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1 Fragestellung und Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Grunde, aus denen heraus Jugendliche NICHT RAUCHEN, oder aus denen heraus ein

Probierkonsum NICHT zur Gewahnung filhrt, sind weitgehend unbekannt. Der Schwerpunkt der

Raucherforschung lag in den letzten Jahren auf der Erforschung der Entstehungsbedingungen des

RAUCHENS. Dieses Wissen um die Entstehungszusammenhinge des Rauchens sollte eine

Pravention fundieren, die bei der Verhaltensentstehung ansetzt und die das - weitgehend
ineffektive - Arbeiten mit Abschreckung und reiner Wissensvermittlung ablljsen sollte. Die

Entstehung des Rauchens wurde bezogen auf jugendliche rebellische und zugleich in der

Gleichaltrigengeselligkeit kollektiv abgesicherte Opposition und als Ausdruck (des Wunsches

nach) einer frah- bzw. vorzeitigen Obernahme der Erwachsenenrolle gedeutet. Indem die

Funktionalitat des Rauchens im Zusammenhang mit jugendlichen Entwicklungsprozessen immer

plausibler herausgearbeitet wurde - so plausibel, daB z.B. die Autoren einer franz6sischen Studie

davon sprechen, daB Jugendliche "rauchen mi)ssen" (FRANZ.KOM./SOFRES 1983,

36) -, wurden die Grunde des NICHTRAUCHENS immer unzuganglicher. Wie bewaltigen z.B.

nichtrauchende Jugendliche ihren EntwicklungsprozeB unter Verzicht auf die funktionate

Zigarette? Nichtrauchende Jugendliche galten fortan als Protagonisten einer 'verpathen Rebellion'

in privatistischer Anpassung an Erwachsenenwerte.

Eine Akzentverschiebung in der praventiven Arbeit hin zu einer starkeren Betonung eines

positiven Nichtraucherimages ri,ckt die Frage der Motivation des Nichtrauchens wieder in das

Zentrum des 1nteresses. Aus dem vorliegenden qualitativen Material (51 Briefe von spezifisch

selektierten nichtrauchender oder kaum rauchender Jugendlicher) laBt sich herausarbeiten,
- welches Alitagswissen diese Jugendlichen uber die Gronde zum Rauchen haben,
- welche Grunde sie fur ihr eigenes Verhalten, das Nichtrauchen, angeben,
- welche praventiven MaBnahmen sie vorschlagen, mit denen das Rauchen bei Jugendlichen

eingeschrinkt werden kann.

Dieses Alitagswissen und diese Selbstdarstellung nichtrauchender Jugendlicher werden in Bezug

gesetzt zu deren sozialer Situation unter Gleichaltrigen und zu konkreten Handlungsstrategien,
die in den Briefen beschrieben werden: Die 'innere Logik' des Nichtrauchens wird vor dem

Hintergrund jugendlichen Alltags und jugendlicher Entwicklungsprozesse expliziert.

In den Augen nichtrauchender Jugendlichen rauchen Jugendlichen vornehmlich aus zwei

Grunden:

- aufgrund einer jugendlichen Selbstwertproblematik: Mit einer Zigarette wirken

Jugendliche gr6Ber, erwachsener, toller etc., sie geben damit an und suchen/bekommen

Anerkennung;

- aufgrund einersozialen Problematik: jugendlicheRaucherorientierensich anerwachsenen

Vorbildern, ahmen sie nach, oder erliegen einem Anpassungsdruck und Gruppenzwang
seitens rauchender Freunde/innen.
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Diese Motive entsprechen dem, was in der wissenschaftlichen Literatur als "psychosoziater

Nutzen" (WETTERER/v.TROSCHKE 1986, 84), 's ubjek tive Vern unft' (FR ANZKOWIAK 198 7),

•individuelle" und 'soziale Motivation"des Rauchens benannt (FRANZ.KOM./SOFRES 1983) und

in einen Zusammenhang mit der jugendlichen Verselbstindigungsproblematik gestellt wurde.

Als Gri)nde, nicht zu rauchen, wurde vorrangig genannt:

- Rauchen schadet meiner Gesundheit/meinem sportlichen Leistungsvermagen;

Rauchen ist zu teuer.

Die Praventionsvorschlage setzten ebenfalls bei 'Gesundheit' und 'Geld' an: Sie bezogen sich in

erster Linie auf

drastische AufklarungsmaBnahmen uber die Gefahren des Rauchens fur die Gesundheit;

- einen erschwerten Zugang zu Zigaretten (Verkaufseinschrankungen, Preiserh6hung);

Weiterhin wurde vorgeschlagen, das Freizeitangebot zu verbessern.

Aus diesen Darstellungen ergibt sich, daB beide Motivgruppen, die Motive zum Rauchen und die

Motive zum Nichtrauchen, auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind: Bei der BegrDndung des

Rauchens steht die kollektiv erfahrene Situation jugendlicher Verselbstandigung im Vordergrund;

bei der Begrandung des Nichtrauchens die 'privaten' und jugendunspezifischen Ressourcen

'Gesundheit und Geld:

Diese Diskrepanz laBt sich nur teilweise dariiber erkmren, daB nichtrauchende Jugendliche die

verselbstandigungsproblematik anders erleben, daB sie z.B. sich weniger stark an Gleichaltrigen

orientieren und starker von Erwachsenen anerkannt werden wollen. Weder brauchten sie fur die

Stabilisierung ihres Selbstwertgefuhl die Zigarette, noch wdre der Gruppendruck rauchender

Freunde relevant. Ein GroBteil der Jugendlichen hat aberenge Kontakte zu Gleichaltrigen, sucht

sich aktiv sein soziales Umfeld aus (hiufig nichtrauchende Freund/innen) und versucht aktiv,

rauchende Jugendliche vom Rauchen abzubringen.

Als ergiebiger filr die Interpretation erweist sich der Ansatz, Verhaltensweisen im Alltag 8ber

deren subjektive Funktionalitat zu erklaren - ein Ansatz, der bislang nur zur Aufdeckung der

Rauchermotivation fruchtbar gemacht wurde, Rauchende Jueendliche rauchen demnach, weil

Rauchen far sie mit einem aktuell erfahrbaren "Dsvchosozialen Nutzen' verbunden ist, der einen

umso gewichtigeren Grund darstellt, als im Gegenzug die "Kosten des Rauchens" heruntergespielt
und verdrangt werden ('Risikominimieruna"1. In der Alitagstheorie der nichtrauchenden

Jupendlichen zeigen sich gerade gegenlaufige Strategien: Die Kosten/Risiken des Rauchens

werden .maximi , z.B. indem die Gefahren fiir die Gesundheit dramatisiert werden, der

"Dsvchosoziale Nutzen" dagegen wird heruntergespielt und "minimiert", indem z.B. er als Fiktion

(•Angeberei") entlarvt wird oder ganz abgestritten wird. Wo nichtrauchende Jugendliche in der

Interaktion mit rauchenden Jugendlichen unter Begrandungszwang geraten und sie ihren

Selbstwert stabilisieren mussen, machen sie aus den Argumenten eine explizite Hand-

lungsstrategie: Sie fragen rauchende Jugendliche nach ihren Motiven; diese konnen oft keine

Antwort geben. Im Gegensatz zu der Argumentation mit 'Gesundheit und Geld', kann von

rauchenden Jugendlichen in einer solchen Situation der *psychosoziale Nutzen" nicht recht

1
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thematisiert werden.

Doch die *Nutzenminimierungs-" und die "Kostenmaximierungsstrategien' und das Abheben auf

die vernunftige Bewahrung der Ressourcen "Gesundheit und Geld" 16st noch nicht das Problem

der soziaten Verankerung des Rauchens unter Jugendlichen und der Stabilisierung jugendlichen

Selbstwertes, die den Hintergrund der individuellen und sozialen Rauchermotivation bilden. Hier

werden die Schwierigkeiten der sozialen Situation nichtrauchender Jugendlicher deutlich und

damit die Lucke, die Pravention (auch die Pravention, die ein positives Nichtraucherimage unter

den Stichpunkten'Fitness und Leistungsfithigkeit' fardert) offenlieB: Fur die Jugendlichen wurde

es eine entscheidende Starkung ihrer Haltung bedeuten, wenn deutlich werden kann, daB nicht

nur das Rauchen keinen Sinn hat. sondern das Nichtrauchen einen Sinn hat: und zwar gerade den

Sinn der sonst dem Rauchen unterstellt wurde bezopen auf die iuRendliche Entwicklunesproble-

matik. Das bedeutet z.B. konkret: Nichtrauchen ist ein Ausdruck von Starke, Nichtraucher holen

sich ihre eigene Anerkennung und finden ihren eigenen Weg. Inhaltlich muBte demnach

Pravention die Strategien der Maximierung der Risiken des Rauchens und der Minimierung des

-Nutzens" des Rauchens verfolgen und daruberhinaus den "psychosozialen Nutzen• des

Nichtrauchens bezogen auf jugendliche Verselbstandigung hervorheben. Konkret kann

angeknupft werden an die interaktiven und kommunikativen Handlungstrategien, die

Jugendlichen selbst schildern. Erganzend kann an eine Vermittlung sozialer Kompetenzen der

Selbstbehauptung fur nichtrauchende Jugendliche gedacht werden. Neben dieser individuellen

Schiene k8nnen engagierte nichtrauchende Jugendliche unterstutzt, mit Material versorgt und als

Multiplikatoren eingesetzt werden.

Die Fragestellung solite allerdings vorher an einer graBeren Stichprobe, die nicht in spezifischer

Weise selektiert ist, erhoben werden, um Differenzierungen innerhalb der Gruppe jugendlicher
Nichtrauchern zu erfassen (z.B. Auswertung von Schulaufsatzen).
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2 Das Material

21 Entstehun  des Materials

Im Dezember 1988 erschien in der Jugendzeitschrift BRAVO in der Rubrik -pro & contra• der

Brief einer Leserin, der sich auf einen Bericht uber das "Anti-Raucher-Festival" unter dem Motto

*Ohne Rauch geht's auch" in Stuttgart im Mai 1988 bezog. In der redaktionellen Antwort wurde

die Bundeszentrale fur gesundheittiche Aufklarung (BZZA) als Bestelladresse fur ein groBformati-

ges Poster genannt, das eine Collage von Bildern der bei dem Festival aufgetretenen Stars und von

Texten zum Nichtrauchen zeigt. Die Jugendlichen, die das Poster bestellten, wurden von der

BZgA angeschrieben und um ihre Meinung gebeten zu folgenden Fragen:

- Warum beginnen Jugendliche mit dem Zigarettenrauchen?

- Welche Dinge oder Erlebnisse, die SpaB machen, kOnnen das Rauchen gut ersetzen oder

sogar uberflassig machen?

- Wie konnen "wir es schaffen, daB noch weniger Jugendliche mit dem Zigarettenrauchen

beginnen oder das Rauchen einfach lassen?"

Als Anreiz, die Fragen zu beantworten, wurden 40 Langspielplatten als Primien fOr die

"interessantesten Einwendungen" zur Verfugung gestellt (Leserinnenbrief, Poster und Anschreiben

im Anhang); Ruckporto wurde beigelegt.230Jugendliche wurden auf diese Weise angeschrieben,
52 antworteten. Ein Brief von einem 27jahrigen wurde aus der Auswertung herausgenommen.

2.2 Die Verfasser/innen der Briefe

SoziodemoRraDhische Daten

Tab,1 Verteilune der Absender/innen nach Alter und Geschlecht

Alter

12 J.
13 J.
14 J.
15 J.
16 J.
17 J.
18 J.
19 J.
20 J.

weiblich mannlich ohne Angabe

3 1 4
7 3 10
11 2 1 14
6 1 7
3 2 5
3 3
1 1

1 1

38 12 51
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Die Briefe stammen vorwiegend, wie aus den Postleitzahlen zu ersehen ist, aus kleineren

Gemeinden.

Eauchverhalten und Einstellune zum Rauchen

Zwei der Jugendlichen, die die Fragen der BZgA beantwortet haben, berichten uber einen

aktuellen gelegentlichen Zigarettenkonsum; bei allen anderen Briefen geht entweder aus den

direkten Angaben oder aus dem Kontext hervor, daB die Jugendlichen nicht rauchen. Fi nf von

denen, die nicht rauchen, berichten 8ber einen Probierkonsum, zwei haben in der zurackliegen-

den Zeit ein halbes Jahr lang geraucht und dann das Rauchen aufgegeben. Nur in vier Briefen

wird der -absolute" Nullkonsum ausdrucklich betont. Die Zahl derjenigen, die drastische Worte

finden, um ihrer Ablehnung des Rauchens Ausdruck zu verleihen ("schlimm", "ekelhaft",

"Bl8dsinn", etc.) ist ebenso groB, wie die Zahl derer, die das Rauchen nicht explizit verurteilen

(10 : 11). Es uberwiegt eine moderate, nicht militante, sondern bestimmte Ablehnung des

Rauchens und eine differenzierte Betrachtung des Rauchens. Die meisten sehen, daB es durchaus

das gibt, was Wissenschaftler den 'psychosozialen Nutzen' des Rauchens nannten (vgl. Kap.4), und

nur wenige raten zu extrem drastischen Pr5ventionsmaBnahmen (vgl. Kap.6).

Bei den Jugendlichen unter 13 und Dber 15 Jahren werden positive Motive zum Rauchen seltener

genannt. An ausfuhrlichsten machen sich die 13- bis 15j5hrigen Gedanken, was am Rauchen

'dran sein konnte: Die Jugendlichen uber 15 Jahre lehnen das Rauchen dezidierter ab. Diese

Aussage laBt sich nicht verallgerneinern, sondern deutet nur daraufhin, daB hier ein selektiver

Effekt bei der Materialkonstitution wirksam ist: Die Motivation, der BZgA zu schreiben, ist fur

die, die alter als 15 Jahre sind, eine andere als fur 13- bis 15 jahrige: Ihre Ablehnung des

Rauchens hat sich im Lauf ihrer Biographie gefestigt und ist der konkrete AnlaB, mit der BZgA,

die eine ahnliche Position gegenuber dem Rauchen vertritt, in brieflichen Kontakt zu treten. Die

13- bis 15jahrigen schreiben auch ohne diese entschiedenen Einstellung aus einem allgemeinen

Interesse und eventuell einem schriftlichen Mitteilungsbedurfnis.

2.3 Formale Merkmale der Briefe

Lanpe der Briefe: Die Lange der Briefe bewegt sich zwischen acht Zeilen und vier Seiten. Wenn

die handschriftlichen Briefe auf Schreibmaschinenseiten umgerechnet werden, dann durfte sich

eine durchschnittliche Lange von etwas mehr als einer Seite ergeben.

Aufrnachung der Briefe: Wenige Briefe sind mit einer Schreibmaschine, die meisten mit der Hand

geschrieben. Der Grad der Sorgfalt, mit dem die Briefe geschrieben wurden, variiert ebenso, wie

die Haufigkeit orthographischer Fehler. Die Bandbreite der Aufmachung spiegelt individuelle

verschiedenheiten und gibt keine Hinweise darauf, daB die Jugendlichen sich an bestimmten

Erwartungen ausrichten, die sie auf der Seite der BZgA vermuten konnen.
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AdressatenbezuR: Anrede - SchluBformeln: In den meisten Briefen wird die BZgA mit 'Hallo'

(·Hallochen' oder "Hallo Ihr", 'Hallo BZZA'), 'Liebe BZgA" oder einfach -Guten Tag•

angeschrieben. Nur wenige Briefe sind in formalem Berichtsstil gehalten und beginnen ohne

Anrede (f nf Briefe) oder mit "Sehr geehrte Damen und Herren- (zwei Briefe) respektive 'Sehr

geehrte Herren' oder "Sehr geehrter Herr SteinkQhler' (zwei Briefe). In den meisten Briefen

wird die BZgA mit -Ihr" angesprochen, nur in wenigen mit "Sie'. Viele 'finden gut", daB sich die

BZgA gegen das Rauchen einsetzt und dracken ihren Wunsch aus, dabei - auch mit ihren

schriftlichen Oberlegungen - zu helfen: Die meisten Briefe enden mit Sttzen wie "ich hoffe, ich

konnte euch helfen". Viele stellen sich far weitere Fragen zur Verfugung (auch zu anderen

Themen), oder fragen ihrerseits nach Tips, wie sie andere vom Rauchen abbringen kannten.

Insgesamt gibt sich ein Adressatenbezug, bei dem der Aspekt kommunikativer Kooperation rund

um die Gemeinsamkeit, sich uber das Rauchen Gedanken zu machen oder explizit gegen das

Rauchen eingestellt zu sein.

2.4 Bewertune des Materials

VerzerrunR der 'StichDrobe

Die 'Stichprobe" - ein Terminus, der im Zusammenhang mit qualitativen Analysen eigentlich

nicht angebracht ist - kommt durch einen starken SelektionsprozeB zustande: Es liegt nur Material

von solchen Jugendlichen vor, die 1. eine gewisse Affinitfit zur Position der BZgA haben, und

die 2. bereit sind, schriftlich mit der BZgA uber dieses Problem zu kommunizieren. Unter denen,

deren Briefe hier ausgewertet werden, uberwiegen Jugendliche

- weiblichen Geschlechts,

- aus landlichen Einzugsgebieten.

Die Dominanz von Madchen entspricht ihrem hohen Anteil an der BRAVO-Leserschaft (vgl. z.B.

ZINNECKER 1985,227).In Jugenduntersuchungen ist zudem bekannt, daB "literarischen Praxen"

(wozu z.B. das Schreiben von Tagebuchern, aber auch von Briefen gehort) Ausdrucksformen vor

allem von Madchen sind (a.a.0.). Madchen bevorzugen eher kommunikative Formen der

Alltagsbewaltigung, Jungen eher Strategien raumlicher Aneignung (Motorrad etc.). Zu der

Bereitschaft, sich in Form von Briefen mitzuteilen, mag auch eine gewisse Distanz zu

groBstadtischen Freizeitangeboten beitragen.

Da eine qualitative Inhaltsanalyse keine statistischen Verteitungsaussagen anstrebt, ist eine

Reprasentativitat der "Stichprobe" nicht notwendige Vorraussetzung  r eine Auswertung.

Ausgehend von einem entsprechenden Forschungsdefizit soll die 'subjektive Logik' des

Nichtrauchens sowie damit verbundene Handlungsstrategien als Anregung zur Theoriebildung
erfaBt werden - hierzu genugt zunachst die Plausibilitat von Einzelfallanalysen. Doch auch eine

hermeneutische Inhaltsanalyse strebt eine gewisse Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse an:Die

Deutungsmuster, Argumentationsstrukturen und Handlungsorientierungen, die aus den Texten
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herausgearbeitet werden, sollen nicht als rein individuelle Phanomene, sondern auch als sozial

verankerte Muster betrachtet werden. Der Kontext der Muster - unabhangig davon wie sich

soziodemographische Daten in der 'Stichprobe" verteilen - ist stets mit zu berucksichtigen. In

allen Fallen, in denen Aussagen auf Verallgemeinerung zielen, ist die Spezifitat der Population,

an der die Aussagen gewonnen wurden, zu benennen.

Verzerrune durch "social-desirabilitv-Effekte'?

Der'social-desirability-Effekt', d.h. einedurch Erhebungsinstrumente induzierte Antworttendenz

in die vom Erhebenden "gewunschte" Richtung (oder in die Richtung, die Probanden als vom

Erhebenden gewi nscht annehmen), ist gerade im Zusammenhang mit Rauchen belegt

(RIEMANN/v.TROSCHKE 1989). Da die BZgA ihrem Wunsch, weniger Jugendliche sollen mit

dem Rauchen beginnen, in dem Anschreiben unverhohlen Ausdruck verliehen hat, ware es

theoretisch m6glich, daB in diesem Erhebungskontext Jugendliche ihren Zigarettenkonsum
-schanen", d.h. z.B. sich trotz gelegentlichen Konsums als Nichtraucher bezeichnen, einen

zurQckliegenden Konsum herunterspielen oder einen Probierkonsum unterschlagen. Weiterhin

ware es moglich, daB Jugendliche sich in eine extremere Ablehnung des Rauchens hineinsteigern
und drastischere PraventionsmaBnahmen vorschlagen, als sie es in einem anderen Erhebungskon-
text tun worden. Der freund- und partnerschaftliche Adressatenbezug (s.0.) und die uberwiegend
differenzierte Betrachtung des Rauchens, sowie die Angaben zum eigenen Konsum sprechen

jedoch nicht dafur, daB von dem Anschreiben der BZgA ein sozialer Druck in Richtung eines

bestimmten Antwortverhaltens ausging. Die offengelegte Position der BZgA scheint eher einen

anderen Effekt zu haben: sie selektiert diejenigen Jugendlichen, die antworten. Es fuhlen sich

vor allem solche Jugendlichen angesprochen, die (unabhingig von der Korrespondenz mit der

BZgA, aber altersabhangig: s.0.) ebenfalls gegen das Rauchen eingestellt sind und die mit der

BZgA die Ambition, das Rauchen bei anderen Jugendlichen zu verringern, teilen.

Zusammenfassende Bewertung

Insgesamt ist festzustellen, daB sich aus den Textmaterial Deutungsmuster und Handlungsorien-

tierungen von einer spezifischen Gruppe von nicht- (in zwei Fallen: kaum) rauchenden

Jugendlichen rekonstruieren lassen. Fur diese spezifische Gruppe 11Bt sich inhaltsanalytisch die

Alltagstheorie zu Rauchermotivationen, Grunde fur das Nichtrauchen und Vorstellungen zur

Pravention analysieren. Dabei handelt es sich um eine spezifische Gruppe von Jugendlichen,
namlich um Jugendliche, die zum einem bereit sind, eine schriftliche Kommunikation mit der

BZgA zu beginnen (das erklart den haheren Frauenanteil und den Anteil der Jugendlichen aus

kleineren Stadten und Darfern), und die eigene Ambitionen zeigen, das Rauchen bei anderen

Jugendlichen zu verringern.
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3 Zur Methode qualitativer Inhaltsanalyse

Das Material - Texte - wurde inhaltsanalytisch ausgewertet, um Deutungsmuster und

Handlungsorientierungen von jugendlichen Nichtrauchern zu erfassen. Als qualitatives Verfahren

ist die Inhaltsanalyse einem verstehenden Zugang zu Fragestellungen (zum Verstehensbegriff:
HOPF 1985) verpilichtet.

Die Inhaltsanalyse geht systematisch vor (vgl. MAYRINK 1988): Alle AuBerungen von

Jugendlichen werden den Aspekten der Fragestellung (Rauchermotivation, Grunde zum

Nichtrauchen, Vorschlage zur Pravention) zugeordnet und innerhalb dieser Bereiche zentrate

Begriffe oder andere Textelemente, die wiederkehrend genannt werden zu Motivgruppen

zusammengestellt. Diese Deutungsmuster werden mit Ergebnissen quantitativer und qualitativer

Befragungen von Jugendlichen innerhalb der Raucherforschung verglichen.

In einem zweiten Schritt wird das aufbereitete Material theoriegeleitet interpretiert. Die

Fragestellung (die allerdings nicht der Materialkonstitution zugrundelag, sondern die nachtraglich
an das Material herangetragen wurde), legt es nahe zu uberprilfen, ob die Annahme eines

anderen, d.h. weniger von krisenhaften Abgrenzungsprozessen gekennzeichneten Jugendverlaufs

sich in der spezifischen Struktur der Nichtraucher-Deutungsmuster niederschlagt. Ergiebiger
erwies sich eine Interpretation im Ruckgriff auf funktionalistische Ansitze und auf Uberle-

gungen im Rahmen der Theorie kognitiver Dissonanz (vgl. Kap.8). Die derart interpretierten

Argumentationsmuster werden dann zu konkret geschilderten Handlungsstrategien vor dem

Hintergrund der individuellen Situation unter Gleichakrigen gesetzt, so weit sie aus den Briefen

ersichtlich wurde.

Bei diesem inhaltsanalytischen Ansatz handelt es sich um eine "Klein-N-Studie", die ihre

Bedeutung als Beitrag zur Hypothesenfindung und Theoriebildung im Rahmen einer Nichtrau-

cherforschung hat, indem sie subjektive Perspektiven nichtrauchender Jugendlicher vor dem

Hintergrund ihrer sozialen Situation expliziert. Verteitungsaussagen kOnnen nicht gemacht werden

und eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ist gesondert zu 8berprQfen. Es empfiehlt sich,

den erOffneten theoretischen Zugang bei einer grOBeren und nicht derart selektierten Stichprobe
zu besttitigen und differenzieren.
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4 Alltagswissen uber Rauchermotivation

41 Warum rauchen JURendliche?

 Wir zerbrechen uns immer wieder den Kopf daruber, warum Jugendliche in Deinem/eurem

Alter mit dem Rauchen beginnen', schrieb die BZgA den Jugendlichen. Die Antwort fiel

aberwiegend differenziert aus: die meisten nannten mehrere Grande. Offensichtlich 'kennen'

auch Jugendliche, die noch nie geraucht haben, solche Motive, ohne daB diese Motive fiir sie

selbst handlungsrelevant sind. Sogar diejenigen, die eine dezidierte Ablehnung des Rauchens

auBern, kannten und nannten Aspekte eines mOglichen 'psycho-sozialen Nutzens' des Rauchens

(WETTERER/v.TROSCHKE 1986, 84) - wenn auch in geringerem Umfang als diejenigen, die

Sich in dieser Frage toleranter gaben. Zwei Motive stehen deutlich im Vordergrund und werden

von fast allen Jugendlichen, die uberhaupt Rauchermotive angeben, genannt

- die jugendliche Selbstwertproblematik: sich beim Rauchen cool/groB/toll/stark/ilberle-

gen/erwachsen fuhlen, imponieren, anerkannt werden;
- die Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld, d.h. einerseits mit El-

tern/Lehrern/Erwachsenen allgemein, andererseits mit Freunden/innen, der Clique und

der 'festen Beziehung': Mitmachen und nachmachen.

Einen nachrangigen Stellenwert haben die Motivgruppen *negative Affekte• (Arger/Sorge/Proble-
me/Streit etc.), "SpaB", "Neugier", "Langeweile". Eine Reihe weiterer Motive wurden vereinzelt

genannt. Hiiufiger genannt wird der Aspekt von Rauchen als Gew6hnungsprozeB und Sucht, die

keiner (weiteren) Einstiegsmotive bedarf, oder die UnfaBbarkeit von Motiven.

MotiveruDDe 'Cool/RroB/erwachsen/stark wirken/anveben/Anerkennune suchen•

"Sie kommen sich toll vor• (17) schreibt ein 14jahriges Madchen; Synonyma fur -toll' sind in den

anderen Briefen -cool' (12,16a, 160, 17, 18, 24,29,30,47), "uberlegen' (34), -erwachsen- (7,

10,162,23,26,363,39), "groB" (5,11,19,23,26,40), 'stark' (11,163,22,37). Doch geht es bei

diesen Motiven nicht um eine reate Eigenschaft, die jugendlichen Rauchern attestiert wird,
sondern darum, daB der Eindruck einer bestimmten Eigenschaft erweckt werden soll: Es heiot

nicht "Jugendliche rauchen, weit sie stark sind", sondern "sie wollen zeigen, wie stark sie sind"

(37), sich "gro8tun' (40) oder 'beweisen, daB sie auch schon erwachsen wirken- (39, Hervor-

hebungen: C.H.). Die Steigerung des Selbstwertgefuhls ('sie filhlen sich groB" etc.) mit Hilfe der

Zigarette ist gebunden an die Wirkung an andere ("sie wollen filter, grOBer etc. wirken•: 19, 23,

36, 39, 47). DaB mit der Zigarette eine solche Wirkung erzielt und so das Selbstwertgefuhl
gesteigert werden kann, beruht auf einer sozialen Konvention: "weil gesagt wird: wer raucht, ist

erwachsen" (10). Nichtrauchende Jugendliche insistieren auf der Kluft zwischen 'erwachsen

sein' und "erwachsen wirken'; sie durchschauen den fiktiven Charakter des demonstrativen

Erwachsenseins und stellen somit die grundlegende soziale Konvention in Frage (vgl.8.3).
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Auf die beschriebene 'AuBenwirkung' des Rauchens beziehen sich diejenigen Statements, die das

Rauchen bei Jugendlichen als "Angeberei" beschreiben (19,24,29,30,31) oder auf den Wunsch,

Anerkennung zu finden, zuri ckfi hren (10, 12, 13, 31, 34). Dabei unterscheidet sich allerdings

die Bewertung: Angeben, also mehr scheinen wollen, als sein kOnnen, ist ein negativer

Charakterzug; der Wunsch, Anerkennung zu finden, ist dagegen legitimer. Die Zigarette ist im

ersten Fall individuelles Statussyrnbol, dessen Hohlheit von allen anderen durchschaubar ist; im

zweiten Fall liegt die Erkenntnis zugrunde, daB in jugendlichen Gruppen Anerkennung an das

Rauchen gebunden wird, d.h. das Statussymbot mag individuell sogar uninteressant sein, wird

aber kollektiv eingefordert. 1ndividueller Selbstwert und Anerkennung in der Gruppe sind

allerdings eng miteinander verflochten. Wer nicht mitraucht, lauft in Gefahr, als "Feigling" (ll),

•Baby• (34) oder "Flasche" (47) 'verspottet zu werden" (2). Grunde fur das Rauchen sind: 'Rau-

chen, um nicht ausgeschtossen zu werden" (2, 19, 26) und "auBerhalb zu stehen" (20): "... darnit

es nicht heiBt, da schau sie an, der kleine Feigling, rauchen sie mit" (11) oder: "wer es nicht tut,

ist AuBenseiter" (33). "Angeberei" als Motiv bezieht sich eher auf die Distanzierung, die

rauchende Jugendliche gegenuber Jungeren pflegen, denen gegenuber sie mit Hilfe der Zigarette

eine Statusdifferenz gekend machen wollen. -Wunsch nach Anerkennung" bezieht sich auf das

Verhaltnis rauchender Jugendlicher zu Alteren, an denen sie sich orientieren und von denen sie

anerkannt werden m8chten. Wthrend im ersten Fall in den sprachlichen Ausdrucken die

Unterscheidung zwischen "groB sein" und "groB wirken' durchscheint, ist im zweiten Fall der

Unterschied angelegt zwischen "groB wirken wollen" und "als groB anerkannt werden (von

Alteren)".

Das "Imponiergehabe" (17) wird auch darauf bezogen, uber einen 'Erfolg' beim anderen

Geschlecht Anerkennung zu finden und so das Selbstwertgefuhl zu steigern. "lch finde, die

Madchen wollen damit den alteren Jungen imponieren und fuhlen sich dadurch irgendwie cool

und die Jungen in unserem Alter wollen eben den Madchen zeigen, daB sie genauso sein k6nnen,

wie die Jungen, denen die Madchen imponieren wollen" schreibt eine 13jthrige (6, vgl. 34). Mit

der Zigarette wird der Junge (fuhlt sich/wirkt) zum "Macho" (22,23) und das Midchen zum "sexy

girl' (22): Der Beweis des Erwachsenseins gilt als "Beweis der Mannlichkeit" (31).

Motive.ruDDe 'Soziales Umfeld: mitmachen und nachmachen"

Nichtrauchende Jugendliche vermuten in dem sozialen Druck, der durch Ubiquitat des Rauchens

entsteht, einen Grund zum Rauchen: "Rauchen, weil es alle machen" ('fast alle': 2,35; diese

Ubiquitat nehmen aber auch nichtrauchende Jugendliche wahr). Ein Madchen (ohne Altersan-

gabe) prazisiert: "Jugendliche rauchen, weil wichtige Leute rauchen" und nennt dabei Freund,

Freundin, Ekern, Rockstars, Schauspieler. 'Weil alle rauchen- ziek als Argument auf die Quantimt

der Vorbilder, "weil wichtige Leute rauchen' auf die emotionale Qualitat des Vorbildes.

In einer Cliaue, in der geraucht wird, treffen beide Aspekte zusammen: viele wichtige Personen

rauchen. Einer solchen Clique schreiben die nichtrauchenden Jugendlichen eine "anstiftende' (7,

23) Wirkung zu oder eine "regelrechten Gruppenzwang" (16c, vgl. 26, 47) und befi)rchten
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AusschluBmechanismen ("man kame sich doof vor, wenn alle rauchen, nur man selbst nichr: 15;

vgl. 19,33,34,38,40,45).

Bezogen auf die Eltern geht es eher um das "Nachmachen" als um das "Mitmachen•. Rauchende

Ekern werden als Vorbilder und Modelle gewertet (162, 26, 47), von denen die Kinder nichts

anderes lernen konnen (24,40), oder die Reaktionen hervorrufen wie "warum sollte ich dann

nicht rauchen?" (16b) oder "was die kannen, kannen wir auch• (9).

Auch den "rauchenden Kino- und Fernsehstars- wird eine Vorbildwirkung zugeschrieben (34,37,
40), wobei die emotionale, normativen Wirkung darin liegt. daB die rauchenden Vorbilder

•Helden' (31), 'Machos und sexy girls' (22) sind und "im Fernsehen ist der stark und paBt in die

Welt, der raucht" (11). Die verfahrerische Imagination, die identititsstiftende Elemente bietet,
gilt auch fi r die Werbung im Kino, in Zeitschriften und auf Plakaten (8, 26, 31, 34).

Mit einern rauchenden Madchen/Juneen befreundet zu sein, ist eine besondere Verfuhrungssitua-
tion (39). Nachahmung und 'auf den Geschmack" gebracht werden, sind hier die assoziierten

Motive. Eine 14jahrige schreibt "... wenn einer aus der Clique/der Freunde raucht, den/die alle

magen, weil er/sie raucht (das ist mir selbst passiert), ist es verlockend' (20). (Vgl.8.2).

MotivgruDDe 'ArRer/Sorven/Probleme'

Verglichen mit den beiden vorgenannten Motivkomplexen, finden sich in diesem Bereich wenige

Nennungen. Einige Jugendliche fuhren im Einzelnen an: "Sorgen und Probleme aus der Schute

'wegrauchen" (7; vil. 10, 16, 20) oder "ihnen aus dem Weg gehen" (28), 'Liebeskummer" (3),

Depressionen und Enttauschung (10), "Stre8 haben, von den Lehrern fertig gemacht werden, den

Anforderungen nicht gewachsen sein" (30). Die Zigarette "trt stet, wenn man weint" (16).

Jugendliche, die Rauchen zur Bewfiltigung negativer Affekte einsetzen, werden am ehesten mit

Verstandnis betrachtet. Eine 17j8hrige schreibt uber eine Freundin: "Sie hat daheim groBen Arger
mit den Eltern, ....

DaB sie es dann nicht dazu schafft, mit dem Rauchen aufzuhdren, leuchtet

mir schon etwas ein," (38).

Die MotiveruDDe 'Reiz des Verbotenen/Lange-weile"

Einige sehen in dem "Reiz des Verbots" ein Motiv zu rauchen: "Ich glaube, daB die Jugendlichen
sich ihren eigenen Weg im Leben machen/suchen wollen, nicht den der Vorgesetzten nachgehen
wollen und deshalb auch 'verbotene Dinge' probieren. Das Verbot, etwas zu tun, ist ja dann der

graBte Reiz daran, dann meint man, was ist das, wenn die Eltern es verbieten, und versucht es

dann aus Neugierde, oder um die Eltern zu argern erst recht." (7; vgl. 2,11). *Wenn das Rauchen

in der Schule verboten ist, ist es fur viele ein reizvolles Spielchen, sich irgendwo abzusetzen, eine

zu rauchen und zu warten, ob einen der Lehrer findet." (30). Mit dem Rauchen 'etwas erleben•

zu wollen (9,11) korrespondiert mit dem Motiv "aus Langeweile rauchen" oder zum -Freizeit-

vertreib" rauchen (8, 14, 36) vor dem Hintergrund der konkreten Situation vor allem jungerer

Jugendlicher, wie sie eine 13jihrige beschreibt -...das, was SpaB macht, ist entweder noch nicht
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fur unser Alter erlaubt, langweilig oder zu teuer. Ja, das stimmt, z.B. Discos. Die sind meistens

erst ab 16. Ich meine da, wo wirklich gute Musik lauft und wenn du irgendwo rein darfst, wirst

du von irgendwelchen Typen angequatscht oder bist eine der wenigen in deinem Alter und wirst

vom Rest wie ein Baby behandelt. Dann fluchtet man sich eben zum Rauchen und Trinken•

(10).

SonstiRe Motive

Jenseits eines 'funktionalen Nutzens' im Sinne von StreBbewaltigung und Selbstwertsteigerung
oder eines sozialen Drucks kOnnen sich nichtrauchende Jugendliche vorstellen, daB andere

Jugendliche "aus SpaB" rauchen (3,7,23,27,35,36,45), zur Entspannung und Beruhigung (31,

47), aus Neugier (vor allem Einstiegsmotiv: 2, 7,9, 10, 23, 30) und Nervositat (24,43) oder um

nicht dick zu werden (34,47). "Nach einer groBen Anstrengung' (24), "weil es schmeckt" (23) und

-aus Feigheit" (28) fiel jeweits nur einem/einer Jugendlichen ein. Die Unwissenheit uber die

schadlichen Folgen des Rauchens wurde ebenfalls als Motiv vermutet (2,39) und 'Discounting-
Strategien' (also solche Argumentationen, mit denen die schadlichen Folgen relativiert oder in

Kauf genommen werden; vgl. WETTERER/v.TROSCHKE 1986, 8lf) zitiert: 'Sterben muB ich

sowieso" (18, 22,27, 30, 39).

Rauchen als Gewi hnunesprozeB und Sucht

Mehr Jugendliche sehen als ProzeB, in dessen Verlauf die Motive far den anfanglichen
Probierkonsum ubergehen in Gew6hnung und Abhtingigkeit. Die Motive aus den oben genannten

Komplexen (z.B. "Angeberei": 16c, ein Angebot nicht ausschlagen wollen: 38,43) oder einfach

nur Neugier (7,10) stehen am Anfang, und "wenn jemand erst einmal angefangen hat zu rauchen,

kann man es im nur schwer abgewDhnen" (34; vgl. 162,36,47) - Rauchen ist eine Sucht (5,14,

16b), die auch ohne spezifische Motive, einfach aus Abhtingigkeit, beibehalten wird.

Ohne Motive: Sie wissen nicht. was sie tun .,,

Das Anschreiben der BZgA ist eine Einladung, sich gemeinsam uber mdgliche Motive des

Rauchens Gedanken zu machen - und damit wird unterstellt, daB es solche Motive geben kann,

Einige Jugendliche schreiben nun, daB sie nicht wuBten, warum Jugendliche rauchen (4), daB sie

Sich das selbst "sehr schlecht vorstellen" kannen (aber trotzdem hoffen, der BZZA konnten ihre

Oberlegungen notzen: 9). Auch Befragungen von rauchenden Freunden/Personen lieferten den

nichtrauchenden Jugendlichen oft keine Antwort oder Antworten wie: 'Warum nicht" (45) oder

"einfach so" (15). Einige Jugendliche folgerten. daB es keine Motive zum Rauchen gibt ,
oder

das Raucher um ihre Motive nicht wissen (15,19,20,27,34,36,37,39,45; vgl. 8.5).
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4.2 Varianten der Alltaestheorie nach Alter. Geschlecht und Rauchverhalten

Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse kann es nicht darum gehen, Aussagen uber Korrelationen

etwa zwischen soziodemographischen Merkmalen und Argumentationsstrukturen zu machen.

Selbst wenn in dem Material augenfallig ware, daB bestimmte Argumente von bestimmten

Gruppen nicht oder ausschlieBlich vorgebracht werden, so kann doch dies nicht als Ver-

teilungsaussage genommen werden. Aus dem Material lassen sich h6chstens Oberlegungen fi r

Hypothesen gewinnen und dies auch nur, wenn sich ein Zusammenhang in jedem einzelnen Fall

nachvoliziehen laBt oder sich Bedingungen angeben lassen, warum er in einem einzelnen Fall

nicht durchschlagt. Was das Alter angeht, l Bt sich nur feststellen, daB die Unterschiede zwischen

den einzelnen Briefen, was eine Alltagstheorie des Rauchens angeht, innerhalb ein und derselben

Altersgruppe mindestens ebenso groB sind, wie die Unterschiede zwischen verschiedenen

Altersstufen. Auffallend - und gleichzeitig plausibel zu erkitiren - ist lediglich, daB Jugendliche

unter 12 Jahren offensichtlich wenig Vorstellungen vom Rauchen und Rauchermotiven haben,

und daB bei Jugendlichen, die 16 Jahre und 5lter sind, deren dezidierte Ablehnung des Rauchens

durchschlagt auf eine Zuruckhaltung dabei, Rauchern "legitime", nachvollziehbare Motive

zuzugestehen (vgl. Stichprobenselektion 2.4). Eine kritische Hinterfragung der genannten

'Funktionalitat des Rauchens' fur das Selbstbild - auch das ist plausibel erklarbar - leisten vor

allem Jugendliche ab 15 Jahren.

In den beiden groBen Motivgruppen finden sich Angaben von Jugendlichen alter Altersgruppen

(grOBer gleich 13 Jahre) und von Jugendlichen mit aktuellem Rauchkonsum ebenso wie von

solchen, die ihre absolute Abstinenz hervorheben. Aus diesem Material lassen sich also keine

Hinweise darauf gewinnen, daB Jugendliche, die nie geraucht haben, ebenso wie solche. die nach

einem Probierkonsum heute nicht mehr rauchen, und Jugendliche, die aktuell rauchen, sich in

einer grundsatzlich anderen Alltagstheorie des Rauchens unterscheiden.

Bezogen auf die Geschlechtszugeh6rigkeit ist einzig auffallig, daB Jungen keine Rauchmotive aus

der Gruppe •Arger/StreB/Probleme- nennen, und nur ein einziger Junge bei den rauchenden

Jugendlichen einen "Nach- oder Mitmacheffekt' vermutet (die Selbstwertmotive "cool etc.

wirken/Angeberei/Anerkennung- nennen beide Geschlechter). Auch FRANZKOWIAK (1986,

47ff) hatte festgestellt, daB Mtidchen in diesem letzten Punkt anders argumentieren als Jungen:
in qualitativen Interviews hatten (rauchende) Madchen das passive Element ihrer Rauchermotiva-

tion hervorhoben, withrend (rauchende) Jungen (vor allem Auszubildende) ihr Risikoverhalten

offensiv und aggressiv mit einer "jeder-wie-er-will"-Philosophie rationalisierten). Auch andere

Untersuchungen betonen die Bedeutung des "Mitmachens" als spezifische Rauchmotivation fur

Madchen (z.B. LOPEZ 1983), werten dies aber als geschlechtsabhangige Motivation und nicht,
wie hier nahegelegt, als geschlechtsabhtingige Deatungsform und Alltagstheorie. Es ware zu

uberprufen, ob sich somit in den Alltagstheorien des Rauchens bestimmte geschlechtsabhangige

Deutungsmuster niederschlagen, die unabhangig vom eigenen Konsum die Ansichten uber

mOgliche Motive bestimmen, etwa in dem Sinn, daB es Madchen - egal ob sie rauchen oder nicht
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- leichter ftilt, sich die (Feld-)Abhtingigkeit des Verhaltens von spezifischen Kontexten und

Vorbildern vorzustellen, wahrend Jungen einen Ahnlichen Sachverhalt eher als Problem darstellen,

als (unabhangiges) Individuum mit seinem Verhalten Anerkennung zu finden.

4.3 Ouellen des Alltaiswissens

Die Alltagstheorie des Rauchens, wie sie nichtrauchende Jugendliche entwerfen, enthalt eine

differenzierte Sicht des Rauchens als eines spezifisch motivierten Verhaltens, das eine eigene

subjektive Funktionalitat besitzen kann (Selbstwertsteigerung und StreBbewaltigung), das sozial

verankert ist (Gruppendruck), und das sich im Laufe eines zur Abhingigkeit fuhrenden

Gewohnungsprozesses verfestigt. Esstellt sich die Frage, woher die nichtrauchenden Jugendlichen

diese Theorie nehmen: Haben sie ihre Erkenntnisse daraus gewonnen, daB sie rauchende

Freunde/Freundinnen gefragt/beobachtet haben? Haben sie in der Schute das Thema 'Rauchen"

durchgenommen - handelt es sich also um eine 'abstrakte Theorie', die sie referieren? Berichten

diejenigen, die das Rauchen einmal probiert haben, aus eigenen Erfahrungen? Unterscheiden sich

die Quetten in verschiedenen Motivgruppen?

Schulunterricht

Die meisten AuBerungen lassen keine Ruckschlosse zu, wo und wie Jugendliche sich ihr Wissen

uber das Rauchens gebildet haben ("Ich glaube/finde/vermute etc.,."). Es ist anzunehmen, daB

ein Teil der Alteren ihr Wissen aus dem Schulunterricht haben: Einige derjenigen, die filter als

14 Jahre sind, erwahnen explizit, daB Rauchen als Thema im Schulunterricht durchgenommen

wurde (15, 23, 24, '9, 31, 42); andere bedauern, (noch) keinen entsprechenden Unterricht gehabt

zu haben (2,9,21,41). Eine 14jthrige faBt zusammen, was sie aus diesem Unterricht tiber die

Ursachen des Rauchens gelernt hat: "...um Nervositat abzubauen, Werbung, zum Entspannen,

Langeweile, Oberrumpelung von Cliquenmitgliedern, Jugendliche wollen erwachsen sein,

Konflikte, bei Minderwertigkeitskomplexen, um anzugeben, Sorgen/Probleme, aus SpaB an der

Freude, Gemotlichkeit, weil es alle tun, Neugier." (15). Doch angesichts des Wunsches nach mehr

Aufklarung in der Schule Dber Rauchen und angesichts der wenigen Motivnennungen von vielen,

die Rauchen in der Schule behandelt haben, durfte es sich bei dem zitierten Fall um eine

auBergewdhnlich gr ndliche Unterrichtseinheit handeln. Die vermittelte 'Theorie' wird zudem

von den Jugendlichen an den eigenen Erfahrungen mit rauchenden Jugendlichen 8berpr8ft.

Eieene Erfahrunpen

Auch diejenigen, die auf einen Probierkonsum zuri)ckblicken konnen, beziehen sich bei der

Antwort auf die Frage nach den Gri nden zum Rauchen kaum auf eigene Erfahrungen. Nur in

der Motivgruppe "Arger/Sorge/Probleme" finden sich Rekurse auf die eigene, zuri ckliegende
Motivation (darunter auch Argumente der beiden aktue en Raucherinnen 16,30). Auch die
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Wirksamkeit des sozialen Umfeldes fur das Rauchen wird vereinzelt mit eigener Erfahrung

belegt. Aber insgesamt gehen die allgemeinen Statements zu den Ursachen des Rauchens weit

uber das hinaus, was als eigene Erfahrung (wenn Oberhaupt) beschrieben wurde.

Beobachtung/BefraRune rauchender Jugendlicher

Eine Reihe von Jugendlichen haben ihre Sichtweise aus der Beobachtung/Befragung rauchender

Jugendlicher gewonnen. Motiviert durch die Frage der BZgA: "Wie denken Eure Freunde/Freun-

dinnen und Clique daruber?", beschreiben sie das Verhalten rauchender Jugendlicher an

konkreten Beispielen und zitieren die Begrundungen fur das Rauchen, die ihre Freunde/Freun-

dinnen ihnen gegeben haben. Die Beobachtung anderer gibt Hinweise fi r GrOnde in allen

Motivgruppen - nur nicht dafur, daB Jugendliche aus SpaB rauchen oder weil es ihnen schmeckt.

Rauchende Jugendliche behaupten, daB sie aus "SpaB" rauchen, und so werden sie von den

nichtrauchenden Jugendlichen zitiert, aber diese Zitate entsprechen weder den Beobachtungen

der nichtrauchenden Jugendlichen noch ihrer subjektiven Vorstellung vom Rauchen. Das Motiv

-SpaB" stammt aus dem Selbstbild rauchender Jugendlicher und nicht aus dem Bild, das

nichtrauchende Jugendliche Dber rauchende Jugendliche haben. Die Befragung rauchender

Jugendlicher fordert einen zweiten Aspekt zutage: Rauchende Jugendliche wissen nicht, warum

Sie rauchen (s.0.). Auch in Antworten wie "weil es alle machen' (35, 39, 45), -weil sie nicht

aufhOren kannen" (36,38) kommt zum Ausdruck, daB Rauchen kein eigentliches Motiv braucht.

4.4 VerRIeich des Alltaaswissens nichtrauchender Jugendlicher mit emoirischen Ergebnissen

aus der RaucherforschunR

VerRieich mit Ereebnissen zu Rauchert\'Dolopien bei Jugendlichen

Die Einsicht in die Heterogenitat (auch jugendlicher) Rauchermotive fuhrte dazu. daB mit

faktorenanalytischen Methoden aus abgefragten Items unterschiedliche "Rauchertypen- oder

Motivkonstellationen zusammengestellt und ihre Verbreitung reprisentativ abgefragt wurde

(Cbersicht: WETTERER/v.TROSCHKE 1986,29ff). In einer so angelegten Baden-Wurttembergi-

schen Untersuchung von 1980 wurden folgende jugendliche Rauchertypen erhoben (hier in der

Reihenfolge der Zustimmungsrate): "soziales Rauchen" (44% Zustimmung), "gedankenloses

Rauchen' (39%), "GenuBrauchen" (31%), und "Kompensationsrauchen* (nach BMJFG 1983, 94).
In der Bayerischen Befragung -Jugend fragt Jugend' von 1984 steht "Rauchen aus GenuB' als

Motiv an erster Stelle (58%; Item: "Rauchen gehort einfach zu einem gemutlichen Abend"): an

zweiter Stelle rangiert "Rauchen zur Oberwindung von StreB" (57%), gefolgt von "Rauchen aus

Sucht" (25%). "Rauchen aus sozialem AnlaB" kam auf den vierten Platz. 58% der Raucher gaben

zu, da13 Rauchen ernsthaft der Gesundheit schadet.
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Abb.1: Motivation des Rauchens
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In der Befragung "Drogenaffinitht" der BZgA (BZGA 1986) sind die Motive, die am haufigsten

von 14- bis 17jahrigen Jungen fur ihr Rauchen genannt werden "weil ich gern rauche' und "weil

es mir schmeckt". Diese beiden Motive stehen bei den gleichaltrigen Madchen ebenfalls obenan,

Dbertroffen nur von dem Motiv *weil ich auch gern rauche, wenn andere rauchen: Rauchen steckt

an' (auch hier betonen Mildchen st:irker das passive Moment ihres Rauchverhaltens). Damit

stehen gerade die beiden Motive an erster Stelle, die in die Alltagstheorie der nichtrauchenden

Jugendlichen nur als von Rauchern gegebene Begrandungen, nicht als eigene Vorstellung,

Erfahrung oder Beobachtung eingehen. Motive, die in irgendeiner Weise als "soziale Motive" in

Verbindung mit dem 'sozialen Umfeld' stehen kannten, oder solche die auf eine Selbstwertver-

besserung anspielen, rangieren im Mittelfeld oder sind weit abgeschlagen (vgl. Tab.2).

Rauchende Jugendliche nennen demnach in reprtisentativen quantitativen Umfragen andere

Motive, als nichtrauchende Jugendliche bei ihnen vermuten. Doch laBt sich daraus nicht

schlieBen, daB sich die Alltagstheorie rauchender und nichtrauchender Jugendlicher unter-

scheidet. Ein methodischer Einwand zielt auf die Problematik der Formulierung von Items. Die

Oberlegungen zu Rauchertypologien orientieren sich vornehmlich an Motiven Erwachsenen, d.h.

sie setzen einen fortgeschrittenen ProzeB der Gewi hnung an die Zigarette und der Ausdifferen-

zierung, Individualisierung und Verfestigung der Motivation voraus. Es wird versiumt, nach
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.
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*
.
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Tab.2: Rauchermotivation
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" I
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ABS X ABS X ABS % ABS X ABS X

BASIS 810 too

-IEIL ES MICH BERINIGT 413 51
-VEIL LEUTE DIE IN IVE Rt*!Of)4 90 11
KEIL ICH I,kit£* L£ISTUk;SFAEMIGER

BIN 577
-<EIL ICH [604 RAUDE 542 67
-ALS RN.l]ER HAT IN EIBE BESSERE
Al. STRAL  ALF AN[€RE 405

HEIL IN IWMIT IESSERE LAUE BEAOMPE 118 15
-ilL ES Mlk EIN 6EflE L VON FREIHEIT
GIBT 78 10

-IEIL 101 01*E RAUDEM AH CEUI[HT
WEHEM ILERZE 136 17

-1£Il NN 111 GESELLEGWT RAUCHT 239 30
-UEIL ES MIR 50*tE[X[ 536 66
-LE IL IN 604#U lEISS DASS MiR
RaI}EM NIOTT SCI#[Ef 16 2

4.EIL 1[H IN GESELLSOWT OK ZIGA-
RETTEN OFT MICHT &EISS. U[MIN MIT
PEIBEN IWEN[EM 197

-lER RAAJOER i€55ER AaCESE}EN 51* 20

HEIL MICH RALK}EN SELESTSIOERER
MACHT
4IL 1 CH Al.101 GERN RAUDE tE,H
ANI€F£ k NX}EN: RAUOEM sfECKT AM

-*EllE ANCAE£

SUMME

4 100 70 100118 100 231 100

1 24 39 55 56
1 29 12 17 15

--4611
1 29 49 70 79

1 29 8 12 9
1 24 14 20 17

- - 13 19 13

--693
1 2930 43 36
3 71 53 76 Blt

48127 55
13 19 8

9 12 5

67150 65

WEIBLICH **

,.

1  1 47 le 1    
ABS X ABS % ABS Z ABS %

100 63 100

691
- 3

7 86 37 58

lD

2 30 13
31 51 22
69151 65

26 18 15 57 25

78 7- -

- 15 22 20

400 49 3 71 36 51 53
121--0 it

17 19 0

45 99 43
163

3003 371 13 335 305 438 423 360 777 336

Quelle: BZGA 1986, Frage 27; Grundgesamtheit Raucher (stardig/gelegentlich)
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jugendspezifischen Motiven zu fragen, die eine spezifische Einstiegsmotivation ansprechen oder

die Bezug nehmen auf die Vorstellungswelt und den Handlungsrahmen jugendlicher Akteure.

Auch die Frage, ob es sich hier um 'echte Motive' handelt, oder ob lediglich ein spezifisches

Antwortverhalten erfaBt wird, ist ungeklirt. Wenn beracksichtigt wird, daB das Antwortverhalten

stets auch durch Legitimationsstrategien bzw. durch eine Tendenz zu sozial legitimen Antworten

bestimmt ist (vgl. HELFFERICH/WALTER/FRANZKOWIAK 1986, 47), dann ist nicht

verwunderlich, wenn rauchende Jugendliche andere Motive angeben als nichtrauchende.

'Bestimmte Motive lassen sich nicht abfragen, da sie nur als 'verborgene ' wirksam sein konnen;

andere Antworten stellen statt Motiven Maskierungen anderer Sachverhalte dar" (a.a.0., 346).Die

Antwortsituation ist fur rauchende Jugendliche bei der Frage nach Rauchermotiven eine andere

als f lr nichtrauchende Jugendliche: Rauchende Jugendliche mi ssen eine Begrundung ihres

eigenen Verhaltens liefern, wahrend nichtrauchende Jugendliche, da se nicht uber ihr eigenes

Verhalten sprechen, auch "unzulassige" oder sozial (d.h. v.a. unter Jugendlichen) nicht akzeptierte

Motive nennen kannen.

Vertleich mit aualitativen Erhebungen zur 'subiektiven Funktionalitat' des Rauchens in der

iutendlichen EntwicklunK

Die Motivnennungen der nichtrauchenden Jugendlichen stimmen so nicht mit dem Selbstbild

rauchender Jugendlicher uberein, aber sie decken sich mit den Ergebnissen qualitativer

8
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Untersuchungen zur 'subjektiven Funktionalitat' des Rauchens im jugendlichen Entwick-

lungsprozeB. Diese Ergebnisse sollen im groben ZDgen skizziert werden:

Bis zu einem Alter von 11 Jahren auBern Jugendliche eine dezidierte Ablehnung gegen das

Rauchen (REUTER/HOCHER 1977, 136; vgl. HURRELMANN/VOGT 1985, 33). Der

"faszinierte Widerwillen" (FRANZ.KOM./SOFRES 1983, 54) schltgt dann um in Neugier. In

dieser Phase - etwa zwischen dem 1 1. und 13.Lebensjahr ("Zeit der verbotenen Spiele : a.a.0.,38)
- wird das Rauchen probiert und einge bt. Diese Initiation findet selten allein statt, sondern

heimlich und in Gesellschaft von (zunichst meist gleichgeschlechtlichen) Freunden/Freundinnen
bzw. als Initiation in eine Gruppe (vgl. HELFFERlCH 1989, 145ff). 'Nur selten nennen die

Befragten individuelle Einstiegsmotive, d.h. subjektive Befindlichkeiten, die sie ohne sozialen

Druck zum Zigarettenprobieren verantaBt hatten." (FRANZKOWIAK 1986, 44).

Abb.2: Entstehuneszusammenhtinge des Rauchens
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Im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ("Phase der sozialen Anpassung": FRANZ.KOM./SOFRES

1983,55) kommt der Gruppe eine besondere Bedeutung zu. -Die Gruppe und die Anerkennung
durch die Gruppe ist umso wichtiger, als die Jugendlichen in dieser Phase den Gleichaltrigen/Cli-
quen ein Milieu suchen, das ein Gegengewicht zur Gesellschaft der Erwachsenen darstellt. Im

Schutze der Gruppe konnen kollektiv Verbote 8berschritten werden; bzw. gerade die

Verbots berschreitung eint die Gruppe: (a.a.0., 55) Daroberhinaus dient die Gruppe als Garant
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Abb.3: Motive in der Rauch-erbioeraohie
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Quelle: STEPNEY 1980 nach WETTERER/v.TROSCHKE 1986,44

identitatsstiftenden Zugehorigkeitsgefuhls und fundiert die soziale Selbstverortung der

Jugendlichen. So besteht einerseits auf Seiten der Jugendlichen das Motiv: 'Dabei sein wollen",

"reinkommenwollen' (FRANZKOWIAK 1986, 43) oder kollektive Bestatigung (a.a.0., 44).

Andererseits ikbt die Gruppe, zu der er/sie sich zugehorig fuhlen mochte, einen sozialen Druck

auf den/die Einzelne/n aus - beschrieben als "Anstiftung" (BRAUNER 1980, 87), "Anregung";

"Ermutigung" und 'Verfuhrung" (FRANZ.KOM./SOFRES 1983, 39 und 41), "Erpressung"

(FRANZKOWIAK 1986,44), als konkrete Gruppenzwange (ebenda) oder als "Vorbildwirkung'

der Gruppenmitglieder, wirksam uber die Anstrengung, das Selbstbild nach den rauchenden

Vorbildern auszurichten (LOPEZ 1983). In der Verschrankung gruppenbezogener und

individuenbezogener Motive "...kommt die Zigarette als Symbol der Selbstandigkeit, als Zeichen

des Anerkanntseins voll zur Geltung: (FRANZ. KOM./SOFRES 1983, 55). Diese symbolische

Bedeutung wird gerade durch das Verbot bestatigt, denn das Verbot bestimmt die Zigarette als

Erwachsenenprivileg. Rauchen ist als Aneignung dieses Privilegs ein Akt "inszenierter

Opposition", eines Aufbegehrens dagegen, (weiter) als Kind behandelt zu werden; es druckt den

Wunsch nach fruher Abl6sung und frahem Erwachsensein aus (FISCHER 1985). In der

Opposition kommt das jugendspezifische -doppelte Statusmotiv' zum Tragen: Sich den Eltern zu

widersetzen (das Verbot zu 8berschreiten) und gleichzeitig die Eltern nachzuahmen oder

wiederzufinden (FRANZKOWIAK 1985). 'Erwachsensein' ist allerdings nicht unabhangig vom

Geschlecht vorstellbar. Die Zigarette bestarkt eine unsichere oder verunsicherte Geschlechtsrol-

lenidentitat, denn sie 'macht den Mann zum Mann, die Frau zur Frau" (FRANZ.KOM./SOFRES

1983,23).

Mit zunehmender altersabhangiger Legalisierung des Rauchens verlagert sich die Motivation von

gruppenbezogenen auf subjektive Aspekte: Das Rauchen verliert zunehmend seine Funktion als

Grenzaberschreitung zum Erwachsensein; individuelle Geschmacks-, Gewohnungs- und

Entspannungsmotive schieben sich in den Vordergrund. 'Am Ende einer langen Lehrzeit,

@
U,etulne" as a

psychological tool in *.ousit and mood

Contra,
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ausgelast durch die Erwachsenenwek, eingepaBt in die Welt des Heranwachsens konsumiert also

der junge Mensch die Zigarette ebenso wie alle anderen jener sozialen Verbrauchsgiiter, die

Erwachsenen vorbehalten sind, die in Gemeinschaft standig genossen werden und deren

gemeinschaftlicher GenuB von der Gesellschaft toleriert wird: (a.a.0., 56).

In dieses Modell einer "Lehrzeit' lassen sich die Ergebnisse zur Bedeutung rauchender

Erwachsenenvorbilder und rauchender Gleichaltrigenmodelle, sowie die Ergebnisse zurBedeutung

eines Gruppendrucks (Obersicht HELFFERICH/WALTER/FRANZKOWIAK 1986, 77ff und

10lff) sowie die Oberlegungen zur gruppenspezifischen Funktionalitat des Rauchens (Obersicht
a.a.0, 103ff) gut einpassen.

Vor dem Hintergrund der Jugendlichen Entwicklung als eines Komplexes von Entwicklungsauf-

gaben beschreibt FRANZKOWIAK (1985) Rauchen (bzw. allgemeiner Risikoverhalten) als

- Statushandlung und Reifesymbol: Rauchen ist symbolischer Vertreter erwachsener

Verhaltensmuster;
- Konformitatshandeln (bezogen auf die Aufnahme und die Eingliederung in Gleichaltri-

gengruppen) und BewAltigungshandeln (Ersatz- und kompensatorisches Handeln,

Verarbeitung und Betaubung erlebter Belastungen, Entlastung bedrohten Selbstwertge-

fuhls, regressiv ausweichende Bewaltigung von Entwicklungsproblemen)
- momentbezogenes Wagnis, als sozial abgefederter Nervenkitzel ("Risiko").

HURRELMANN/VOGT listen Aspekte einer m6glichen Funktionalitat des Rauchens auf: Suche

nach Selbstbestlitigung, Selbstwert und Identitat angesichts der Verunsicherungen des Ablasungs-

prozesses und die bereichsspezifische Vorwegnahme und Imitation von Erwachsenenverhalten.

Im Kontext eines Scheiterns an Entwicklungsanforderungen versprechen Drogen allgemein die

dringlich ben8tigte Anerkennung unter Gleichaltrigen zur Verteidigung der geschadigten
Identitat. Die Selbstetikettierung als 'deviant' verhilft zu einer (wenn auch 'negativen') Identitat.

Die groBen Motivkomplexe in der Alltagstheorie des Rauchens, wie sie die nichtrauchenden

Jugendlichen angegeben haben, decken sich mit diesen Erklarungen jugendlichen Rauchens uber

spezifische Funktionalitat im Zusammenhang mit Entwicklungsprozessen in der Jugend, also mit

dem, was rauchende Jugendliche im Rahmen qualitativer offener Interviews beschrieben haben.

Auch der Aspekt von Rauchen als Gew6hnungsphase mit einer spezifischen Einstiegsmotivation
erweist sich als adaquat. Es ist maglich, daB diese Forschungsergebnisse den nichtrauchenden

Jugendlichen als theoretische Positionen etwa im Schulunterricht begegnet sind; wahrscheinlicher

aber ist, daB die Alltagstheorie der nichtrauchenden Jugendlichen aus Berichte und Beobachtun-

gen von rauchenden Jugendlichen gewonnen wird, und daB sie diese Berichten und Beobachtun-

gen auf den konkreten Hintergrund beziehen, den beide, rauchende wie nichtrauchende

Jugendliche, gemeinsam haben: Die Probleme jugendlicher Verselbstandigung in der Abllisung

von den Eltern und Neuorientierung unter Gleichaltrigen im ProzeB einer sukzessiven Eroberung
der Erwachsenenoffentlichkeit.
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5 Die angegebenen Grunde, nicht zu rauchen

51 Die MotivgruDDen

Nur etwa die Halfte der Jugendlichen begrunden explizit, warum sie nicht rauchen (23 Briefe);

die anderen berichten in allgemeinerem Stil die Nachteite des Rauchens. Neben einer pauschalen

Abqualifikation des Rauchens ("filrchterlich", "schlimm", 'ekelhaft', "doof'', 'blad',  scheuBlich",

'scheiBe", *abstoBend': 1,3,5, 23, 25, 31, 35,36a, 39, 46) finden sich im einzelnen folgende

Motivgruppen:

Ich rauche nicht,

- weil es ungesund ist (Motiv "Gesundheit");

- weit es meine sportliche Leistungfahigkeit beeintrachtigt (Motiv 'Sport');

- weil es zu teuer ist (Motiv "Geld").

Diese drei Hauptmotivgruppen werden durch folgende Argumente erginzt

Ich rauche nicht,

weil es keinen Grund zum Rauchen gibt (Abwesenheit "positiver" Rauchermotive, z.B..

Geschmack);

- weil folgendes gegen das Rauchen spricht:

- es stinkt,
- es gefahrdet andere,

- es macht abhtingig,

- es ist mir verboten.

Wahrend die ersten drei groBen Motivgruppen teils als Argumente gegen das Rauchen (-Rauchen

gefahrdet die Gesundheit-), teils als positiver Wert des Nichtrauchens (-Ich erhalte mir die

Gesundheit, die Kondition, gebe Geld lieber fQr etwas Anderes aus") formuliert sind, sind die

anderen Begrundungen von der Struktur her Begrundungen eegen eine Verhaltensalternative (das

Rauchen) und nicht fi r eine Verhaltensalternative (das Nichtrauchen). Nur eine 17jahrige
formuliert explizit einen "positiven Nutzen' des Nichtrauchens: "Wenn man nicht mit dem

Rauchen anfingt, zeigt man doch, daB man das nicht braucht und auch ohne auskommen kann.

Lieber zeigt man elwas Unsicherheit, als wenn man den Macho heraushangt. Das kommt auch

bei den Mitmenschen viel besser an.* (37)

Zu den Motivgruppen im Einzelnen:

Gesundheit
Rauchen ist ungesund und gefahrdet die Gesundheit, man macht sich damit die Gesundheit/den

Kerper kaputt und schadet sich selbst - ganz allgemein geben fast alle Jugendlichen, die ihr
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Nichtrauchen Qberhaupt begrunden, dies als Grund an (1,3,14,14b, 20,21,32,35,363,37,42,

43), Nur wenige werden konkreter, indem sie auf eigenen karperliche Schtdigungen eingehen:

"Ich habe wegen meiner Lunge aufgehort' (25) oder: "Ich bin bronchienempfindlich, wenn ich

dann rauche, ware das gesundheitlich nach ein paar Jahren mein Ruin." (41) Eine 13jthrige
verweist auf den "komischen Husten" ihrer Schwester und begrundet damit ihre Angst vor

Krankheiten als Folge des Rauchens (11). Es ist zu vermuten, daB fQr die meisten •die

Gesundheit" ein abstraktes Gut ist, dessen Kostbarkeit noch nicht durch Krankheitserfahrungen
bewuBt geworden ist (vgl. BULTEMEIER et at. 1984 zur Entwicklung von KOrper-/Gesundheits-
bewuBtsein in der Jugend).

DaB Rauchen die Gesundheit gefahrdet, ist allgemein bekannt, auch rauchenden Jugendlichen -

ohne daB dies sie von, Rauchen abhalten wurde. Es ist sie Frage, ob und unter welchen

Bedingungen -Gesundheit zu erhalten" tatslchlich ein genuines Motiv fur das Verhalten in

konkreten Situationen, etwa wenn Zigaretten angeboten werden, abgeben kann. Aber auch ohne

diese Frage beantworten zu mussen, 13Bt sich feststellen, daB auch in der abstrakten Form

nichtrauchenden Jugendlichen hier ein Argument geliefert wird, mit dem sie ihr Verhalten vor

anderen begrunden kOnnen: -Und was habe ich davon: eventuell eines Tages den Tod.- (23) Der

Rekurs auf die schadlichen Folgen des Rauchens liefert gerade fur diejenigen, die um dessen

·subjektive Funktionalit:it wissen, ein gewichtiges Gegenargument, wenn Vor- und Nachteile

des Rauchens bilanziert warden (vgl. 8.3).

Sport

Wesentlich konkreter (d.h. ais sinnliche Erfahrungen des Kdrpers) als fur Gesundheit allgemein

werden die Folgen des Rauchens filr die sportliche Leistungsfahigkeit geschildert (9, 16(, 17,18,

25, 31, 35). •lch bin im Sportverein und brauche meine Kondition" (41) heiBt es, oder: •Man

bekommt schlechter Luft, ist nicht mehr so leistungsstark und hat SchweiBausbruche" (36a). Dies

wird mit entsprechenden Beispielen aus dem Freundeskreis belegt.

Rauchen ist zu teuer

Rauchen ist zu teuer, sagen eine Reihe Jugendlicher (9, 32, 35, 41,42). Geld fur Zigaretten ist

•verschwendetes' (1) und "zum Fenster hinausgeworfenes Geld" (31,39) - ein "Wahnsinn• (43) -

zumal es attraktivere Alternativen gibt "Sein Geld kann man anderweit verwenden" ( 18), z.B.

ins Schwimmbad oder ins Kino gehen und sich eine Kassette kaufen (26,362).

Die Abwesenheit 'Dositiver' Rauchermotive

Eine Reihe von Jugendlichen bestreiten die Relevanz von maglichen 'positiven' Effekten des

Rauchens far sich selbst Rauchen ist "DberflOssig" (34,39,43), "uninteressant' (37), "unnutz• (35),

-bringt nichts" (43), "macht keinen Sinn' (35), eine Jugendliche kann nichts damit anfangen (19),

1

1
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braucht es nicht (39). Konkret wird auch bestritten, daB Rauchen schmeckt (34,39); dabei wird

entweder auf eigene Probiererfahrungen verwiesen (14, 46) oder die Jugendlichen k6nnen sich

einen guten Geschmack des Rauchens gar nicht vorstellen (43).

Weitere Negativeffekte/Verbot des Rauchens

Der -Gestank- des Rauchens wird ebenfalls als Grund angegeben, daB Rauchen (und auch

Raucher. 17, 23) zu meiden (36a). DaB Rauchen abhingig macht und deshalb abgelehnt wird,

merkt nur eine Jugendliche an (14). Mit der Umweltgefithrdung und der Gefthrdung anderer als

"passive Raucher" wird immerhin von vier Jugendlichen das Nichtrauchen begrundet. Ein Aspekt,

der ebenfalls selten genannt wird, ist die Wirksamkeit eines Verbotes. Beim Rauchen "muBte ich

mich vor Verwandten und Eltern verstecken und heimlich rauchen, weil sie es mir, auch wenn

ich schon 16 bin, nicht erlauben warden' (35) schreibt eine 16jahrige. Eine 13jthrige hat das

elterliche Verbot internalisiert: 'Ich glaube, ich wurde mich deswegen auch schamen.- (9).

5.2 Motivantaben nach Alter und Geschlecht

Es zeichnen sich keine spezifischen Antwortstrategien nach Alter, Rauchverhalten (die beiden

aktuellen Raucher fallen aus der Auswertung heraus) oder Geschlecht ab - was nicht heiBt, daB

es Zusammenhange nicht gibt. Es 13Bt sich lediglich sagen, daB sich aus dem Material, das

ohnehin keine Basis fur Verteilungsaussagen bietet, keine Hinweise far entsprechende

Hypothesen ergeben.

5.3 Vereleich mit emoirischen Ergebnissen aus der Raucherforschung

Vertleich mit den Ereebnissen der BZRA 1988 (Drogenaffinitat)

Das Antwortverhalten der nichtrauchenden Jugendlichen in den Briefen deckt sich in etwa mit

dem Antwortverhalten der nichtrauchenden Jugendlichen in der BZZA-Umfrage, was Inhalt und

Prioritit zentraler Motivgruppen angeht.

Vergleich mit aualitativen Erhebungen

In einer franzasischen Studie wurden folgende Grande far das Nichtrauchen von rauchenden und

nichtrauchenden Jugendlichen genannt (Reihung ohne Gewichtung): Rauchen ist unangenehm,

Rauchen gefahrdet die Gesundheit und das sportliche Leistungsverm8gen, Rauchen macht zum

Sklaven der Zigarette, Rauchen ist ein geselischaftsfeindlicher Akt, Rauchen kostet Geld Tab.3:

Nichtrauchermotivation (FRANZ.KOM./SOFRES 1983, 24ff). Auch hier decken sich die

Ergebnisse mit dem Selbstbild nichtrauchender Jugendlicher in den ausgewerteten Briefen,
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6 Die Vorschiage fur praventive MaBnahmen

6 1 Die Vorschlaize

Nicht alle auBern sich zu m6glichen MaBnahmen, das Rauchen bei Jugendlichen zu verringern.

Die, die sich luBern, pladieren vor allem fur mehr Aufklilrung und dafur, den Zugang zu

Zigaretten zu erschweren, sei es durch eine Preiserh6hung, sei es durch Verkaufsbeschrinkungen
oder das Abschaffen von Zigarettenautomaten (eine Reihe von Jugendlichen machen beide

Vorschlitge). Ein weiterer Vorschlag betrifft bessere Moglichkeiten der Freizeitgestaltung

(darunter: Nichtraucher-Discos, Sport). Ein Ersatz fur das Rauchen und ein generelles Verbot

werden unterschiedlich eingestuft. Ansonsten wird ein Verbot/eine Einschrankung von direkter

oder indirekter Werbung far das Rauchen genannt; eine Pro-Nichtraucherwerbung fallt nur

zwei Jugendlichen ein. Zu den Vorschlagen im Einzelnen:

Aufklarung

Aufgeklart werden soll vor allem uber die Folgen des Rauchens ganz allgemein (15,28, 29,31,

40,41,47), in der Offentlichkeit (2,20,32) und vor allem in der Schule (2.7,9,11,16c, 19,21,

24, 34,44) bzw. "schon in der Grundschule" (33; vgl. 9), in Zeitungen (7,23,42), im Fernsehen

(7,37). Thema der Aufkldrung soliten die schlimmen Folgen des Rauchens fur die Gesundheit

sein. Als Medien werden vor allem solche Informationstrtiger gewDnscht, die diese Gefahren

anschaulich vermitteln: Plakate, Bilder, Dias, Filme und sonstiges Anschauungsmaterial. Die

Gefahren sollen dabei durchaus drastisch dargestellt werden: 'Man zeigt Bildern von Raucher-

beinen oder anderen Krankheiten, die durch das Rauchen entstehen" (20). Zur Verdeutlichung
der Gefahren ("Rauchen ist lebensgefahrlich": 44) scheuen manche Jugendliche nicht vor

drastischen Mitteln: Die Schaden wie *Raucherbein, Krebs" sollen nicht nur mit Bildern belegt

werden, sondern auch z.B. Betroffene, z.B. Beinamputierte, im Unterricht vorgestellt werden

(36a, vgl. 32). Oder: 'Man muBte sich einen erschreckenden Bericht ausdenken, der wie echt

wirkt, und in eine Zeitung bringen (Tageszeitung usw.) mit erfundenem Foto usw. auch mit

Todesfolgen oder so, die durch Rauchen kamen. Und diesen Vorgang mehrmals wiederholen."

(23) Plakate sollen "erschreckende Beispiele" fur die Auswirkungen des Rauchens immer wieder

vor Augen" fuhren (34; Lungenkrebs, Bronchialkrebs, "es k6nnen Organe aussetzen und Adern

werden verengt": 31). Gefordert werden Warnungen wie "Jedes Jahr sterben
...

an Lungenkrebs,

jedes Jahr mussen
...

Raucherbeine amputiert werden.-: (38). Eine Jugendliche legt Bildmaterial

bei ("Nie war Selbstmord einfacher", Bilder von Lungenschaden, Kehlkopfkrebs und Raucher-

beinen im Endstadium: 42). Gesetzt wird auf Abschreckung (23): Wenn manche eine Raucher-

lunge sehen, wird es ihnen schon ganz anderst." (21) Nur ein Jugendlicher verbindet die

Aufklarung mit dem Unterrichtsthema "Warum nein sagen?" als Vermittlung sozialer Kompeten-

zen im Umgang mit Drogen allgemein (8). Wahrend einige Jungendliche hoffen, daB nach dieser
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Aufklarung andere Jugendliche "... bestimmt so schlau sein (werden), auch in Zukunft die Finger
vom Tabak zu lessen." (15), gibt es auch skeptische Stimmen: "Auch die standigen Hinweise auf

die Folgen dieser Erkrankungen sind ja ganz gut, aber sie n Dtzen nicht gerade viet. Bei den

Rauchern (jedenfalls bei denen, die ich kenne) ist das Ganze sinnlos. Jeder sagt nur,'mir kannte

das nicht passieren, mir passiert das schon nicht: Und ein Film mit Kehlkopfoperierten und

Raucherbeinen oder -amen interessiert sie gar nicht. Was einen Nichtraucher ziemlich

beschaftigt, geht an ihnen nur vorbei.' (29)

irschwerter ZURang zum Rauchen

Der zweite Komplex vorgeschiagener praventiver Strategien beschaftigt sich mit Oberlegungen,
den Zugang zum Rauchen zu erschweren. Dabei ist die Forderung, (Offentliche) Zigaret-

tenautomaten abzuschaffen, offensichtlich ebenso naheliegend (8,13,15,16c, 19,21,23,27,34,

38,41), wie die Idee, den Verkaufan Jugendliche zu verbieten (1,13,19,21,27,34,38) und das

Verbot uber die Vorlage eines Ausweises zu kontrollieren (15, 23, 25). Bei Zuwiderhandlung, so

ein 14j5hriger, -folge hohe Strafe" (23). Als Altersgrenze werden 16 oder 18 Jahre angegeben.

Die Verkaufsstellen zu beschranken (nur noch im Supermarkt: 7,15), einfach "nicht mehr soviet

verkaufen" (1,19) oder einfach "weniger Zigaretten produzieren" (25, 168), gelten auch als

Losungen. Nach einer Preiserhohung k8nnten viele Jugendliche sich Zigaretten nicht mehr leisten

(1, 19, 30, 34); dabei wird ein Preis zwischen "das Doppelte' (13), "10 D-Mark" (30, 39) oder

sogar 20 D-Mark (23) pro Packung vorgeschiagen. Nur ein Jugendlicher schlagt finanzielle

Anreize wie z.B. mehr Gehalt fur Nichtraucher vor (33). Auch bei diesen Vorschlagen gibt es

Skeptiker: Eine Preiserhohung werde wenig nutzen (29) - die Jugendliche konnten auch einfach

anfangen zu klauen (20).

Freizeitantzebote und Ersatz fur das Rauchen

Die Frage der BZgA, ob nicht bestimmte Dinge und Erlebnisse, die SpaB machen, Rauchen gut

ersetzen oder sogar Bberflassig machen k6nnten, wird von einigen Jugendlichen verneint (13,16,

34). Andere antworten ganz konkret: Rauchen kann durch Kaugummikauen ersetzt werden (32,

35), oder dadurch, "ein Obst, Bonbon oder Eis" zu essen (5). Die Grenze dieses Ersatzes wird aber

auch aufgezeigt 'Der Kaugummi hilft oder trastet nicht, wenn man weint, da hilft nur noch eine

Kippe.' (16). Die Zigarette konnte auch durch etwas ersetzt werden, was so ahnlich schmeckt,

aber harmlos ist (24,39).
Eine Reihe von Jugendlichen interpretieren die Frage der BZgA als Frage, die sich auf die

tieferliegende Motivation zu rauchen bezieht. Sie schlagen eine Reihe -sinnvoller- (14) und

"nutzlicher' (20) Aktivittten im Freizeitbereich vor, um das Rauchen, das mit "rumhangen"und

'Langeweile' assoziiert wird, zu ersetzen bzw. davon abzulenken: 'Musik haren, Bucher lesen,

(...) sich mit anderen unterhalten, anderen Leuten helfen (einkaufen), Babysitten' (5), "Sport

treiben (...), sich mal an der Natur erfreuen' (18), 'etwas Nutzliches" tun: arbeiten mit Tieren;
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Behinderten, Alteren, Kranken und armen Menschen helfen (20), "ein Hobby suchen': Sportverein

oder Kolpingverein, um andere Leute kennenzulernen (29), 'eine regelmaBige Beschaftigung in

einer Arbeitsgemeinschaft': Computer, Kochen, Sport (36a), -mit Leuten reden und diskutieren,

fortgehen bspw. ins Kino oder in die Disco oder sportlichen Aktivitaten nachgehen" (37).
Eine sinnvolle Freizeitgestaltung als Pravention (40) ist verbunden mit der Schaffung eines

grOBeren Freizeitangebotes. In diesem Zusammenhang wird z.B. Discos, Jugendzentren und -

treffs gefordert, in denen Rauchen verboten ist (15,4,30,36a) und wo *trotz Rauchverbot" (30)

was los ist. 'lch glaube, weniger Jugendliche warden rauchen, wenn mehr fur unser Alter

angeboten warde und gleichzeitig nicht einen Haufen Geld kosten warde. Denn das was SpaB

macht, ist entweder noch nicht fur unser Alter erlaubt, langweilig oder zu teuer: (10).

Verbot von Ziearetten

Nur wenige Jugendliche fordern ein allgemeines Rauchverbot (4) oder die Abschaffung der

Zigaretten (46). Ein eingeschranktes Verbot dagegen nach Alter (18Jahre: 46) oder bestimmten

Orten (Schute: 7,363,38; Discos: s.0.) ist diskutabel. Allgemein wird unter dem Stichwort 'Reiz

des Verbotenen" erwogen, daB ein Verbot ineffektiv ist (33), bzw. gerade eine gegenteilige

Wirkung haben kannten (vgl. Motivgruppe "Reiz des Verbotenen'/"Langeweile").

Verbot von Szenen. in denen peraucht wird. in Fernseh- oder Kinofilmen

Eine Einschrankung oder Verbot von direkter Werbung fiir das Rauchen ist ebenso ein Anliegen
der Jugendlichen (8, 11,19, 31,38,41,44) wie ein Verbot indirekter Werbung in dem Sinne, daB

Schauspieler im Kino- und Fernsehfilmen rauchen (34,36a, 38).

Werbunt fur das Nichtrauchen/SloRans

Werbung fur Nichtrauchen kann die Positionen nichtrauchender Jugendlicher gegenuber
rauchenden Juge

ndlichen verbessern: Eine 13jithrige fordert, "es muBte viel mehr Slogen geben, mit denen ich

mich gegen ber meinen rauchenden Freunden stark fuhlen und behaupten kann: (11); eine

14jithrige wunscht sich "Spots im Fernsehen' und schlagt dafur vor "ich raucht nicht und f8hle

mich stark. Ich mag dich auch ohne Rauch. Wer ki Bt schon gerne Nikotin?" (22).

Sonstive PrAventionsmaBnahmen

Als sonstige PrlventionsmaBnahmen wurden genannt "Mehr Polizeikontrollen an der Schule'

(16c). "die Eltern ilberreden, mit dem Rauchen aufzuharen' (32, 44), 'Rauchern eine kostenlose

Kur anbieten' (47), in Jugendgruppen eintreten/sie grunden, die absolut 8egen das Rauchen sind,
und dann bei Veranstaltungen als Gruppe Offentlich auftreten (40). Hilft das alles nichts, dann
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bleibt nur. 'Sich einfach durchsetzen" (5), 'eisern sein" (35).

6.2 Itraventionsvorschlage nach Alter und Geschlecht

Abgesehen davon, daB nur ein einziger Junge bestimmte Freizeitaktivitaten als Raucherersatz

empfiehlt (36a), den Madchen hierzu aber sehr viel einfallt (karitative, kommunikative,

entspannende, sportliche Tatigkeiten: gerade Formen der 'weiblichen' Alltagspraxen: ZINN-

ECKER 1985), gibt es in diesem heterogenen Material keinerlei Hinweise, daB die individuellen

Unterschiede durch die Geschlechtszugeharigkeit und das Alter strukturiert sind. Auch das

Rauchverhalten schlagt sich nicht in einem bestimmten Antwortverhalten nieder: Die beiden

Gelegenheitsraucherinnen beteiligen sich auch an den Oberlegungen, wie das Rauchen verringert

werden kann (16, 30) und auch ein zurockliegender Probierkonsum bedeutet nicht unbedingt

ein grOBeres Verstandnis fur Raucher, das sich etwa in Ratschlagen weniger drastischen

PrAventionsmaBnahmen niederschlagen wurde.
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Rauchermotive/Nichtrauchermotive und Praventionsvorschlage -

eine Synopse

Die beiden groBen Motivgruppen, die bei rauchenden Jugendlichen von Seiten nichtrauchender

Jugendlicher als wirksam vermutet werden, sind:

- eine jugendliche Selbstwertproblematik: Mit Zigaretten wirken Jugendliche grOBer und

erwachsener, geben damit an und finden Anerkennung;
- jugendliche Raucher ahmen erwachsene Vorbilder nach und machen bei Gleichaltrigen

unter sozialem Druck mit.

Als Grunde fur das Nichtrauchen ilberwogen die Motivkomplexe:
- Rauchen schadet meiner Gesundheit/meinem sportlichen LeistungsvermOgen;
- Rauchen ist zu teuer.

Die Praventionsvorschlage bezogen sich primar auf:

- drastische Aufklarung 8ber die Gefahren des Rauchens fur die Gesundheit;
- einen erschwerten Zugang zu Zigaretten (Verkaufseinschrankungen, Preiserh8hungen);
- bessere Freizeitgestaltung.

Die Argumente f r das Rauchen und die fur das Nichtrauchen stammen aus zwei unterschied-

lichen Zusammenhangen: Das Rauchen wird vor allem im Sozialen Kontext Jugendlicher

begrundet (in diesem Kontext ist auch das Selbstwertproblem verankert). Gesundheit, sportliche

Kondition und Ersparnisse haben diesen sozialen Bezug zunachst nicht Sie sind private

Ressourcen. Diese Gi ter nicht einem Schaden durch Rauchen auszusetzen, ist ein in gewissem
Sinn privates Motiv, das nicht die Antwort auf die Frage sein kann, wie nichtrauchende

Jugendliche sich zu dem sozialen Aspekt des Rauchens stellen, wie sie etwa mit einem

"Gruppenzwang" etc. umgehen, was sie tun, um Anerkennung unter Gleichaltrigen zu finden,

oder ob ihnen das egal ist etc..

Ahnlich wie die Motive fur Rauchen oder Nichtrauchen wenig aufeinander bezogen sind, setzen

die Vorschlage fur PraventionsmaBnahmen kaum an den vermuteten Motiven zum Rauchen an.

Viele Jugendliche (ohne daB das als Verteilungsaussage gewertet wird: insgesamt die Hilfte, von

denen, die sich zu Rauchermotiven und Pravention auBerten, zwei Drittel) beschreiben eine

soziale Verankerung und eine gewisse individuelle Funktion des Rauchens, und schlagen im

nachsten Zug aber nur vor, vor den gesundheitlichen Gefahren des Rauchens musse gewarnt und

der Zugang zu Zigaretten musse erschwert werden. DaB mit diesen Formen von Pravention

soziale Grunde des Rauchens nicht aufgefangen werden, liegt auf der Hand.

Theoretisch lieBen sich gewisse Entsprechungen zwischen bestimmten Rauchermotiven und

bestimmten PraventionsmaBnahmen aufstellen

7
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Rauchermotive PrAventionsmaBnahmen

Jugendliche rauchen aus Unwissen-
heit uber die Folgen

Jugendliche rauchen, weil sie
damit Vorbildern nacheifern

Jugendliche rauchen aus Lange-
weile und weil sie in ihrer Clique
mitmachen mussen

Jugendliche rauchen, weit sie sich
stark vorkommen wollen

Jugendliche rauchen, um Anerkennung
zu finden

mehr Aufklarung 8ber die Folgen
des Rauchens (24, 41)

Werbung wird verboten,
Erwachsene sollen nicht rauchen,
kein Rauchen im Kino- und in Fernseh-
filmen (11)

mehr Freizeitangebote auch
fDr Nichtraucher (40, 15)

Slogans, die die Starke
des Nichtrauchens vermitteln (22)

(Die Klammern in Zahlen geben hier und unten alle Briefe an, in denen solche Korresponden£en von Motiven und
PraventionsmaBnahmen vorkommen.)
Die Angaben zeigen, in wie wenigen Briefen solche Zusammenhange tatsachlich hergestellt
werden.

Theoretisch lieBen sich auch Zusammenhange zwischen den Grunden, nicht zu rauchen, und den

vorgeschlagenen PriventionsmaBnahmen konstruieren:

Nichtrauchermotive

ich rauche nicht, weil es meiner
Gesundheit schadet

ich rauche nicht, weil es meiner
sportlichen Kondition schadet

ich rauche nicht, weil es

zu teuer ist

PraventionsmaBnahmen

Mehr Aufklarung uber die gesund-
heitlichen Schaden (3,11, 16b, 20,
21,32,36,42)

mehr Sport und Sportangebote (36a)

Preiserhohung far Zigaretten (39)

Auch hier sind die Zusammenhinge bruchig. Selbst bei dem 'Gesundheitsargument" tritt

innerhalb der Nennungen ein Diskrepanz auf: Wahrend bei der Begrundung des eigenen
Verhaltens relativ neutral darauf hingewiesen wird, Rauchen sei ungesund, nehmen im

Zusammenhang mitdenvorgeschlagenen AufklitrungsmaBnahmendie"lebensgefahrlichen"Folgen
dramatische Formen an: amputierte Raucherbeine, Krebs im Endstadium, der nahe Tod.

1

???
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Vor dem Hintergrund dieser Synopse bleiben die Fragen offen:

- Nichtrauchende Jugendliche 'kennen' die subjektive Funktionalitat und die soziale

Verankerung des Rauchens. Warum sind diese Motive nicht handlungsrelevant fur sie?

- Wetche Strategien entwickeln Jugendliche zur Oberbri ckung der Diskrepanz zu wissen,

wozu Rauchen "gut' (vgl. SILBEREISEN/NOACK 1988, 4) ist und dennoch nicht zu

rauchen?

- Welche sozialen Strategien entwickeln sie, z.B. dem sozialen Druck zum Rauchen in

Gruppen oder in der Interaktion mit rauchenden Jugendlichen zu entgehen? Auf welche

Art und Weise starken sie ihr SelbstwertgefDhl, wenn sie nicht zu den "kulturell nicht nur

naheliegenden, sondern auch nahegelegten* Verhaltensmuster Rauchen greifen
(FRANZKOWIAK 1987, 75)? Wie gestaltet sich dabei ihr Verhaltnis zu ihren rauchenden

Altersgenossen?

Im Rahmen dieser Strategie nichtrauchender Jugendlicher, ihr Nichtrauchen 'durchzusetzen",

werden auch die Bruche zwischen der Alltagstheorie der Rauchermotive, der Begrundung des

eigenen Nichtrauchens und den Praventionsvorschlagen eine Erklarung finden.

32



Strategien zur 'Durchsetzung' des eigenen Nichtrauchens

8 1 Nichtrauchende Jugendliche: Drivatistisch - anper,aBt?

Sind die Motive des sozialen Umfeldes, Motive des Mitmachens und Nachmachens so wenig
relevant fur nichtrauchende Jugendliche, weil sie starker sozial zurackgezogen leben? Ober

abstinente Jugendliche (Nichttrinker/Nichtraucher) heiBt es: Sie'... passen sich (...) eher an die

herrschenden Normen an, was ein Jugendlicher sein soll und zu tun hat. Ablosung vom

Elternhaus geschieht sptter und problemloser. Auf intensive Kontakte mit anderen Jugendlichen
legen sie wenig Wert, Anerkennung durch die Erwachsenenwelt hat fur sie ein groBes Gewicht.

Erkauft wird dieser weniger riskante Einstieg in die Erwachsenenrolle durch einen starkeren

Ruckzug auf die eigene Person, durch hahere Anpassungsleistungen und durch den Verzicht auf

Ausbruche aus dem vorgegebenen Rahmen.- (FISCHER 1985, 48). Gleichaltrige kdnnten

demzufolge weniger einen sozialen Druck ausuben; Anerkennung von ihnen zu erfahren, ist

weniger bedeutsam. Der Reiz des Verbotenen ist weniger ausgepragt, weil oppositionelle Wunsche

fehlen; eine Demonstration fruhzeitiger Verselbstandigung und aggressiver Abgrenzung mittels

der Zigarette ist subjektiv weniger dringlich. Da bei diesem Typus jugendlicher Ablasung

Konflikte und Krisen weniger stark aufbrechen, fehlt auch hier das entsprechende Motiv des

Rauchens als Kompensation und Bewaltigungsversuch von Arger etc..

Inwieweit entsprechen die jugendlichen Nichtraucher, die der BZgA geschrieben haben, diesem

Bild? Bei der spezifisch selektierten 'Stichprobe', deren Material hier ausgewertet wird, handelt

es sich um BRAVO-Leser/innen und um solche Jugendliche, die bereit waren, einer Institution

wie der BZgA Briefe zum Therna (Nicht-)Rauchen zu schreiben. Beides ist aber noch kein

Zeichen fur Privatismus und Anpassung an Erwachsenenwerte. Zwar besteht ein gewisses
Spannungsverhaltnis zwischen Alltagspraxen des "acting out", das mit Risikoverhalten wie

(exzessivem) Alkohol- und Zigarettenkonsum verbunden ist, und k8nstlerischen und literarischen

Praxen andererseits (ZINNECKER 1985, 250). Doch bedeutet dies nicht unbedingt, daB

literarische Praxen Begleiter eines anderen Ablasungstypus sind. For Madchen ist vor allem ein

ein anderer Personenbezug, eine kommunikativ-dialogische Beziehung, wichtig (vgi. HEL-

FFERICH/WALTER/FRANZKOWIAK 1986, 146ff). Zu den Kulminationspunkten "harten"

Risikoverhaltens, den alkoholaffinen mannlichen Subkulturen haben Madchen eine grOBere
Distanz (vgl. HELFFERICH 1989, 146ff). Diese Aspekte schlagen sich in den verschiedenen

Strategien nieder, sind aber ebenfalls nicht per se Anzeichen von Privatismus.

Die Art, wie die Jugendlichen ihr soziales Umfeld thematisieren, zeigt ein breites Spektrum

unterschiedlicher Sozialbezage zwischen starker und fehlender Peer-Orientierung. Obwoht die

Vorgabe der BZgA nach der Meinung von Freunden/Freundinnen/der Clique fragt, erwahnen

fast die Halfte der Jugendlichen ihre Freunde und Freundinnen nicht, bzw. berichten aus ihrer

8
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Schulklasse. "Meine Freundin und ich* beschreibt fur einige Jugendliche ihren offensichtlich

wichtigen Sozialbezug. Von ihren "Freunden" oder "Freundinnen" berichten elf Jugendliche, "Bei

uns in der Clique ..: schreiben acht Jugendliche. Ein enger Elternbezug und eine Erwach-

senenorientierung, die nach FISCHER fur nichtrauchende Jugendliche als charakteristisch gelten

soll, findet sich nur bei wenigen Jugendlichen (5,9,28,35). Eine Reihe von Jugendliche sind im

Sportverein (41,36, 35), oder betreiben Sport (15,16c, 18), ein Madchen ist im 'Bund deutscher

Pfadfinderinnen" (38). Viele berichten Qber Disco und Kino als ihre Freizeittatigkeit. Der Bezug

zu anderen Jugendlichen ist so fur viele vorhanden und wichtig. Es besteht allerdings eine Distanz

ZU den -harten- Subkulturen, etwa "Motorradcliquen- etc., die in der Jugendforschung als

Inbegriff jugendlicher Rebellion gedeutet werden.

8.2 StrateRien derSelektion und BeeinflussunR des sozialen Umfeldes -'soziale Untersti tzunR'

fur das Nichtrauchen

Nicht nur (passive) Anpassung an eine Gruppe, sondern auch (aktive) Auswahl der Gruppe, zu

der man sich zugeharig fuhlen machte, bestimmen das soziale Umfeld von Jugendlichen. So

haben die nichtrauchenden Jugendlichen eine feste Orientierung an anderen Jugendlichen - und

zwar an sotchen, unter denen das Nichtrauchen sozial abgestutzt wird. "Bei uns in der Clique

raucht keiner oder einer" gilt fur die meisten derjenigen, die sich einer Clique zuordnen (6,12,

26,33,37); nur fur eine 133£ihrige ist es offensichtlich ein Problem, daB in ihrer Clique "jeder

raucht' (11). Auch mit den Freunden/Freundinnen besteht in vielen Fallen Konsens, daB

-Rauchen kein Thema" ist (1, 7, 16, 17, 29, 38). Bei anderen rauchen einige oder alle

Freunde/Freundinnen (22, 33, 27, 35, 36, 39, 21). Auch mit der engen Freundin stimmt das

Verhalten in den meisten Fallen uberein.

Die soziale Unterstatzung des Nichtrauchens in der Bezugsgruppe hat einen hohen Stellenwert:

Strategien, das Nichtrauchen durchzusetzen, k6nnen kollektiv getragen werden, gruppenbezogene

Anerkennung ist nicht an das Rauchen gebunden, die Gruppe als'Gegengesellschaft' ist rauchfrei

(vgl.8.6). Die nichtrauchenden Jugendlichen sichern sich diese soziale Unterstatzung, indem sie

sich als Freunde nichtrauchende Jugendliche aussuchen bzw. sich von rauchenden Jugendlichen

trennen (dieser Aspekt be,stimmt aber nicht allein die Freundeswahl!): "Wir lassen sie es einfach

merken, wie wir es verabscheuen, daB sie rauchen, indem wir uns abneigen und nicht mit ihnen

reden, wenn sie uns ansprechen* (17). "In meinem engen Freundeskreis gibt es keine Raucher.

Nicht daB wir sie nicht akzeptieren warden, doch es hat sich einfach so ergeben. Wir sind alle

der Ansicht, daB man auch ohne Zigarette auskommen muB" (38).

Nichtrauchen als Auswahlkriterium fur Freunde spielt eine Rolle auch bei der Wahl eines festen

Partners: 'Bei meinen Freundinnen werden Raucher sowieso fur blad angeschaut und sind gleich

34



unten durch." (7). "Bei mir kommt auch nur ein Madchen an, das nicht raucht!" (36a). Von einem

festen Partner, der raucht, geht ein starker Anpassungsdruck aus: Eine Jugendliche berichtet uber

eine Freundin, die "nur raucht, weil ihr Freund raucht" (39). Eine andere berichtet, wie

verlockend das Rauchen ist, wenn ein Freund, den alle m6gen, raucht (20). Sie setzt ihre

Geschichte fort "Von diesem Freund habe ich mich getrennt, als ich es gemerkt habe, damals war

ich namlich erst elfeinhalb Jahre' (20). Eine 15jfihrige schreibt 'Allerdings hatte ich einmal

einen Freund, der rauchte und sptter sogar trank. Mir gefiel das nicht und wollte es ihm

abgewohnen. Doch er wollte sich von dem Bier und den 'Kippen' nicht trennen, dann trennte er

sich halt von mir," (26) Die Geschichte kann fiber auch anders enden: "Ein anderer Fall ist ein

Freund (15 J.) von mir, der bis vor ca. einem halben Jahr geraucht hat. Bei ihm war es die

Clique, die ihn ausgelacht hat, wenn er nicht geraucht und getrunken hat (...) Als ich ihm jedoch
immer wieder gesagt habe, mit einem Raucher wolite ich nicht befreundet sein, hat er nach und

nach aufgehort und will jetzt nicht mehr rauchen. (Mit der Clique ist er auch nicht mehr

zusammen): (34)

Wie bereits im letzten Zitat anklang, entwickeln die nichtrauchenden Jugendlichen aktive

strategien, ihr Umfeld in ihrem Sinn - im Sinn nicht zu rauchen - zu beeinflussen. Erfolge

werden dabei stok verbucht (168, 36). Offenbar ist es eine besondere Bestarkung des eigenen
Nichtrauchens, wenn die Eltern davon uberzeugt werden k5nnen, mit dem Rauchen aufzuh6ren

(3, 44). Je starker das Nichtrauchen in einer Gruppe verankert ist, desto graBer ist der

Gruppendruck in diese Richtung: 'Ich bin 14 Jahre und habe 13jahrige Klassenkameraden, die

schon seit einem Jahr rauchen. Die ganze Klasse empfindet das als Schande, weil wir sehr gut

miteinander auskommen und zusammenhalten. Ich selber als Klassensprecherin habe schon mit

ihnen gesprochen und zwei von vier Madchen haben wieder aufgehart" (17). "In meiner Klasse

(...) haben wir nur einen Raucher (...) Wir versuchen (...) oft, ihn davon abzubringen, da der

GroBteil meiner Klasse gegen das Rauchen ist" (43). "Drei in unserer Clique haben fri her

geraucht. Die haben aber aufgehart' (12). Resistente Raucher/innen gelten als 'hoffnungsloser

Fall- (16c).

8.3 Die 'Kosten-Nutzen-Abwasgune' des Nichtrauchens

Wenn die 'Logik' des Nichtrauchens als 'Alltagshandeln' dechiffriert werden soil, so kann auch

ein Ansatz fruchtbar gemacht werden, mit dem bislang vor allem das Rauchen erklart wurde.

Ausgangspunkt der Oberlegungen ist, daB einem Alltagshandeln - zumal einem Verhallen, das

entgegen sozialem Druck zur Verhaltenstinderung beibehalten wird - einerseits ein"psychosoziater

Nutzen• zugrundeliegen muB, und andererseits muB dieser 'Nutzen' im EntscheidungsprozeB
schwerer wiegen als die in Kauf genommenen Kosten. Die Entscheidung beruht also auf einer

spezifischen 'cost-benefit-balance (WETTERER/v.TROSCHKE 1986, 9Off). Dieses Abwagen

1
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von Kosten und Nutzen ist nicht als rationaler, 6konomischer ProzeB anzusehen, sondern als oft

unbewuBte Entscheidungsfindung, in die subjektiv gewichtete und gesellschaftlich bewertete

Bedfirfnisse und Werte eingehen. Der 'aktuelle Nutzen' des Rauchens wurde bereits aufgezeigt.

Und weil Raucher Strategien im Umgang mit der Kostenseite entwickeln, die die 'Kosten'

subjektiv herunterspielen und verdrangen ('minimieren'), kDnnen ihr Verhalten entgegen

AufkltrungsmaBnahmen beibehalten. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Folgekrankheit des

Rauchens spater einmal tatsachlich zu erkranken, die dem einzelnen zunachst in einer abstrakten

Morbiditatsquote entgegengehalten wird, wird hier auf die Ebene einer subjektiven Beurteilung

pers6nlicher Betroffenheit Dbersetzt. Bei dieser Obersetzung kdnnen Strategien der -Risikomi-

nimierung- Anwendung finden, etwa als 'Nichtakzeptieren der Botschaft" ("das ist Dbertrieben'),

als -Nichteinbeziehen der eigenen Person' ('mich erwischt es schon nicht"), als selektive Infor-

mationssuche, als Plan. das Rauchen aufzugeben, als Illusion, Kontrolle uber das Rauchen zu

haben (vgl a.a.0., 80). Bei Rauchern wird aufgrund solcher Strategien der aktuelle "psychosoziale

Nutzen" des Rauchens, der zudem aktuell sinnlich erfahrbar ist, haher gewichtet als die

abstrakten langfristigen Schaden.

Die Jugendlichen, die nicht rauchen, "wagen" Kosten und Nutzen ab. Sie wissen um den

'aktuellen psychosozialen Nutzen' des Rauchens. Ein Jugendlicher schildert die 'Funktionalitat'

des Rauchens und typische Verfuhrungssituationen: -Wer w8rde sich da nicht uberreden lassen.

Das h6rt sich ja verlockend an, aber wenn man sich die Nachteile anguckt..." (23). AnschlieBend

verfant erauf dramatischste Darstellungen der Gefahren des Rauchens als PraventionsmaBnahme.

In dem AbwigungsprozeB wird demnach eine Strategie der 'Kostenmaximierung' Anwendung

(wahrend Raucher die 'Kosten minimieren'). Der subjektiven Maximierung der Kosten des

Rauchens dienen auch die dramatischen Bilder von Krebs im Endstadium etc..

Die komplementare Strategie besteht in der 'Minimierung des Nutzens' - jenes Nutzens, der fQr

Raucher als Motiv ausschlaggebend ist: mit Zigarette erwachsen wirken, sich selbst als 8berlegen

darstellen, Anerkennung unter Gleichaltrigen erfahren. Die Minimierung des Nutzen besteht nun

darin, daB Rauchens als "Angeberei' gilt, d.h. in der Entlarvung des Nutzen-Motivs als Fiktion.

Das BedQrfnis, seine (Selbst-)Sicherheit zur Schau zu stellen, bedient sich zwangslaufig der

Fiktion: Der Jugendliche sucht "...auf diese Weise (...) die anderen zu Oberzeugen, besonders aber

sich selbst, daB er das hat, wovon er weiB, daB er es noch nicht haben kann: (FRANZ.KOM./-

SOFRES 1983, 34). In diese Wunde legen die jugendlichen Nichtraucher ihren Finger, wenn sie

abfallig anmerken, wie weit innere Wirklichkeit und auBere Darstellung auseinanderklaffen:

•Wenn sie rauchen, wollen sie zeigen wie 'stark?' sie eigentlich sind. In ihrem Innern sind sie aber

total unsicher- (37); "...sie wollen bloB damit beweisen, daB sie auch schon erwachsen wirken,

egal, ob sie es sind oder nicht' (39); '..etwas beweisen, irgendwas, das nicht zu beweisen ist" (28).

Wie bei 'Des Kaisers neue Kleider' wissen sie, daB die Wirkung von ihrer Akklamation abhangt,

aber: •die f8hlen sich so cool und merken gar nicht, daB uns das gar nicht imponiert" (29). In

einem Schwenk wird dann die Kosten-Nutzen-Abwigung der Raucher als verzerrt dargestellt:
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"Obwohl sie, glaube ich, wissen, daB es ihnen selber und den Mitmenschen vom Geruch her lastig

und unangenehm ist, wollen sie es nicht wahrhaben und wollen sich weiter groB fuhlen  (17).

Das Rauchen als "Qberflassig" zu bezeichnen, ist ebenfalls eine solche Nutzen-Mini-

mierungsstrategie: Es hal einfach keinen Sinn (vgl.4.1: Sie wissen nicht, was sie tun...). DaB

Rauchen keinen Sinn hat, bekommen die nichtrauchenden Jugendliche haufig dann bestatigt,

wenn sie rauchende Jugendliche nach deren Motiven fragen, und die antworten, daB sie das selbst

nicht wuBten (vgl. 4.3: Befragung): Die These des minimalen Nutzens wird aus berufenem Mund

selbst formuliert. Mit der Nutzen-Minimierung ist zudem eng die Substitutionsfrage verbunden:

kann etwas anderes die gleiche Funktionalitat haben? "Ich kann jedoch verstehen, wenn Raucher

das Argument bringen, daB sie dadurch ihre Nervositat abreagieren wollen. Aber dann stellt sich

doch die Frage, ob dies nicht auch anders maglich ware• (43),

Eine 14jahrige Ex-Raucherin fahrt den AbwagungsprozeB bei maximierten Kosten und

minimiertem Risiko exemplarisch vor: "da bin ich zu dem EntschluB 8ekommen, daB es mir

oberhaupt nichts nutzt und ich nur meine eigene Gesundheit damit kaputt mache- (21). Der Sinn

der Vorschlage, als PriventionsmaBnahme mit drastischen Mittel die dramatischen Gefahren des

Rauchens vor Augen zu fikhren, besteht darin, diese Nichtraucher-Kosten-Nutzen-Abwagung

zu verallgemeinern: -Wenn man sich bewuBt wird, daB das Rauchen ja eigentlich mehr Nachteile

als Vorteile hat, dann kannte das schon ein erster Schritt auf dem Weg zum Abgew6hnen sein•

(40).

8.4 Stratepien. SelbstbewuBtsein und Anerkennung zu sichern

Die vorangegangenen Oberlegungen zur 'Kosten-Nutzen-Abwigung' verlangen noch eine

Prazisierung. Bei dem'AbwagungsprozeB' handelt es sich nicht um ein 6konomisches Kalkul und

schon gar nicht um einen AbwagungsprozeB. an dessen Ende eine Entscheidung in jeder

konkreten Einzelsituation steht, d.h. der bei jedem Ablehnen einer angebotenen Zigarette oder

beijedem Griff zur Schachtel durchlaufen wird. Es handelt sich vielmehr um eine Formulierung

des Sachverhalts, daB dem Rauchen ebenso wie dem Nichtrauchen als sozialem Handeln ein

spezifischer (sozialer) Sinn unterliegt, daB es aber in beiden Fallen (aus unterschiedlichen

GrDnden) einen sozialen Druck auf eine Verhaltensanderung gibt. Beide Verhaltensweisen haben

'Kosten-: Dem Rauchen haftet das Stigma an, gesundheitsschadlich zu sein, dem Nichtrauchen

haftet das Stigma an, als Verhaltensweisen eines "Babies" oder "Feiglings" zu gelten. Um in den

GenuB des 'Nutzens' des Rauchens zu kommen, mDssen sich Raucher dem Stigma des

Gesundheitsschadens stellen; um in den GenuB der Gesundheit zu kommen, mussen sich

Nichtraucher mit den Kosten des Nichtrauchens, hier. dem entgangenen Nutzen des Rauchens,

auseinandersetzen. Die Existenz von 'Kosten' bringt stets Begrundungszwange hervor. Die
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Risikominimierungsstrategien der Raucher tragen diesem Begrandungszwang Rechnung und sie

unterlaufen das Stigma der Gesundheitsschadlichkeit, indem das Risiko geleugnet, verdrangt oder

offensiv gewendet wird. Es handelt sich demnach um eine Strategie, 'trotzdem' weiterrauchen zu

konnen und gleichzeitig mit dem Hinweis auf die minimalen (minimierten) Risiken das Verhalten

vor anderen zu legitimieren. Wichtig sind solche Strategien vor allem fur die Aufrechterhaltung
des Verhaltens als Immunisierung gegen Vorschlage der Verhaltensanderung, die mit den'Kosten'

argumentieren.Die'Kostenmaximierungs-'und'Nutzenminimierungsstrategien'derNichtraucher
lassen sich nun ebenfalls unter dem Aspekt der Legitimation und Begrundung des eigenen

Verhattens, der Immunisierung gegen Verfuhrung betrachten. Dieser Aspekt ist insofern wichtig,
als hier die soziale Situation von Jugendlichen als Interaktion mit anderen Jugendlichen und mit

Eltern/Erwachsenen in die Interpretation mit hineingenommen werden konnen.

Withrend rauchende Jugendliche ihr Verhalten hauptsachlich gegenuber Vertretern eines

vernunftigen Lebenswandels, d.h. meist EItern und Erwachsenen gegenuber, legitimieren mussen,

geht der Begrundungszwang bei nichtrauchenden Jugendlichen von den rauchenden Freunden

aus. Nichtrauchende Jugendliche mi)ssen Formen finden, ihr Selbstwertgefuht zu stabilisieren,
den soziaten Druck, der von Gleichaltrigen in Richtung Verhaltensanderung (Rauchen) ausgeubt

wird, zu begegnen.

Eine solche Strategie liegt z.B. darin, sich der sozialen Unterstutzung des Nichtrauchens im

naheren sozialen Umfeld zu versichern (vgl. 8.2). Aber auch gerade die Anwendung der

'Nutzenminimierungsstrategien' kann in Diskussionen mit rauchenden Jugendlichen das sichern,
was als funktionaler Nutzen sonst dem rauchen zugeschrieben wurde: Ein Gefuhl der

Oberlegenheit. Dieses Gefuhl wird in den Briefen immer dann vermittelt, wenn die Jugendlichen

beschreiben, wie sie die Fadenscheinigkeit der Oberlegenheitsdemonstration der Raucher

entlarven und wie sie die Raucher in Verlegenheit bringen k6nnen, weil die ja gar nicht wissen,
warum sie rauchen. In dem Moment kehrt sich das Verhaltnis namlich um: "Wenn ich einige
frage, warum sie rauchen, werden sie rot und wechseln das Thema" (20). Jugendliche, die nicht

rauchen, wissen, was sie tun und warum sie es tun. Ein Argument - das theoretisch ebenfalls als

Motiv fiir das Nichtrauchen vorstellbar ware - wie: "Ich rauche nicht, weil alle nicht rauchen"

wird nicht genannt. Raucher dagegen zeigen 'niedrigere Beweggrtinde', wenn sie aus einem Nach-

und Mitmacheffekt heraus rauchen, ohne eigentliche 'positive' und nachvollziehbare Motive

nennen zu kannen. 'Das finde ich idiotisch. Wenn man schon raucht, sollte man auch wissen,
warum" (27). Zudem bedeutet jede/r Exraucher/in quasi als Oberlaufer zur richtigen Seite eine

Bestatigung der eigenen Position und ein Beispiel sozialer Durchsetzungsfahigkeit.

Doch daB auch damit das Problem des Selbstwertgefuhls nicht unbedingt gelost ist, zeigen die

Briefe, in denen Slogans gewi nscht werden, "mit denen ich mich gegenOber meinen rauchenden

Freunden stark fithle und behaupten kann" (11). Die schwierige Situation nichtrauchender

Jugendlicher - v.a. solcher, die dabei keine soziale Starkung erfahren - kann dann ein aggressives
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potential im Verhaltnis zu rauchenden Freunden freilegen, das allerdings auch wieder im Mantel

der Warnung vor gesundheitlichen Folgen daherkommt. Eine Freundin, die nicht aufhoren will

zu rauchen, wird mit dem Kommentar bedacht 'Sie wird es schon einmal merken, wenn sie beim

Laufen plotzlich keine Luft mehr bekommt" (16c). "Ich bekomme rasende Wut, wenn ich sie

rauchen sehe, wie sie das ganze Dreckszeug einatmen ( ... ). Die sind alle doof, die schadigen ihre

Gesundheit doch selber. Die rotten sich doch selber aus. Manchmal ganne ich denen einen

qualvollen Tod" (23; dies kann auch interpretiert werden als Wunsch, die abstrakten, langfristigen
Gefahren hier und heute faBbar zu machen).

8.4 Aktuelle und langerfristiske konkrete Handlungsstrateszien

Die 'Nutzenminimierung' ist also nicht nur kognitive, sondern auch interaktive Strategie. Diese

interaktive Strategie ist dann am wichtigsten, wenn der soziale Druck zum Rauchen am gr6Bten
ist: in den Situationen, in denen Zigaretten angeboten werden. 'Es gibt fDr einen Nichtraucher

nichts Schlimmeres, als wenn (...) einem standig eine Zigarette angeboten wird" (38). "Oberall,
wo man hinkommt, werden einem Zigaretten angeboten und wenn man dann sagt 'Nein danke',

schaut man einen ganz krumm an" (27). In diesem Fall werden die Strategien akut "Naturlich

werde ich auch mal doof angeredet, ob ich nicht rauche, wenn ich aber dann sage, warum ihr

eigentlich raucht, wissen sie die Antwort nicht" (39).

Den 'Nutzen' des Rauchens tatsachlich zu hinterfragen, ist aber auch eine langerfristige Strategie.
Eine 17-j:ihrige schltigt vor: "Vielleicht k6nnte man mit ihnen (i.e. Rauchern, C.H.) diskutieren

und sie dabei fragen, warum sie rauchen" (37). "Wir reden daruber' ist insgesamt eine sehr haufig

genannte Strategie - was an der spezifischen Stichprobe liegen mag: wer bereit ist, der BZgA zu

schreiben, mag sich auch sonst eher bereit erklaren, sich auf Kommunikation und Dialog
einzulassen. Abgesehen davon, kOnnen die nichtrauchenden Jugendlichen aber auf dem

kommunikativen Terrain Punkte sammeln: In der rationalen Auseinandersetzung 11Bt sich der

Sinn eines Verhaltens, das gesundheitsgefthrdend und teuer ist, kaum begrunden, withrend die

Thematisierung des Nutzens als "mit der Zigarette erwachsen wirken wollen" so nicht recht

zugestanden werden kann. In der rationalen Diskussion wird tendenziell eher das Nichtrauchen

bestatigt - als 'rationaleres' Verhalten, das seine Logik aus der hohen Gewichtung der Ressourcen

Gesundheit, Leistungsfahigkeit und Geld bezieht.

8.5 Die Substitution des Rauchens: Soziale Funktionalitat des Nichtrauchens

Wenn die Zigarette fur Jugendliche nicht die (fiktive) LOsung der Probleme jugendlicher

Verselbstandigung bietet, heiBt das nicht, daB die Jugendlichen diese Probleme nicht haben: Sie

16sen sie nur anders (vgl. 8.1: dies gilt, auch wenn die Probleme im einzelnen tatsAchlich anders
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gelagert sind). Welche anderen 'Lasungen' gibt es? Inwieweit 1181 sich das Nichtrauchen als

'Losung' beschreiben?

Es gibt in nur zwei Briefen Passagen, in denen deutlich wird, wie gerade das Nichtrauchen sich

als ebenso funktional erweisen kann wie das Rauchen bezogen auf das Problem der Anerkennung
unter Gleichaltrigen und bezogen auf die Demonstration von Stirke. Da sich hier Perspektiven

for Pravention eroffnen, seien die beiden Passagen ausfuhrlich zitiert "Ich m6chte ihnen nur kurz

schildern, wie wir in unserer Clique mit diesem Problem zurechtkommen. Wir sind alle zwischen

13 und 14 Jahre alt. Bei uns raucht niemand mehr. Ich warde sagen, daB die Schuler, die in

unserem Alter rauchen, dieses wohl nur aus Prestige tun, um anerkannt zu werden. Bei uns

werden alle, so wie sie sind, anerkannt, und Leute, die sich besonders cool vorkommen, wenn sie

rauchen, haben wir eigentlich nicht. Drei aus unserer Clique haben fraher geraucht. Die haben

aber aufgehort. Wir unternehmen viel zusammen, vielleicht ist das ein gutes Mittel dagegen.
Manchmal sitzen wir auch irgendwo zusammen und reden uber unsere Probleme, meistens finden

wir eine L6sung. Wir finden, wenn jemand raucht, weil es ihm wirklich gefallt, soil er es tun,

aber nicht damit angeben, weil es sonst damit wieder jemanden, dem das gar nicht gefalit,
reinziehen k6nnte. Ich hoffe, das kann Ihnen etwas weiterhelfen. Mit vielen GruBen von meiner

Clique...' (12).

Eine 17-jahrige bemerkt, daB Raucher eine Starke demonstrieren wollen, im Inneren aber "total

unsicher" sind. Nachahmung kann sie sich als Grund dafur vorstellen, mit dem Rauchen

anzufangen. Als Pravention schlagt sie vor, mit Rauchern Ober deren Grande zu diskutieren -

ihrer Erfahrung nach k6nnen sie dann keine Antwort geben. Warum sollten sie auch rauchen?

'Wenn man nicht mit dem Rauchen anfangt, zeigt man doch, daB man das nicht braucht und auch

ohne auskommen kann. Lieber zeigt man etwas Unsicherheit, als wenn man den Macho

heraushingt. Das kommt auch bei den Mitmenschen viel besser an" (37).

Auf dieser Ebene wird letztlich der Mythos des Rauchens destruiert, der Kern seiner

symbolischen Assoziation mit dem Erwachsensein und mit Sttirke ist, und der seine 'Funktionali-

tat' ausmacht. Der Mythos ist im Grunde soziale Konvention, und die Situationsdefinition liBt

sich hinterfragen: Warum massen Jugendliche Sicherheit zeigen? Warum wird Stirke uber das

Rauchen und nicht aber das Nichtrauchen definiert?

Dieser Zugang der Substitution stellt die Probleme jugendlichen Heranwachsens und nicht Fragen
nach Gesundheit oder Geld in den Vordergrund und sucht nach anderen'Situationsdefinitionen',
anderen Bewertungen, anderen L6sungen. Wahrend die 'Nutzenminimierungsstrategien' schnell

den Nutzen und damit die Notwendigkeit eines Nutzens und damit wieder die Situation, die den

Nutzen notwendig macht, in Abrede stellen, bleibt hier der Problemzusammenhang erhalten und

wird nur anders aufgelast. Am Beispiel: Die Kritik am Rauchen als "Angeben" vergiBt schnell,
wie wichtig in manchen Situationen angeben ist. Der Substitutionsansatz kannte thematisieren,
inwieweit man auch mit dem Nichtrauchen "angeben' kann - und zwar noch besser als rauchende
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Jugendliche. weil mehr dahintersteht an Starke.

9 SchluBfolgerungen fur die Pravention

Aus den Alltagstheorien zur Rauchermotivation, aus den Begrundungen des eigenen Verhaltens

und aus den Praventionsvorschlagen ergeben sich SchluBfolgerungen fur die Pravention des

Rauchens bei Jugendlichen, die auf zwei Ebenen angesiedelt sind: Wie lassen sich die

nichtrauchenden Jugendlichen so in ihrem Verhalten bestarken, daB sie nicht zu Rauchern

werden? Wie lassen sich die nichtrauchenden Jugendlichen als Multiplikatoren einsetzen, die

Jugendliche vom Rauchen fernhalten oder abbringen?

9.1 Nichtrauchende JuRendliche als Multiolikatoren

In einer Reihe von Briefen wurden Beispiele von 'Oberzeugungsarbeit' geschildert aktive

Strategien, das soziale Umfeld auszusuchen, einerseits Raucher zu sanktionieren und die

Ablehnung des Rauchens ihnen gegenuber deutlich zur Geltung zu bringen, andererseits sich

soziater Unterstatzung fur das Nichtrauchen zu vergewissern. Dabei kommt es far Erfolge mit

auf das Krafteverhaltnis an: Wenn nichtrauchende Jugendliche in einer Gruppe, in der alle

Rauchen vereinzelt sind, kannen sie solche Strategien kaum anwenden; am erfolgreichsten stellen

sich die Klassen oder Cliquen dar, in denen (uberwiegend) nicht geraucht wird. Einerseits

erscheint - das Material reicht nur zu einer sehr vorsichtigen Einschitzung - es demnach

relevant, ganz alleemein einen sozialen Druck in Richtung Nichtrauchen zu erzeugen, und

andererseits rauchende Jugendliche ganz pers6nlich auf ihr Verhalten anzusprechen.

Die 'Oberzeugungsarbeit', die die nichtrauchenden Jugendlichen bei rauchenden Freunden

leisten, laBt sich intensivieren. Viele der Jugendlichen AuBerten den Wunsch, Material zu

bekommen, um andere Jugendliche uberzeugen zu k6nnen: "KOnntet ihr mir ein paar Tips geben,
wie man einem Raucher hilft, daB er aufh6rt? Es ware nett, wenn ihr mit ein paar Tips schicken

kanntet! Danke!' (14). Ein 16jahriger Jugendlicher hat das ihm zugesandte Informationsmaterial

dazu verwendet, seinen Freunde zu helfen, sich das Rauchen abzugewohnen (36). Die BZZA

bekommt von vielen Lob, daB sie sich im Bereich der Raucherpravention engagiert, viele

verstehen ihren Brief als Hilfe fur die BZgA und einige setzen konkrete Hoffnungen darauf, daB

Aktionen folgen: "Ich hoffe, Ihr teilt mir mal mit, was Ihr auf die Vorschlage von uns

Jugendlichen alles gegen das Rauchen unternehmen wollt- (38).

Offensichtlich gibt es also engagierte Nichtraucher, die rauchende Freunde auf ihr Verhalten

ansprechen und die Gri nde zum Rauchen hinterfragen. In dem Material, mit dem ihre

Bemuhungen unterstutzt werden kannen, sollten die Oberlegungen aus den vorangegangenen

Abschnitten berDcksichtigt werden. Wichtig sind die Aspekte:

- 'Maximierung der Kosten des Rauchens': Herausarbeitung der Gefahren des Rauchens
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(und Diskussion der Resistenz der Raucher gegen die Realisierung dieser Gefahren),

'Minimierung des Nutzens des Rauchens': Entlarvung des "Nutzen" als eine Entlarvung
des Mythos Rauchen z.B. unter dem Aspekt 'Angeben",

'Maximierung des Nutzens des Nichtrauchens': Herausarbeitung der positive Bedeutung
des Nichtrauchens in den Bereichen, in denen bisher dem Rauchen eine positive

Funktionalitat zugeschrieben wurde: in den Fragen jugendlichen Selbstwertgefuhls, der

Demonstration von Starke, des Umgangs mit Anerkennung unter Jugendlichen.

Jugendliche untereinander diskutieren zu Iassen, d.h. engagierte nichtrauchende Jugendliche als

Multiplikatoren einzusetzen, ist insofern eine vielversprechende Strategie, als rauchende und

nichtrauchende Jugendliche sich beide auf eine gemeinsame Situation, namlich die Probleme

jugendlicher Verselbstandigung, beziehen. Vor diesem Hintergrund 'Kosten und Nutzen' von

Rauchen und Nichtrauchen zu diskutieren, bietet eine andere Auseinandersetzung als Aufklarung,
die von Erwachsenen kommt. Ebenso wie Verbote kann eine solche Aufklarung 'von oben' gerade

ein gegenteiliges Verhalten provozieren - weil hier Autoritatspersonen sprechen, gegen die

Opposition angesagt ist. In der Diskussion unter Jugendlichen lieBe sich an die kommunikativen

Strategien anknDpfen, die die nichtrauchenden Jugendlichen bereits intuitiv und unsystematisch

entwickelt haben.

9.2 Besttirkunp nichtrauchender Juvendlicher

Die 'Oberzeugungsarbeit', die die nichtrauchenden Jugendlichen bei ihren rauchenden Freunden

leisten, wird von ihnen - vor allem dann, wenn sie in gewissem MaB erfolgreich ist - als

Bestatigung ihrer Einstellung und Bekrtiftigung ihres SelbstbewuBtseins empfunden. Umgekehrt
ist eine Starkung ihres SelbstbewuBtseins Voraussetzung dafar. daB sie Oberzeugungsarbeit leisten

kOnnen. Eine Bekriftigung kann auf der theoretischen Ebene als Bestatigung ihrer 'Nichtraucher-

Kosten-Nutzen-Abwagung' stattfinden. Auf der praktischen Ebene kann Bekraftigung nur uber

soziale Unterstutzung funktionieren, wozu z.B. geh6ren k8nnte, mit Jugendlichen einzuuben, wie

in konkreten Situationen sozialem Druck in Richtung Rauchen begegnet werden kann. Einige
Jugendliche haben hier Strategien entwickelt. aber dies geschah wohl eher intuitiv und zufallig,
Diese Art von Selbstbehauptungstraining muB verbunden sein mit einer weiteren forcierten

Durchsetzung eines positiven Nichtraucher-Images in dem Sinn, wie es in 8.6 von den

Jugendlichen selbst angesprochen wurde. Dabei sollte weniger das Bild -gesunder, lei-

stungsbewuBter Fitness- als Ideal des Nichtrauchers im Vordergrund stehen, sondern z.B. auf den

Umgang mit Anerkennung der Jugendlichen untereinander (-bei uns wird jeder anerkannt so wie

er ist - Angeben ist nicht natig') und auf Nichtrauchen als Beweis der Starke (-ich hab's nicht

natig') eingegangen werden, also auch wieder konkret auf Probleme jugendlicher Ver-

selbstandigung eingegangen werden und aufgezeigt werden, inwieweit gerade Nichtrauchen hier
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eine L6sung sein kann. Aufkurung unter dem Aspekt nicht der Gesundheitsrisiken, sondern der

Vermittlung sozialer Kompetenzen im Umgang mit Drogen vor dem Hintergrund jugendlicher

Entwicklungsprozesse, ist bislang von der Privention weitgehend vernachlassigt worden.

9.3 Weitere Forschunpsarbeit

Die Entwicklung und Evaluation von praventiven Strategien, die an den bistang vernachlassigten

Aspekten des Nichtrauchens ansetzen, sollte verbunden werden mit einer Verbreiterung der

Forschungsbasis. Die Aussagen dieser Auswertung wurden gewonnen anhand der Texte einer

spezifischen Population. Es ist die Frage, inwieweit diese selektierte Population innerhalb der

Gesamtheit der nichtrauchenden Jugendlichen eine besondere Gruppe darstellt. Sinnvoll ist es

auch, die Interpretation in einem 'neutraleren' Erhebungskontext zu uberprufen, d.h. ohne daB

eine Institution wie die BZgA und deren dezidierte Einstellung zum Rauchen in die Materialkon-

stitution eingehen. Eine breitere Erhebungsbasis kann Differenzierungen sowohl in Hinsicht auf

die Zietgruppe von Pravention als auch in Hinsicht auf als Multiplikatoren geeignete Jugendliche

erbringen; sie konnte - was hier nicht maglich war - erste Verteilungsaussagen fundieren.

Um den Bezug zwischen kognitiven Strategien der 'Kosten-Nutzen-Abwigung' und soziater

Interaktion unter Jugendlichen differenziert zu erfassen, wiire z.B. eine Aufsatzauswertung (im
Rahmen des Schulunterrichts) als qualitatives Verfahren mOglich. (Eine Umsetzung der

Ergebnisse der Interpretation in ein quantitatives Erhebungsinstrumnet, das sich von den

bisherigen 'Motivationsuntersuchungen zwangslaufig unterscheidet, ware ebenfalls angebracht.)
Die Diskussion der Auswertung der Aufsatze soll dann als erster Schritt der Implementation einer

PrtiventionsmaBnahme im hier entwickelten Sinn in den Schulunterricht getragen werden. Ein

Zweiter Schritt beinhaltet konkrete UnterstutzungsmaBnahmen nichtrauchender Jugendlicher und

deren Einsatz als Multiplikatoren. Die begleitende ProzeBevaluation sollte dann in einer zweite

Erhebungsphase des Rauchverhaltens und der kognitiven/Handlungsstrategien mi nden.
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BZg# Postfach 910152,5000 Kan 91

Geschaftszeichen

1-14

Hallo,

Bundeszentrale
fur

gesundheitliche
Aufidarung

Ostmerheimer Str. 200
5000 Katn 91

Telefon 0221/89924
Durchwaht
Telex 8873658 bzga d

Telefax 0221/8903460
BTX 25200

Datum

12.05.1989

wir schreiben Dir von der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
(BZgA) in K5ln. Wir sind diejenigen, die Euch das Poster in der "BRAVO" ;
"Nichtrauchen VOLL DRAUF! " beigelegt haben.

Aber warum schreiben wir Dir?

Wir zerbrechen uns immer wieder den Kopf daruber, warum Jugendliche in

Deinem/Eurem Alter mit dem Zigarettenrauchen beginnen.
Wir suchen nach Grunden und Erkl5rungen.
K8nnte es nicht sein, daB Dinge und Erlebnisse die SpaB machen, das
Rauchen gut ersetzen oder sogar uberflussig machen konnten?
Wie konnten wir es schaffen, daB noch weniger Jugendliche mit dem

Zigarettenrauchen beginnen oder das Rauchen einfach lassen?
Was muBte Eurer Meinung nach getan werden?

Wie siehts denn bei Euch aus, wie denken Eure Freunde/Freundinnen und

Clique daruber, ist Rauchen fur Dich/Euch Oberhaupt ein Thema?
Wir wurden gerne Deine/Eure Meinung dazu hOren. Ob kurz oder lang, ist
uns egal. Hauptsache Ihr/Du schreibst uns Deine/Eure Meinung/en, Ideen
oder was Dir/Euch so einfallt einmal auf. Wie alt bist Du?
Damit sich das Schreiben auch etwas lohnt: Besonders gute Meinungen -

Ideen sollen mit einer Langspielplatte belohnt werden. Es stehen 40

Langspielplatten fur die interessantesten Einsendungen zur Verfugung.
Wir von der BZgA m8chten uns fur Deine/Eure Muhe bedanken.

Mit freundlichen GruBen

Im Auftr

7·52 Lk-vic
'Dirk Sandkuhler


