Aufklarung war an einer Projektdurch-

fuhrung ohne Intervention der wissenschaftlichen

Begleitung in oen projektverlauf und die Projektkonzeption

interessiert. Das Projekt sollte als Modellprojekt durch-

gefuhrt werden und unter bundeswehrtypischen Bedingungen

ausgewertet werden.

Die Evaluation des Projektes mit den verschiedenen

Untersuchungsmethoden wurde ie wesentlichen von Frau

Dipl.Pad. Constanze v. Wildenradt durchgefuhrt. Sie ent-

wickelte die Konzeption der Evaluation, die Durchfuhrung

der Untersuchungsmethoden, sowie die Auswertung und

Darstellung der Ergebnisse zusammen mit Studenten der

Bundeswehr Hamburg, Fachbereich Padagogik.

Durch die Moglichkeit der Integration der Projektaus-

wertung in Lehrveranstaltungen der Universitat der Bundes-

wehr Hamburg konnten Studenten an der Auswertung beteiligt

werden. Praktikumsberichte, Diplomarbeiten und die im An-



hang beigefugle Arbeitshille zur Durchfuhrung von Pra-

ventionsprogrammen gegenuber Alkohotminbrauch in Bundes-

wehreinheiten sind durch des Engagement von Studenten

entstanden.

Dank sagen nochten wir wiederum dem Projektinitiator,

Herrn Oberstleutnant Dipl.Pad Klaus Jurgen Preuschoff, der

dieses Projekt trotz erheblicher Schwierigkeiten durchge-

fuhrt hat und uns jede Unterstutzung ermoglichte, die fur

die Projektauswertung notwendig war.

Hamburg, November 1986 Prof. Or. Hans Leo Reimann
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EINLEITUNG

In den letzten Jahren sind Betriebe, betriebliche

Strukturen und Bereiche zunehmeng Ansatzpunkte der prima-

ren Pravention von Alkoholmintrauch geworden.

In diesem Zusammenhang entstanden ouch in der Bundeswehr

Mannahmen, Projekte, Einzelaktionen, die Aufklarung und

und Information uber Alkoholminbrauch und Alkoholismus zum

Ziel hatten.(1) Diese MaBnahmen erschopften sich in der

Regel jedoch in Unterrichtsbelehrbngen oder Filmvortragen,

die den Hauptadressaten, den Wehrpf  ichtigen, dienstplan-

m Big prbsentiert wurden.

Personelle Kommunikation land hier bistang nicht in

koordinierten Praventionsmannahmen statt.

Seit 1984 jedoch hat in diesem Bereich ein Modelaprojekt

stattgefunden, das unter dem Titel "Gesundheitserziehung

am Beispiel Alkohol- in einem Norddeutschen Sanitats-

bataillon ourchgefuhrt wurde. Durch personale

Kommunikationsmafinahmen, d.h. im wesentlichen durch

1) vgl. lusammenstellung der Aktivitaten in der

Bundeswehr in: Gesundheitserziehung,
Gesundheitsvorsorge und -fursor9e in der Bundeswehr
Dokumentation uber die Arbeitstagung/
Kooperationsgesprache in Munchen (Furstenfeldbruck)
vom 27./28.August 1985, herausgegeben von:

Bundesvereinigung fur Gesundheitserziehung e.Ve und
1nspektion des Sanitats- und Gesundheitswesens im

bundesministerium aer Verteidigung 1985,5.64 ff.



Seminare sollten alle Soldaten vines Bataillons Ober

Alkoholminbrauch und die moglichen Folgen, sowie uber

Hilfsmoglichkeiten fur Gefahrdete und Abhangige informiert

werden und im Ungang mit Alkohol problembewunter werden.

Zugleich sollten Handlungsalternativen im Freizeitbereich

und alternative Problembewaltigungsformen im dienstlichen

una privaten Bereich angesprochen, sowie das soziale Klima

im Dienst verbessert werden.

Das Projekt ist, wie bereits erwahnt, als Modellprojekt

konzipiert und wird von der Bundeslentrale fur gesund-

heitliche Aulklarung im Auftrag des Bundesministers fur

Jugend, Familie una Gesundheit unterstutzt.

Eine Evaluation des Projektes durch die Universitat der

Bundeswehr Hamburg war an das Projekt gekoppelt. Auf9abe

der Universitat der Bundeswehr Hamburg war, den Verlaul

des Projektes zu dokumentieren und auszuwerten, sowie

m69liche Effekte im Projektzeitraum mit sozialwissen-

schaftlichen Methooen zu untersuchen.(2)

Um oen Modellcharakter zu gewahrleisten, beschrankte sich

die wissenschaftliche Begleitung auf eine teilnehmende

Beobachtun9 tei den Seminaren und auf eine Auswertung des

Projektes. Das Programm selbst wurde von den jeweiligen

Seminarteitern (kompaniechefs und Zugfuhrer) inhaltlich

2) Die Untersuchung wurde mit Genehmigung des

Bundesministers fur Verteidigung durchgefuhrt.
Sie ist unter oer Nummer 2/191/85 registriert.
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und methodisch entwickett una von der wissenschaftlichen

Begleitung weiteehend unbeeinflunt durchoefuhrt. Die

praktischen Moglichkeiten und Grenzen dieses Bundes-

wehrbataillons bestienten somit weiteehend die Durch-

fuhrung des Projektes.

Fur die Durchfuhrung des Gesundheitserziehungsprogrammes

hatte der Kommandeur des Bataillons eine Konzeption ent-

wickelt, die Alkohol und Gesundheitserziehung in den wei-

ten Rahmen eines tebensweltorientierten Pra-

ventionsansatzes gegenuber Alkoholminbrauch einordnete.

Die Arbeitsbedingungen, das soziale Klima und die

Freizeitsituation der Soldaten des Batailions waren in

diesem Konzept ebenso Thema in den Seminaren, wie die

direkten Fragestellungen zum Thema Alkohol.

Vor Beginn aes Projektes wurde eine Reprasentativstudie

uber das Gesundheitsverhatten von Soldaten in der Bundes-

wehr veroffentlicht (3), auf die die Begleituntersuchung

zuruckgreifen konnte. Ein Grofteil der Fragen aus der

Reprasentativstuaie konnte auch fur das Projekt in Itzehoe

ubernommen werden, sodan die Er9ebnisse beider

Untersuchungen verglichen werden konnten.

Erganzt wurde die Befragung in Itzehoe durch Fragen, mit

deren Hilfe m6gliche konkrete Effekte im Bereich des

31 v.Troschke,Jurgen/v.Stuniner,Wilfried:
Soziale Umwelt und GenuBmittelkonsum.Ansatze
einer effektiven Gesundheitsaufklarung am

Beispiel der Bunceswehr, Freiburg 1984

6



Alkoholkonsums und der linschatzung der Soldaten gemessen

werden sollten.

Die Ergebnisse der Begleituntersuchung werden in den

folgenden Kapiteln dargestellt, wobei eine Darstellung des

Projektverlauls vorangestellt wird.
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1. Doku•entation des Prejektes

1.1. Konzeption, Veriaug des Projeates

Das Projekt -Gesundheitserziehung - am Beispiel Alkohol"

war ein Gesundheitserziehungsprogramm, das vom April 1984

bis Marz 1986 in einem Bundeswehrverband, dem Sanitats-

bataillon 6 in Itzehoe durchgefuhrt wurde.

Idee,Zielsetzungen und Begrundungen fur das Projekt sind

von dem Initiator Oberstleutnant,Dipl.Pad.Klaus Jurgen

Preuschoff bereits ausfuhrlich dokumentiert.(4)

Das Projekt wurde weitgehend entsprechend der

Kommandeurskonzeption durchgefuhrt.(5)

In def Zeit vom April 1984 bis Marz 1986 fanden im

Rahmen des Projektes folgende Seminare statt:

3 Weiterbiloungsseminare fur Offiziere und

Unteroffiziere

4) vgl. Universitat der Bundeswehr Hamburg, Fachbereich

Padagogik. Reimann,Hans Leo/Zorn,Constanze:
Zwischenbericht uber die Evaluation des Projektes:
Gesundheitserziehung - am eeispiel Alkohol.Hambur9,
August 1985, in Folgenden zitiert als 'Zwischenbericht'
Preuschoff, klaus Jurgen:
Ein Alkoholpraventionsprogramm bei der Bundeswehr

in: Alkohol una Arbeitswelt.2.Tagung der Bundeszentrale

fur gesundheitliche Aufklarung.Koln, 14.-16.11.1984,
Herausgegeben von Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufklarung, Koln Febr.1986 S.17-25

5) vgl.Anlage Seminarkonzeption im Zwischenbericht
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1 Seminar fOr Vertrauensmanner der Mann-

schaften und der Unteroffiziere

36 Seminare fur slettlche Soldaten

der einzelnen *ompanien des Bataillons

Tihellf 12 Ifilosbe/£&3#1/0 §£elisce 1112*92--

Anzahl ; TN Insg. 1 6P

d.Semin.;

Teil 1 &
d.Pro- i
jektes i
11 Semin;

Teil 2 I
d.Pro- i
jektes X
10 Semint

Teil 3 i
d.Pro- 1
jektes* i
9 Semin.;

1nsges. i
30 Semi-i
nare i

Fuh-
rungs- i
kratte i
3 Semin.Z

Vertrau-,

ensman.t
1 Semin.i

Insges. i
34 Semini 1.081

tuf#zo/Of fz, ;Gaste

204 1

517 i

10 i

47  

26  

26 ;

99 ;

36 ;

140 1

TN= Teilnehmer, WP=.ehrpflichtige Uff zo/Off z.=

Unteroffiziere/Ofliziere
*lm dritten Projektteil kamen noch weitere Seminare

hinzu, soda(1 insgesamt 40 Seminare mit 1142 Teil-

nehmern durchgefuhrt wurden.

Insgesamt hatte das Gesundheitserziehungsprogramm mehr als

--------

370 119

-- -----

284 172 i 86

241 141 ; 74

895 279

161 5 i 120

25 10
-------

532 4 409
-- -- -- -- --



1000 Teilnehmer, wobei ein Teil der Soldaten an mehreren

Seminaren teilnehoo Genauere Zahlen liegen nur fur ein-

zeine Kompanien vore

Im September 1985 werteten Fuhrungskrafte des Bataillons

und Relerenten ziviter Stellen, 1.8. Drogenberater und

Vertreter von Selbsthirfegruppen, sowie Referenten aus der

Bundeswehr (Militarplarrer, Soziatarbeiter, Truppenarzt)

das Projekt in einer Zwischenauswertung aus; der Initiator

hat daruberhinaus eine schriftliche AuSwertung vor-

gelegt.(6)

6) Preuschoff,Klaus Jurgen: Gesundheitserziehung in

der bundeswehr am Beispiel des

Alkoholkonsums, Ms.15 S. Itzehoe, 17.2.1986

10
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Iatelle-21.Kilitishex-Ys£Agwf-420-2%912*12*

April 1984 1.Fuhrungskrafteseminar
Vorstellung des Projehtes

Vorbereitung der Seminare mit Seminar-
leitern und Universitat der Bundeswehr

dieiOktober 1984 2.Fuhrungskrafteseminar uber

Durchfuhrung des Projektes

Seminar mit Vertrauensmannern

Seminare 1.Teit des Projektes

Dezember 1984
Januar 1985

Seminare 2.Teil des Projektes

September 1985

Oktober 1985
Zwischenauswertung durch Projektteilnehmer

Seminare 3. Teil des Projektes
Marz 1966

Abschlunauswertung durch Universitat
dieselben: Gesundheitserziehung in oer Bundeswehr. Programm

Alle Seminare oes Gesundheitserziehungsprogrammes fanden

aunerhalb der Kaserne, in entsprechenden Tagungsraumen

(Jugencherterge, Gaststatten, kirchliche Bildungsein-

richtungen) statt und wurden von Referenten der Bundeswehr

und Von Referenten ziviler Stellen, 2.8.Drogen-

beratungsstelle, Selbsthilfegruppen, fachlich betreut.

Mitarbeiter der Universitat der Bundeswehr Hamburg, Fach-

bereich Padagogik nahmen an dem Gronteil der Seminare

beobachtend teil und wirkten punktuell auf den Seminar-

#
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verlaut el n.

Das Gesundsheitserziehungsprogramm gliederte sich inhalt-

lich in drei Teile:

1. Informationsvermittlung uber Alkohol

2. Wecken vines Problembewuntseins uber das

eigene Trinkverhalten

3. Forderung von Handlungskompetenz gegenuber

elgenem und fremden MiBbeauchsverhalten

Jeder Soldat des Batailions sollte an einem Tagesseminar

zu je einem der drei genannten inhalttichen Bereiche, d.h.

insgesamt an drei Tagesseminaren teilnehmen.

Der Initiator des Prolektes hatte in seiner

Seminarkonzeption einen Vorschlag fur die thematische

Umsetzung dieser Bereiche in Fragestellungen fur Arbeits-

gruppen, Vortrage und Diskussionen vorgelegt; die

Gestaltung der Seminare war den Seminarleitern jedoch

weit9ehend freigestelit. Es konnte im Verlauf des Projek-

tes festgestellt weroen, daA sich die Seminarleiter weit-

gehend an die Vorschlage in der Seminarkonzeption hiel-

ten.(7)

71 vgl. Anhang Nr. 5 Kurzprotokolle der Seminarverlaufe
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1.2. Themenschwerpunkte

Die Seminare des ersten Projektteils dienten

hauptsachlich aer Informationsvermittaung uber Alkohol.

Diese Seminare wurden von den Kompaniechefs durchgefuhrt

und behandelten Themen und Fragestellungen wie z.8.: Wann

wird in unserer Kompanie getrunken? Was ist

Alkoholminbrauch? Alkoholsucht, Alkohol und StraAen-

verkehr, Folgen von Alkohotkonsum/-minbrauch, Grunde fur

Alkoholkonsum. Im Vergleich ZU den dann folgenden

Projektteilen nahmen eine Menge Referenten an diesen

Seminaren teil, die teils durch Vortrage oder bei Dis-

kussionen aie 1nformationsvermittlung ubernahmen. Teil-

weise wurden aver auch Vortrage zu einzelnen Themen von

Unteroffizieren ausgearbeitet.

Schwerpunkt des zweiten Projektteils von Januar 1985 bis

September 1985 waren dann folgende Themen:

Freizeitsituation in Itzehoe, Alkohol und Partnerschaft,

Alkohol una Dienstbedingungen, Alhohot im Stranenverkehr,

Alternativen zum Alkoholkonsum, Umgang miteinander in der

Kompanie, Alkoholabhangigheit.

In diesem Projektteil diskutierten die Teilnehmer ver-

starkt die Dienstbedingungen im Zusammenhang mit Alkohot

uno entwickelten Verbesserungsvorschlage fur das soziale

Klima in der jeweiligen Kompanie. Die Wehrpflichtigen

nutzten aiese Diskussionen oftmals zum -Dampt-ablassen"



uber den Dienst und uber das Verhalten von Vorgesetzten.

Die Vorgesetzten schilderten dann die Dienstbedingungen

aus ihrer Sicht und bezogen *u den Verbesserungsvorschia-

gen Stellun9. Die Semingre des zweiten Tells wurden

wiederum hauptsachlich yon den Koopanfechefs 9eleitet,

wobei diesmal weitgehend auf den Einsatz von Referenten

verzichtet wurde.

Im dritten Projektteil, der von Oktober 1985 bis Marz

1986 dauerte, wurden dann folgende Themen vorrangig dis-

kutiert:

Begriffe wie trockener, nasser Alkoholiker, Umgang mit

Gefahrdeten, Dienstbedingungen, Freizeitsituation der

Wehrpflichtigen, Umgang Mit dienstlichen und privaten

Problemen, Rauchen.

Der Gronteil dieser Seminare wurde von den Zugfuhrern ge-

leitet, die in der Reget von ihren Chefs Seminardurch-

fuhrungsvorschlage erhielten. Auch hier wurden weniger

Referenten als im ersten Projektteil hinzugezogen; bei

fast allen Seminaren waren jedoch Vertreter von

Selbsthilfegruppen oder trockene Alkoholiker aus dem

Standort dabei.

Die hohe Fluktuation unter den Soldaten des Bataillons

(quartalsweise schied ca. ein Drittel der Wehrpflichtigen

einer Kompanie aus dem Dienst aus und wurde durch neue

Wehrpflichtige ersetzt, Dienstgrade werden haufig von

14
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Standort RU Standort verse£*t) erforderte standige

Wiederholungen der Seminarthemen, weil be# den Seminaren

Teilnehmer mit unterschiedlichem Wissensstand anwesend wa-

ren: einige Seminarteilnehmer hatten bereits an einem oder

zwei Seminaren teilgenommen, andere waren neu

hinzugekommen und hatten kaum informationen uber das

Thema. Diese unterschiedliche Teilnehmeriusammensetzung

hatte mehrere Grunde: nicht die Vorkenntnisse der Soidaten

bestimmten die Teilnahme an den Seminaren, sondern dienst-

liche Notwendigkeiten (Wache, ubungen, Urlaub, Krankheit,

zugweise Rekrutierung der Soldaten) bestimmten die Teil-

nahme blw. Nichtteilnahme. So ent@tanden Seminargruppen,

die zwar im Dienst rusammengehorten (Zuge), deren Seminar-

teilnahme aber unterschiedlich war.

Die Unteroffiziere hatten bei dem Gronteil der Seminare

die Aulgabe der Gesprachsleitung in Arbeitsgruppen; teil-

weise hielten sie auch Referate zu einzelnen Fragestellun-

gen. So hatten sie meistens eine andere Funktion und

anoere Vorkenntnisse bei den Seminaren als die

Wehrpflichtigen.

Die hierdruch bedingte unterschiedliche Position wirkte

sich auch in den Diskussionen aus. Wenn Unteroffiziere die

Gesprachsleitung in den Arbeitsgruppen hatten und die Dis-

kussionsteilnehmer in der Arbeitsgruppe Wehrpflichtige wa-

ren, SO wurde hauptsachtich uber die Situation der

Wehrpflichtigen gesprochen, wahrend die Situation der

Unteroffiziere und Offiziere aunen vor blieb.

15



Eine Ausnahme biadete *rer eino auf Anregung von

Unteroffizieren, durchoefuhrtes Seminar mit Unteroffizie-

ren und deren Ehefrauen. Dieses wochenendseminar hatte die

Situation aer Unteroffiziere im Dienst und im Privatleben

zum Thema und fand gronen Anklang bei allen Teilnehmern.

Auner den Seminarleitern nahmen nur ganz vereinzett

Offiziere des bataillons an den Seminaren teil.

, 1.3. Schwierigkeiten in der Ppojektdurchgghrung

Dieser Punkt wird hier gesondert aufle fuhrt, Ui ZU

dokumentieren, welche besonderen Schwierigkeiten ein

Projekt Oberwinden mun, daA sich mit Alkoholproblemen

innerhalb eines Betriebes beschaftiet.

1. Das Thema Alkohol laRt sich nur bedingt im ublichen

Unterrichtsstil -bearbeiten", wichtiger ist vielmehr ein

offenes Gesprach uber Alkoholiragen im Betrieb zwischen

allen Seminarteilnehmern. Vorgesetzte, d.h. auch Seminar-

leiter konnen sich daher nicht aus diesen Fragestellungen

heraushalten; ihr Trinkverhalten ist genauso Thema des

Seminares, wie das Trinkverhalten der hehrpflichtigen; sie

sind genauso von diesen probtemen betroffen, wie alle

anderen Seminarteilnehmer.

Die Seminarleiter bef urchteten, dan durch solche

16
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schien das Theme Alkohog und Bundeswehr lur ein sotches

Projekt nur wenig Anhanger gu finden. Viete meinten,

Alkohot set kein Theme An der Bundeswehr; durch das Anbie-

ten eines solchen Projehtes wurden nur Vorurteite ver-

starkt werden; die Bundeswehr ousse sich positiv

darstellen etc.

Hier ourfte wohl generell noch viel Informationsvermitt-

lung(auch bei vorgesetzten Stellen) zu leisten sein, damit

einsichtig wira, dan das Thema Alkohot in Betrieb auch die

Bundeswehr betrifft. Dieses Thema ist aber nicht in einer

sog. Belehrung" erschopfend zu behandeln, sondern andere

Unterrichtsmethooen, wie z.8. Seminare wie im hier

beschriebenen Projekt waren erforderlich.(8)

2. Zu Beginn oes Projektes munten die Seminarleiter daher

erst von der Notwendigkeit des Projektes uberzeugt werden,

und die Motivation zur Seminardurchfuhrung muBte erst ge-

weckt werden. Zusatzliche Arbeitsbelastung und die be-

iweifelte Notwendigkeit weckten bei den Seminardurch-

furenden Widerstande gegen das Projekt. Die anfangliche

Motivationsphase war, ruckblickend gesehen, fur diese

Widerstande zu kurz zeitlich angesetzt.

3. Nicht nur aie Seminardurchfuhrenden sondern auch vor-

gesetzte Dienststellen munten erst von der Notwendigkeit

eines solchen Projektes uberzeugt werden. Dies getang bei

b) siehe auch unseren Vorschlag zur Unterrichtsgestaltung in

der Anla9e.

17



diesem Projekt nur in begrenzten Mane; eine wunschenswerte

Unterstutzung Alieb aus; 10 Gegentell: das Projekt wurde

in der Durchfuhrung durch vergesetzte Dienststellen

behindert.

4. Vor Beginn der eigentlichen Seminare land eine Vor-

gesetztenschulung statte bei der der Projektinitiator

seine Konzeption und die Einietheiten der Projektdurch-

fuhrung mit den Seminarleitern und Vertretern ziviler

Stellen diskutierte. Diese Schulung der Seminarleiter

hatte ausfuhrticher sein honnen , den Seminarleitern hatte

mehr Material,soeie oethodische ued didaktische Hinweise

zur Seminargestaltung an die Hand gegeben werden konnen.

Die Seminarleiter luhlten sich auf diese weise "im Stich

gelassen" (auch von der wissenschaftlichen Begleitung S.

nachstes Kapitel). Die Seminardurchfuhrung hatte durch

entsprechende vorausgegangene Schulungen erleichtert wer-

den konnen.

Daruberhinaus gab es organisatorische Schwierigkeiten

durch die erwahnte hohe Fluktuation bei den Soldaten und

durch die hohe zeittiche Eelastung der Seminarleiter, die

neben dem Projekt noch eine Kompanie zu fuhren hatten.
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1.4. Zusimienarbelt: Projektdurchg hronde -

Prejektbegleiter

Schwierigheiten zwischen Wissenschaftlern und Praktikern

bei der Durch#uhrung eines praktischen Projektes sind ein

mittlerweile hinlanglich bekanntes Thema und werden wohl

auch bei zukunitigen Projekten nicht ru verhindern sein.

Die gegenseitigen Erwartungen waren auch in diesem

Projekt unterschiedlich und #uhrten - atterdings nur

punktuell - zu Spannungen. Einzelne Seminarleiter hatten

von der wissenschaftlichen Begleitung  mehr direkte

Unterstutzung erwartet und fuhlten sich durch die

Beobachtung oer Seminare kontrolliert, teilweise sogar

behindert. Daruberhinaus hatte zu Beginn des Projektes

eine genaue Beschreibung der Aufgaben der wissenschaft-

lichen Begleitung durch uns fur die Projektdurchfuhrenden

und Seminarteilnehmer erfolgen mussen. Dies war aber in

diesem Projekt aus zeitlichen Grunden nicht moglich. Die

wissenschafttiche Be9leitung nahm ihre Arbeit erst kurz

vor Beginn der Seminare auf. Eine gemeinsame Projekt-

vorbereitung 2wischen den Projektbegleitern und den

Projektdurchfunrenden land nur punktuell zwischen dem

Initiator des Projektes und Mitarbeitern der Universitat

der Bundeswehr statt. Die Rollendefinition und Aufgaben-

beschreibung der wissenschaftlichen Begleitung fand daher

zu spat statt.

Dennoch kann die Zusammenarteit mit den Projektdurch-



fuhrenden insgesamt als out bezeichnet werden, weil die

Kooperationsbereitschaft auf seiten der Praktiker sehr

gron war und der Initiator des Projektes und der Gronteil

der Seminarleiter jede Unterstutzung ermoglichte, die fur

die Untersuchungsmethoden notwendig war.

2. Ergebnisse

2.1. Untersuchungsnethoden

Nachdem im ersten Teil dieses Abschlunberichtes uber den

Verlauf des Projektes -Gesundheitserziehung - am eeispiel

Alkohol" berichtet wurae, werden nun im zweiten Teil die

wichtigsten Ergebnisse vorgestellt. Dabei i St es

unerlaBlich, nocheinmal grundsatzliche methodische Bemer-

kungen voranzustellen.(9)

Bei der Evaluation des Projektes wurden 509."harte" mit

sog. "weichen" Erhebungsmethoden kombiniert. So wurden

folgende Erhebungsmethoden angewandt:

1. 30 mundliche Le,tfaden-Interviews vor Beginn

der Seminare mit Projektteilnehmern

2. Schriftliche Befragung der Projektteilnehmer

vor Beginn der Seminare und nach Abschlun des

Projektes. N = 477

9) vgl. hierzu auch Kap.2 des Zwischenberichtes,
a.a.0.S.16-23
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3. Schriftliche Vor- und Nachbefragung der jeweils

quartalsweise ausscheidenden und neu eintretenden

Wehrpllichti9en. N = 174

4. Schriftliche Kontrollgruppenbefragung in einem

Bataillon derselben Truppengattung. N = 283

5. Teilnehmende Beobachtung wehrend der 34 Seminare

6. Schriftliche Befragung der Seminarteilnehmer

direkt vor und nach den Seminaren des 2. und 3.

Projektteils. N = 409

Die Fulle dieser Daten und die Kombination der ver-

schiedenen Untersuchungsmethoden sollte den weitgesteckten

Fragestellungen der Evaluation gerecht werden. wie bereits

im Zwischenbericht erwahnt, gibt es unseres Wissens nach

im deutschsprachigen Raum keine vergleithbaren

Untersuchungen, auf denen die vorliegende Untersuchung

hatte aulbauen konnen.

Ebenso wenig konnten Hypothesen Ober mogliche Elfekte und

Ergebnisse des Projektes zugrundegelegt werden. Eine

weitere Schwierigkeit lag darin, dan fur das Projekt keine

genau menbaren Zielvorgaben vor agen, sondern die Ziele in

der Konzeption eher allgemein formuliert wurden, wie z.B.:

- Kenntnisse uber "Problematik Alkohol" erweitern

- Bereitschalt entwickein und

- betahigt werden, eigenen Alkoholkonsum zu kontrollieren,

sowie diesen angemessen zu beurteilen
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- mit getahrdeten lameraden aller Dienstgradgruppen

uber deren Trinkverhalten sprechen au adnnen

- sich im Umgang mit Alkohol selbst au he)fen,

Kameraden zu helfen oder sich von Facharaften oder

Kameraden hellen zu lassen,(10)

Neben dieser allgemeinen Formutierung ham als weitere

Schwierigkeit fur die Evaluation hinzu, dan den Seminar-

leitern die Durchfuhrung weitgehend freigestellt war, d.h.

es gab keine verbindlichen Lerninhalte und Lernziele, die

in einem Fragenkatalog hatten operationalisiert werden

k6nnen.

Die Daten und Ergebnisse konnen auch nichts uber

tatsachtiche Verhaltensanderungen im Projebtzeitraum aus-

sagen, sondern "nur- uber die Projekteinschatiung der

Projektteilnehmer und uber die Meinungen der Projektteil-

nehmer zu Verhattensanderungen. Ob sich aufgrund dieser

Meinungen/Einschatiungen auch tatsachlich Verhaltens-

anderungen vollziehen oder schon stattgefunden haben, ent-

zieht sich unserer Kenntnis und war mit unseren Mitteln

nicht zu uberprufen.

Die Ergebnisse aus dem verliegenden Projekt durften fur

zukunftige Evaluationsstudien Anhaltspunkte geben, in

welchen Bereichen direktere Lernzieluberprufungen erfolgen

konnten und wie ein sotches Projekt von Gen Teilnehmern

10) vgl. Seminarkonzeption im Anhang des Zwischenberichtes
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beurteilt wird. AuBerdee ermoglicht die vorliegende Studie

eine Hypothesenbildung Ober einige Elfekle eines sotchen

Programms.

2.2. Zwischenauswertung mit Projektteilnehiern

Nachdem die Seminare des ersten und zweiten Projektteils

stattgefunden hatten, fand im September 1985 eine

Zwischenauswertung des Projektes statt. Die Projektteil-

nehmer wurden aufgefordert, Stellung zu dem Projektverlauf

und den bisherigen Ergebnissen Lu nehmene Bei der

Zwischenauswertung wurden diese Stellungnahmen von jeweils

einem Vertreter der verschiedenen Dienstgradgruppen

(Offiziere,Unteroffiziere, Wehrpflichtige) vorgetragen.

Desgleichen wurden die Universitat der Bundeswehr, die

Militarplarrer, das Kreisgesundheitsamt und der Kantinen-

wirt um Zwischenbilanzen gebeten. Bei allen Stellungnahmen

handelt es sich um Einzetmeinungen der jeweiligen Vor-

tragenden; die Stellungnahmen sind nicht reprasentativ fur

die jeweils vertretene Gruppe.

Auch der Projektleiter, Oberstleutnant Preuschoff, zog zu

diesem AnlaA Bilanz und kam aulgrund seiner Beobachtungen

zu folgenden Ergebnissen:

"801 aller Soldaten des Bataillons haben am Projekt
teilgenommen. Sie haben ihre Kenntnisse uber die

Problematik des Alkoholproblems deutlich erweitert.

Die Zugfuhrer sind ihrerseits nunmehr in der Lage, mit

Unterstutzung von Fachkraften Seminare durchzufuhren.
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Atle Unteroffiziere sind nunmehr in der Lage, bei

aktuellen Anlassen Informationen an unterstellte
Soldaten weiterzugeben."(11)

Das Trinkverhalten der Soldaten stellt sich nach Ein-

schatzung von Oberstleutnant Preuscholf folgendermanen

dar:

"Der Stellenwert des Alkohols im Dienst bei
offiziellen Anlassen wurde deutlich reduziert. Nicht-

alkoholische Getranke erfuhren pine spurbare Auf-

wertung. Sie werden bei offiziellen Anlassen von vor-

neherein Dereitgestellt und mussen nicht erst

gesondert erbeten werden: Es ist nun selbstverstand-

lich, dan im Bataillon mit Selters oaer Bitter Lemon
auf das hohl des Bundesprasidenten getrunken werden

kann."(12)

"Sorgen macht mir noch das Gruppentrinken auf den
Stuben zu keservistenzeiten, das zuweilen larmend

ourchgefuhrt wird."(13)

"Im Dienst wird kein Alkohol aus9eschenkt,
der Alkohol im Dienst  ist fur das Sanetl 6 kein

Theme, da kein Problem. Nach Dienst sind weder im

Oftz.Heim, noch im Uff z.-Heim nennenswert Dienstgrade.

In Mannschaftsheim wird zuweilen, insbesondere zu

Reservistenzeiten, viel in Gruppen getrunken, dennoch

sind herausragende Ausfelle selten."(14)

"Sorgen machen da viel eher, die von einzetnen Solda-

ten aunerhalb der Kaserne gekauften Alkoholika. Diese

fuhren vereinzelt zu Ausfallen, bei denen es vorkommt,
daA einzelne Soldaten randatieren."(15)

11) Zwischenbilanz aus der Sicht des Kommandeurs,
v. 10.9.85, 5.3

12) ebenda, S.4

13) ebenda, S.5
14) ebenda, S.6
15) ebenda
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Insgesamt komot der Projeatieiter zu dee Ergebnis, dan er

an das Projeht zu optimistisch herangegangen sei, die

Durchfuhrung eines solchen Projektes ungeahnte Schwierig-

keiten bereite. Yrotz dieser Schuierigkeiten aber habe das

Projekt bislang die aufgezeleten positiven Effehte ge-

zeigt.

Fur die Seminarleiter des ersten una zweiten Projekt-

teils, die Kompaniechefse tiegen unterschiedliche

Zwischenbilanzen vor:

Es wird die mangelnde Vorbereitung und Unterstutzung der

Seminarleiter ourch den Projektinitiator Oberstleutnant

Preuschoff und die Universitat der Bundeswehr bemangelt.

In den kleinen Kompanien mit einer Oberschaubaren

GruppengroBe werden der Verlaut una die Ergebnisse der

Seminare von den Seminarleitern eher positiv beurteilt,

wahrend in der groBen Kompanie mit einer durchschnitt-

lichen Dienststarke von 150 Soldaten die Ergebnisse von

dem Seminarleiter eher negativ eingestuft wurden. Autgrund

der organisatorischen Schwierigheiten, der hohen Fluktu-

ation der Seminarteilnehmer sei aie Informationsvermitt-

lung in dieser Kompanie wenig wirksam und wenig gewinn-

bringend gewesen und die Dikussionen uber die Dienst-

bedingungen nicht uber den Eflekt einer -Kompanie-

Meckerstunde" hinausgekommen. Dagegen wird auch in dieser

Kompanie der erste Projektteil positiv beurteilt:
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"In oRBen lompanien eurde dos erste Seoinar genutze,
um Grundiagen zu schaggen uber Wirhungen des Alaohots

und Wrl£Ehen des Alhoholkonsumso Durch den

Gedankenaustausch *n den uberschaubaren Seoinargruppen

ist dieser Te#l eis gewinnbringend zu betrachten. Der

uberelegende Ter£ der Yedlnehmer konnte seine Kennt-

nisse erweitern und verlieR die Veranstaltung sicher
mit dem Gefuhl, daR es wertvoti ist, slch uber die

Problenatik eigene Gedanken zu machene"(16)

Derselbe Seminarteiter fant den Gesamteindruck der

Seoinarverlaufe wie folgt zusammen:

"Rist heminere waren sitbEL outglisbl

uber Probleme miteinander zu reden, ist immer gut.
Der Alboholminbrauch ist auchosicher in der Bundes-

wehr, in unseren Einheiten, ein Problem, jedoch nur

Rinei neben aQd ren,

Die Zielvorstellungen waren meiner Ansicht nach ZU

hoch gesteckt und mit gy£1 Veranstaltungen nicht zu

erreichen,

Daher wiro testgestellt, dan die Sen'inare insgesamt
als Efoig £fl919£fiLD eingestuft werden mussen."(17)

Dieser Einzelmeinung stehen positivere Einschatzungen von

Seminarteitern aus anderen Kompanien gegenuber, die ins-

besondere die Effekte eines kritischeren Umganges mit

Alkohol das Selbstverstandlicherwerden von nicht-

alkoholischen Getranken bei Festen sowie ein verbessertes

Vertrauensverhaltnis zwischen Vorgesetzten und Untergebe-

nen und ein starkeres Zusammengehdrigkeitsgefuht Positiv

-----------

16) 1./Sanitatsbataillion 6-Kompaniechef- 6etr.: Auswertung
des Projektes -Gesundheitserziehung - an Seispiel des

Alkohokonsums, vom 10. September 1985 S.2

17) ebenda, S.5
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herausstellene

"Die positive -probaembewunte - Verdeuttichung der

Gesundheitserziehung ist durch das Projekt von ollen

verantwortungsbewuAten Sotdaten angenomoen woroeno

Dies dart auch nach Beendigung der Untersuchung nicht

beiseite gelegt werden.

Es Har bisher erfolgreich und sollte konsequent fort-

gefuhvt uerdeno-(18)

Noch positiver beurteilt ein anderer Semingrieiter die

KonseQuenzen, wenn er fur jeden Wehrpflichtigen mindestens
3

drei Seminare dieser Art wbhrend seiner Dienstzeit

fordert:

"Es wuroe einstimmig aundgetan, daA es die Pflicht

jedes Fuhrers sein mun, sernen Untergebenen nicht nur

das Alkoholproblem bewuBt zu machen, sondern auch auf

die gesundheitlichen Folgen hinzuweisen, die fatsches

ER- uno Trinkverhalten sowie eine falsche Lebensweise

beinhalten. Es ware wunschenswert, wenn die durch-

gefuhrten Gesundheitsseminare als dauerhalte Ein-

richtung bunoesweit in den GAP der Bundeswehr auf-

genommen Berdeng wenn sie nicht ins Abseits der

sporadische gesetzten Einzelveranstaltungen absinken

solten."(19)

Fur die Gruppe der Unteroffiziere liegt nur eine schrift-

 iche Zwischenbiranz vor, die ausdrucklich niGht die

18) Betro: Kurzvortrag Fortfuhrung des Projeates
Gesundheitserziehung in aeiner Kompanie, Bohm,
Heuptmann,4./Sanitatsbataillon 60 2210 Itzehoe,
9omovember 1985, S.4

19) 3 /Sanitatsbataillon 6 Betre: Gesundheitser*iehung am

Beispiel Alhohol (Abschlunbericht) 2210 ltzehoe,
5.5.19860 S.3
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sondern eine Einzeloeinung darstelito In dieser Zwischen-

bilanz werden folgende Punhte herausgestellt:

1. Es sei notwendig und sinnvolt, dan sich such die

Bundeswehr mit Projekten dieser Art und dem Themv Alkohol

befasse. Das Projekt habe daiur die noteendige Einsicht

und das notwendige Yerstandnis bei den Geisten

Unteroffizieren geweckto

2. Vom Ergebnis her werden die Seminare eher negativ

0

beurteilt: Nach wie vor werde w g£ Trinkende geredet statt

mit ihnen. Fehiende Nachbereitung una eine bewunte Ver-

drangung der Gesamtthematik konnten die bei den Seminaren

geweckte Betroffenheit nicht genugend fortfuhren und

umsetzen; eine Anderung des Trinkverhaltens von Soldaten

sei nicht zu beobachten gewesene

"Sogenannte Runden werden nach wie vor geschmissen.
Alkoholl reie Getranke gab es schon seit eh und je. Dan

auch mit Alkoholfreien Getranken angestoRen werden

kann, ist bei uns Gang und Gebe.

Das Zugehen auf alhoholisierte lameraden wahrend

sogenannter geselliger Zusammenkunf te und Animation

zum Verzicht auf weiteren AlkoholgenuB ist nach wie

vor recht problematisch Alkoholisierte, die die
Hemmschwelle Oberschritten haben und deren Einsichts-

fahigkeit herabgesetzt ist, lassen stch kaum durch

Sachargumente bewegen, auf alkoholf reie Getranke um-

zusteigen."(20)

20) Oberfeldwebet Thomas Meers: Zwischenbilanz Ober das

Projekt Gesundheitserziehung am Beispiel des

Alkoholkonsumes von 9.9.85, S.2
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3. Die Seminare hatten durch die ausgewogene Zusammen-

setzung das soziale Klima in der Kompanie positiv beeln-

flunt, alle Soldaten hatten aktiv durch Diskussions-

beitrage und Gruppenarbeit an der Seminararbeit beteiligt

werden konnen.

Insgesamt kommt diese Zwischenbilani zu dem Ergebnis, daB

die Seminare bistang erfolgreich verlaufen seien, aber

eine Fortfuhrung nicht notwendig sei, da die wesentlichen

Bereiche bereits behandelt worden seien.

Von der Tendenz her ahnlich ist die Zwischenbilanz der

wehreflichtigen.

Positiv seien die Seminare, um uber Alkoholkonsum, die

Ursachen und Auswirkungen nachdenken und sprechen zu ken-

nen, sowie Gesprache Ober den Dienst und die Freizeit-

gestaltun9 in der Kompanie zwischen Vorgesetzten una

Mannschaften fuhren zu konnen.

"Die Gesprache und Diskussionen haben sicherlich auch

ein wenig zum besseren Klima zwischen Mannschaften und

Vorgesetzten gefuhrt. Auf keinen Fall ist die Dienst-
zufriedenheit erhoht worden. Dieses ist durch solche

Seminare sicherlich auch nicht mbglich.

Wir wissen auch nicht, ob die Seminare dazu

beigetragen haben, daA die Soldaten ihren

Alkoholkonsum verringern. Sicherlich aber, dan sie

daruber nachdenken• Denn die Grunde des Alkoholkonsums

bleiben nach wie vor bestehen.

Zusammengefant konnen wir sagen, dan die Seminare

wenig erfolgreich, aber sehr sinnvoll, informativ und
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notwendle Bindo-(212

Insgesamt lant sich aus diesen Zeischenbilonzen folgen-

des iusammenfassen:

Positiv waren: Inforoationsvermittgung uber Athohol

Gesprache zeischen Vorgesetzten und Wehr-

glichtigen

Anregungen uber Trindverhalten nachzudenkene

Dagegen wurden die weitergehenden Lernziele des

Kommanoeurs das Trinkverhalten zu kontroltieren, Oit

6efahrdeten au sprechen und ihneR hellen zu konnen, die

Dienstzufriedenheit zu erhohen und eine sinnvolle

Freizeitgestaltung zu erreichen, nach diesen Zwischen-

bilanzen nicht erreichte Yon daher wird der Erfolg der

Seminare negativ beurteilt.

Da aber die generelle Notwendigheit, sich mit dem Thema

Alkohol auch in oer Bundeswehr zu beschaftigen, von allen

Beteiligten herausgestellt wird, wurden die Seminare als

sinnvoll und notwendig bezeichnet.

Das von dem Kommandeur herausgesteltte VE£ od£flf Trina-

verhalten wurce von den Seminarteianehoern nicht her-

vorgehoben sondern als setbstverstandlich bezei chnet.

21) Mannschaften, Gefr.Westbrock,Vortrag zum Projeht
Gesundheitserziehung am Beispiel Alkoholhonsum,
Itzehoe 10.9.1985
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2.3. Auswertung der See#norbeven

Die ersten Seminare des Projektes gn Itzehoe wurden von

uns niche standardisiert ous9ewertet, sondern nur auf der

Grundlage der teilnehmenden Beobachtene on den Seninaren

von Ritarbeitern und Studenten der Univers tat dew Bundes-

wehr Hamburg• Aspehte dieser Beobochtungen, die #B Hesen2-

lichen den methodisch-didaktischen Teit der Seminare

bet,raf en, sind im Zeischenbericht gue gefuhrto

Neben diesen Beobachtungen, die wir auch de zeeiten und

dritten Projektteil fortfuhrten, Qntschlossen wir uns,

einige Bereiche der Seminare standardisiert ouszuwerten.

fur diesen Zweck entwarfen wir zwei Auswertungsbdgen<22)

die von den Seminarteitnehmern jeweits zu Beginn und zum

Ende des Seminars freiwillig auseefullt wurden.

Folgende Fragestellungen sollten durch den Auswertungsbo-

gen beantwortbar sein:

1. Wie ist aie Motivation der Seminarteilnehmer zu Beginn

der Seminare?

2. belche kritikpunkte werden von den Seminarteilnehmern

fur den Seminarverlaul benannt?

3. Welche Impulse in Richtung auf die angestrebten Lern-

ziele konnen durch die Seminare erreicht werden?

22) vgl. Anhang Nr. e



Bel diesen Fragestellungen handelt es sich um Bereiche,

die aufgrund der teitnehmenden Beobachtung nur

unzureichend zu erfassen sind. Die Eingangsmotivation, die

Seminarimpulse und die Seminarkritik sind drei zentrate

Bereiche, die bei der Beurteilung der Ergebnisse des

Projektes mangeblich sind.

Wir gingen dabei von der These aus, dan diese drei

Bereiche yon den beiden Laufbahn9ruppen

Unteroffiziere/Offiziere einerseits und Wehrpflichtige

andererseits unterschiedlich beurteilt wurden. Dieses

Merkmal wurde daher in den Auswertungsbogen mitauf-

genommen. Weitere Soziatdaten wurden night erfragt, um die

Projektteilnehmer nicht zu sehr mit Befragungen zu Oberla-

den.

Die Auswertung der Seminarbogen (N=409) (23) erfolgte per

Hand.

23) Ein Teil der Seminarteilnehmer fullte die

Auswertungsbogen nicht aus, bei zwei Seminaren
honnten die Bogen aus organisatorischen
Grunden nicht eingesetit werden, sodan von ca.

100 an den Kompanieseminaren teilnehmenden
Soldaten des zieiten und dritten Projektteils
keine Angaben vorliegen.

\
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203,1. ausgangsaotivation

Die Auseangsmotivation der Seminarteilnehier wurde mit

den Fragen 3, 4 und 5 der Auswertungsbogens I erfant und

und kann bei allen Seminaren als hoch bezeichnet werden:

80-90% der Seminarteitnehmer hietten die Seminare fur

sinnvoll, 30-50% bezeichneten ihre Hattung gegenuber dem

Seminar als interessiert und fuhlten sich zw Beginn der

Seminare wohl. Diese Anteile sina deswegen als hoch zu be-

zeichnen, weil die Seminarteitnahme nicht treiwillig waro

Die Seminare waren fur die meisten Soldaten eine

willkommene Abwechslung zum DienEtalitag. Von daher

erklart sich die durchweg hohe Ausgangsmotivation bei

allen Seminaren. Bei knapp der Halfte der Seminartell-

nehmer erklart sich die hohe Ausgangsmotivation durch eine

ausdrucklich interessierte Haltung an den Seminarthemen.

Bei der Ausgangsmotivation gibt es Unterschiede zwischen

den beiden laultahngruppen, die Gruppe der Unteroffiziere/

Offiziere hat eine noch hbhere Ausgangsmotivation als die

Gruppe der Wehrpitichtigen.

Zwischen dem Eweiten und dritten Projektteil gibt es nur

geringfugige Unters<hiede, bei beiden Laufbahngruppen

nimmt die Aus9angsmotivation von der Tendenz her ab. Beim

dritten Seminar ist der Anreiz des Neuen bereits etwas

geschmalert. Teilweise gab es beim dritten Projektteil

such Unmutsaunerungen, dan schon wieder dasselbe

besprochen wurde. Insbesondere Unteroffiziere, die zum
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dritten Mal davei waren, auner:en Kritik am Seminarverlauf

und zeigten Ermuoungserscheinungnen. Von daher erklart

sich die zum dritten Prolektteil etwas abnehmende Aus-

gangsmotivation.

Tabelle 3 : Ausgangsmotivation

Einschatzung der Seminare:

·sinnvoll

uber-

flussio

;behrpflichtige

;Teil 2

;64,31

;15,71

gesamt 100% ;N=140

Teil 3

82,6%

17,4%

N=121

unteroff iziere/Otf iziere

Teil 2

90,2%

9,8%

N=62

Teil 3

86,7%

11,3%

N=53
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Haltung gegenuver dem Seminar:

;wehrpflichtige Unteroff iziere/Off iziere

 Teil 2 Teil 3 Teil 2 Teil 3

ablehnend  16,4% 14,7% 7,2% 10,9%

abwar- ,

tend  55,71 51,7% 43,41 39,1%

-- -- -- -- --

interessiert i28% 33,6% 49,4% 50%
0

gesamt 100% gh=140 N=116 N=83 N=46

Gefuhl zu Beginn des Seminars:

!wehrpflichtige Unteroffiziere/Offiziere

 Teil 2 Teil 3 Teil 2 Teit 3

*

untehaglich ;21,61 20,3% 13,1% 18,4%

weder

noch  47X 35,8% 32% 35%

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

*

wohl  31,3k 43,9% 54,8% 46,97
.

gesamt 100% ;N=144 N=123 N=84 N=49
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2.3.2. Seminarkritik

Die Seminarteilnehmer hatten ium SchluB des Seminars die

Maglichkeit aut dem Auswertungsbogen 11 ihre Kritik am

Seminar zu auBern. Diese Kritik enthielt zusammengefant
die folgenaen Aspekte:

;Positive Aspekte:
t- Atmospare i
i- Gruppenarbeit i
;- Offenheit

i- Aussprachemoglichkeit
i- Diskussion uoer Diensttedingungen i
;- Gesprach mit Alkoholikern 5
i- geringe Teilnehmerzaht
i- Anwesenheit von Experten i
i- Zivilkleidung i
i- gute Beteiligung aller Soldaten

;- Fehlen des Chels (beim dritten Projektteil)
4- Mixen und Trinken von spezielten oder in-  

; teressanten alkoholfreien Getranken

i- gut ausgearbeitete Vortrage unJ Diskussionen i
;- aunerer Rahmen, Verpllegung

----------

ivorschlage fur zukunitige Seminare:
i- Einsatz von abwechslun9sreichen Mecien

i (Filme, Folien, Vortr ge, Dia-Serien etc.)
i- kurzere Seminare
5- mehr Zeit fur Diskussionen uno Arbeits-

  gruppen
 - mehr Informationen

i- Teilnahme von Fachieuten und Medizinern

9- ohne Chefteilnahme

i- Zivilkleioung
1- nur Interessenten teilnehmen tassen

9- mehr Hiltsmoblichkeiten fur Getahroete
I' ansprechen
 - Themen: Rauchen/Drogen/Medika ente
,'- Alkoholiker eintaden

i- bessere Seminarleiter

 - vorherige umfassence Information der

Unterofliziere

Diese Kritikpunkte und vorschlage fur eine zukunf tige

Seminargestaltung sind eine Zusammenlassung aus den

Seminarbdgen una decken sich veitgehend mit unseren



Beobachtungen uber die Seminarvertauf 9 (vgl nachstes Kapi-

tel). Es lassen sich keine Unterschiede zwischen einzelnen

Seminaren leststellen, der Tenor der Kritik und der Vor-

schlage bleibt ahnlich. Erstaunlich ist, dan nur bei einem

Seminar starke negative Kritik geubt wurde; dies betral

ein Seminar im 3. Projektteil, an dem eine Reihe von

Soldaten zum dritten Mal die 9leichen Themen diskutierten

una massiv den Sinn des Projektes in Frage stellten. Alle

anderen Kompanieseminare wurden in der Tendenz eher

positiv beurteilt, die Kritik betraf Einzelaspekte. In

Gesprachen wahrend der Seminare mit Mitarbeitern der Uni-

versitat der Eundeswehr Hamburg werde aber oftmals be-

zweif elt, dan oie Seminare zu Verhaltensanderungen bei

Soldaten tuhren kannten. In diesen Gesprachen zeigte sich,

dan die Zielsetzungen fur die Seminare den Teilnehmern

nicht genugend verdeutlicht worden waren, der Sinn des

Projektes bei vielen Teilnehmern unklar blieb. Manche ver-

muteten, Projektziel sei: -Soldaten vom Alkohol abzubrin-

gen", cen "Alkohol zu verteufeln", "Alkoholiker aufzuspu-

ren".

Wahrend der 9esamten Projektdauer gelang es kaum, allen

Projektteilnehmern die Projektziele zu verdeuttichen. Dies

hing sicherlich auch mit der hohen Fluktuation der

Wenrpflichti6en zusammen und damit, dan "die Nach-

information oer heuen" muhsam war.
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2.3.3. Seminarimpulse

Die Fragen, die sich auf die mogtichen Seminarimpulse bei

den Seminarteilnehmern bezogen, waren die Fragen 2, 5 und

7 des Auswertungsbogens II. Wobei auch hier, wie bei den

anderen schriftlichen Betragungen zu betonen ist, dan es

sich um subjektive Meinungen/Beobachtungen/Einschatzungen

handelt und nicht um reale Verhaltensweisen oder Handlun-

gen.

Mit der Frage 2 wurae nach Gesrrachen uber Seminarinhalte

auBerhalt oer Seminare gefragt. Eei Teil 2 des Projektes

haben ca. 40 % der Seminarteilnehrer beobachtet, daA viele

Gesgrache auherhalb der Seminare uver die Seminarthemen

gefuhrt burden.

Interessanterweise wurde dies nur noch von 25 % der teil-

nehmencen Wehrpflichtigen bei oem aritten Projektteil

beobachtet.

Die Zahlen fur die teilnehmenden Jnteroffiziere/Offiziere

k6nnen hier nicht verglichen werdei, weil an dem letzten

Projektteil  esentlich weniger Untproffiziere/Offiziere

teilnahmen als an oem zweiten Projektteil. Die Teilnehmer

waren in der Regel mit Aufgaben der Seminarleitung

betraut. Von daher hat diese Personengruppe sicherlich

mehr Gesprache uber die Seminarinl,alte gefuhrt und

beobachtet als "norma le" Seminarteilnehmer.



39

Tabelle 4: 6esprache auBerhalb der Seminare

viel

weni9

;Wehrpflichtige

;Teil 2

;39,31

;60,7Z

Gesamt 100k ;*=150

Teil 3

26,4%

73,6%

N=121

Unteroffiziere/Offiziere

Teil 2

40,3%

59,7%

N=67

Teil 3

56,2%

43,6%

N-48

Mit der Frage 5 im Auswertungsbogen II wurden die Teil-

nenmer danach gefragt, ob sie durGh die Seminare Hills-

m6glichkeiten fur alkoholgef ahrdete Kameraaen

kennengelernt hatten.

Diese Frage wurde von ca. einem Drittel der Seminarteit-

nehmer positiv beurteilt, dabei zeigten sich keine

Unterschiece zwischen Mannschaften, Unteroffizieren und

Of fizieren.



40

Tabelle 5: Kennenlernen von Hilism6glichkeiten

viel

uberhauPt
nicht

iwehrpflightige

ITeil 2

;30,11

E69,9%

Gesamt 100%  6=153

Teil 3

31,7%

68,3%

N=120

Unterolfiziere/Offiziere

Teil 2

36,6%

63,4%

N=82

Teil 3

35,4%

64,6%

N=48

Frage 7 schliefilich war die Frage nach den Anregungen,

die die Seminarteilnehmer durch das Seminar erhalten

haben. Die Ant.orten zu dieser Frage verteilen sich wie

folgt:

46 % aer teilnehmenden Mannschaften und 54 % der teil-

nehmenden Unteroffiziere/Offiziere wurden durch die

Seminare angeregt, uber fremdes Trinkverhalten zu

sprechen.

44% der teilnehmenden Wehrpitichtigen und 48 % der teil-

nehmencen Unteroffiziere/Offiziere wurden angeregt uber

aas eigene Trinkverhalten nachzudenken.

38% der teilnehmenden Wehrpilichtigen und 42% der teit-

nehmenden Unteroff iziere/Off iziere wurden angeregt, das

eig£ne Trinkverhalten zu kontrollieren.

----------.
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Somit meinten 40-501 der Seminarteilnehmer, daR sie durch

die Seminare angeregt wurden uber ihr Trinkverhalten nach-

zudenken und es zu kontrollieren. Wenn damit knapp die

Halfte der Seminarteilnehmer im zweiten und dritten

Projektteil die Seminaranregungen registriert haben soll-

ten, cann kann dies als Erfolg im Hinblick auf die

angestrebten lernziele bezeichnet werden.

Tabelle 6: Seminarimpulse

SZ,Ober- fremdes Trinverhalten zu sprechen:

angeregt

nicht

angere t

;wehrpilichtige

gleil 2

646,40

 53,61

Gesamt 100% 9N=151

Teil 3

46,3%

51,7%

N=120

Unteroffiziere/Cffiziere

'Teil 2

59,3%

40,7%

N.81

Teil 3

N=5£

11,Weer eiaenes-Irinverh tlen-nacbzugenkfnE

ilehrlf lightige Unteroffiziere/Offiziere

angeregt

nicht

angeregt

jTeil 2

;44,41

;55,61

Teil 3

40,3%

59,7%

Teil 2

48,11

Teil 3

55,37

44,7 

Gesamt 1000 :&=153 N=119 N=77 N=47

55%

L 2%

52%



i£z£39£0£1-Trinverhalten zE kontrollieren:

ikehrpflichtige q Unterotfiziere/Offiziere
.- -----------------

ileil 2 Teil 3 Teil 2 Teil 3

angeregt

nichz

angeregt

i37,71

662,31

Gesamt 1002  N=154

2.4. Seminareindrucke

29,4%

70,6%

N=102

42,1%

57,9

N=76

51,1%

48,9%

N=47

Aus unseren Ges rachen mit cen Seminarteilnehmern wahrend

der Seminare erhielten wir eine Menge Informationen, hor-

ten Meinungen und Aspekte, die in den strukturierten

Interviews nur unzureichend berucksichtigt weroen konnten,

die aber trotzoem hier aufge f uhrt werden sollen:

In dem Auswertungsbogen wird von dem Gronteil der Solda-

ten die gemeinsame Teilnahme verschiedener Dienstgrad-

gruppen an den Seminaren als foroerlich herausgestellt. In

Gesprachen betonten aie Soldaten immer wieder, wie wichtig

es sei, ein solches Seminar mit offenen Gesprachen in der

gesamten Kompanic durchzufuhren, um -einmal Dampf bei den

Vorgesetzten aezulassen-, damit Vorgesetzte sich auch ein-

mal von einer anderen Seite zeigen konnen, damit man ein-

fach mal offen spine Meinung sagen konnte. Diese Aspekte,

42
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die sicherlich einiges zur Verbesserung des soziales

Klimas beigetragen haben, wurden immer wieder betont und

sollen auch night in Frage gestellt werden. Dennoch hat

die gemeinsame Teitnahme von Unteroffizieren/Offizieren

und wehrpflichtigen unserer Meinung nach auch negative

Aspekte. Nach unseren Beobachtungen konnten Wehrpflichtige

in manchen Arbeitsgruppen nicht ausreichend zu Wort

kommen,oftmals waren die Arbeitsgruppenleiter (in der Re-

gel Unterof liziere) zusehr daraut bedacht, ein "angemesse-

nes" Arbeitsgruppenergebnis in Form einer Folie prasentie-

ren zu konnen, anstatt dem offenen Gesprach den Vorzug zu

geben. Teilweise wurden Einzelmei ungen von Wehrpilichti-

gen auch zuruckgewiesen oder nicht beachtet.Andererseits

wurde uber die Situation der Unteroftiziere/Offiziere so

gut wie nie gesprochen, sondern die Situation des

*asernenpflichtigen wehrpflichtigen stand im Vordergrund.

Es konnte oaher von Nutzen sein bei ahnlichen Seminaren

Dienstgradqruppen zu trennen.

Bei Themen wie "Dienstgestaltung"," Umgang miteinander in

der Kompanie" erscheint es dagegen forderlich, wenn aie

Seminargruppen aus verschiedenen Dienstgraden bestehen.

Die Seminare oes zweiten Projektes wuraen, wie auch die

ersten, weitgehend von den Kompaniechefs selbst geleitet.

Im dritten Prolektteil leiteten Zugfuhrer die meisten

Seminare. In der Regel erhielten sie von den Kompaniechef s

entsprechende Vorgaben zur Durchfuhrung. Es zeigte sich

bei aiesen Seminaren eine grofere -Nahe- der Seminarleiter
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zu den Teilnehmern, die Atmosphare war von Anfang an ver-

trauensvoller, ungezwungener, manchmat fast familiar, weit

die Teilnehmeriusarnmensetzung dem Dienstalltag entsprach,

sich die Teilnehmer nicht erst kennenlernen munten. Von

daher erscheint eine solche Zusammensetzung im Seminar

sinnvoll. Die Zugfuhrer h&tten allerdings besser auf die

Seminarleitung vorbereitet werden konnen; es fehlten teil-

weise methodisch-didaktische Hilfestellungen zur Umsetzung

der von Gen Kompaniechefs erartei teten Vorgaben.

Auch hier zeigte sich wieder (Wle auch tei den

Kompaniechefs) das Fehlen einer Vorgesetztenschulung vor

Beginn der Seminare, wo organisatorische und inhaltliche

Fragen hatten geklart werden konnen (Hiliestellungen wie

z.8. Filmemplehlungen, Fragestellungen fur Arbeistgruppen,

Alternativen zur 'FolienArbeit', Referentenliste waren

notig und sinnvoll gewesen).

Insgesant zeigten sich bei dem oritten Projektteit erste

Ermudungserscheinungen, wenn ium dritten Mil uber die

freizeitsituation in Itzehoe oder uber Dienstbedingungen

als Ursachen von Alkoholkonsur gesprochen wurde, wahrend

an den Faktoren selbst aus der Sicht der Seminarteilnehmer

nichts anderbar erschien.

Beim critten Projektteil gab es auch immer noch (oder

schon wieder) Soldaten, die uber das Projekt keinerlei

Informationen hatten, sondern nur zu dem Seminar befohlen

worden waren und lediglich wuPten, dan es um Alkoholtragen
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ging. Hier wirkte sich die hohe Fluktuation unter den

Wehrpflichtigen negativ aus. Es gelang nur teilweise durch

Vorintormationen aie "Neulinge" auf den gleichen

Wissensstand zu bringen; teilweise munten Themen wahrend

der Seminare wiederholt werden, was diejenigen Soldaten

langweilte, die tereits an Ser.inaren teilgenommen hatten.

Die Seminare aes Projektes waren als Tagesseminare konzi-

piert, sie sollten nach dem Fruhstuck beginnen und mit ei-

nem gemeinsamen Abendessen beendet werden.

Im ersten Projektteil wurde dieser Zeitansatz weitgehend

eingehalten, wahrend im zweiten und oritten Projektteil

einige Seminare immer kurzer wurden, teilweise nur noch an

einem Vormittag stattfanden. Hierfur gab es organisa-

torische Grunde (2.8.Freitag nachrittag - fruher Dienst-

schluss) und dienstliche Erfordernisse (hohe Dienstbe-

lastund, wenig Personal).

Die Seminare zu finer solch umfangreichen Themenkomplex

mit solch weitgehenden Zielsetzungen als Tagesseminare

durchzufuhren, war aus mehreren Grunden sinnvoll:

- Teilnehmer muften Sich erst kennenlernen

- Vertrauenstasis fur offenes Gesprach mun

erst hergestellt werden

- Teilnehmer mufiten erst an Arbeitsgruppen-

gfsprache gewohnt werden.
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Der Zeitansatz - Tagesseminar - war gut gewahlt, weil so

durch den vormittag und den Nachmittag zwei langere

Zeiteinheiten fur Arbeitsgruppen entstanden und trotzdem

noch Zeit *ar, Filme und Referenten einiusetzen. Die

Gesprache in den Arbeitsgruppen und im gesamten leil-

nehmerkreis konnten dadurch sehr ausfuhrlich und intensiv

gefuhrt  erden.

Nachteilig 6irkte sich bei dieser Zeitansatz aus, daA die

Teilnehmer des Themas mude wurden, was nur mit groBer

Meoienvielfalt aulgefangen werden konnte. Weiterhin gerie-

ten zua einen Kompanien in ihrem gormalen Dienst unter

Zeitdruck, zum anderen waren der Vorbereitungsaufwand und

die Kosten sehr hoch (Tagungsstatte, Verpflegung).

Die meisten Teilnehmer beurteilten den Zeitansatz

positiv: einen ganzen Tag lang vom alitaglichen Dienst

befreit zu sein uno Zeit fur Gesprache zu haben, war die

Hauptbegrundur6 hierfur.

Generell laftt sich zu diesem zeitlichen Ansatz sagen, dan

Tagesseminare notwenoig sind, wenn man erreichen will, dan

das Seminarthema intensiv behandelt wird und die Teil-

nehmer angeregt werden sollen, daruber nachzudenken und zu

sprechen.

Andererseits erfordern Tagesseminare organisatorische und

methodische Vcriereitungen, die bei groner Dienstbelastung

nur schwer zu trbringen sind. Von daher lassen sich
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Seminare mit kurzerer Dauer bei der Bundeswehr eher re-

alisieren.

Die Seminarkonzeption des kommandeurs nahm auf den

theoretischen Rahmen einer letensweltorientierten Gesund-

heitserziehung Bezug, d.h. die Themen Alkohol, Trinh-

verhalten etc. sollten im Zusammenhang mit m6glichen

Ursachefaktoren wie dem Dienst und der Freizeitsituation

oer Soldaten diskutiert werden. Aus diesem theoretischen

Ansatz leitet sich das gesamte Projekt ab, die Arbeitswelt

zum Ansatz- uno Ausgangspunkt fur Schulungen und Seminare

zu nehmen.

Der Begriff Gesundheitserziehung wird hier also sehr weit

gefant und schlieBt die Arbeitswelt mit ein.

Folgerichtig waren die Themenvorschlage fur cie Seminare

nicht auf aas Thema Alkohol beschrankt, sondern es wurden

auch Thewen kie Dienstgestaltung und Freizeitsituation

diskutiert.

Diese weite Therenstellung hatte folgende Effekte:

Diskussionen uber Dienstbedingungen wurden in aller Re-

gel setr engagiert gefuhrt, hier waren alle Seminarteil-

nehmer in glticher Weise betroffen. Die Diskussionen fuhr-

ten auch teilweise zu Verbesserungsvorschlagen, teilweise

aber auch zu Unverstandnis, z.B. wenn an verschiedenen

(Dienst-)Bedingungen nichts zu veranaern schien (heimat-



ferne Einberufung, Befehlund Gehorsams-Prinzip, Notwendig-

keit des Technischen Dienstes, mangelndes Engagement der

Wehrpflichtigen fur eine Anderung der Freizeitsituation.)

Ein Zusammenhang zwischen Trinkverhalten und Dienst-

beaingungen wurde nur vereinzelt in den Seminaren

hergestellt in der Form: "Diensibedingungen sind schutd,

benn viel getrunken wird, Dienslbeoingungen lassen sich

nicht grundlegend andern, also wird weiter getrunken.-

Eine Diskussion uber den alltaglichen Dienst in den

Kompanien konnte zwar das Vertrauensverhaltnis verbessern

una damit zur "Klimaverbesserung" beitragen, aber keine

direkte Veranderung oes Trinkverhaltens bewirken.

Eine Diskussion von MiRDrauchsverhalten fuhrte etenfalls

nicht lu einer Diksussion uber Verhaltensanderungen,

sondern vertlieb auf der Ebene von BewuBtwerden, Ver-

stehen, Erklaren. Alternative Handlungsmuster, die

punktuell angesprochen wurden, wie z.6. alternative

Freizeitgestaltung, Mitgestaltung aes Dienstplanes, Vor-

satze und bemuhen von Vorgesetzten zu einem verstandnis-

vollen Umgang mit behrpflichtigen, hatten mehr appellarti-

gen Charakter. Der Schwerpunkt solcher Diksussionen lag im

Be untmachen und in dem -Daruber-Sprechen" von Minerauchs-

verhalten.

Insofern verblieben diese Diskussionen im Bereich der

leckung von Problembewuntsein. Handlungskompetenz, Hand-
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lungsalternativen wurden dadurch nicht erreicht. Auch die

in der Seminarkonzeption vorgesehenen weitergehenden

Themen, wie Umgang mit privaten und dienstlichen

Problemen, tuhrten nicht zu Verhaltensanderungen. Diese

Fragestellungen burden hauptsachlich in Arbeitsgruppen

angesprochen, ohne dan die Gesprachsleitung fur diese

Themen entsprechend vorbereitet war.

Eine Diskussion uoer den Umgang mit dienstlichen und/oder

privaten Problemen kann in einer halbstundi9en Arbeits-

gruppensitzung nicht so ausreicheno behandelt werden, daA

Probleme von Einzelnen angeschnitfen werden und Handlungs-

m6glichkeiten uberlegt werden k6nnten. Daher verbleiben

solche Diskussionen sehr allgemein und oberflachlich.

Themen und Fragestellungen wie: irsachen, wirkungen von

Alkoholkonsum, Trinkverhalten VO, Soldaten in der

Kompanie, Lebensgeschichte von Alkihotikern sind dagegen

fur Giese Seminare geeigneter. Diese Diskussionen konnen

Informationen vermitteln, Soldaten betrolf en machen unc

oamit zum Nachcenken anregen. Die oidaktischen Materialien

stehen hierfur ausreichend zur Verfugung (Broschuren,

Filme, Info-Materialien).Die Seminarleiter konnen also

Fragestellungen in der ihnen bekannten Schulungsform ein-

bringen.

Fra9estellungen, die in Richtung Handlungskompetenz

zielen, sollten oagegen u.E. bei solchen Seminaren auRen

vor bteiben, ooer aber mit entsprechenden Referenten dis-
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kutiert werden.

Eine umfassende Vorbereitung auf solch spezielle Themen

(wie z.8. Umgang mit privaten Problemen) werden wohl in

alter Regel die als "Durchfuhrence" eingesetzten Zugfuhrer

uberfordern.

2.5. Ergebnisse aus den Frageb6gen:
Vorher-Nachher-Elfekte

Nachdem die Ergebnisse aus den Seminarbogen und der teil-

nehmenden Beobachtung der Seminare vorgestellt worden

sind, sollen nun die moglichen Vorher-Nachher-Effekte dis-

kutiert werden.

Die vorher-Nachher-Effekte wurden mit schrif tlichen

befragungen erhoten. Alle Projektteilnehmer wurden vor

Beginn des Projektes und zum Ende aes Projektes betragt.

Die hohe Fluktuation bei den hehrpflichtigen erforderte

daruberhinaus Zwischenbefragungen der jeweils quartals-

weise ausscheioenden und neu in aas bataillon eintretenden

Soldaten.

Um die Aussagekraft der Vorher-Nachher-Effekte zu

erhohen, sollte fin weiteres Sanitatsbataillon als

Kontrollgrufpe befragt werden. Hierzu erklarte sich das

Sanitatsbataillon 3 aus Hamburg-Harburg bereit, an den

erforderlichen Befragungen teilzunehmen. Aus Kosten- und



Zeitgrunden war es uns nicht moglich, in Hamburg-Harburg

die gleichen Zwischenbefragungen wie in Itzehoe durch-

zufuhren. Damit gab es aber die gleichen Schwierigkeiten,

wie fur viele Kontrollgruppenbefragungen, die langere Zeit

dauern: Bei der 2. Befragung waren nicht mehr genugend

derjenigen Soldaten in Hamburg-Harburg dabei, cie an der

1. Befragung mitgemacht hatten. Autgrund einer sehr hohen

Fluktuation una aus organisatorischen Grunden konnten bei

der 2. Betragung in Hamburg-Harburg nur noch 46 Soldaten

befragt werden, wahrend an der 1. Befragung 237 Soldaten

teilgenommen hatten. Ein Vergleich der Daten zwischen

Harburg und 1tzehoe konnte daher gur fur die 1. Betragung

durchgefuhrt werden.(241 Ein Vergleich der beiden

eataillone tei der zweiten Befragung munte aufgegeben wer-

den.

Der Fragebogen fur die zweite Betragung beinhaltete die

Fragen der ersten Befragung; erganit um Zusatzfragen, die

die Eitschatiung des Prolektes und das Erreichen einiger

Lernziele betrafen.(25)

Die Auswertung der Daten erfolgte nach tolgenden

Fragestellungen:

1. Lassen sich im Projektzeitraum Veranderungen

bei den Teilnehmern hinsichtlich des Wissens

uber Alkohol feststellen? Diese Fragestellung

24) vgl. Zwischenbericht Kap. 3.1.

25) Die Erganzungen sind im Anhang Nr.7 aulgefuhrt, aer

gesamte Fragetogen ist im Zwischenbericht im Anhang
abdedruckt.
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beinhaltet das Lernziel 'Informationsvermittlung'.

2. Lassen sich im Projektzeitraum Veranderungen bel

den Teilnehmern hinsichtlich der Einschatzung des

Atkoholkonsums feststellen? Hier soll das Lernziel

'Wecken eines Problembewuntseins' uberpruft

werden.

3. Lassen sich im Prolektzeitraum Veranderungen bei

den leilnmehmern hinsichtlich des Alkoholkonsums

feststellen? und: wie beurteilen die Projektteilnehmer

selbst die wirkungen des Projektes hinsichtlich des
.

Alkoholkonsums?

4. Wie wird das gesamte Projekt von den Teilnehmern

bewertet?

Auf grund aer bereits im Zwischenbericht erwahnten vor-

behaite der Soidaten konnten keine intrapersonellen Ver-

gleithe zwischen Vor- una Aachbefragung durchgefuhrt wer-

den. Die Skepsis der Soldaten lien nur einen Inter-

gruppenvergleich zu.

Bei der Auswertung der Daten interessierten uns

Unterschiede iwischen folgenden Gruppen:

1. Soldaten mit unterschiedlicher, aienst-

lichen Status (Dienstgradgruppen);

2. Soloaten mit unterschiedlicher Schulbildung;

3. Soloaten mit unterschiedlicher Seminar-
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teilnahme.

Hierbei war die Ausgangshypothese, daB sich Veranderungen

im Projektzeitraum bei diesen Gruppen unterschiedlich

prasentieren wurden.

2.5.1. Informationsvermittlung

In den Fragebogen wurden eine Reihe von Wissensfragen

uber Alkohol und Wirkungen von Alkoholminbrauch gestellt.

Diese Fragen wurden autgrund eiRer Arbeitshilfe der

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung fur ein

Unterrichtprogramm in Schulen entwickett. Da vor Reginn

dew Projektes die genauen Inhalte oer Seminare nicht

leststanden, konnten die Wissensfragen nicht nach den

geplanten Sen,inarinhalten operationalisiert werden. Die

Kategorie "Wissen" wurde mit folgenden Fragen im Fragebo-

gen erfafit:

- Alkeholgehalt von Getranken

- Def inition von Alkoholiker

- gesuncheitliche Schaden durch

Alkoholkonsum

- Promillegehalt una korperlicher Zustand

Mit der Beantwortung dieser Fragen konnten maximal 26



Punkte erreicht werden. Die Punkte wurden in vier Gruppen

unterteilt, in denen sich jeweils 25X der Befragten aus

der 1. Bef ragung bef anden. So ergaben sich folgende

Gruppen:

wenig Wissen: 0-13 Punkte

etwas Wissen: 14-17 Punkte

viel hissen: 18-20 Punkte

sehr viel kissen: 21-26 Punkte

Die Veranoerung des Wissens uber Alkohol zwischen erster

una zweiter Betragung kann mit der folgenden Tabelle

dokumentiert werden:

I&belle 7: Veranderunq

Wber Alkohgj

wissen

wenig
0-13 Pkt.

etwas

14-17 Pkt. i

viel i
18-20 Pkt. 5

sehr viel
21-26 Pkt

insgesamt

des wi,af' -

Zeit- una Berufs-

soldaten

1.Befrag. ;2·Betrag•

22
15•2%

37

25.5%

46

31.7%

40

27.6%

145

100%

16

15.51

22

21.4%

35

34.01

30

29.1X

103

100%

Wehrpflichtige

1.Betrag.;2.Befrag.

45

22.6%

59

29.6%

40

20.1%

199

100%

26

13.6%

52

27.2%

68

35.6%

191

100%

Die starksten Veranderungen im lissen der Projektteil-

nehmer uter Alkohol zeigten sich bei den Wehrpflichtigen,

wahreno bei den Zeit- und beruissoldaten die Wissenspunkte

54
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im Projektzeitraum nur etwas zunahmen.

Schlusselt man die Projektteilnehmer nach der Schut-

bildung auf, so zeigen sich bei den Abiturienten die

starksten Veranderungen:

I abelle--_81_-- Ve ran £ie r j/09----de s -_-Wiliens-
yber Aikohet__-un ---Sc£lut£bschluiA___

Wissen

wenig
0-13 Pkt.

etwas

14-17 Pkt. ;

viel
18-20 Pkt. i

sehr viel
21-26 Pkt

insgesamt

mit und ohne Haupt-
schule

1.Befrag.;2.Befrag.

34

25.6%

43

32.30

39

24.3%

17

12.6%

133
1001

25

22.7%

29

26.4%

34

30.9%

22
20.Ok

11U

100%

Mittlere Reife

1.Befrag. ;2.Befrag.

18
15.81

29

25.4%

36

31.6%

31

27.20

114

100%

9

10•1%

20

22.7%

29
33.Ck

30
34.1%

86

100%
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Wissen

wenig
0-13 Pkt. ;

etwas &
14-17 Pkt.  

viel i
18-20 Pkt. i

sehr viel
21-26 Pkt

insgesamt

Abiturienten

1.Befrae.i2.Befrag.

16

16•5%

20
20.6%

30

30.9%

31
32.0%

97
160%

17
7.3%

18
18.8%

24
25.0%

47

49.0%

96
100%

Dagegen zeigen sich keine Unterschiede bei den

Projektteilnmehmern mit unterschieolicher Seminarteil-

nahme. Die Haufigkeit der Seminare beeinflunte also nicht

das Wissen der Projektteilnehmer. Diejenigen Soldaten, die

an zwei oder drei Seminaren teilgenommen hatten, zeigten

nur geringfugig hohere Punktezahlen bei der Kategorie

Wissen, als oie Soldaten, die bei nur einem Seminar dabei

waren.

Dieses Ergebnis kann damit erklart werden, aaA die

biissensfragen im Fragebogen nicht vollig mit den in den

Seminaren vermittelten Informationen ubereinstimmen. Diese

These wird durch die Antworten zu einer weiteren Frage im

Fragebogen uber die Wissensvermittlung gestutzt. Im

Fragebogen II wurden die Projektteilnehmer auch gefragt,

ob ihnen das Projekt neues Wissen gebracht habe. Die

Selbsteinschatzung der leilnehmer ergibt hier andere

Ergebnisse ali die direkte uberprufung des Wissens im

Fragebogen: Mit der Zahl der Seminare und mit dem Dienst-

*
D
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grad steigt der Selbsteinschatzung zufolge die Meinung,

dan das Projekt neues Wissen gebracht habe.

.
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50%

402

30%
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60%
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Ebenso schatzen die Hauptschuler und diejenigen Soldaten,

die langer als vier Jahre bei der Bundeswehr sind die

Wissensvermittlung durch das Projekt hoch ein.

Diejenigen Soldaten, die an dref Seminaren teilgenommen

haben, sind in der Mehrzahl Zeit- und Berufssoldaten, die

bei den Seminaren Leitungsfunktionen hatten. Durch die

teitweise umfangreichen Vorbereitungsarbeiten der

Seminarleiter, eigneten sich diese eine Fulle von

Informationen an, die sie teils in Referatform oder in

Arbeitsgruppengesprachen einbrachten.

Von daher wird verstandlich, daA sie selbst den

1nformationsgehalt des Projektes sehr hoch einschatzten.

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten wer-

den, dan Veranaerungen im abgefragten Wissensstand uber

Alkohol in den Gruppen aer Wehrpf lichtigen und der

Abiturienten am gronten sind, wahrena nach der eigenen

Beurteilung aer Projektteitenehmer die Vermittlung neuer

Informationen in den Gruppen der Hauptschuler, Teil-/Ein-

heitsfuhrer und Soldaten mit dreimaliger Seminarteilnahme

am grdnten war.

59
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2.5.2. wecken eines Problembewg8 seins

Der zweite inhaltliche Bereich des Projektes war das Be-

wuntwerden des eigenen Trinkverhaltens und das Sprechen

uber Alkohol und Alkohotgefahrdung. Veranderungen in

diesem Bereich, aer den Hauptteil der Seminare und des

Projektes betrat, wurden mit mehreren Fragen im Fragebogen

erfaBt:

- Beurteilung der Menge und Schadlichkeit des

eigenen Konsums

- Reduzierungsstrategien

- 6ewuBtwerden der eigenen 6/unde zum Alkoholkonsum

- Einschatzung von Hillemoglichkeiten

- Sprechen uter Alkohol aunerhalb der Seminare

- Nachdenken Ober eigenes Trinkverhalten

2.5.2.1. Beurteitung der Menge und Schadlichkeit

des eigenen Konsums

Befragt nach aer Einschatzung der Menge und Schadlichkeit

oes eigenen Alkoholkonsums meinten vor dem Projekt 10% der

Soldaten des Saniatsbataillons, oaft sie zuviel tranken und

6 Z wunten nicht, ob sie zuviel tranken. Bei der zweiten

Befragung meinen mehr Wehrpflichtige (14,4%) dan sie zu-

viel tranken und 5% wunten nicht, ob sie zuviel tranken,

wahrend sich aie Einschatzung bei den Zeit- umd

Berufssoldaten nicht anderte. Unterteilt man die Befragten

nach der Schulbildung, so sind bei den "Ja"-Antworten der



Hauptschuler und den "weiA-nicht"-Antworten der Abiturien-

ten die wichtiesten Veranderungen zu beobachten, Bei der

zweiten Befragung gaben mehr Hauptschuler an, dan sie

meinten, zuviel zu trinken. Weniger Abiturienten konnten

auf die Frage, ot ihr Alhoholkonsum zu hoch sei, nur die

Antwort "weiB nicht" geben,

Interessant ist auch hier wieder die Unterscheidung nach

der Seminarteilnahme:

11112111.---191 ---lins£ bbtzvog
Alkoholkonsums

ges eigenen--

Zuviel- 51.Befrag.   2.Befragung
trinken ;0 Semin. ; 1 Semin. ;2 Semin.  3 Semin. ;Insges.

nein

wein

nicht

Gesamt

10.1%

83.55

6.4%

17.9%

77.4%

4.7%

1001   100%

N=327 ,, N=106

63.5% ; 88.6%

5.1% i 4 o 5%

9 81.7%

4080

.-- ----- .-- ---- -.-.i

100% 100%

N=44 N=229

Die hauptsachlichen Veranderungen zeigten sich hier

zwischen Soldaten, die an keinem Seminar teilgenommen hat-

ten und Soldaten, die an einem Seminar teilgenommen hat-

ten.

Bei der Beurteilung der Schadlichkeit des eigenen Konsums

meinten ca. 8 k bei der 1. Befragung dan ihr Alkoholkonsum

schadlich ware und 5.4% der Befragten wunten dies nicht.

Bei der zweiten Betragung stuften mehr Soldaten ihren

Konsum als schadlich ein und weniger Soldaten konnten dies
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nicht beurteilen. Bei den Wehrpflichtigen oeinten bei der

zweiten Bef ragung mehr als die Half te, dan ihr

Alkoholkonsum schadlich ware und bet den Zeit- und

Berufssoldaten meinten mehr, dan ihr Alkoholkonsum nicht

schadlich ware.

Diese Ergebnisse konnen als Beleg fur die These gelten,

dan die Einschatiung des eigenen Alkoholkonsums nach dem

Projekt bei einem Teil der Soldaten genauer vorgenommen

wurde.
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2.5.2.2. Nachdenken Ober das Trinkverhalten

In der zweiten Eetragung, nach allen Seminaren wurden die

Teilnehmer nach einer Reihe von Elfekten befragt; so z.B.

ob das Projekt bewirkt habe, daA sie nun Ober ihr Trink-

verhalten nachaachten.

Dies bejahten 35% der Wehrpilichtigen und 46% der Zeit-

und Beruissoldaten, wobei die Zahl der Zustimmenden bei

den Langerdienencen (mehr als 4 Jahre) und den Teil-/ Ein-

heitsf uhrern noch hoher liegt.



Ebenfalls groner wird die Zahl der Zustimmungen bei

Soldaten mit dreifacher Seminarteilnahme.

Vergleicht man diese An9aben mit den Antworten, die

direkt nach Seminarende auf diese Frage gegeben wurden, so

sind die Zahlen fur Unteroffiziere/Offiziere gleich

geblieben, bei den Wehrpflichtigen ist die Zahl jedoch

kleiner geworden. Direkt nach den Seminaren meinten noch

44 % der Wehrpflichtigen, dan sie aurch die Seminare zum

Nachdenken angeregt wurden, wahrend bei der AbschluA-

befragung dies nur noch 35% bejahten.

Diese Zahlen konnten zu der Hypothese fuhren, dan die

Seminare kurzfristige Impulse zum Nachdenken bewirkt

haben, dan also die Impulse einige Zeit nach den Seminaren

bei den behrpflichtigen abgenommen hatten , wahrend dies

bei den Zeit- und Beruissoldaten konstant blieb.

Untersucht man die Grunde, die fur das Alkoholtrinken

angegeben wurden, so lessen sich zwischen 1. una 2.

Befragung keine Unterschiede feststellen. Die Einschatzung

der Grunde fur das eigene Trinkverhalten anderte sich

nicht und blieb bei allen Gruppen gleich.
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2.5.2.3. Reduzierungsstrategien

Bei der zweiten Befragung haben mehr Soldaten versucht,

ihren Alkoholkonsum einmal zu reduzieren als bei der er-

sten Befragung. In den Gruppen "Wehrpllichtige- und

"Hauptschuler" waren dabei die stbrksten Steigerungen zu

beobachten.

Insgesamt habed bei der 1. Betragung 45 % der Soldaten

versucht, weniger zu trinken und bei der zweiten Befragung

54 %.

Vor dem Projekt hatten 5% mit dem Reduzierungsversuch

keinen Erfolg; nach dem Projekt nur noch 2%. Der Redu-

zierungsversuch fiel nach dem Projekt durch alle Gruppen

hinweg mehr Soldaten leicht als vor dem Projekt. Wahrend

vor dem Projekt die Reduzierung noch 20 % der Bef ragten

schwerf iel, waren dies nach dem Projekt nur noch 11%.

Diese Ergebnisse konnen als Indiz datur gelten, daA die

auf den Seminaren gegebene Emptehlung - den Alkohol einmal

zu reduzieren uzw. eine Zeit lang garlichts zu trinken -

von einem Teil der Projektteilnehmer aufgegriffen wurde.

Insgesamt lant sich feststellen, dan nach dem Projekt ein

Teil der Soloaten ihren Alkoholkonsum genauer einschatzen

konnte, dan ein Teil der Soldaten zum Nachdenken uber ih-

ren Konsum angeregt wurde, und dan e n Teil der Soldaten

versucht hat, aen Alkoholkonsum einmal zu reduzieren.

\
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2.5.2.4. Einschitzung der Hilfeeinrichtungen

Bei beiden befragungen sollten die Soldaten auch eine

Reihe' von Hilfeeinrichtungen fur Alkoholgefahrdete und

Alkoholabhangige zuordnen. Auf der Grundiage der Pro-

zentsatze von Soldaten, die die Einrichtungen als geeignet

bezeichneten, wurden folgende Rangfolgen erstellt.

Einschatzung von

Anteile der Zeit-
1. Bef ragung

Hilfeeinrichtungen
und Berufssoldaten

2.befragung

1. Frau/Freundin 67.9%
2. Alkohol-/Drogen-

beratungsstelle 67.8%

3. Anonyme Alkoholiker 57.9%

4. Familie 56.0%

5. Blaues Kreuz 51.5%
6. Truppenarzt 43.3%

7. Deutscher Gut-

tempter Orden 34.0%
6. Militarplarrer 30.7%
9. Sozialarbeiter der

Bundeswehr 30.4 %

10. Kreuzbund 21.9%

11. Vertrauensmann 18.5%

12. Vorgesetzte 17.9%

13. Caritas 15.64
14. Telefonseelsorge 14.1%

1. Blaues Kreuz 65.8%

2. Frau/Freundin 62.2%

3. Anonyme Alkohoti-
liker 61.7%

4. Alkohot-/Drogen-
bratungsstelle 61.1%

5. Familie 51.0%

6. Militarpfarrer 26.6%
7. Truppenarzt 25.8%

8. Vorgesetzte 22.2*

9. Deutscher Gut-

templer Orden 21.1%
10.Sozialarbeiter der

Bundeswehr 19.6%

11. Vertrauensmann 15.2%

12. Kreuzbund 13.2%
13. Telefonseelsorge 9.5%

14. Caritas 7.9%

Diese Liste von Hilfeeinrichtungen stellte eine Auswahl

dar, es fehlen hier insbesondere Freunde, Therapeuten,

Kliniken. Interessant sind an dieser Stelle aber erstein-

mal mogtiche Veranderungen bei den Zeit- und Berufssotda-

ten. Es fallt auf, dan die Hilfeeinrichtungen innerhatt

der Bundeswehr auch nach Ablauf des Projektes wesentlich

schlechter abschneiden als zivile Hilfeeinrichtungen.

I



Truppenarzt und Sozialarbeiter wurden nach dem Projekt von

noch weniger Zeit- und Berufssoldaten als geeignete

Hilfeeinrichtungen fur Alkoholgefahrdete bezeichnet, was

darauf schlieBen last, dan diese Personen ihre

Hilfem6glichkeiten nicht entsprechend verdewtlichen konn-

ten. Das Blaue Kreuz ist in der Rangfolge deutlich gestie-

gen; die Teitnahme von Referenten aus dieser Organisation

an den Seminaren des Projektes durfte dies bewirkt haben.

Der Vertrauensmann wird nach wie vor nur von einem gerin-

gen Prozentsatz als geeignete Hilleeinrichtung bezeichnet.

Einsch&tzung von Hilfeeinrichtung€n
Anteile der Wehrpflichtigen

1. Bef ragung

1. Frau/Freundin 68.2%

2. Familie 56.5%
3. Alkohol-/Drogen-

beratungsstelle 55.9%

4. Anonyme Alkoholiker 46.5%

5. Blaues Kreuz 34.70

6. Truppenarzt 1·2.4%

7. Militbrpfarrer 17.9%

8. Sozialarbeiter der

Bundeswehr
9. Vertrauensmann 12.2%

10. Deutscher Gut-

templer Orden 11.1%
11. Telefonseelsorge 8.91

12. Vorgesetite E.0%

13. Caritas 7.1%

14. Kreuzbund 4.3k

2. eef ragung

1.Frau/Freundin 71.71

2. Familie 57.4%
3. Anonyme Alkoholi-

kier 55.6%
4. Alkohol- und

Drogenberatungs-
stelle 48.6%

5. Blaues Kreuz 36.2%

6. Vertrauensmann 16.2%
7. Militarpf arrer 16.1%

b. Truppenarit 15.5%

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Sozialarbeiter der

Bundeswehr 14.6%

Telefonseelsorge 9,7%

Vorgesetzte 9.5%

Deutscher Gut-

templer Orden 9.4%
Caritas 9.1%
Kreuzbund 5.8%

Die Rangfolge in der Bewertung der Hilfeeinrichtungen

verschiedener Institutionen durch wehrpilichtige ergibt

ein ahnliches Bild wie bei den Zeit- und Beruissoldaten.

Nur die Position des Vertrauensmannes liegt in der Rang-
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folge bei den Wehrpflichtigen etwas hbher als bel den

Zeit- und Beruissoldaten.

Aber auch von den Wehrpilichtigen hatten weniger als 20%

den Vertrauenswann fur geeignet, Alkoholgefahrdeten zu

helfen. Die zivilen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen wer-

den von den Wehrpflichtigen den Beratunesstellen innerhalb

der Bundeswehr vorgezogen, wobei die Bewertung der letzt-

genannten in der Rangfolge noch deutlich niedriger liegt,

als bei den Zeit- und Beruissoldaten.

Bei allen Soldaten kletterte der Vorgesetzte in der Rang-

folge der Hilleeinrichtungen etwas hoher.

2.5.2.5. Seminartransfer

Zielsetzung des Projektes war, das Thema Alkohol zu ent-

tabuisieren uno zu erreichen, daA auch aunerhalb der

Seminare die Seminarinhalte weiter besprochen wurden.

Insgesamt meinte die Halfte der Projektteilnehmer, dan

die Themen auch auBerhalb der Seminare besprochen worden

seien.

Bei den Langerdienenden, den Teil-/Einheitsfuhrern und

den Soldaten mit dreimaliger Seminarteilnahme ist der

Anteil derjenigen, die Gesprache Qber Alkohol aunerhalb

der Seminare beobachten konnten, noch weit grofer: In

\
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dieser Gruppe Dejahen dges 70-503 der Befregion.

Auch direkt nach gen Sec,ineren Murde den Tellneheorn

diese Frage gestellt, wobel hter dOe lindenx bil den

Wehrpflichtigen /wischen auettem und drittem Projekltell

negativer war, a.ho Wehrpf lichllge, die ao oritten

Projektteit teilnahmen. hatten wenlger hawl ig beobechtet,

dar, die Seminarthemen gulterhalb der Seminare besproch/n

wurden. trklaren lant sich dies mit dir These, d.n noth

zwei Seminaren der Anrelz des "Neuen" nachlieg. Doll atbo

die Gesgrache im barailton uber ous Projeat zwmindest bel

den wehrptlightigen seltener Hurd/n, wahrend dies in den

anderen Dienstgradgruppen aunahm.
.

Ein weiterer Inoikator tur das Gelinger, des Seminar-

transfers ist oit trage nach dem Ansprechen eineb Alkohol-

gefahrdeten im Prolekt/eitraum. Die Seminarkonapption de;

Kommandeur& hatte als Ziel formullert, diA jede, soloat

Alkoholgelah/cete in allen Dienstgradgruppen ant#recher,

konnen solite. Aus den ]nterviewi vor Oem Projekt una auch

aus cen Diikussionen wahrend Cer Seminare wurde berifts

Oeutlich, dan dieseS Ziet lu hoch geiteckl wai. tin

Ansprechen von Alkoholgefahrdeten wird allenfalli Auf de,

gleichen Hierarchie/Dene fur goglich gehalter , 06/, AL/i

auf Dienstgradstufen, die unterhatt der elgener, liegen.

Die 5/minarteilnehmer a/inten /.b., 0/B w/hieflic,t#ge

sich ir, alter Rebel nicht trauen wurd/n, der, Chef oder den

Koamanoeur auf das jeweilige Trinkve,hatten ar,/wiprechen.



Aus der Abschiufbefragung geht hervor, d,B insgesamt 23%

der Seminarteilnehmer angaben, im Projektzeitraum einen

Alkoholgefahrdeten oder -abhangigen angesprochen zu habeno

Diese Quote liegt bei den Teilnehmern mit dret Seminaren

sogar bei 30%.

So kann festgehalten werden, daA die Halfte der Projekt-

teilnehmer Gesprache auBerhalb der Seminare beobachtet hal

und daB fast ein Viertel der Seminarteilnehmer einen

Alkoholgetahrdeten im Projektzeitraum angesprochen hat.

Beide Ergebnisse konnen zu der These fuhren, dan ein

Transf er der Seminarinhalte stattgefunden hat, die Themen

also nicht nur ip Seminarrahmen verblieben.

Der Seminartransfer sollte aber nicht nur in den

Gesprachen gelingen, sondern die Projektkonzeption sah

auch Lernziele hinsichtlich des Trinkverhaltens aer Solda-

ten vor.

2 o 5.3. Konsumveranderungen

Die Ef fekte in oiesen Bereichen lassen sich nur schwer

durch Befragungen und MeinungsauBerungen "messen" (26) und

sollen hier auch nur in einigen wenigen Fragen andis-

kutiert werden.
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Folgende Fragen sollen hier aus den Fragebogen beruck-

sichtigt werden:

- Zahlen zum eigenen Alkoholkonsum

- Einschatzung der Ver nderung des

Konsums

2.5.3.1. Zahlen zum eigenen Alkoholkonsum

Die Fra9en zu dem Thema "eigener Alkoholkonsum" durften

die heikelsten Fragen im Fragebogon gewesen sein. Insbe-

sondere die Fragen nach der Trinkmenge wurden nur ungern

und mit Zogern beantwortet. Aus Gesprachen mit

Projektteilnehmern wahrend der Seminare wissen wir, dan

bei diesen Antworten die gronten Fehlerquellen enthalten

sind. Wie uns die Seminarteilnehmer versicherten, sind die

Zahlen zu den Trinkmengen sowohl nach oben als auch nach

unten verfalscht worden. Von daher kann bei den Zahlen

kaum von einer Validitat ausgegangen werden.

Bei einem zahlenmanigen Vergleich der Angaben zur Trinh-

menge vor una nach dem Projekt ergibt sich ein hoherer

Alkoholkonsum nach dem Projekt.

Dies durfte unseres Wissens nach darauf zuruckzufuhren

sein, daA die Teilnehmer bei der zweiten Befragung

ehrlicher geantwortet haDen, weil sie die Mitarbeiter der

wissenschaltlichen Begleitung kannten und eher bemuht wa-
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ren, die Untersuchung mit ehrlichen Angaben ZU

unterstutzen.

I § e. 4 le -1 2 1 -801.1 1_fl i gr hooti 111
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Die Angaben ZU dem Bierkonsum Sollen hier als

Illustration der vorherigen These ausreichen. Die

regelmaBigen Trinker (taglich und fast taglich trinken)

Sind in der zweiten Befragung bei den Wehrpflichtigen

Starker vertreten, bei den Zeit- und Beruissoldaten sind

es weniger geworden. Bei dem gesamten Alkoholkonsum, der

fur eine Woche erfragt wurde, zeigt sich die geschilderte

--

--

/

--,

Beantwortungstencenz uber alle Dienstgradgruppen:
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Ill'fllf
iD---11

(27)

reiner
Alkohol

pro Woche

abstinent

421-560ml

561-700ml

·mehr als
700 ml

insgesamt f

132---81kgbokool9.--_efe...Ze£bl
rtioee_--81*9091

Zeit- und Berufs-
soldaten

1.Befrag. 62.Betrag•

8.8%

4.1%

1.4%

2.0%

147
100%

12.6%

2.9%

3.9%

3.90

103
100%

Wehrpfllchtige

1.Befrag.;2.Belrag.

18.7%

3.4%

2.0%

7.9%

16.7%

4.3%

3.2%

7.00

Hier ist nochmals zu betonen, dan die Tabellen nicht

dokumentieren sollen, daH die Soidaten zum Projektende

mehr trinken, sondern die Steigerungen sind unseres

Erachtens nach auf ein geandertes Beantwortungsverhalten

zuruckzufuhren.

Ob diese Meinun95- und Verhaltensancerung gegenuber der

Befragung auch die Validitat weiterer Fragen beeinflunt,

entzieht sich unserer Kenntnis.

27) vgl. zu den Umrechnungsmodalitaten
Zwischenbericht, a.a.0.5.ZE

1-280ml 77.6% 61.6% : 69.9% 60.2%
-------------------- ------ -- --------------------------------

281-420ml 6.1% 6.4% 6.8% 8.61

------------------

----------------- -- --

.
203 186
100% 100%
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2.5.3.2. Einschbtzung der Ver8nderung des Alkoholkonsums

Den Projektteilnehmern wurde bel der AbschluBbetragung

eine Reihe von Fragen zu Beobachtungen uber den eigenen

Atkoholkonsum und ium Trinkverhalten innerhalb der eigenen

Kompanie gestellt.

Insgesamt meint ein Drittel der Seminarteilnehmer, daB

das Projekt zu einer Anderung des eigenen Trinkverhaltens

gefuhrt habe. Bei den Teil-/Einheitsfuhrern meinen dies

42%.

Ebenfalls ein Drittel der Seminarteilnehmer meint, das

Projekt habe zur Kontrolle des eigenen Trinkverhaltens

gefuhrt. Hierbei ist die Zahl bei den Wehrpitichtigen

niedriger (23*) una bei den Zeit- unu Berufssoldaten mit

mehr als vier Dienstjahren wesentlich hoher (54,5%).

Die Frage, ob der Alkoholkonsum der Kameraden angestiegen

sei, wird nur von 5% der Befragten bejaht, wahrend der

uberwiegence Teil meint, der Alkoholkonsum habe sich nicht

verandert.

Auch bei der Frage, ob bei Kompaniefesten weniger ge-

trunken werde, meint der uberwiegende Teil der Befragten

(84%), dan nicht weniger getrunken werde.

So kann festgehalten werden, da R ein Drittel der

Seminarteilnehmer meint, zur Kontrotle und Anderung des

1
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eigenen Trinkverhaltens angeregt worden zu sein; daB sich

aber der gesamte Alkohotkonsum im Bataillon eher niGht

verandert habe.

2.5.4. Projektbeurteilung der Teilneh•er

Die Seminarteilnehmer wurden in der AbschluBbefragung

auch nach aer Gesamtbeurteilung des Projektes bef ragt. Mit

dieser undifferenzierten Frage sollte die tendenzielle

Gesamtmeinung bber das Projekt erfant werden. Etwas

differenzierter wurden die Projek tteilnehmer nach oen Ver-

wendungmoglichkeiten und nach einer moglichen Projekt-

wiederholung betragt: Aus den Antworten ergab sich folgen-

des Bild:

Uber die Half te der Seminarteilnehmer beurteilte das

Projekt freundlich, wahrend nur 20X eine eher negative

Beurteilung ankreuzten.

Unterschiedlich sieht die Beurteilung in den einzelnen

Dienstgradgruppen aus:
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fuhrer. Differenziert nach Schulabschlussen ergaben sich

hinsichtlich aer Beurteilung des Projektes keine

Unterschiede.
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halte, gaben 45% der Befragten an, dan sie die Inhatte des

Projektes verwenden konnten und zwar eher fur sich pers6n-

tich und fur private Bereiche als fur die Bundeswehr.

Gegen eine Projektwiederholung sprachen sich 17 % der

Befragten aus, wahrend der uberwiegende Teil fur eine

Wiederholung im ei9enen Bataillon und eine DurchfOhrung in

anderen Bataillon pladierte. Diese Anteile sehen wiederum

in den Dienstgraogruppen unterschiedlich aus: Von den

Wehrpflichtigen sprachen sich 6%, von den Unteroffizieren

ohne Teil-/Einheitsfuhrer 27% und von den Teil-/ Einheits-

.

fuhrern 20% gegen eine Projektwiederholung aus, d.h.

Wehrpilichtige beurteilten auch hier das Projekt wieder

positiver als Unteroffiziere und Offiziere.

\
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Trotz ungunstiger Ausgangsbedingungen des Projektes

(niedrige Motivation einiger Seminarleiter, fehlende

Unterstutzung des Projektes durch Yorgesetzte und wissen-

schaftliche Begleitung, hohe Fluktuation der Teilnehmer,

kurze Vorbereitungszeit, fehlende Schulung der Seminarlei-

ter) kann von positiven Effekten im Projektzeitraum 9e.

sprochen weraen:

1.Bei ca. 30-40% der SeminarteilAehmer wurden Impulse zum

Nachdenken uber aas eigene Trinkverhalten und zur

Kontrolle des eigenen Alkoholkonsums gesetzt.

2.Ein Teil aer Soldaten kann Fragen uber Alkohol richti-

ger beantworten und den eigenen Alhoholkonsum genauer im

Hinblick auf die Menge und die Schadlichkeit beurteilen.

als vor dem Projekt.

3.Mehr Soldaten haben im Projektzeitraum versucht, einmal

weniger zu trinken.

4.Gesprache aunerhalb der Seminare uber die Seminarthemen

una Gesprache mit Alkoholgefahrdeten konnten beobachtet

werden.

5.Diese positiven Effekte sind sicherlich mit auf die

hohe Ausgangsmotivation der Seminarteitnehmer zurOckzufuh-

3. Zusammenfassender Vergletch der Projektergebnisse
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ren.

6.Wehrpflichtige beurteilen das gesamte Projekt

tendenziell insgesamt eher positiver, wahrend die einzet-

nen Effekte des Projektes von den Zeit- und Beruissoldaten

mit mehr als vierjahriger Dienstzeit und F hrungsaufgaben

am positivsten beurteilt werden.

7.Zwischen Seminarteilnehmern, die an zwei oder drei

Seminaren teilgenommen haben, zeigen sich kaum menbare

Veranderungen. Von der Tendenz her konnte aus dem Feed-

Back der Seminarteilnehmer bei drei Seminaren schon eine

Ubers8ttigung lestgesteitt werden: die Ausgangsmotivation

wurde kleiner, die positive Beurteilung der Effekte lien

nach.

8.Die Untersuchungsergebnisse konnen daruberhinaus zu der

These luhren, daA das Setzen kurifristiger Impulse (die,

die direkt nach den Seminaren gemessen wurden) bei mehr

Soldaten erreicht wurden, als das der langerfristigen

Impulse. die einige Zeit nach den Seminaren (mehrere

Wochen bis drei Monate) abgefragt wurden.

9.Die Mehrzahl der Projektteilnehmer konnte keine Ver-

anderungen im Trinkverhalten der Soldaten des Bataillons

feststellen, selbst wenn ein Drittel der Befragten meinte,

das Projekt hatte ZU einer Anderung des eigenen

Alkoholkonsums angeregt.



10.Das Kennenlernen von Hilf $069Lichkeiten fur Alkohol-

getahroete und -abh8ngige bezeichneten 25-30% der Seminar-

teilnehmer als befriedigend, wahrend sich die Einschatzung

von Hilfeeinrichtungen kaum veranderte. Hilleeinrichtungen

innerhalb der Bundeswehr wurden immer noch von dem

GroAteil der Soldaten als ungeeignete HillemaBnahmen be-

zeichnet.

Bislang sind unseres Wissens nach die Ef fekte von

betrieblichen Praventionsprogrammen dieser GraBenordnung

noch nicht standardisiert untersucht warden, sodaA wir

unsere Ergebnisse nur intern beurteilen konnen. Die Frage

des Erfolges oder Minerfolges dieses Programms in dem

Sanitatsbataillont kann oaher auch nur intern anhand der

angestrebten Lernziele und der Gesamtbewertung durch die

Projektteilnehmer beurteilt werden.

Die Lernziele waren fur drei Bereiche formuliert worden:

Informationsvermittlung, Wecken eines ProblembewuBtseins

una Schatlen von Handlungskompetenzen.

Wahrend die Informationsvermittlung uber Alkohol und das

Wecken eines Problembewuntseins in Bezug auf den

Alkoholkonsum von den Seminarleitern aus dem Bataillon

geleistet werden konnte und hier die Lernziele von 30-40%

der Seminarteilnehmer erreicht wurden; sind Ef lekte im

Bereich der Handlungskompetenz jedoch wahrscheinlich

gering geblieben. Die zu weit gesteckten Lernziele wie

1.8.-mit gefahrdeten Kameraden aller Dienstgradgruppen
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uber deren Trinkverhalten zu sprechen", "sich im Umgan9

mit Alkohol selbst zu hellen, Kemeraden zu helfen oder

sich von Fachkraften, Kameraden hellen zu lessen-, -Hand-

lungsalternativen ie Freizeitbereich iu entwickeln-,

-alternative Problembewaltigungsstrategien im dienstlichen

und privaten Sereich anzusprechen-9 konnten im

Projektzeitraum nicht erreicht werdene Dies durfte auch

auf das Fehlen von entsprechenden Referenten fur spezielle

Fragen, wie z.B. Umgang mit dienstlichen und privaten

Problemen" zuruckzufuhren sein. Hier hatte die zu Beginn

des Projektes geplante Vernetzung von Stellen auBerhalb

und innerhalb der Bundeswehr oeinsetzen konnen.

Unterstutzung fand das Projekt hier nur punktwell durch

den Drogenberater des *reisgesundheitsamtes in Itzehoe,

sowie den Militarplarrer und den Sozialarbeiter im ersten

Projektteit, sowie Referenten von Selbsthilfeeinrichtun-

gen.

Eine solche Vernetzung von Einrichtungen und Personen,

die mit Fragen der Alkoholismuspravention befant sind,

hatte fur das Gesundheitserziehungsprogramm in Itzehoe

eine wesentlich langere Vorlautphase erfordert. Die Vor-

bereitungszeit von funf Monaten war, um das gesamte

Projekt zu konzipieren und zu organisieren, sowie durch-

fuhrende Stellen von der Notwendigkeit vines solchen

Projektes zu Oberzeugen, ohnehin zu huri bemessen. Bei ei-

ner geplanten Integration von mehreren Stellen innerhalb

und aunerhalb der Bundeswehr im Rahmen von solchen Semina-

ren ware ein wesentlich tangerer Zeitansatz notig gewesen.
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Einrichtungen wie z.8. Kreisgesundheitsamt, Sozialarbei-

ter, Krankenkassen sind in ihrer Terminplanung und

Arbeitsplanung nicht so flexibel, dan sie sich turzfristig

in ein solches Projekt mit 40 Seminaren einschalten k6nn-

ten.

Negativ wirkte sich auch das Fehien einer Projektgruppe

aus, in der die Seminarteiter, die wissenschaftliche

Begleitung, vertreter einzelner Dienstgradgruppen, sowie

Militarplarrer, Truppenarzt und Soziatarbeiter der Bundes-

wehr gemeinsam den Verlauf, die Organisation und die Ziel-

setzungen ces Projektes hatten be/aten konnen. Stattdessen

gab es nur eine Projekteinfuhrung, eine Schulung der

Seminarleiter und eine Zwischenauswertung des Projektes.

Zusammenkunfte zu oben beschriebenem Zweck fanden jedoch

nicht statt.

Insgesamt kann aufgrund der positiven Beurteilung des

Projektes durch den GroAteil der teilnehmenden Soldaten

una autgrund positiver Etiekte bei ca. einem Drittel der

befragten Soldaten in den Bereichen -Informationsvermitt-

lung" und -Wecken eines problembewunteren Umgangs mit

Alkohol" das Projekt erfolgreich bezeichnet werden. Die

Konzeption fur ein solches Programm und die Durchfuhrung

konnten allerdings in den aulgezeigten Punkten verbessert

werden.
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Klaus-Jurgen Preuscholf

Oberstleutnant Dipl.Pad
Leiter Fachschule des

Heeres fur trziehung

6100 Darmstadt, 22.12.1986
Postfach 4033

Abschlienende Beeerkungen des Projektteiters

1. Dieser AbschluBbericht gibt aus Sicht des Projektleiters

Verlauf und Ergebnisse des Projekts im wesentlichen

zutreffend wieder. Er stellt insbesondere die vielfal-

tigen Probleme angemessen dar und kritisiert auch

sachgerecht die Projektleitung. Ich bin fur diese

funktionale Kritik dankbar.

2. Fur padagogisch, politisch una soziologisch bedeutsam

halte ich folgende Hypothese, die ich nach Beendigung

des Projekts formuliere:

"Je niedriger die soziale Ebene der Bundeswehr, desto

grofer ist die ubereinstimmung 2wischen der atlge-

mein positiven Einstellung zu Alkoholpraventionspro-

grammen und der Bereitschaft zur Mitwirkung."

3. Daraus folgt nachstehende These mit vorbemerkun9:

3.1. Vorbemirkung

bas in der Bundeswehr g£19111 wird, wird auch

durchgesetit (z.B. durch Befehl/Anweisung, Bereit-

stellung der Mittel, persdnlicher Kontrolle durch

Vorgesetzte, ggf. Sanktionen). Was in der Bundes-

wehr sonst noch wichtig und von offentlichen In-

\
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teresse ist, wird gi*Hom£hts Diese Vorhaben werden

verbal als bedeutsae herausgestedit, offentlichkeits-

wirksam publiziert (2.Be durch Ankundigungen von

Forschungsprojekten, mit denen ouch anfragende Paria-

mentarier beruhigt werden) und dann weitgehend sich

selbst Oberlassen. Ergebnisse werden bei nach-

fragendem Interesse burokratisch abgefragt, wobei

aus der Art dieser Kontrolle fur den Meldenden

bereits zu erkennen ist, dan sie vorrangig einem

burokratischen Interesse aient.

3.2. Ihfse
0

Die Durchfuhrung von Alkoholpraventionsprogrammen

zahlt in der Bundeswehr zu den gering eingestuften

9911 (ins£blitn Mannahmen.

3.3. @£BrQQ£lung

Obwohl die Bundeswehr gegenwartig einige Hundert-

tausena Mark in themengleiche Forschungsprojekte

steckt, obwohl dem tundesministerium der Verteidigung

und nachgeordneten GroBverbanden dieses Projekt

des SanBtl 6 in Art und Umfang bekannt war, obwohl

die zustandige Inspektion des Sanitatswesens der

Bundeswehr eingeladen wurde, das Projekt kennenzu-

lernen und dieser Inspektion Unterstutzung bei

ihren Bemuhungen der Alkoholpravention angeboten

wurde, wurden das Projekt des Bataillons und das

Angebot einer Zusammenarbeit ignorierte Ich habe

den Eindruck, dan insbesondere vorgesetzte Militar-

arzte dieses Projekt des Bataillons als eine Ein-
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mischung in oen eigenen Kempetenabereiih beteachteu

haben. Als dieses Projekt begann, erhoggle #ch

interessierte Unterstutzung dueth vo,geseuxte

Dienststellen. Als das Projeat Rieve ear ich

froh, oaB es geduldet uu,deo

3.4. 1011251WOR__ *gratistiltt_- Rieoatalfligo-- woR

Arillish£r-- gllizleif-- £toli--£go£R£gltiKisER

Das Alkonolproblem in der Bundeswehe ist nur efns

von vielen Problemen der Bunoeswehro Es gelingt der

politischen und/oder der militarischen Fuhrung

nur unzureichend, der Truppe die noteendigen Rittel

(Zeit, Personal, Material) zur Ver ugung ZU stelAen,

um die vielialtigen Auftrage eu erful ene Unter

aieser Diskrepang zwischen befohlenen Zielen und

bereitgesteliten Mitteln (6.8. auf den Gebleten

der Ausbiloung und der Materialerhaltung) litten auch

oie allgemeinen militarischen Fuhrer des SanBtl 60

Es gab und gibt zu jedee Zeitpunkt dringlichere

Probleme als das des Alkoholminbrauchs, wobei die

Drin9lichkeit eines Problems durch vorgesetrte Dienst-

stellen oeliniert und uber 1nspizierungen signalisiert

wird.

4. Ich habe wahreno der Projektdurchfuhrung im Kreis der

Fuhrer und der Vertrauensmanner alter Dienstgrodgruppen

fortlaufend um Eewertung und damit auch um Kritik gebeten.

Die Kritik ging teilweise an die Substanz, war aber immer

sachlich una von oem BeaOhen gepragt, die Gesamtsituation

des Bataillons zu berucksichtigen. Diese Oglenheit der
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Gesprachsatmosphare ist unvergichtbare Voraussetzung

jedes Alkoholpraventionsprogramms.

5. Als ein Problem auf der Durchfuhrungsebene eruies sich

die gering ausgepragte Gesprbchsfahigkeit nicht weniger

Vorgesetzter. Ihre Sorge um Autoritatsverlust erschwerte

manchem von ihnen den Zugang zu einer partnerschaftlichen

Ebene.

6. Die Ebene der Kompaniechefs ist fur den Programmerfolg

entscheidend. Je groBer die Bereitschaft der Chefs ist,

sich mit dem Programm zu identifizieren, je besser die

Unterstutzung ist, die er von s#inen Vorgesetzten in

diesem Anliegen erf&hrt, desto groner ist der Programm-

erfolg. Nur er kann die theoretischen Inhalte des Praven-

tionsprogramms gestalten, mit dem praktischen Alltagsver-

hatten vergleichen und bei Bedarf verbessernd eingreifen.

Dieses ist einigen Chefs des Bataillons gut gelungen. Im

Unterschied zum Programmvorschlag der Verfasserin dieser

Studie (vgl. Anlage 1) halte ich einen Verbuna zwischen

Unterricht una Alltagskontrolle fur unvertichtbar.

7. Die Chefs und die Zugf Qhrer, die von der Notwendigkeit bzw.

vom Sinn dieses Projekts uberzeugt waren, und das waren un-

gefahr die Halfte dieser Fuhrer, haben Wege gesucht und

gefunden, ihre Seminare besonders interessant und kreativ

zu gestalten. Das Engagement dieser Fuhrer war so ertreu-

lich, dan sie Fir dadurch auch die Kraft gaben, viele auf-

tretende Schwieri9keiten unter Aufrechterhaltung weiner

eigenen Motivation zu Oberwinden.
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8. Der Bundeswehr mangelt es noch an einer Konzeption zur

Gesundheitserziehung ihrer Soldaten. Die Inspektion des

Sanitats- und 6esundheitswesens im Bundesministerium der

Verteidigung stellt den Truppenarit in den Mittelpunkt dieser

Erziehung. Das Projekt des San8tt 6 unterscheidet sich von

diesem Ansatz. Nach neiner Auffassung ist die Gesundheits-

erziehung Teil des Gesantausbildungsauftrags des Kompanie-

chefs. Der Einheitsfuhrer ist hier also der verantwortliche

Offizier. Er bedient sich der fachlichen Kompetenz des

Truppenarztes zu seiner Unterstutzung.

9. Als hill reich erwies sich das Einwirken der wissenschaft-

*

lichen Begleiter, Herr Prof.Dr. Reimann und Frau Dipt.PJd.

von Wildenradt. In kritischen Chefbesprechungen wahrend

der besonderen und vieitaltigen Belastungen der Chefs

analysierten sie als -Externe  die Gesamtsituation und

zeigten Wege oer uberwindung dieser Schwieri9keiten

auf.

Ich halte es daher fur mdglich, dan ein "externer

Begleiter" ein Vorteil #Dr die Durchfuhrung ahnlicher

Projekte ist. Das kann ein Pfarrer, ein Arzt oder ein

Sozialarbeiter sein.

10. Meine pers6nliche Teilnahme am Erfahrungsaustausch auf

der Arbeitsebene der Tagungen der Bundeszentrale fur

gesundheitliche Aufklarung zum Thema  Alkohol und Arbeits-

welt" war fur mich als Projektleiter auf zwei Ebenen sehr

hilfreich: auf der Inhaltsebene erhielt ich vielfattige

Anregungen, auf der aflektiven Ebene ermunterten mich
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erfahrene Praktiker, bestehende Schwierigkeiten anzunehmen

und anzugehen, indem sie eigene vergleichbare Erfahrungen

schilderten.

Ich rege nunmehr die BZGA an, auf der regionalen Ebene der

Kreisgesundheitsaiter vergleichbare Arbeitskreise -Alkohot

und Arbeitswelt" zu initiieren.

Dort k6nnten bei Bedart auch militarische Fuhrer Anre-

gungen uno Unterstutzung erfahren.

11. Die Erfolge eines Projekts sind langfristiger wirksam, wenn

auch zeitlich nachfolgende Fuhrer die Bedeutung von Alkohol-
.

gr5ventionsma8nahmen betonen und durch Fuhrungsmannahmen

verdeuttichen. Es ist in der Bundeswehr leider noch nicht

selbstverstanalich, daher ein 9lucklicher Zufall, dan

mein Nachfolger als Kommandeur Saneti 6 ebenfalls alkohol-

praventiv tatig ist.

12. In meiner neuen dienstlichen Verwendung als Leiter der

Fachschule des Heeres fur Erziehung in Darmstadt werde

ich die in aer Praxis gewonnenen Erkenntnisse in die Lehre

umsetzen. Ich bin an einem weiteren Erfahrungsaustausch

und an weiterer Zusammenarbeit zu Fragen der Alkoholpra-

vention interessiert und bitte um Kontaktaufnahme.

13. Erwartungen an das Bundesministerium der Verteidigung:

Ich erwarte, 0/6 das BMVg dieses Projekt und seine Ergeb-

nisse auswertet. Dabei geht es nicht um eine Bestatigung

seines Ansatzes und seiner Durchfuhrung, sonoern um eine

transparente inhaltliche Auseinandersetiung.
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Ich rege an, hierfur eine Projektgruppe lu bilden, der

Arite, Psychologen, Soziologen, Sozialarbeiter, Militor-

seelsorger, Padagogen def Bundeswehro langj8hrige

Truppenproktiker und ein Vertreter der BZGA angehoren

sollten.

Diese Arbeitsgruppe sollte beauftrogt werden, auf der

Grundlage der bisher dem BMV9 vorliegenden Erkenntnisse und

Erfahrungen und dieser neuen Erkenntnisse, weitere Alkohol-

praventionsprogramme in der Truppe anzuregen, zu initlieren

und zu begleiten.

Es darf auf dem Feld der Alkoholpravention keine Ruhe
e

einkehren. Die augenblicklichen Verluste unserer Gesell-

schaft, einschlientich der Bundeswehr, sind *u hoch, als

da A sie ausgehalten oder gar verantwortet werden konnen.

14. Ich danke der BZGA fur die vielfaltige Unterstutzung bei

der Vorbereitung und Durchfuhrung dieses Projekts, das nur

als Programm beendet iat, dessen Erkenntnisse nun publiziert

und verwertet werden. Das Bundesministerium der Verteidigung

ist herausgefordert, sich mit diesen Ergebnissen auseinander-

Rusetzen. Die BZGA hat mit seiner Unterstutzung dieses

Projekts der Bundeswehr, seinen Soldaten und deren Famillen

einen wertvollen Dienst erwiesen.
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Nr. 1 Arbelt,hilfe zur Durchfuhrune oinG Praventions-

programmes gegenuber Alhohole#Rb,auch in der

Bundeswehr, Billmaier,R./BresenoVe/Wildenradt,C.v•

Der folgende Vorschlag zur Gestaltung vines Unterrichts-

programmes ist im AnschluB an das Projekt "Gesundheits-

erziehung am Beispie  Aakohol" entstanden. An den Semi-

naren des Projektes nahmen ouch Studenten und Mitarbeiter

der Universitat der Bundeswehr Hamburg, Fachbereich

Padagogik teil. Die Erfahrungen, die bel der Durchfuhrung

der Seminare gemacht wurden, konnten an der Universitat

der Bundeswehr Hamburg mit Studenten in einer Lehr-

veranstaltung ausgewertet werden und in einen vorschlag

zur Durchfuhrung eines Unterrichtsprogrammes ausgearbettet

werden. Die hierin vorgeschlagenen Unterrichtseinheiten

sind als Beispiele zu verstehen, weitere Beispiele finden

sich in folgenaen Arbeitshilf en:

1. Feser,H./Troschke,J.v./Stunzner,W.v.: Handreichungen
fur Gen Einheitsfuhrer - Vermeidung von Alkohot-
minbrauch in der Truppe-, Freiburg, Koln 1984

Unver6ffentlichtes Manuskript

2. Troschke,J.v./Stunzner,W.v.: Gesundheitserziehung in
der Bunaeswehr. Programm zur positiven Beeinf lussung
des Gesundheits- und Krankheitsverhaltens von Bundes-

wehrsoloaten. Freiburg, Juni 1983.Unveroffentlichtes

Manuskript

3. Feser,H./Bartsch,N./Eckert,A.: Psychologisch-padago-
gisches Unterrichtsprogramm zur Vorbeugung von Alkohol-

minbrauch in der Truppe, Arbeitsberichte BMVg-PII 4,
Bonn 1981/1983

Unsere Arbeitshilf e stellt die Durchfuhrungsgesichts-

punkte in oen Vordergrund, d.h. sie ist als Vorschlag fur

Kompaniechefs/Zugfuhrer gedacht, die in ihrer Kompanie

Seminare zur Vorbeugung gegenuber Alkoholmifbrauch mit

wenig organisatorischem und finanziellem Aufwand durchfuh-
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ren mochten.

Die einzelnen Unterrichtseinheiten lessen sich zu Tages-

seminaren oder Seminaren, die nue einen halben Tag dauern,

iusammenfugen. Die Unterrichtseinheiten kennen aber auch

in den Rahmen von Seminaren mit einer Dauer von 45-90

Minuten integriert werden.

Alle Unterrichtsprogramme zur Vorbeugung gegenuber

Alkoholminbrauch in der Bundeswehr enthalten Lernziele fOr

drei Bereiche:

1. Informationsvermittlung o

2. Wecken eines Problembewuntseins

3. F6rderung von Handlungskompetenz

Die Informationsphase sollte so gestaltet werden, dan die

Informationen auf den Alltag von Soldaten zugeschnitten

sind, damit eine groBtmogliche Betroffenheit erreicht

wird. Mogliche Themen sind z.8.:

- Private und dienstliche Fol9en bei Alkohol-
miBbrauch

Korperliche Wirkungen des Alkohols

- Personliche Bewertung der Alkoholwirkungen,
Schilderung von MiBbrauchssituationen

- Straftaten im Zusammenhang mit Alkohol

Promillegrenzen fur Fahrtuchtigkeit

Die Informationsphase sollte mit dem Wecken eines

Problembewuftseins Ober den Alkoholkonsum kombiniert wer-



den, d.h. nicht mit einem Vortrog erschopit sein, sondern

durch Arbeitsgruppengesgrache vertieft werden.

Der dritte Bereich fur Unterrichtsprogramme, die

Forderung von Handlungskompetenz hann unseres Erachtens

nach nur in Teilbereichen in der Bundeswehr eingelost wer-

den:

- Vorstellung von Hilfeeinrithtungen

- Umgang mit Betrunkenen

- Kontrolle des eigenen Alkoholbonsums

- Engagement im Freizeitbereich

- dienstlicher Um9ang miteinandeP

Weitere Lernziele, wie Z.E. Gesprachsfuhrung mit

Alkoholgefahrdeten in allen Dienstgradgruppen, Ver-

besserung des Umgangs mit personlichen und dienstlichen

Problemen, Veranderung der Dienstbedingungen sollten bei

einem Unterrichtsprogramm zur Pravention Von

Alkoholminbrauch nicht im Vordergrund stehen. Diese

Lernziele erfordern u.E. ausgebildete Reterenten und kon-

nen nicht SO ohne weiteres von Zugf Jhrern in ein

Unterrichtsprogramm umgesetzt werden. Eine Handlungs-

kompetenz im Umgang wit Gefahrdeten kann noch am ehesten

im Bereich der Vorgesetztenschulung erreitht werden und

sollte dort verankert werden.

seminarle ityng 1£nd Ruribljbrung

Aus den Erfahrungen mit dem Gesundheitserziehungsprogramm

93



in Itzehoe schlagen wir elne Unterrichtstrennung qur Wehr-

pflichtige und Unterofliziere/Of 1124ere vor, uo so die Be-

troffenheit und Off enheit bel den Tel  neheern zu ver-

gronern. Dies schlieAt einen moglichen geoeinsamen

Unterricht von verschiedenen Dienstgradgruppen nicht aus,

1.8. bei einem Theme wie Verbesserung des soziaten Klimas

in der Teileinheit oder bei allgemeinen Sachinformationen

uber Alkohol und dessen Wirkungen und Folgen.

Die Seminarteiter sollten Zugluhrer seing die

Seminarteitnehmer sollten Sich m6girchst zugweise

zusammensetzen, damit eine grontmagliche Offenheit und das

notwendige Vertrauen bereits zu Beginn des Unterrichts

vorhanden sind.

Die Zugfuhrer sollten durch eine getrennte Weiterbildung

auf die Seminardurchfuhrung vorbereitet Berden (durch

Kompaniechefs). Wir schlagen fur die Seminare

Zeitabschnitte von 45 bis 90 Minuten vor, die in einer

Reihe von drei bis funf Einheiten im ersten oder zweiten

Quartal der Vollausbildung stattlinden konnten. Diese

Unterrichte konnten im Gesamtausbildungsplan im Rahmen der

Gesundheitserziehung und der inneren Fuhrung thematisch

eingeordnet werden.

unlerrlibls£inbfilin JEnd Ahlaut

Zu Beginn des Unterrichtsprogrammes sollten die Soldaten

einer ganzen Kompanie, also sowohl die Hehrpflichtigen als

6
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auch die unteroffiziere und 0,9iziere dieselben

Informationen uber Alkohol und dessen Wirkungen haben, Der

Kompaniechef sollte diese Informationen in einen Vortrag

geben, wobei es uns nicht sinnvoll erscheint, elnen

solchen Vortrag an andere Referenten zu delegierene Es

bestunae die Gefahr, dan dann nur unzureichend Ober den

Alltag des Soloaten und den Alltag in der Kompanie

gesprochen wurde. Dies ist unseres Erachtens aber not-

wendig, um die Seminarteilnehmer betroffen und damit auf-

nahmebereit zu machen.

Die Teilnehmerzahl sollte 25 bis '30 Teitnehmer nicht

uberschreiten, wobei bei graneren Kompanien mehrere

Unterrichte zu den gleichen Themen durchgefuhrt werden

konnten. Der zeitliche Ansatz fur einen solchen ersten

Unterricht, der im wesentlichen ein Cheivortrag sein wird,

ist bei unserem Vorschlag 45 Minuten. Folgende Themen

sollten bei dieser Sachinfcrmation behandelt werden:

1. was wird in unserer Kompanie getrunken?
2. Wann wird in unserer Kompanie getrunken?
3. Allgemeine Folgen des Alkeholkonsums

a) dienstlich, b) privat c) allgemein

Die sich an den Chef vortrag anschlieBenden Unterrichts-

einheiten sollten von Zugfuhrern geleitet werden, die in

einer entsprechenden Weiterbildung auf die DurchiDhrung

der Seminare vorbereitet werden munten. Die Teilnehmer

dieser Unterrichte werden vorrangig Wehrpflichtige sein,

wobei diesetben Themen auch fur Seminare mit Unteroffizie-

ren gelten konnten. Wehrpflichtige, Unteroffiziere und
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Offiziere hatten durch den Chef vortrag dieselben

Informationen, aber eine weitergehende gemeinsame Tei2-

nahme an den Unterrightseinheiten erschwert erfahrungs-

gemaR die Offenheit von Wehrpflichtigen. Insofern sollten

die Wehrpflichtigen die hauptsachlichen Teilnehmer seing

wobei Unteroffiziere eventuell die Gesprachsfuhrung in den

Arbeitsgruppen ubernehmen kbnnten. Daruberhinaus sollten

aber fur Unteroffiziere eigenstandige Unterrichtseinheiten

durchgefuhrt werden.

Folgende Unterrichtseinheiten erscheinen uns Sinnvoll:

Woljtrrishlseinhftll 11 Was ist AlkoholmiAbrauch? Wann wird

9etrunken?

Dieses Thema sollte anhand von Fallbeispielen erarbeitet

werden. Zielsetzung ist hier, dan die Soldaten fur sich

selbst erkennen, was Alkoholminbrauch bedeutet, una die

Informationen aus dem Chetvortrag verarbeitet werden.

Wolt[[i£blgiob£il 11; Folgen des AlkoholmiBbrauchs von

Soldaten. a) in der Offentlichkeit b) im Dienst c)

allgemein.

Auch aiese Themen sollten in Arbeitsgruppen erarbeitet

werden und die Ergebnisse in dem gesamten Teilnehmerkreis

vorgestellt werden.

/
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moglichkeiten, Vorbeugungsm69lichkeiten.

Bei diesem Thema konnte ein Alkoholiker eingeladen werden

und seine Lebensgeschichte darstellen, Sowle Referenten

von Selbsthille- und Therapieeinrichtungen ihre Arbeit

vorstellen.

Insgesamt sollten die Unterrichtseinheiten nicht so

strukturiert sein, dan keine Zeit mehr fur spontane Dis-

kussionen oder weitergreifende Fragestellungen ble,bt.

An diese drei Unterrichtseinheifen konnten sich noch

weitere anschlienen, Themenvorschlage finden sich hierzu

in den eingangs erwahnten Arbeitshilfen.

Den Abschlun kannte eine Befragung der Seminarteilnehmer

bilden, mit den Fragen: Was will ich verandern? Was hat

mir gefallen? was hat mir nicht gefallen? Was hat mir das

Seminar 9ebracht?

Eine mogliche AbschluBveranstaltung ware auch z.8. das

Mixen und Ausprobieren von interessanten alkoholl reien Ge-

tranken.

Zusammengefant ergibt sich folgender Ablauf fGr ein

solches Unterrichtsprogramm:

1• thetvortrag fur die gesamte Kompanie
Dauer 45 Minuten
Teilnehmer: Alle Soldaten der Komapnie



2. weillithilfil,DB diti AMBIODDIE
Thema: Durchfuhrung der Unterrichts-
einheiteno
Teilnehoer: UnteroFfixiere/Offiziere, Kompaniechef
evtl. meferenten

3• WOX£frisblafinhgit 12 Athoholminbrauch
Dauer 45 minuten
Teilnehmer: Wehrpflichtige, Zugfuhrer,
Arbeitsgruppen&efter

4• Wal£CriED£5Rinhitil Ill Folgen von Alkohol-

miBbraucho
Dauer: 90 Minuten
Teilnehmer: Wehrpilightigeo Zugfuhrer,
Arbeitsgruppenleiter

5· ilnt£rrifiht&elohgll A/Al Alkoholabhangigkeit
Dauer 90 Minuten

Teilnehmer: Behrpilichtige, evtl. Unteroffiziere,
Ofliziere, Zugfuhrer, Referenten

6. Abschiunbesprechung/AbschluBveranstaltung
mit der ganzen Kompanie °
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N/. 2 Konzept zur Gesundheitierzlehung in den Verbanden
dir Divt,lon, Komiandeur-Sanitltibitaillon 6

v.2.4.1986

1. Allrimitn..

Milne foliendin Oidankin stid dae Ertibnie *ainer wieion/obeft-
liohon trkiantnlii, und meiur prakti chen Truppinerfahrung.
iii aind kiin u•fismendei Kensipt, •end•rn OruDdel tie, dio ein
Kons•pt nioh leiner litnung biruckitch igen Ilati. 1ur Eritil-
lung linea 101*epts flir die Division wari die Ditoiligung dee
Di,laion/aritee, der 8osialarbettorin der WBV gna der Dilltlr-
doken, notv,ndig biw. vert,ilhaft.

2. B•rriffaklK,un,

Der Degriff -Ge undhett orilehun/" wird I.E. in dir Bund•,v/hr
alcht offistell fur die Auabildung vorwindet. Ii GAP und in /or
ED, 10/5, lapitel 5. worden mur die Begriffi "algilne•· und

-0,/underhaltung' tibraucht. Dir logriff '·0,#undheiteorzi,hung'
iat girai,ind,r. 14 /tollt /lah dihir *unachit di, Frag•. ob
die Dundeivihr ti allgilimin baw. Ur DivT, lino  afaisindere
Auabildung fur aotwendig eraohtit. al /er Pflicht sur Oe/und-
erhaltung gerioht mu worden.

3. Q*-•undh•itairliehung *la Au,blldunE

Dir OAP eliht /or 8

3.1. Orundau.bfidunE

Zilt , 12 'tumdin
TEMlt. 1 A=.sohlleallah ilygione. litie- ina Klilteiohadin

\
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3.2. vell,Uabil#Uaz

sageora-t : heine Stunden

mleht lagiordait • 16 *tmoden

 Ah*)441 vii Oreadauabildung,
mnaltalloh: Rrankhetteverbougual

ir,insum//au#bilden, 1 ketne Stuad,n

3.3. DelihruMin

Weiteri Imhalte wirden in den "Belehrungen- geboten.

3.4. Dow.rtuna durah Kdr Banlt; 6

Die o.a. inhaltliehen Aniabon biligen, 4,8 ea eine Diekrepanz
gibt swiichin dem 6•unach dir lundiawehr. s.8. dom Alkohol-

alabriatch virksim *u begegnon und 40* Ang,bot  a auitivorf.nor
Anabildungiseit.
Die Agibildung in der Gieundir altung vird ts dor Bundliwihr

imhaltlioh mooh *ihr begrenzt glboton und wird dir tateach-

lick/D, brilt,bin Oe,undholt/g,/Ah:dung nicbt giricbt. Das

gilt in glitohlr Wel,0 fUr dil 6.PmarenDi¥.

4. Ilolablutubrupionroiltinhollizi,Ib -9-hiffgj- -11-ion--ilazilain
Di, Flihrual ,02 Men,chin in dir Bundoivehr lit i• alli,moinin auf

die rlhrwog von Oruppen konsentriert. Om bosondirs beli/titi

Boldaten eorrt Ian  ich le Rahmen /einer Krlifti und Mbglichkeiten
(ZDY 16/1. Loitiatz 22). Vorgisittte eind fIJr diese Borge jidoch
nur unsuritohend ausiobildet. Dio Schworpunkti dir Zrvartunrin vor-

gimitster Dionatetillon liogen auf anderen Gibietin ali auf dom dir

Sorte u, einsolne Boldaton. D.bel gibt e, kiinin Zvoifil diran, dan

dii Vorgisititin kitne Thirapoutin eind und di.6 die Flibrunc 100

Oruppin is Bvitfilefall Vorrang Tor den Bilingon •on Individu•n hat.

Daher kom/t e, in dor Duadeswihr beeondere darauf an, dir Vorbourung
Ton glaundhlitlich/n Schliden bisondire Aufeirk/aikeit mu widein und

die Soldaten mu DefKhimin, thre Gisundheit su erhalten btw. aich fur

die 00/undhlit thrir glitchgoetillten Kamer/den und thrir lintergibl-
men  itieriatvortlich su fliblen. Da, Iua die Mon,chenfithrung dir

Dundow,br orroloh n. Dai /otst meini, irachtin, dennoob eine 16£;
/undhoit/Irciohung vorsui.

5. / /bildunl.lilli der Ge undhoit/orsiehua,

Alle *eldaton /ollen

5.'1. dle elgenon I•nntnias• Uber dan Out Oo*undboit. dio Pflicht

sur 0,•underT;11;5 - d •ine lagliohi Gifabrdung duroh

Witter·ung..influise. Alkohol, Mikotin, Drogin und Zagewohn-
helton arvoitern.
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5.2. die lirittachaft entwiok/ln, Dioh mit *en Imhalten /er

0,/aIdbiItior*Ilbung litiv mad auflosohlosion Iniell-
andersuaetsen Ind an der OeitaltuDE *er Agibil/un/,1,-
halte mitiuvt,ken.

5.3. •toh far dle elrini Oiiandhilt virantwortlioh, aioh fur
/le Oisundheit dir Kemeraden (alor ionstgrod,) mitvor-
antwartliah au flihlen.

5.4. b.fihilt w.rden,

- eigine, Oliundhoitive,halton mu kontrollieron und enge-
e/seen *u beurt,ilin,

- Iit /ifibrditin Kimer,den eller Dionitgradgrappin Uber
gisundhettischaidigende Virhaltinavition au eprochon,

- Oruppendruok in Besug auf go*undheit„chEdigende Vorhalten/-
voisen (I.B. AlkoholionuB, Rauohon) duroh angem/,seno
Vorhaltenswotion au bigign/n,

- lioh doroh aktiven Sport go/und su halten (gilt 10/beaondere
fur Eltere Dionitgrade und Bold,ton, die sur KBrperfUllo
'Ii/In).

6. /,thod/ -/iner O,aundheits,rzilhu 

6.1. B.t.ilitunf ron Fachdtinstin

Truppeneret. Sozialerbetter, Militirpfarror eolltin beteiligt
wordin. Fachkrafti auairhalb dir Bundi/wihr (B.B. des Ariii.
giaundheitaamts. dir Anonymen Alkoholiker) k5[lnten eitwirkin.
Dii Loitung und die Durchfghrung aollten abir bil din ailit.
Vorgis•titin bleiben.

6.2. Untorricht

In Onterriobten aind den Boldaton die erforderliohen K/nnt-
Alise su veraitteln. Da •a vor allim daraur ankeimt, affik-
tive Lornitil• (die Berlitiohaft mur Mitwirkung im Binne dir
Auabildung.zi.li) mu erreiohin, lit dir Ontirricht nicht ali
' Frentalunterrioht" su go,taltin, eondern ali · Ge,pratch/-
kroi " unter Bitilligung •aglichet ¥tilir loldatin.

6.3. ErsiehunK/Verhaltenekontrolle

In den Unterriohten sollten Yireinbarung•n gitroffin virdin,
die dio wichailieitige Kontrolle und MitvorantvortunK aller
Soldaten im ta,glichen ViFETTEFE-botrd T/5-T//Ti-lili  2. bin-
alchtlich dir Kontrollaufgabin hinatchtlich de, Alkohol-
kon'Ums).

Ple linhaltung dle/or Zontrollaufgaben eollt. im jewells fol-
glnden Unterricht (aiaprach, Bespreohing) vioder Dui Thima
(Unterrichtslahalt) gemaoht werden.
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6.4. krutrum'la

Dii kragruppes iellten geeekle,i,me Ti lleinholten eeli.
Nor eli hanion tie liabaltuas dir thierittiohil later-
riehteerheantntlee im dir Praili ae, Dtimatol lad *gf.
dir rritieit Inch kentrollierin uad ggt. aga Theas einii
le,prioh, machen. Der telleimhettatuhrir aed volt•re Offs

alad ellersitte Watirriohtendo, ander,reette materliogen
ele ali Aagehurige der Lorngruppe. *or Tillitabilt agoh

len Zontrellen ler Ilamajohaften hinatehtlieh throi elgit,In
ae,undhilt/verbiltio, Cs.8. Alkoholkouum, 1.mehen. D/-

toiliggag e, Sport).

6.5. Ag•bildum, dir Au*bilde 
Da ile Unterriobte hauptilchlioh /on /en T tleimheite-
flihrern durchgoftihrt wirdin /ollten. IU/9,n diiae Ilireu

Fiflihigt virdin. Dabil koamt ea Ior allim darmif an,

- daB ate die Soldatin aktiv al 0*oprlicb bitilligen. Dai
,itit voraus. dia die Unterriohtenden suharin kannon
(laa kInnin die wenti,ten Offisiere und Unt,reffisterot).

- deft nioht our Kiantnisae ¥irmittelt verden, eondern dii

B•7'lt/obaft dir Soldatin aur Verantwortung /estirkt
wird inur dian kann Ercilhani virks•i wordin).

daB Unterricht und Alltageprixis eini Auebildungs,inhilt
dar,tollen. Der Onterrieht. in d,1 ans konkret, Alltage-
verhaltin eller Bolditen nicht sui Thima geaacht wird,
verfehlt *itc Ziil.

- di der reiliinhilt/Flhror und dii Ubrlien Dat,roffizier.
auch ihr Ge*undb*itaverhaltin sur Diskuasion Itillen und

ge//ben/nfalla /ucb kriti/toron laes,n au/,in.

6.6. Diminarfori

Oanitigige oder halbtaglge Seminaro bieten eleh 18 beaond,-
rir niei *ur Durchf-hrung an. Sie bieten dio erfordirlicbi
Zeit und din Rahmen fUr ein geeprkohiftirdirndii Klimi.

6.7. Rd
Orto aum/rhalb dir F.„erne (*.B. kirohliche ed,r atidtlechi
Zinriohtungen) biginstigen dii Durcbft.thrung. 8ie verhindern
hauflgi Stbrungen dir Untorrichto und don Wechail der Zu-

/am,oniet/ung /or L,rngruppe (in der lillia. virdin I.B. die

Soldaton. il/bieondire Dienstgrade fur "dringendi- Dienet-
gilah/rte #9/ des Unterrioht giholt biw. keiiin mach Paueen
erlt vor/pitet viedir mum Onterriehtg.

6.8. GrUDP.odyn..ik

Orte allerhalb /or Zaaerne be#natigin in Verbindung mit /or
Unterrioht/fori 'Seminar gruppendynaai/eho Progia/e. Dir Er-

folg elmea Pre/kto "Oeiundhoitiorsiehung" iet weaintlioh mb-

hInglg Ion gruppindynailichen Proseeein, die voi Littindon
und vom Tilleinhiltifilhror mu linken mind.
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7. i'JLb//

Ioh halte laegi,imt etion ilitai/ats von 24 Stwidin fur erforderlioh.

Devon .lid 16 Stumdim li GAP al, "atoht milierdaiti Ae/bildung'· verge-
Iihia. Wotteri 2 bia 4 Staid*n kNicte dir Rilitlrpfarrer ag/ aetaia

i.itbatjit "Lobia/kgadlieher Oaterrieht inter elgener Mitwirkung
lor Verrugang lt.11'n.

80 Irieheint virtillhaft, Im logian iii I., ZI., ZII. und ZV. Quirtali
aer Vellau,bil/mag jewella em. 6 Stuaden mui Theme su unterriohten
biw. Iwi.cheabilansen su elibin. Die litten Iwlechen don Oaterrighten

aind fUr Diebaohtuntinfgabim su mution, im /enen der Alltig dir

Solditia bliatehtlieh 4/, Oi/ondhilteverhalting Uberprilft wird.

8. /ehlusbe//rkan,

0*/undh/it•ersilhung lit mehr ale Oleundholt/unterrlehtung odor 00-
aundheitebelehrang. Die betdon letstgonanaten DI/thod n verdon li all-

geNtmen in dir Dundiewihr und.wle toh milne, mit riliti, Bring,i

Erfolg praktimiert. Eine Oe/undheitdlrziehung, die e,ch den von Iir

worgiechliginen Orundiation prakliziert wird, diont mugloich

- dir poittiven lieinflummung des lozialen Klimma einer Einhoit

(vertrauin,fardortang),

- dir Stirkung /0/ Verantwortungibivufit/,ine fur d,n Kameradin

(piychieche Kamiradinhilfi), die li Ernatfall auch Antat und Panik

vorboust,

dir Illge,elnon Verbougung abwitcliender Verhaltin/woisin
(*.8. Oiginatiobtigi Abweeenhilt, Silbsttatuag/•ersuchi).

- dir *tarkung de• Suseimengihtirigk,itsgi rjhla allir Soldaten.

- dealt muglitch dor Steigirung dir Kimpfkraft durch bieeire Auf-

tres••rfullung.

A
Priuighoff \
Ober/tleutmant
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Nr. S Ertrage als den Si•inarin dir Kompanlen, Kommandeur
Sanitatibatillion 6 v. 25.2.1986

Sanitatibatmillon 6

- Kommubmr -

Bet r.: Gesundheitse,ziehung in der Bundeswehi am Beispie! des

Alkoholkonsums

hier: Ertrage aus den Seminaren der Kompanien

1. Vorbemerkun 

Der Auftrag des Offi ziers und des Unteroffi ziers ist umfassend. Er soil

fuhien, ausbilden und erziehen, um den Einsatzauft rag bestm 6glich zu er-

fullen. Alkoholprobleme sind keine besonderen Probleme: es sind die ub-
lichen Mitarbeiterprobleme, fur die der Vorgeserzte jedoch zustandig ist.
Es ist nicht Aufgabe des Vorgesetzten, in die Rolle des Therapeuten zu

schlipien.

1 Vorbeugung

2.1 Fur die Gesundheitserziehung sind Chef und TE-Fhr genauso verant-
wortlich wie fur andere Ausbildungsgebiete (ZDv 10/5).

2.2 Gesundheitserziehung muR mehi sein als nur Gesundheitsunterrichrung
oder gar Gesundheitsbelehrung. Sie isi fortwEhrende und umfassende
Aufgabe der militirischen Vorgesetzten.

2.3 Lassen Sie keinen Zweifel daran, daB Sie Abstinente und Wenigt fin-
ker srotzen und daB keiner gegen seinen Willen Alkohol trinken sol.
Nicht der ist stark, 32Fle3e Runde mirtrinkr, sondern der, der mal
eine ausla81.

2.4 Nichi lede Runde eines Spenders muB durch eine eigene Runde er-

widert werden! Kampf dem RundenschmeiBen!

2.5 Ve,hindern Sie einen soziaten Druck, Getranke auf "Ex" trinken zu

m ssen. Weder Korn noch Kilmmerling mussen in einem Zuge "ge-
kippt werden.

2.6 Vermeiden Sie nach Mdglichkeit Zug- oder Gruppenabende oder Uffz-
Abende mit Umlagen fOr Getranke. Das fuhrt imme, dazu, daB

- Wenigt rinker das Bier fur die Viek,inker bezahlen,
- viel get runken wird, solange noch erwas im FaB ist. Nich[ das Viel-

trinken soll belohnt werden, sondern die Zurackhaltung im Umgang
mit Alkohol.
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2.7 Sollte dennoch ein FaB aus einer Gemeinschaftskesse bezahlt gerden,
sollte es ein kleineres FaB sein. Wem des nicht reicht, der ooll nuf

eigene Kosten noch Flaschenbiez nachkaufeni

2.8 Bei Zugabenden (usw.) massen alkoholfreie Getranke immer billiger
als alkoholische GetrRnke sein.

2.9 F(ihren Sie mit Ihren Soldaten von Zeit zu Zek mal GesprEche in

zwangloser Atmosphare (z.B. nach gemeinsamen Abenden) uber den

Dienst, die Freizeitgestaltung, thren Fuhrungsstil usw. Solche Ge-

sprache f6rdern das wechselseitige Verstandnis und Vertrauen.

2.10 KennenSie jedenunterstellten Unteroffizier, jeden unterstellten Sol-

daten?

Es ware gut, wenn diese von thnen sagen: "Mein Zugfuhrer/GrpFhr
weiB nicht nur wie ich heiBe, sondezn auch wer ich bin!"

Fragen Sie thre unterstellten Uffz: "Was wissen Sie Bber den Sol-

daren A. 7"

3. MiBbrauch

3.1 Sollte ein Soldat wegen AlkoholmiBbrauch unangenehm auffailen oder

aufgefallen sein, prufen Sie, wer von den Kameraden dabei war.

Prafen Sie dessen Mitverantwortung! Die Kameradschaftspfliche erfor-

dert ein zeitgerechtes Eing.eifen durch die Kameraden.

4. Alkoholauffallige

4.1 Wir kennen die Alkoholauffalligen in unseren Kompanien. Fuhren Sie

rechtzeitig vor dem n&chsten "Umt runk" mit diesen ein Gesprach.
Gewinnen Sie mit ihm gemeinsam fur ihn einen Kameraden, der die-
sen kameradschaftlich durch das Fest begleiter. Nur dieser darf dem
"Gernetrinker" zwischendurch einen Kaffee oder eine Sekers "zu-

schieben". Mit diesem Verfahren muB der "Gernetrinker" einverstan-
den sein.

4.2 Alkoholauffallige werden einem "konstruktiven Leidensdruck" ausge-
setzt. Sie erfahren einerseits volle pidagoggische Zuneigung und

Unterst6tzung ihrer Vorgesetzten solange sie "mitziehen", anderer-

seits werden sie disziplinar gemaBregelt, wenn sie nicht "mitziehen",
jedoch Dienstvergehen begehen.

4.3 Lassen Sie sich von "Alkoholkranken" nichts vormachen! Sie ver-

sprechen "den Himmel auf Erden", k6nnen aber aufgrund ihrer K rank-
heit ihre Versprechen nicht einhalten. Sollten Sie das feststellen,
dann ist die Diagnise "krank" gerechrfertigt. Schalten Sie dann so-

fort den Truppenarzt und den Sozialarbeiter einl Die meisten Vorge-
setzten tun das zu spat !
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5. SchluBbemerkunE

Trinken Sie grundsatzlich keinen Alkohol 7 Dann ware es But, wenn un-

ser Projekt Sie bestarkt hat.

Trinken Sie gemigigt Alkohol, weil er thnen schmeckt 7 Dann genieBen
Sie ihn weiter I M6gen Sie auch durch dieses Projekt gu der Gewaheit
gekommen sein, daB thre Selbstkontrolle von Bedeurung ist.

Das Projekt "Gesundheitserziehung" hat den Alkohol nicht verteufelt,
aber unsere Verantwortung und Mitverantwortung im Umgang mit dem
Alkohol betont.

gez. Preuschoff
Oberstleutnant

0
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N/. 4 Presseartikel

Seminar „Gesundheitserziehung am Beispiel des Alkoholkonsums"

Zwischenbilanz wurde gezogen
Itzehoe (ir)· Eine Zwi,cbenbilinz

.am -ch 1./enden hotekl ..6.und·

kitaer·ziehuniam Detspiel del Aiko.

holkonwum:·· im Sanitatsbataillon un·

ll, der laituns Ven 06*ntleutlnl
Preu,cheft, Kommandeur San811 6.
zogeD Vertreter der Bunde·*webr. de
Ge,undheiwmtes. der blizei. der
54*ndoriverwahlng. der knokenka,·
 0 vad der BE·Uaivenitlil Himburs.

Obentleutn nt Kliu,-lulen Pmu-
EhoH wiste nochmatil die Ziele auf.
die diews Pmieki m eichen mil: Alle
Soldaten des Santtitibitaillons 6 *01·
len die eigeren Kennt.nisse Gber die
Pmblematik dei Alkoholkonsums eT·

weitem. die Bemit,chaft entwickeln
und belihist weden. eigenen Alkohot·
konsum zu kontrolliemnundingemes-
wn zu beuneilen. mit gefihrdeten Ka·
menden aller Dienstindgnippen dber
deren Trinkverhalten zu aprechen und
Ilch im Umging mil Alkohol wlbit zu

hellen
Diese, falschlicherweise oh als ..A!-

kohotseminw·· titulierte Projekt wurde
am 25. April 1984 mileiner Fohnrwei·
terbildung von 50 Ofizieren und Feld-
wet>eln eroffnet. an der 20 Damen und
Henen unie: ande: -m euch der Bun-
deizenttile fur gesundheit]iche Auf-
klarung der Hochichule de, Bunde.-
wehz Hamburg. del Kmisgepundheits-
Imies. dev onsanwssigen Krankenkas·
ser. deb Sozialdiensies de: Bunde.-
N-eht. de: Militarseelsoige. Bewieb.-
Lzte. Be:riebsrate und inderen teilge·
nommen haben

Diew Zusammense:zong solli  eing

Sa:nlompeteni des zinlen Casie dai·
bie'.en. um die Fuhre, de. Baza,lionb
bowohl bestmostict, zu informierer, als
auch ihnen zu ze,per.. dar· e, nich:
daiun. gehi da eigene Bataillon de,
..Sar<en.•·· 25 beschuldigen. vielmehi
ihner. 114 zeigen. daB die Alkoholpro-
blema·ik eine Buide de, gesamten Ge-
sellsEha 1 ist

80 Piozenl eller Soldaten de, Batai)-
lons haber, am Prolb teilgenommen
Si, haben ihie Kenninisse l,be: die
Pmblematil deutlich en,·eitet

Die Berei:schaft und Befahigung de,
Soldaten de, Batailioni zui Kontrolle
und Bewenun§ eiRenen Alkoholkon-
sums. zum Gespqoh mii Zefihrdelen
Kimeriden. zy/ ionteten Hilielei-

stung kinn n th Aussage von Oberif

Reutnint PrukhoH ern nach dieser
Vennutaltung bewerlet werden

Der Stetknweil des Alkoholi im
Dienst wi deutlich reduziert warden.
Nichtalkoholi*chi Ge#inke eifuhren
eine *purbire Aulweruni. Sie wurden
bei offiziellen Anllisen von voinher-

eln bereitgestellt und muisen nicht
mt Bewnde  erbeten we,den

Zum Thema Fmizeiteestaltung iu·
Bene ddi Obentleutnant Pmuscholl:

.Die tnitieuven zur Freircitgestel,ung
werden mir begrenzt imutit. Der nihe
St,dikem lizehoe isi vieliach verlok·

kender. dennoch behalten Fieizeitan·
sebote thmn Wert mls ein Mittel.elwas
anderes zu tun. Spontiche Angebote
dienen In doppeke, Hinsicht der Ge-

sundhei eniehung ·· lm AnschiuB an

.
diese einleitenden Worie eihielten die
Vemauensmannei der Mannschaften.
Unteroffiziere und dei Vertrete, de,
Ofliziere die Moglichkeit zu einer Stel·

lungnahme.
De, Vertreter der Venrauensmenner

der Mennschaften. Gefreite, West-
bruck. betonte. daB die Mannschahen
die Notwendigkeil einef derartigen
Pmkktes erkanni hhen und die
Dwchfuhrung fur *ehr sinnvoll hiel-

ten. Auch er lubene sich zum Thema
..Freizellgestal:ung··. indem e; den

Ausfuhrungen von Oberstleutnan:

Preuschoft *uslimmte und Ibenfill,
keine Begrindung dafhnennen konn·
te. warum nur m wenige Solditen da,
Angebot der Stad, Ilzehoe zur Freizei1

Se$tal,ung nutzen.
Oberfeldwebel Thoma  Meers. Vii·

tnuensminn der UnteroMiziere de, 2./
SinB11 6. betonte. d,B bei den Unierof·
lizieren Iine klim Einsicht meist le-
weck, wurde. sber etneellgemeinepei·
unliche Nachbereitun.8 fehle und das

Ve:dangen dieier hoblematik immer
noch vorhanden *ei.

Eine Betrouenheit kann sicherlich.
m Oberieldwebel Meers. te,tiest.111
werden. iber immer noch wird mebr
uber Alkeholgel dete ils mit die n
gesprocheD

..Die Animition ium Venlcht aul
Alkohi tit nach wie vor gering'·. so

Meen weite:

Hauptmann Pavenstedz. Sprecher
der Oftiziere. erk.lirle. diB es den
durchfuhrenden Ofhzieren und Unte,·
0Hizieren okmals an den natigen Voi·
kennanissen lehle Betonders in der 1.

Kompanie gebe es Bufgrund der Aulga-
benstruktur der Kompanie einigr gra·
vierende Problemr. mit denen and..p
Kompanien Diehl *u kimpien hblten

Den Ausluhrungen de, Vertriuen,·
leul, lolgle eine iusluhrlkhe Disku$·
Bion

Zabireiche Verreter der Bundeswehi. Polize, oder anderer mitarbeitender
institutionen wierum Beispiel di, Ge,undheit,amt. lindenstch zu, 2 ·ighen·
bilin, in der blitwaien·kiseme ein

11/or A cle.i&(je- 'Ri.FieLSC.4/424
1 Y. 9.26 /
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Soldaten sollen gesundheitsbewidter leben

Der Alkohol ist ein Problem
%

itzehoe ur). Der Beauftragte des
: Wehrbeauftraglen des Deutschen Bun-

destages, Maahs. besuchte das Sani-
Uilsbataillon 6, um uber die neuesten

Erkenntnisse zum Thema „Gesund-
heitserziehung am Beispiel des Aiko-
holkonsums•' zu berichien.

,,Tatig wird der Wehrbeauftragte
nach pilichlgemaBem eigenen Ermes-
sen, wenn ihm bei Wahrnehmung sei-
nes Truppenbesuchsrechts, durch Ein-

gaben von Soldaten oder auf andere
Weise Umstande bekannt wertien, die
auf eine Verletzung der Grundrechte
der Soldaten schliefien lessen·: erklar-
te Maahs einleitend in seinem Vortrag.

Iahrlich sei der Wehrbeaultragte ver.

pflichtel. einen ausfiihrlichen Bericht
herauszugeben, der sich oftmals mit
den Auswirkungen des Alkoholkon-
sums beschaftige.

Der Wehrbeauftragte Karl Wilhelm
Berkahn

.
dessen Amtsperiode im Mirz

1985 endee. wurde nach Vorlage sei-

nes letzten Jahresberichtes gefragt,
welches sein schlimmstes Ergebnis ge-
wesen sei. .,Nicht von ungefahr", so

Maahs,,.kam er auf einen Vorgang zu

sprechen, in dem Alkohol eine ver-

hangnisvolle Rolle gespiell habe. die
ihn zum Eingreifen zwang:'

Wijli Weiskirch, jetziger Wehrbeauf-
tragier, habe im vergangenen Jahr fest-

gestellt, daB e, den eingeschlagenen
Weg seines Amtsvorgangers weiterge-

NB.,1,1.. ,
, i:Uvd:es

hen und Auswirkungen iibermaBigen
Alkoholgenusses auf das innere Gefu-

ge der Truppe aulze;gen werde.

Anhand verschiedener Beispiele
zeigle Maahs auf, daB Alkohot und
dadurch unkontrollierte Einflusse auf
die eine oder andere Selle - dem Vor.

gesetzten oder Untergebenen - zu bd
sen Folgen fuhren kann. Neben
Schwierigkeiten und Problemen zwi-

schen verschiedenen Dienstgraden. ob
nun vom Vorgeselzten oder Untergebe-
nep verursacht. sind Auseinanderset-
zungen unter AlkoholeinfluB auch un-

tereinander nicht selten. Neben der
Neigung einzelner zur Gewaltldtigkeit,
angeblichen persanlichen Schwlchen
der Opfer und deren vermeintliche
Wehrlosigkeit, spielt bei diesen Vorfiil·
len der AlkoholeinfluB eine groBe und

verhangnisvolle Rolle. Der Wehrbeauf-
tragle beobachtet Vorgange auf diesern
Gebiet mit groBer Sorge. Diese unter

anderem einmal wegen einer zu ver-

mutenden hohen Dunkelziffer. da
nicht selten festgestellt wird, daB Sol-
daten von thren Kameraden auBeror-
dentlich stark eingeschuchtert und

ver ngstigt werden. zum anderen aber
auch, weil sich diese Probleme sehr
haung im Bereich der Wehrpflichtigen
abspielen, die auigrund gesetzlkher
Verpflichtung in die Bundeswehr ge-
kommen sind und denen deshalb die
besondere Fursorge getten muB.
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Nr. 5 Kurzprotokolle der Seainarve,18u9e
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8.30-8.35

8.35-8.40

8.40-8.45

8.45-8.50

8.50-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.30

13.30-13.50

13.50-15.00

15·00-15.30

15.30-16.10

16.10-16.20

16.20-16.30

16.30

Begruaung,Vorstellung des Seminarablaufs

Vorstellung der wissenschaftlichen Begleitung

Ausfullen der Auswertungsbagen
Vorstellung eines trockenen Alkoholikers

Nachfragen an den trockenen Alkoholiker,
Vorstellung der Arbeitsgruppen und Einteilung
der Arbeitsgruppen

4 Arbeitsgruppen zu den Themen:

1. ) Sind Ihnen die degriffe ntrockener Alkoho-
liker" und "nasser Alkoholiker" bekannt?
Was verstehen Sie darunter?

2.) Sammeln Sie in der Gruppe, welche Erfahrungen
einzelne von Ihnen mit Alkoholikern, mit

Alkoholabhangigen oder Alkoholgefahrdeten
gemacht haben.

3.) Haben Sie seit dem ersten Seminar feststellen
k6nnen, daB sich das Befassen mit dieser
Thematik bei Ihnen personlich oder bei
Ihren Kameraden ausgewirkt hat?
Erarbeiten'Sie Handlungsanweisungen?

4.) Wie verhalte ich mich gegenuber Alkoholikern
oder alkoholgefahrdeten Kamer den?
Erarbeiten Sie Handlungsanweisungen?

Kaffeepause

Fortsetzung der Arbeitsgruppen

Vortrag der Arbeitsgruppen-Ergebnisse

Mittagspause
Verlesen von Thesen und kurze Diskussion,
Einteilung und Vorstellung der 2.Arbeitsgruppen-
pase

4 Arbeitsgruppen zu den Themen: Der Alltag in der
Kompanie-Verursacher von Gesundheitsschaden?
1.) Wie gehen wir miteinander um?

2.) Die Dienstgestaltung in der Kompanie, M6g-
lichkeiten zur Verbesserungg zur Erh6hung
der Attraktivitat?

3. ) Vom Umgang mit Problemen - Wie bewaltige ich
private, dienstliche Probleme?

4.) Das Leben in der Kaserne nach Dienst, Ursachen
fur Unwohlsein, Nege zur Verbesserung der
Situation

Kaffeepause

Vortrag der Arbeitsgruppenergebnisse
AbschluBdiskussion

Ausfullen der Auswertungsb6gen
Ende des Seminars

SEMINARABLAUF
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8.00-8.20 BegruBung, Vorstelien des Ablaufs,
Ausfullen der Auswertungsbagen

8.20-8.30 Vorstellung und Einteilung der Arbeits-

gruppen

8.30-9.00 Arbeitsgruppen zu den Themen:

Anlasse/Bedeutung von Alkohol
Alkohol und Rituale
Alkohol und Freizeit
Alkohol im Verkehr
Alkohol und Sexualitat

9.00-9.30 Kaffeepause

9.30-10.15 Fortsetzung der Arbeitsgruppen

10.15-10.45 Vortrag der Zwischenergebnisse aus den

Arbeitsgruppen

10.45-11.20 Diskussion uber Bedingungen beim Biwak

11.20-11.30 Pause

11.30-12.00 Fortsetzung der Arbeitsgruppen

12.00-13.00 Mittagspau e
13·00-13.30 Fortsetzung der Arbeitsgruppen

13·30-14.00 Pause

14.00-15.00 Vortrage,Diskussion der Arbeitsgruppen-
ergebnisse und Rollenspiele aus den Arbeits-

gruppen

15·00-15.30 Kaffeepause

15·30-17.00 Vortrage, Diskussion der Arbeitsgruppen-
ergebnisse, Rollenspiele

17·00-17.10 AbschluB des Seminars, Ausfullen der

Auswertungsbdgen

SEMINARVERLAUF



8.00-8.15 BegruOung, Vorstellen des Ablaufs, Vorstellen
der wissenschaftlichen Begleitung, Ausullen
der Auswertungsb6gen

8.15-8.20 Einfuhrung in den Film: Kerstin + Bernd

8.20-9.45 Film: Kerstin + Bernd

9.45-10.20 Kaffeepause

10.20-12.00 4 Arbeitsgruppen zu den Themen:

Alkohol und Freizeit
Jugend und Alkohol
Alkohol in den Bundesbahnzugen zur Kaserne
Alkohol und Dienstbedingungen in der Kompanie

12.Ou-13.30 Mittagspause

13.3U-14.00 Fortsetzung der Arbeitsgruppen

14.00-14.50 Vatrag und Diskussion der Ergebnisse der

Arbeitsgruppe: Alkohol und Freizeit

14.50-15.20 Vortrag und Diskussion der Ergebnisse der

Arbeitsgruppe Jugend und Alkohol

15.20-15.50 Kaffeepause

15.50-16.15 Vortrag und'Diskussion der Ergebnisse der

Arbeitsgruppe: Alkohol in ZUgen

16.15-17.00 Vortrag und Diskussion der Ergebnisbe der

Arbeitsgru;,pe: Alkohol lind Dienstbedingungen
17.00-17.10 AbschluB und Ausfullen der Auswertungsbbgen

17.10 SchluB des Seminars

SEMINARVERLAUF
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7.15-7.30

7.30-7.45

7.45-7.50

7.50-8.00

8.00-8.30

8.30-8.45

8.45-9.30

9.30-10.00

9.55-10.05

Begruoung, Vorstellen der Gaste,Ausfullen
der Auswertungebagen

Vortrag eines Unteroffiziers zum Thema:

nAlkohol in den Streitkraften"

Durchspielen eines vorbereiteten Rollenspiels

Vorstellung und Einteilung der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppen zu den Themen:

Alkohol und Gruppendruck, Vorgesetzten-
verhalten und Alkoholkonsum

Vortrage der Arbeitsgruppen

Diskussion der Arbeltsgruppenergebnisse

Kaffeepause

Rollensplel und Diskussion zum Thema:
Wie gehen wir miteinander um?

10.05-10.50 Arbeitsgruppen zum Thema: Wie k6nnen wir auf

einen Problemfall reagieren?

10.50-12.00 Vortrage uqd Diskussion der Arbeitsgruppen-
ergebnisse

12.00-12.30 Mittagspause

12.30-12.40 Vortrag eines Unteroffiziers zum Thema:

Dienstplangestaltung
12.40-13.15 Arbejtsgruppen zum Thema: Dienstplangestaltung

13·15-13.45 Vortrag und Diskussion der Vorschlage zur

Dienstplanverbesserung
13.45-]3.50 Vortrag eines Unteroffiziers zum Thema:

Freizeitgestaltung

13.50-14.20 Arbeitsgruppen zum Thema: Frelzeitgestaltung
14.20-15.00 Diskussion der Vorschlage zur Freizeit-

15.30

gestaltung, Ausfullen der Auswertungsbagen

Abschluo des Seminars

SEMINARVERLAUF



8.00-8.05

8.05-8.10

8.10-9.00

Begruoung

Ausfullen der Auswertungsb6 en

Einfuhrung ins Thema und Vorstellung des

Drogenberaters des Kreisgesundheitsamtes

9.00-9.15 Vorstellung der Arbeitsgruppen zu den Themen:
1.) melche Situationen tragen in unserer Gruppe

zu vermehrtem Alkoholkousum bei?

2.) Wie vermeidet man vermehrten AlkoholgenuB
ohne ElnbuBe von SpaB - Zeigen Sie Alterna-
tiven auf!

3.) Die Verantwortung jedes Soldaten gegenuber
Alkoholgefahrdeten Kameraden!

9.15-10.55 Kaffeepause und Arbeitsgruppen
11.00-12.30 Vortrag der Arbeitsgruppen-Ergebnisse
12.30-13.50 Mittagspause
13.50-14.30 4 Arbeitsgruppen zu den Themen:

1.) Saufen und ein Taxi, ansonsten hinter Gittern,
wegen Allgemeingefahrlichkeit?

2.) 0,0%0 nur in Diktaturen, nicht bei uns?

3.) Sind Erfolgsmenschen dazu verdammt, Alkohol
zu trinken?

4.) 0,0%0 Grenze fur Zweiradfahrer?

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Vortrag der Arbeitsgruppen-Ergebnisse und
Diskussion

15·30-16.00 Kaffeepause
16.00-17.00 Fortsetzung der Vortrage der Arbeitsgruppen-

Ergebnisse

17·00-17.10 Ausfullen des Auswertungsbogens

17·10-17·20 Abschluu des Seminars

17,30-18.00Abendessen, anschl. Abreise

SEMINARABLAUF
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8.00-8.15 BegruBung, Vorstellung der wissen-

schaftlichen Begleitung, Ausfullen der

Auswertungsbvgen

8.15-9.00 Arbeitsgruppen zu den Themen:

Zu/aus welchen Anlassen wird in der Kompanie,
im Zug, tn der Gruppe,allein, im
Kameradenkrets Alkohol getrunken?
Wie sind die Wirkungen von Alkoholkonsum bei
Anlassen?
Was bewirken die bereits bestehenden ein-

schrankenden Mannahmen (Verbot,Dienst,
Stube, Kantine, Automaten)

9.00-9.15 Kaffeepause
9.15-10.15 Vorstellen der Arbeitsgruppenergebnisse

anhand von Folien

10.15-11.00 4 Arbeitsgruppen zu den folgenden Themen:
Feiern in der Kompanie - GenuB ohne Reue
m6glich?
Hilfen fih· den alkoholgefahrdeten Kameraden?
Freizeitgestaltung des Soldaten, Mbglich-
keiten, Wunsche?

11.00-11.15 Kritik der Seminare und der Fragestellungen
des gesamten Projektes

11.15-12.00 Vorstellung und Diskussion der Arbeltsgruppen-
Ergebnisse

12.00-12.10 Ausful.en der Auswertungsbdgen
12.15-12.50 Mittagessen
12.50-13.00 Kompanieinterner Fragebogen
13.00 AbschluB des Seminars

SEMINARVERLAUF
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8.15-8.20 Beginn, Begrunung, Voretellung des Ablaufs
und der Gaste, Ausfullen der Auswertungsbbgen

8,20-8.25 kurze Einfuhrung des Seminarleiters uber

Zielsetzungen des Seminars

8.25-9.00 Film: Jugend und Alkohol von der Bundeszentrale
fur gesundheitliche Aufklarung

9.00-9.30 Kaffeepause
9.30-10.30 Referat eines Unteloffiziers uber Alkohol-

wirkungen und Gesprach mit den Teilnehmern
uber Alkoholkonsum

10.30-10.35 Pause

10.35-11.20 Vorstellung eines trockenen Alkoholikers

11.20-11.40 Erganzung durch Referenten des Landesverbandes
des Blauen Kreuzes

11.40-12.00 3 Arbeit:,gruppen zu den Themen:

Alkohol im StraBenverkehr
Alkohol und Freizeit
Alkohol und Freundeskreis

12.00-12.30 Mittagsp use
12.30-13.00 Fortsetzuntr der Gruppenarbeit

13·00-14.15 Vortrage der Arbeitsgruppen-Ergebnisse

14.15-14.45 Pause

14.45-15.10 Einfuhrung in das Thema Rauchen und Film
Rauchen von der Bundeszentrale fur gesundheit-
liche Aufklarung

15·10-15.25 Diskussion Pro und Contra Rauchen

15.25-15.30 Pause

15.30-15.45 Film von der Bundeszentrale fiir gesund-
heitliche Aufklarung "Rauchen macht frei-

15.45-15.55 Ausfullen der Auswertungsb6gen
16.00-16.15 AbschluB des Seminars

16.39 Abendessen, anschlieBend Abreise

SEMINARVERLAUF
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SEMINARVERLAUF

8.00-8.10 BegruBung, Vorstellung der Gaste-

Ausfullen der Auswertungsbagen

8.10-9.00 Referat eines Referenten vom Blauen Kreuz

Thema: Ist Alkoholismus n6tig?

9.00-9.30 Kaffeepause
9.30-11.00 4 Arbeit gruppen zu den Themen:

Alkohol ist keine Medizin, kein Problem-

loserl
Welche Maonahmen sind flir die Kompanie
geeignet, das Betriebsklima u verbessern?
Freizeltgestaltung der Soldaten

Umgang mit rroblemen (dienstlich und privat)
11.00-11.10 Pause

11.10-12.00 Berichte aus den Arbeitsgruppen und

Diskussion einzelner Ergebnisse
12.00-12.50 Mittagspause

12.50-14.15 Fortsetzung und Diskussion der Arbeitsgruppe
berichte

14.15-15.25 Mixen von alkoholfrien Getranken und

Getrankeprobe
15.25-15.35 Ausfullen der Auswertungsbbgen

15.35-15.45 AbschluB des .Seminars

16.00 Ende des Seminars
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Nr. 6 Auswertung,bagen 1 + It for die Seminare
in den Kompanien



Auswertungsboten I

Bitte vor dem Seminar ausfullen t

/ 1.) Sind Sie in der liufbahngruppe
der Mannichaften --_---_---- 

1 der Unteroftiziere/Offiziere-_1_. 
i.

_

(Bitte *utlf/Liatm/.-/nknliliZAL________---_-/

'2.)Welchekbilte-bit Bmr-Mein=B nach US heutige
Seminar? (Bitte kurze Stichpunkte)
................................................. 1

L------- -.---.-----.--9

3.) Halten Sie das hedtige Semina:E ur

(Bitte zutreffendes ankreuzen)
sinnvol
weniger ainnvol
eher uberflussig
uberflussig

*

Sonstiges..............................

r
- -

..... .....f.„. -, -kIY....,

4.) Wie iat -sur -Zeit'lEFF-lgjltung-gegenuber--d .eminarp 
-2 -1 0 +1 02

r#Er-FEEE-E---- ------avAFEIEr----- '-·· inte YrEF 

i.. Sonstiges:....··t···3·3_·. *  *    

/53-Wle-ftibler-EIT-EFirEF-6-ft,
-

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

selar unbehaglich-______I]
etwas unbehaglich-

-

1
weder unbehaglich noch wohl-1-3
eher woh .....

_
-

_ __4-1
sehr wohl....-_1 I

Sonstiges*

./Ii--I.Ill-I- -------,r

 6.) Was erhoffen Sie sicb Yon dem Seminar?

................................................

1
................................................

C ................................................

a
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.....................

Vielen Dank 1



Bitte gum Ende des Seminars ausfullent

1.)Bind Sie in der laufbahngruppe der

2.) - Babin Sie beobachtet, daB die Themen der Beminare auch

auBerhaib der Seminare im Banitatebataillon besprochen
wu ? (Bitte   reuzen)   0
sehr viel ein wenig fast gar nicbt uberhaupt nicbt

).) Wie beurteilen Sie die eingesetz·ten Arbe tamittel

(Filme, Prospekte usw.)7 Bitte eine der Zablen ankreuzen

a.hr lut I.ligglt .inig.rmal.n ..nia i••110.t Wgllign.t
/"1 't

C e 6 0-0
4.) Wie beurteilen Sle die Rhumlichkeiten7

(Bitte eine der Zahlen ankreuzen)
..b .., e,·*•:0 0 e e =*-*.,

5.) sind Sie durch das heutige' Beminar angeregt worden

(Bitte eine der Zahlen ankreuzen)

- mit alkoholgefdhrdeten kameraden uber
ihr Trinkverhalten zu sprechen?
•t•rk =&•7*nQ 0@ 0 uve*••pt •i•ht ••Ber•Et

Uber Ihr Trinkverhalten nachzudenken?

atark wger,Er <  <     <   uberbaupt Dichz in£er,Er

- 1hren Alkoholkonsum zu kontrollieren?

.'.rk .4.Tor,-0 0 0 0 ub.*.upt „,ek, .„Se„Et
--

.>-heinen Sie, daB die gemeinsaweeilvahne-voE-7;annscharte
und Unteroffizieren/Offizieren das heutige Seminar

eher gef6rdert hat ---E3
nicht beeinfluat hat__1_ 
eher bebindert hat .-- L-J

 .)-liaben- ie durch das heutige Seminar Hilfsm6glichkeiten
I fur alkobolgef brdete Kaseraden kennengelernt?

(Bitte eine der *ahlen ankreuzen)

sehr viel @@ @ liberhaupt niclit
---

bitte wenden

AUSWERTUNGSBOGEill
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1 -8.) Sind Sie bei Diskussionen im gesamten Teilnehmerkreis
ausreichend zu Wort gekommen? (Bitte eine der Zahlen
ankreuzen)

vollkommen e e e e uberhaupt nicht

9.) Hatten Sie in den Arbeitsgruppen ausreichend Mi$glicZ -eit
Ihre Meinung zu vertretent (Bitte eine Zahl ankreuzen)

vollkommen e e e e uberhaupt niGht

fOW Bind Sie mit der dearbeitung des Themas wahrend des
Seminars zufrieden? (Bitte eine Zahl ankrenzen)

sehr zufrieden eGee =zufrifden

Im heutigen Seminar war gut, daB........................... 

........................................................... '
-- 3

Fiir das n chste Seminar schlage ich vor, daB..............
.

Vielen Dank fur lhre Mitarbeittll
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Nr. 7 Ergjnrungsfragen i• Fragebogen II der
AbschluBbefragung



Im folgenden stellen wir Ihnen einige Fragen Zum Projekt coesundheitserziehung -

am Beispiel Alkohol". Bitte versuchen Sie die Rragen auch dann zu beantworten,

wenn Sie an keinem der Seminare teilgenoi,man haben.

Haben Sle beobachtet, dan die Themen des Projektes auch auBerhalb der Seminare

besprochen wurden?

3a Nein(bitte ankreuzen)

1I

- 12 -
123

31. Bitte kreuzen Sie an, welcher der folgenden Behauptungen

Sie zustimmen oder nicht zustimmen konnen.

trifft trifft trifft trifft 1 wein

genau uberwiegend weniger uberhaupt , nicht
ZU ZU 2-U nicht zu

Das Projekt hat

...mein Trinkverhalten

nicht geandert.

...mich veranlant, mein

Trinkverhalten zu

kontrollieren.
.

..
.mich dazu angeregt,
iiber mein Trinkver-
halten nachzudenken.

...den Umgang mit Alkohol

bei Festen/Feiern in
meiner Kompanie
insofern

geandert, dan weniger
getrunken wird.

...mir neues Wissen gebracht

...mein Wissen bestatigt.

32.
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- 13 -

-

3 ja 0 nein !-33. Haben Sie Inhalte aus den Seminaren verwenden kimner,7

Wenn ja, auf welche Weise:

eher fur sich perstinlich

eher innerhalb der Bundeswehr

eher innerhalb Ihres privaten Bereiches

(Bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen maglich)

1-

4. Haben Sie seit dem Projekt jemanden angesprochen, von dem Sie

annehmen, dan er alkoholgefahrdet oder -abhangig ist?

nein

35. Sind Sie der Meinung, daB der Alkoholkonsum Ihrer Kameraden (in Ihrer

Teileinheit /Einheit ) wahrend des Projektes (bitte ankreuzen)

eher stark angestiegen ist

eher etwas angestiegen ist

eher gleichgeblieben ist

eher etwas zuriickgegangen ist

eher stark zuruckgegangen ist

36. Sind Sie zur Zeit als Teileinheits-/Einheitsfuhrer eingesetzt?

(Bitte ankreuzen)

nein

bitte umblattern

3

ja

1

1
1

i

ja



37. Wie beurteilen Sie das Projekt insgesamt?

(Bitte ein Gesicht ankreuzen)

®®@@®e®

38. Meinen Sie, dan solch ein Projekt in der Bundeswehr wiederholt

werden sollte?

(Bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen moglich)

ja, in unserer Einheit

nein

ja, in anderen Einheiten

wein ich nicht .......................

39. Wie beurteilen Sie die Befragung insgesamt?

0®@@000

rl-lilli

bitte umblattern

123

- 14 -

.......................

..........................,

........... ...

......
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