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I. EINFUHRUNG

Die vorliegende Untersuchung fand als begleitende

Wirksamkeitskontrolle statt. Materialien und ein-

zelne Untersuchungskriterien wurden im Verlauf

des Projektes an den jeweils neuesten Entwick-

lungsstand angepaBt.

Fiir die prdzise Erfassung des Kurserfolges sind

weitere Nacherhebungen bei Kursteilnehmern not-

wendig: Die Stabilit t erzielter Ergebnisse muB

nach liingeren Zeitraumen uberpriift werden.

1. Zielsetzungen der Wirksamkeitskontrolle

Die BZgA beschreitet mit der Entwicklung und

Streuung der Raucherentwohnungskurse einen neuen

Weg. PrimRre Ansprachegruppen sind Institutionen

der Erwachsenenbildung bzw. solche Institutionen,
die zur Durchfiihrung der Kurse in der Lage sind.

Zielgruppen der MaBnahme sind Raucher. Ziel der

MaBnahme ist, eine m8glichst hohe Zahl von Rau-

chern zu entw6hnen und m5glichst stabile Erfolge

zu erzielen.

Die Fragender Wirksamkeitskontrolle richten sich

auf alle wesentlichen Aspekte der MaBnahme:

a) Bezogen auf die primire Ansprachegruppe

(Institutionen)

(Fragen der Streuwegeffizienz, der generellen
/

Aufgeschlossenheit fur solche und ahnliche

MaBnahmen, Beschreibung von Entwicklung und

1
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Verlauf der MaBnahme in Relation zum Plan-

verlauf usw.)

b) Bezogen auf die Kursleiter

(Ausgangssituation, Qualifikations- und

Schulungsprobleme, Umgang mit dem Material,
Probleme bei der Durchfiihrung der Kurse

USW.)

c) Bezogen auf die Zielgruppe (Raucher)

(Wer ist tatsachlich Zielgruppe, welche

"Rauchertypen" werden erreicht, Verhalten

im Kurs, Umgang und Probleme mit dem Material,

erzielte Erfolge usw.)

d) Bezogen auf die GesamtmaBnahme

(Faktoren mit EinfluB auf den Gesamterfolg,

Moglichkeiten und Voraussetzungen fur eine

breitere Streuung der Kurse, Ansatze zu einer

Kosten-Wirksamkeitsanalyse usw.)

Die Zielsetzungen der Untersuchung wurden kontinu-

ierlich erweitert und prazisiert. Die Flexibilitat

des gesamten Untersuchungsansatzes und einzelner

Untersuchungsinstrumente war hier eine wichtige

Voraussetzung,

0 weil sich im Laufa der Streuung und der

Durchfiihrung der Kurse Probleme und

Fragestellungen ergaben, die a priori
nicht transparent sein konnten,

0 weil eine wichtige Nebenaufgabe der Unter-

Suchung war, ein reduziertes Instrumentarium

zu entwickeln, mit dessen Hilfe die BZgA
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selbst in Zukunft relevante Eckdaten zu

Kursdurchfiihrung und Kurserfolg ermitteln

kann.

2. Ablauf und Methoden

Der Berichtszeitraum umfaBt die Monate Januar bis

Oktober 1978.

Die vereinfachte Schemaakizze zum Ablauf der Kurse

und der Wirksamkeitskontrolle zeigt die wesentlichen

Phasen, iiber die hier berichtet wird:

0 Die Ansprache relevanter Institutionen der Er-

wachsenenbildung (PHASE I) erfolgte bereits 1977

und auf den verschiedensten Wegen.

0 In PHASE II bemiihten sich die mit Informations-

und Kursmaterial ausgestatteten Institutionen

um die Installation von Kursen.

0 In PHASE III wurden ca. 20 Kurse unter niiherer

Beobachtung gehalten, um hier qualifizierte An-

haltspunkte fur Funktionsweise, Probleme und Er-

folg im Kursablauf zu erhalten.

0 Ln PHASE IV wurden wieder mehr Kurse in die Be-

standsaufnahme eingeschlossen, um atypische Ver-

zerrungen im Material auszuschlieBen.

o PHASE V betrifft die Nachbefragungen zur Stabi-

litat des Kurserfolges. Die erste Welle fand

im September/Oktober 1978 statt. Weitere Nach-

befragungen sollen im Jahre 1979 stattfinden,

da die StabilitRt naturgem B nur langfristig

zu messen ist.

-3-
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Abb: I SOBJ ASTIZZE ZOM ABLAUP DER IURSE UND DER WIRKSAMEEITSIONTROLLE

Phase I: Ansprache der Institutionen der Erwachsenenbildung

Wichtige Ablaufe Fragen/Probleme Instrumente

-..- =534. oVorinformation von Landes- oWelche Institutionen oBestellformular
zentralen und anderen werden angesprochen? 0Telefonische und schrift-

Landeszen- 1 zentralen Institutionen 0Wer ist Anlauf-bzw. liche Kommunikation
tralan, undere
Inatitutionen 0Tagung in Bad Mergentheim Kontaktperson in den

Institutionen der oBearbeitung von einzelnen Institutionen?

- Erwacheenenbildung Anfragen 0Wie wird der Kurs ge-
oVersand der Informations- plant?
unterlagen

Phase II: Einricbtung der Kuree in den Institutionen der Erwachsenenbildung

./-- Institution oTeilnehmerrekrutierung oWelche Teilnehmer werden oVorbefragung der Teilnehmer

Berater/BZLA t  (Werbung, Ansprache, An- gewonnen und wie? oDokumentationabogen fur
meldeverfahren uaw.) oWelche Kureleiter werden Eureleiter

'  Kursleiter/ Teilnehper 0Gewinnung von Kursleitern gewonnen und wie? oTelefonische Vorgeaprdche
Dozent oR6umlich-organisatorisch- oWichtige Merkmale der mit Institutionen und Kurs-

zeitliche Plam,ing, Teil- raumlichen, organisato- leitern

\ nehmergebiihr rischen und zeitlichen oBerater-Protokolle

Eure | oRiickkoppelung zu BZgA und Planung
Beratern 0Welche Probleme treten

in dieser Phase auf und
wie k6nnen diese aufge-
fangen werden?

Phase III: Durch. i. r-u g-  pr Kurse
r·· -1

Institution *-4' Kursleiter '

ODurchfiihrting der Kurse oVerlauf der Kurse 0Telefonische Inter iews

I I I oBewaltigung von Problemen (Soll-Ist-Vergleich) mit Kursleitern
1 im Laufe der Durchfuhrung oEntwicklung der Teil- 0Fallweise teilnehmende

5, nehmerzahlen Beobachtung
Berater/BZgA 1 Teilnehmer i oProbleme mit Kurssystem olursfragebogen fir Kurs-

L----
/

-- und Material helfer
oBerater-Protokolle
oSonstige telefonische und
schriftliche Kommunikation

Phase IV: Nachbereitung, Bewertung, Planung weiterer Kurse

Institution
BZgA, oBewertung von Kurs, Kurs- 0Erfolg bei Teilnehmern 01.Nachbefragung bei Teil-

Berater verlauf und Kurserfolg oErfah,ving lind Bewertun- nehmern
Kursleiter opollow-Up-MaBnshmen gen bei Institutionen 0Erfahrungsberichte von

oNeuplanung fur das und Kursleitern Kursleitern und Institu-
Landeszen- 2. Halbjahr 1978 0Erfahrungen und Bewer- tionen
tralen, andere tungen bei BZgA und
Inatitutionen Teilnehmer

anderen zentralen Insti-
tutionen 4,

1

£n Phase V: Nachbefragung zur Stabilitat des Kurserfolges
02. und 3. Nachbefragung in

Teilnehmer graBeren zeitlichen Ab-
standen



Ein grundsatzliches Problem der Wirkingskontrolle

war die Freiwilligkeit der Kooperation seitens

der Institutionen, Kursleiter und Teilnehmer. Wie

schon aus der 1976 durchgefiihrten Untersuchung

"FortbildungsmaBnahmen im gesundheitlichen Bereich"

bekannt, ist der uberwiegende Teil der Institutionen

und Kursleiter den Umgang mit auch einfachen Instru-

menten der Wirkungskontrolle nicht gewohnt.

Abgesehen von Institutionen/Kursleitern, mit denen

besonders intensiv Kontakt gehalten wurde, ist das

Analysematerial deshalb teilweise unvollstiindig. Dieses

Defizit wurde im Hinblick auf wesentliche Eckdaten

ausgeglichen durch eine zweite telefonische Umfrage

nach AbschluB der Kurse.

3. Uberblick iiber das Analysematerial

Zunachst ein Uberblick uber die Gesamtsituation:

Insgesamt fanden im Zeitraum von Ende Januar bis

Ende Juli 1978 ca. 100 - 120 Nichtraucherkurse

statt. Die Ermittlung der pr&zisen Zahl wird durch

mehrere Faktoren behindert:

0 Die Kursmaterialien konnten seitens der BZgA

erst im Laufe des Januar 1978 vollstiindig be-

reitgestellt werden. Viele Lnstitutionen setzten

zunachst einmal Kurse fiir Januar-Marz 1978 an,

ohne das Material und die Detailanforderungen

zu kennen. Nach Erhalt dieser Materialien wurde

dann haufig beschlossen, sich doch eine liingere

Vorbereitungszeit einzuriiumen (Verschiebung auf

Herbst/Winter).

0 Relativ haufig scheiterte 'der geplante Start an

Problemen der Rekruti4rung von Teilnehmern und/

oder Kursleitern. Die Institutionen reagierten

-5-
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dann mit Verschiebungen innerhalb des Unter-

suchungszeitraumes oder dariiber hinaus,
- machten aber selten Ruckmeldung hieriiber.

Die genannte Gesamtzahl verteilt sich sehr ungleich-

maBig uber die einzelnen Bundesliinder. Hierbei

spielen wiederum unterschiedliche Griinde eine Rolle;

Je nach Bundesland war die Annahme und Unterstutzung

durch zentrale Institutionen recht unterschiedlich.

In Einzelfallen wurden bewuBt nur wenige Kurse quasi
zu Testzwecken durchgefiihrt, bevor die Entscheidung
fiir eine Unterstutzung in der Breitenstreuung fallt.

In anderen FRllen wurde sehr stark und engagiert ge-

stutzt, in wieder anderen blieb die Kooperation auf

ein Minimum beschriinkt.

Angesprochen und eriaflt wurden vor allem Volkshoch-

schulen. Dies ergibt sich liberwiegend aus der seitens

der BZgA gewahlten Vorwerbung bzw. Kontaktarbeit.

Ein weit erer Grund hierfiir i st aber auch im spezi-

fischen Vororganisationsgrad dieser Institutionen

zu sehen: Volkshochschul en verfugen noch am ehesten

liber die Erfahrung und organisatorischen Mittel, um

auch kurzfristig einen Jurs anzuberaumen.

In der Analyse werden insgesamt 63 Kurse von 50

unterschiedlichen Institutionen beriicksichtigt.

Die quantifizierbaren Ergebnisse wurden in zwei

unterschiedlichen Datensatzen erfaBt, um sie fur

EDV-Analysen zugiinglich zu machen.

0 Datensatz A: Ergebnisse zu Institutionen,

Kursen und Kursleiterif:

Struktur und Inhalte dieses Datensatzes sind in

Abbildung 2 dargestellt. Hier sind gleichzeitig
die Informationsquellen fiir einzelne Daten mar-

kiert.

6-
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0 Datensatz B: Teilnehmerdaten:

Hierin sind alle personenbezogenen Daten er-

faBt, die von Teilnehmern zu erhalten waren.

Struktur und Inhalte sind in Abbildung 3 dar-

gestellt.

Abb. 2: Schemadarstellung Datensatz A (Inetitutionen, Kuree, Kursleiter)

A LLGEMEINE

DATEN
ZUM KURS

• Inititutionen-
merkmale

• Regionale
Merkmale

  DA TEN-
QUEL-
LEN

Abb. 3:

A
• Orga-
nisato-
rlsche

Unter-

lagen

REGISTER DER

VORHANDENEN
UNTERLAGEN

0 Organisatori-
sche Unterlagen

• Fragebegen
aer Wirkeam-
keitskontrolle

e Erfahrunga-
berichte

e Kurs- und In-

stitutionen-

mappe mit
allen Unter-

lagen

ECKDATEN
ZUM

KURSVERLAUF

• Plan- /Ist-
Termine

• Plan- /Ist-
Tellnehmer-
zahlen

• Teitnehmer-

entwicklung

• Sonstige Merk-

male

ERFAHRUNGS-
BERICHT
INSTITUTION

• Beurteitung

• Beschreibung

ERFAHRUNGS-
BERICHT
KURSLEITER

• Beurteilung

• Beachreibung

DOKUMENTA-
TIONSBOGEN
KURSLEITER

• Grundmerk-
male

e Organisatori- e Erfahrungs- • Erfahrungs- • Dolatmenta-

ache Medien berichte berichte tionabagen
• Erfahrungs-
bertchte

• Sonitige Un-

tertagen

Schemadaratellung Datensatz B (Teilnehmerdaten)

ALLGEMEINE
DATEN
ZUM KURS

e Institutionenmerk-
male

e Regionale Merk-

male

SOZIO-DEMOGRAFIA DATEN VORBE-
FRAGUNO

• Anmeldeverfahren

e Zu.tandmnerkmale

• Rauchverhatten

• Erganzende Fragen

DATEN NACHBE-

FRAGUNG(LETZTE
KURSSTUNDE)

0 Erfolg

e Erleben

• Bewertungen

DATEN
THERAPEHELFER

e Demografia

• Ergansende Fragen

-7-
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Qualitativ ergiinzendes Material wurde vor allem

durch intensiveren Kontakt zu 20 Kursen erhoben.

Hierunter ist insbesondere die "Testgruppe" (10

Kurse) zu erwiihnen, in der teilnehmende Beobach-

tungen einzelner Stunden sowie regelm Bige tele-

fonische Interviews mit den Kursleitern statt-

fanden. Anhand dieses Materials wurden Einzel-

fallstudien angefertigt.

Erg nzendes qualitatives Material resultierte aus

den telefonischen und schriftlichen Kontakten mit

Institutionen und Kursleitern.

Wenig ergiebig waren entgegen den Vorerwartungen

die Beratungsprotokolle. Diese wurden - nimmt man

die Zahl der vereinbarungsgemRB zugesandten GesprRchs-

protokolle als MaBstab - offensichtlich nur wenig an-

gesprochen. Ausnahmen sind einzelne Berater, die von

sich aus aktiv wurden. Insgesamt gingen 94 Gesprhchs-

protokolle von 7 verschiedenen Beratern ein.

4. Anmerkungen zu Aussagekraft und Generalisierbarkeit

der Ergebnisse

Die Neuartigkeit der MaEnahme und das notwendige

Abtasten der organisatorischen und methodologischen
Probleme bei der Implementierung der Kurse hatten

zur Folge, daB das erste Halbjahr 1978 in mancher

Hinsicht als "Testperiode" zu verstel.en ist. So wurde

es auch von vielen der beteiligten Institutionen ge-

sehen, die die Kurse bewuBt als Versuch auBerhalb

ihrer gewohnten Aktivitaten anlegten.

Der Begriff "Versuch" bezieht sich hier nicht nur

auf das von der BZgA angebotene Kurssystem. Auch die

Erprobung der eigenen M5glichkeiten zur Organisation

und hier insbesondere zur Rekrutierung von Teilneh-

mern und Kursleitern stand haufig im Vordergrund des

Interesses.

8-
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Als diese Entwicklung transparent wurde, waren

hieraus auch Konsequenzen fiir die Anlage der

Wirksamkeitskontrolle zu ziehen. Diese lassen

sich grob in zwei Aspekte unterteilen:

0 Stiirkere Beriicksichtigung der Probleme

bei der Implementierung (Organisation,
Teilnehmer- und Kursleiterrekrutierung,

Streuprobleme).

0 Verbreiterung der quantitativen Basis:

Statt 20 Kurse wurden 63 in die Auswer-

tung einbezogen.

Durch diese MaBnahmen wurde sichergestellt, daB

die Ergebnisse trotz der Heterogenitit der Bedin-

gungen in den unterschiedlichen Institutionen ein

zuverldssiges und giiltiges Bild von den Kursen im

ersten Halbjahr geben.

Die Generalisierbarkeit hinsichtlich des Kurssystems,

d. h. der mit ihm erreichbaren Erfolge ist partiell

eingeschriinkt. Insbesondere im Januar/Februar waren

noch einige Anlaufschwierigkeiten, Verstiindnis- und

Eingewohnungsprobleme zu verzeichnen, die den teil-

nehmerbezogenen Erfolg in der Tendenz schlechter

erscheinen lassen, als er wohl unter normalen Be-

dingungen erreichbar w&re.

Auch deshalb ist es wichtig, das zweite Halbjahr

1978 mit reduziertem methodischem Instrumentarium

weiter zu beobachten. Hier muB sich auch zeigen,

inwieweit die erfolgamindernden Faktoren durch ver-

iinderte MaBnahmen seitens der BZgA ausgeschaltet
werden konnen.

-9-
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II. ERGEHNISSE

1. Die Einrichtung der Kurse an Institutionen

der Erwachsenenbildung

1.1 Die Ausgangssituation

Wichtige Merkmale zur Charakterisierung der

Ausgangssituation in den angesprochenen

Institutionen sind der Grad des Interesses

fiir das Angebot der BZgA und die praktischen

Maglichkeiten zur Einrichtung der Kurse.

Beides hiingt naturgemaB sehr stark davon ab,

ob und wie die einzelnen Institutionen der

Erwachsenenbildung vorinformiert und ange-

sprochen wurden. Durch die BZgA waren es vor

allem Institutionen auf Liinderebene (insbe-
sondere auch Landeszentralen), die wiederum

schwerpunktmRBig Volkshochschulen informierten.

Dabei gab es von Land zu Land betrRchtliche

Unterschiede im Aufgreifen und Weitertragen

der Information.

Trotz der nur vermittelten Weitergabe der In-

formation war das generelle erste Interesse

an den Kursen recht hoch: Ober 500 Institu-

tionen erhielten - iiberwiegend noch 1977 -

ein erstes Informationspaket nach Anforderung.

Von diesen sandten ca. 150 die dem Informa-

tionspaket beigefugten Bestellformulare zu-

riick. Damit wurde die konkrete Absicht zur

Durchfiihrung von insgesamt ca. 200 Kursen

manifestiert.

Insgesamt gesehen waren Interesse und Bereit-

schaft zur Durchfiihrung der Kurse uberraschend

hoch.

11



Generell muB jedoch gesagt werden, daB das

Interesse die praktischen Realisierungsm6g-

lichkeiten in vielen Institutionen iiberstieg.
Die n&chsten Abschnitte weisen auf die

wichtigsten Problempunkte hin.

1.2 Probleme bei der Streuung und Weiterverteilung

der Kursmaterialien

Das gesamte Kursmaterial lbBt sich grob in

vier Materialtypen einteilen:

0 Material zur Vorinformation

von Institutionen und Kursleitern (Beleg-
exemplare der wichtigsten Materialtypen,

ergiinzende Hinweise usw.).

0 Material fiir den Kursleiter

(Anleitung, ergRnzende Listen, Hinweise

USW.).

0 Material fiir die Teilnehmer

(Manuale).

0 Organisatorische Hilfen

und Material zur Erfolgskon-
trolle (Bestellformulare, standar-

disierte Korrespondenz, Dokumentations-

und Fragebogen usw.).

Um die Information relevanter Institutionen,
die Verarbeitung der Ruckmeldungen sowie die

bedarfsgerechte Ausstattung der Kurse sicherzu-

stellen, war ein genauer Organisations- und Ver-

sandplan erforderlich. Diese Notwendigkeit er-

gab sich vor allem daraus, daB eine breite

Streuung angestrebt war und ist.

Der Riickblick auf die Erfahrungen des ersten

Halbjahres 1978 (einschlieBlich der Vorlaufzeit

Oktober bis Dezember 1977) zeigt, daB die mit

der bedarfsgerechten Streuung verbundenen Pro-

bleme untersch&tzt wurden. Auch stellte sich im

11

12



Ablauf heraus, daB die mit der Streuung ver-

bundenen Anforderungen durch die in der BZgA

iiblichen Organisations- und Abwicklungsformen

nicht zu erfullen waren. Die wichtigsten Pro-

bleme:

0 Zu Beginn der qualifizierten Vorinforma-

tion der Institutionen war das Kursma-

terial noch unvollstiindig. Erst im Laufe

des Januar 1978 konnte die unbedingt not-

wendige Kursleiteranleitung geliefert

werden. Unklar war zu diesem Zeitpunkt auch

noch das Schulungs- und Beratungssystem fur

die Kursleiter.

Konsequenzen:
- Viele Institutionen/Kursleiter wurden

im ersten Schritt zu spRt oder unvoll-

stiindig beliefert.

- Die notwendigen Anforderungen und Vorbe-

reitungsarbeiten wurden vielen Institu-

tionen und Kursleitern erst zu sp t

transparent. Deshalb wurden auch hier

manche Planungsfehler gemacht.

- Der Bearbeitungs- und Versandaufwand fiir

einzelne Kurse iiberstieg die personellen

und organisatorischen M6glichkeiten der

BZgA.

0 Vor Beginn der Aktion waren Abliiufe, Zustiin-

digkeits- und Arbeitsteilung noch nicht hin-

reichend durchgeplant oder festgelegt.

Konsequenzen:
- Es gab erhebliche Reibungsverluste beim

Versand.

- Die mangelnde Klarheit im Ablauf wirkte

verunsichernd auf Institutionen und Kurs-

leiter.

12 -
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Ein jeweils aktueller Uberblick iiber den

Stand der Streuung und KursverlRufe war

nur mit erheblichem Zusatzaufwand zu er-

stellen.

Die Aktion konnte nicht so gesteuert

werden, wie es notwendig gewesen w&re.

Verscharfend wirkte, daB die Organisation und

Koordination in vielen Institutionen gleich-
falls zu wiinschen iibrig lieB. Zustiindige in den

Institutionen gaben hiiufig Materialien nicht an

die Kursleiter weiter. Gelegentlich hielt man

es auch nicht fur notwendig, die Bestellfor-

mulare auszufullen.

Zusammenfassend ist hier festzustellen, daB

die Planungs- und Koordinationsmiingel in der

Anlaufphase sich mindernd auf die Verbreitung
der Kurse, teils auch noch auf den Kursverlauf

selbst auswirkten.

Ein Beispiel: Die Liste der Berater traf erst

relativ spat ein. Auch wurde die Funktion und

Kompetenz dieser Berater nicht ganz klar.

Folge: Trotz sicher vorhandener Probleme und

Fragen wurde dieses Angebot kaum aktiv genutzt.

1.3 Teilnehmerrekrutierung

Die Gewinnung von Teilnehmern erwies sich fur

sehr viele Institutionen als Problem. Eine Be-

standsaufnahme Ende Miirz 1978 ergab, daB Teil-

nehmermangel (neben Kursleiterproblemen) die

hiiufigste Ursache fiir Verschiebungen der Kurse

oder deren Aufgabe war. Die von der BZgA bei-

gefugte Vorlage fur den Druck von Plakaten

war hier nicht geniigend Anregung.

Erfolgreich verlief die Teilnehmerrekrutierung

insbesondere dann, wenn am Ort Pressearbeit

getrieben wurde (Vorankiindigung, Interviews,

- 13 -
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Berichte usw.). Dies bestatigte sich auch in

der nachtraglichen Teilnehmerbefragung:

Ober zwei Drittel der Teilnehmer erfuhren

durch die Tageszeitung, daB dieser Kurs an-

geboten wurde.

1.4 Rekrutierung von Kursleitern und Situationen

bei Kursleitern

Der Mangel an geeigneten Kursleitern war ein

weiterer gewichtiger Faktor fiir die Verschie-

bung oder Aufgabe von Kursen. Sofern im

"Standarddozentenkreis" einer Institution

keine entsprechende Person greifbar war, gab

es kaum Mbglichkeiten oder auch Hinweise zur

Suche. Problemloser verlief die Kursleiterre-

krutierung nur in Universitatsstadten oder in

Liindern, wo die Landeszentralen bzw. einzelne

Personen sich starker engagierten.

Die Auswertung von 42 Dokumentationsb6gen von

Kursleitern gibt einen Uberblick uber die Struk-

tur dieses Personenkreises:

0 Drei Viertel dieser Kursleiter hatten schon

Erfahrung mit Fortbildungsmaf3nahmen und Kursen
im gesundheitlichen Bereich:

Autogenes Training, Selbstsicherheitstraining,

Gruppentherapie, Psychologie allgemein usw.

0 Spezielle Erfahrungen mit Veranstaltungen im

Problembereich Rauchen gab ein Funftel der

Befragten an. Dabei handelte es sich teils um

allgemeine Kurse zur Information, teils um

Entwahnungs- oder Selbstkontrollprogramme.

0 Die Halfte der Kursleiter gab "Psychologe" als

berufliche Ausbildung an. 30 % waren Studenten.

Mediziner, PRdagogen und Sozialberufe waren

nur vereinzelt vertreten. Die meisten der
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Kursleiter gaben Zusatzausbildungen in

gruppendynamischem Training und Verhal-

tenstherapie an.

0 Ein Drittel der Befragten gab an, jetzt

noch Raucher zu sein. Die Halfte der Nicht-

raucher hat friiher einmal geraucht.

1.5 Kurssystem und Kursmaterial

Das Material fiir die Teilnehmer (Manual) wurde

allgemein akzeptiert und fiir gut befunden. Es

wurden lediglich einzelne Anmerkungen zu

Sprache (im Niveau etwas zu hoch angesetzt)
und zur Ubersichtlichkeit (Gesamtiiberblick

fehlt) gemacht.

Mehr Einwiinde und Verbesserungsvorschldge

wurden beziiglich des Materials fiir den Kurs-

leiter gemacht:

0 Vor allem von weniger geiibten Kursleitern

wurde ein gestraffter Gesamtuberblick ver-

miBt.

0 Teilweise erschienen Beschreibungen zu

ausfiihrlich und theoretisch (insbesondere

Anfang), wiihrend Hilfen, die den Kurs

auflockern k6nnen oder Hinweise fiir nicht

vorgesehene Situationen fehlen.

Abgesehen von diesen Einschriinkungen erwies

sich das Kursleitermaterial jedoch als sehr

brauchbar. Je enger sich die Kursleiter an die

vorgeschlagenen Verl ufe hielten, desto weniger

gravierende Schwierigkeiten oder Abbriiche

hatten sie zu verzeichnen.

Die gr6Bten Schwierigkeiten fiir die Praxis

bereitete die Kursdauer von 10 Wochen. Da der

Kurs keinesfalls unterbrochen oder im Rhyth-
mus veriindert werden sollte, ergaben sich Pro-

bleme hinsichtlich der zeitlichen Plazierung

- 15 -
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(Ferien, Ostern, Pfingsten). Manche Institu-

tionen und Kursleiter durchschauten diese Pro-

blematik zu spat oder wiesen die Teilnehmer bei

der Anmeldung nicht hinreichend deutlich auf

diese Zeitfrage hin. Unerwartete Abbriiche nach

dem ersten Kursabend oder Koordinationsprobleme

waren oft die Folge.

Diese Schwierigkeiten wurden entscheidend ver-

mindert, wenn der ersten Stunde ein Informa-

tionsabend vorgeschaltet wurde, in dem den

potentiellen Teilnehmern das Kurssystem und die

zeitlichen Anforderungen erliiutert wurden.

2. Die Durchfiihrung der Kurse

2.1 Teilnehmerzahl und Teilnehmerstruktur

Von Ausnahmen abgesehen, bewegte sich die Teil-

nehmerzahl pro Kurs in der ersten Stunde zwi-

schen 10 und 15 Personen. Wesentlich geringere
oder h5here Zahlen ergaben sich vor allem durch

Probleme bei der Teilnehmerrekrutierung oder

fehlende Maglichkeiten, z.B. zwei Kurse statt

einem einzurichten.

Von 597 Teilnehmern lagen Daten zu den wesent-

lichsten Strukturmerkmalen vor. Von 184 Personen

wurden weitere qualifizierte Daten vor Kursbe-

ginn erhoben.

0 Demografia

Das leichte Oberwiegen von Miinnern (56 %)

gegeniiber Frauen entspricht in etwa der Pro-

portion in der Gesamtheit der Raucher (nach

Daten der Jahreserfolgskontrolle 1976). In

der Altersverteilung fallt auf, daB mittlere

Altersgruppen (30 - 39, 40 - 49 Jahre) etwas

uberreprasentiert sind zuungunsten der Jiin-

geren.

t]ber zwei Drittel der Teilnehmer sind berufs-

tdtig. Mittlere Angestellte, Beamte und Fach-
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arbeiter (51 %) sind die gr8Bte Gruppe vor

einfachen Angestellten, Beamten, Arbeitern

(28 %), leitenden Berufen (14 %) und Freibe-

ruflern bzw. Selbstiindigen (6 %).
Hausfrauen (14 %), Rentner (7 %), Auszubil-

dende (5 %) und Arbeitslose (2 %) sind die

iibrigen Teilnehmer.

0 Rauchverhalten

Im Vergleich mit Daten der Jahreserfolgs-

kontrolle 1976 ergibt sich, daB die Teil-

nehmer uberdurchschnittlich stark rauchten.

57 % rauchten vor Beginn iiber 20 Zigaretten

taglich (gegeniiber 17 % in der Gesamtheit

der Raucher). Die weit iiberwiegende Mehrzahl

der Teilnehmer z hlt zu den langjiihrigen Ge-

wohnheitsrauchern.

0 Vorherige Entw6hnungsversuche

Uber 80 % der Teilnehmer hatten schon einmal

(29 %) oder mehrmals (54 %) versucht, mit

dem Rauchen aufzuhoren. In der Regel waren

sie aber nicht iiber ein paar Tage (36 %),
Wochen (22 %) oder mehrere Monate (30 %)

hinausgekommen.

0 Motive zur Teiln hme

Gesundheitliche Griinde werden am hRufigsten

genannt (eigener EntschluB: 76 %, Arztverbot:

16 %). Im Vergleich zu Daten ehemaliger Rau-

cher (aus der Jahreserfolgskontrolle 1976)
fRllt auf, daB der Arger iiber die Abhiingig-

keit (56 %), finanzielle Griinde (35 %) und

Wiinsche und Driingen von anderen (23 %) auch

noch haufig angegeben werden, wihrend das

Motiv "keinen Geschmack, GenuB mehr daran

gehabt" kaum (2 %) genannt wird.

Diese Daten zeigen, daB mit den Kursen vor-

wiegend hartn ckige Gewohnheitsraucher ange-

sprochen werden, die subjektiv schon einen

gewissen "Leidensdruck" wegen ihrer Abhan-

gigkeit aufweisen.
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F 'i· ,)in 7,11Eammennang ist auch die starke

qi,b. i,ki. i ve psycho-soziale Belastung zu er-

wahnen. Fast zwei Drittel der Teilnehmer

Dih] pn sich "sehr stark" (22 %) oder "stark"

(42 %) durch Probleme der verschiedensten

1 rt bplastet. Das Zusammentreffen in einer

Gr...,ic konnte fur diese Personen ein flan-

Lic, '.:TitleI· A.riziehungspunkt sein. Bestimmte

Nachbefragungsergebnisse (s. Punkt 2.3)
stutzon diese Vermutung.

0 Anmeldung zum Kurs

Etwa zwei Drittel der Teilnehmer erfuhren

dinY·h die Tageszeitung von diesem Kurs.

Ilakat, personliche Empfehlung oder andere

Informationsquellen wirkten sich weit we-

niger aus.

57 % der Teilnehmer meldeten sich einze] n

an; die iibrigen zusammen mit Verwandten oder

Frt.anden und Kollegen. In der Regel wurd.e

v,1, ,let· in del' Familie und/oder im Freundes-

kieis ilber die geplante Tei]nahme gesprochen.

Wichtig erscheint, daB nur 22 % der Befrag-

ten innerhalb der letzten 12 Monate an ande-

ren Kurs en od er Weit erbildungsmaf3nahmen

te, l nmhmen. Das Teilnehmerpotential rekru-

ti ert sich also ni c ht uberwiegend aus

dem gewohnten Einzugskreis von Volkshoch-

schulen oder anderen Institutionen der Er-

.wachsenenbildung.

0 Vertrauen auf den Kurserfolg

Jeweils etwa ein Drittel der Teilnehmer war

sich zu Beginn "vollkommen sicher"",, Nicht-

raucher zu werden; "sicher", zumindest

weniger zu rauchen oder noch zweifelnd im

Hinblick auf den Erfolg des Kurses.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB

die Teilnehmerstruktur im wesentlichen der an-

1 b -
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gestrebten Zielgruppe entspricht. Ein gewisser

"Leidensdruck" bei sehr vielen Interessenten ldBt

sie zumindest die ersten Hiirden zur Teilnahme und

Verpflichtung iiberspringen.

2.2 Die Entwicklung der Teilnehmerzahl und wichtige

Abschnitte im Kursverlauf

Von iiber 50 Kursen konnten die wichtigsten Eck- und

Verlaufsdaten festgehalten werden. Abbildung 4 zeigt
die Verlaufsdaten von 33 Kursen, von denen alle Ein-

zelzahlen zu ermitteln waren, die nicht abgebrochen

wurden oder aus anderen Griinden vallig atypisch sind.

Nach diesen Daten blieben 55 % der Teilnehmer von

der ersten bis zur letzten Stunde. Die Detailbetrach-

tung zeigt auffdllige Einbriiche vor allem in der 4.

und 5. Kursstunde, whhrend ansonsten eher "normale

Schrumpfung" zu verzeichnen ist.

Nach den Ergebnissen von Einzelfallstudien und Er-

fahrungsberichten weisen diese Einbriiche in der Tat

auf die kritischsten Punkte fur Kurs und Kursleiter

hin:

0 Die Einfiihrung des "Therapiehelfers" bereitet

Vielen Kursleitern groBe Schwierigkeiten. Wider-

stiinde aus der Gruppe vermagen sie haufig nicht

zu uberwinden. Teilnehmer bleiben in der Folge aus,

sei es wegen des Problems, einen Helfer zu finden,
sei es wegen der Unsicherheit beim Kursleiter und

im gesamten Kursablauf.

0 Viele Teilnehmer sind schon nach 4-5 Stunden (zu-
mindest vorlaufig) auf 0-Konsum oder glauben be-

reits, das Maximale erreicht zu haben. Geubte

Kursleiter wuBten diese Situation zur Motivierung
der iibrigen Teilnehmer zu nutzen, fiihrten dazu auch

Einzelgesprache mit den "schon Fertigen" und moti-

vierten diese besonders stark. Ungeiibte Kursleiter

hatten hier Schwierigkeiten; in der Kursleiteran-

leitung wurde auf dieses Problem kaum eingegangen.
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0 Der "inialt l iche ,;toff", Anregungen und Empfell-

lungen der Kursleitef'ai.Leitung sind fur die erste

Kurshiilfte recht umfangi·eich, fullig und - wie ge-

legentlich gesagt wurde - fast zuviel. Fiir die

zweite Kurshal£Le ging vielen Kursleitern "der

Stoff aus". Sie fanden kicht mehr genugend Anre-

gungen: eig Effekt, der auf die Stundenverliuie

und die ':'eilae]imei·moLigation durchschlug.

Abb. 4: Die Entwicklung der Teilnehmerzahl in

typischen Kursen

Kurs-Nr.

001

003

004

005

008

C09

010

019

022

023

024 -1
027

031

032

033

034

048

054

055

057

058

059

060

061

062

035

040
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043

050

049

Summo

Inst. typ
Te ilnehmerzah 1

d 9 Std 10. Std4

'0

1.Std. 2.Std. 3. Std. 4. Std. 5.Std. 6. Std. 7. Std. 8. St
.

9 7 9 9 9 5 7 7 6 5

15 tj 15 13 12 11 9 10 10 9

1 12 12 12 12 12 7 4 6 6 7

10 10 10 10 10 10 10 10 8 8

11 9 10 13 13 13 12 12 12 12

12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

9 8 6 5 5 4 3 4 5 4

011 20 20 16 16 1§ 15 14 12 11 11

016 13 9 9 9 B 6 7 6 7 7

9 10 lf) 9 8 8 7 6 6 5

7 7 5 3 3 3 3 4

8 3 8 7 8 7 7 8

9 9 8 8 8 8 8 6 6

13 12 11 10 10 10 I 0 9 8 BI

13 13 13 10 : 10 10 10 10 9 9I

10 8 11 S 9 7 5 6 6

7 8 8 2 2 3 2

13 11 11 11 5 8 7 6 3 5

12 7 8 7 5 4 2 4 2

8 9 10 24 17 14 11 10 7 7

19 24 22 14 16 8 7 5 10

9 11 12 10 2 8 3 2 2 2

8 8 8 8 5 5 4 4

8 5 3 4 3 4

11 8 8 8 31 5 5 5 5 5

7 7 6 7 716 7 5 7 7

13 16 18 13 11 7 10 9 7I 6

2 12 10 10 8 6 6 6

2 12 11 11 10 6

6 31 6

5 6 2

2 11 12 12 10 12 11 11 11 8 6

2 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

2 19 18 16 15 14 11 13 12 11 12

7 18 18 13 15 12 14 18 6 6 6 '

378 361 383 336 291 265 255 233 215 209

Ce 100 96 94 89 77 70 68 62 57 53



Die wichtigste Ursache fiir Abbriiche war der

kontinuierliche oder abrupte Teilnehmerschwund.

0 Die Kursleiter wichen von der empfohlenen

Methode ab, insbesondere im Hinblick auf das

Durchziehen der Grundregeln. In einem Ein-

zelfall gestattete ein Kursleiter nach Ab-

stimmung sogar das Rauchen wiihrend des Kurses.

Fast alle Kursleiter, die aus eigenem Ent-

schluB oder auf Driingen der Teilnehmer eine

"Befreiung" von grundsatzlich wichtigen Ele-

menten zulieBen, muBten entsprechende Ein-

buBen der Teilnehmerzahl hinnehmen.

Nach Sichtung des Gesamtmaterials ist zu vermuten,
daB die "Durchhaltequote" bei entsprechender In-

formation und Stutzung der Kursleiter ohne weite-

res noch um 15 - 25 % zu steigern ware. Als wich-

tigste Voraussetzungen hierfur erscheinen

a) ergiinzende Informationen an die Kursleiter

im Hinblick auf die hier angesprochenen
kritischen Punkte (Therapiehelfer, friihe

Reduktion, Methoden/Inhalte),

b) eine verbesserte Gesamtubersicht iiber das

Gesamtprogramm, aus der klarer hervorgeht,
wo die Pflichtpunkte pro Stunde liegen,
welche Techniken in welchen Stunden beson-

ders zu empfehlen sind und welche Techniken

v611ig frei, d.h. stundenunabhiingig, ver-

fugbar sind.

Die generelle Empfehlung eines Informationsabends

konnte gleichfalls zur Stabilisierung der Teil-

nehmerzahl beitragen. Hierdurch wurden schRrfer

Personen ausgefiltert, die mit falschen Vorer-

wartungen in den Kurs eintreten oder deren zeit-

liche Disponibilitdt nicht im Einklang mit den

Kursanforderungen steht.
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2.3.1 I}berblick

Die Beurteilung von Erfolg und Wirksam-

keit der GesamtmaBnahme muB sich auf

mehrere MaBstabe stiitzen. Neben den "Er-

folgsquoten" im engsten Sinne sind beson-

ders die aus der Sicht der BZgA wichtigen

Aspekte Initiierung und Multiplikation zu

beriicksichtigen.

0 Teilnehmerbezogene MaBstRbe

Als geeignete MeBgrdBen sind hier her-

anzuziehen

- die Durchhaltequote (vollstandige
Teilnahme)

- die quantitative Reduktion des Ziga-

rettenkonsums unmittelbar nach dem

Kurs und in zeitlicher Distanz

- die Stabilitdt des erzielten Erfolges

und die Resistenz gegeniiber Ruckfall

- die VerstRrkung von Erfolgserleben,

und damit Resistenz, durch "Beloh-

nungen"

- das Erlernen von Selbstkontrolltech-

niken, die auch nach Kursende ver-

fugbar bleiben

- die Multiplikation ("Ansteckung") in

den Verwandten- oder Bekanntenkreis

' hinein

0 Institutionen- und kursleiterbezogene

MaBstabe

- die Verstdrkung des ProblembewuBtseins

und der Aufgeschlossenheit zur Durch-

fiihrung gesundheitsbezogener MaBnahmen

- die Annahme und positive Bewertung

des BZgA-Angebotes
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- die Multiplikation durch die Ver-

breitung positiver Erfahrungen im

Institutionenkreis und dem Kreis

potentieller Kursleiter

- hohere Aufgeschlossenheit auch fiir

andere Kurs ngebote im gesundheit-

lichen Bereich

0 MaBst be, bezogen auf die weitere

Offentlichkeit

- st rkere Publizitdt von MaBnahmen

gegen das Rauchen

- Initiierung anderer oder flankieren-

der MaBnahmen

- Verbesserung des "sozialen Klimas"

fur Nichtraucher und solche, die es

werden wollen.

Diese Auflistung deutet das Spektrum m6g-

licher und erwiinschter Wirkungen an. Zum

augenblicklichen Zeitpunkt kdnnen in vielen

Bereichen nur die ersten Gr5Ben ermittelt

und dargestellt werden. Insbesondere die

Stabilitat und Multiplikation primRrer Er-

folgsgroBen mussen in der nachfolgenden

Untersuchungsstufe niiher untersucht werden.

2.3.2 Teilnehmerbezogene MaBstabe

0 Teilnahme und Abbruch

Weiter oben wurde bereits festgestellt,

daB 55 % der Teilnehmer der ersten

Stunde auch in der letzten Stunde noch

anwesend waren.

Aus den verschiedensten Griinden nahmen

nur 43 % der Teilnehmer aus der Nachbe-

fragung an allen Stunden teil, weitere

40 %an 8-9 Stunden. Gesprache mit

Kursleitern deuten iiberwiegend auf rein
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termiziliche Ursachen hierfiir hin (Ostern,

Pfingsten, FuBballweltmeisterschaft).

Die 45 % Teilnehmer, die zur letzten Stunde

nicht mehr erschienen, sind nicht ohne wei-

teres als "Drop Outs" zu bezeiclmen. Hier-

unter befindet sich mit Sicherheit ein An-

teil von Personen, die friihzeitig ihr Ziel

erreichten und vom Kursleiter nicht mehr zu

halten waren. Die Nachbefragung hat sich be-

sonders auch auf diese Gruppe konzentriert,

um prNzisere Anhaltspunkte fur die Ursachen

und dort erreichte Erfolge zu ermitteln.

0 Quantitative Reduktion

44 % der in der letzten Stunde befragten Teil-

nehmer gaben an, nicht mehr zu rauchen. Er-

heblich reduziert (1 - 5 Stuck) haben weitere

20 % und 19 % (6 - 10 Stuck). Die Aufgliede-

rung nach Konsumintensitat vorher zeigt, daB

ingbesondere die sehr starken Raucher haufig

nur eine - fiir sie allerdings erhebliche -

Reduktion erreichten.

Abb. 5: Quantitative Reduktion

1- 5 Stuck

6-10 Stuck

11-15 Stuck

16-20 Stuck

21-40 Stuck

41 Stuck u. mehr
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Konsum vorher
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6

7
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%

1

6

5
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59
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3

Konsum nachher

(Angabe in Nach-

befragung I)
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3

1
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Weitere Zusammenhiinge: Altere Teilnehmer

waren erfolgreicher als jiingere. Das Vorver-

trauen in den Kurserfolg spielte eine maB-

gebliche Rolle: 64 % der Teilnehmer, die

"sehr sicher" waren, erreichten den 0-Konsum,

aber nur 28 % der Teilnehmer, die schon vor-

her am Erfolg zweifelten.

Starken Rauchern und den "Zweiflern" fiel

die Reduktion subjektiv deutlich schwerer.

Sie vor allem versuchten, den Konsum schon

am Anfang des Kurses "mit Gewalt" einzu-

schrdnken.

0 Stabilitat

In der ersten Nachbefragung k5nnen naturgemRB

nur erste Indikatoren fur die Stabilitdt des

erreichten Erfolges gewonnen werden:

35 % der Teilnehmer waren sich "vollkommen

sicher"
,
das erreichte Ergebnis langfristig

zu halten oder noch zu verbessern. Altere

(47 %), Personen mit mittlerem Konsum vorher

(49 %) und Personen, die schon vorher an den

Kurserfolg glaubten (56 %) weisen in dieser

Frage uberdurchschnittliche Werte auf.

An die Stabilit .t "eine Zeitlang" glauben

43 % der Teilnehmer. 19 % zweifeln daran.

Die Frage danach, in welchen Situationen die

Verlockung zum Rauchen noch "sehr stark" oder

"stark" ist, ergibt ein differenziertes Bild:

In Gesellschaft (63 %), nach dem Essen (61 %),
bei Konzentration (45 %) oder Entspannung (40 %)
ist die Versuchung noch stark.

Als weitgehend resistent empfinden sich die

Teilnehmer gegen das "Angebot" (14 %) und das

automatische Anstecken, "wenn sich j emand

neben mir eine Zigarette anziindet" (16 %). Im

uberschlRgigen Vergleich mit den vorher erho-

benen Rauchsituationen zeigt sich, daB die Ver-

suchung in den wichtigen "Aus16sersituationen"

sehr stark ist.
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70 % der Befragten nahmen andere Gewohn-

heiten an, um sich die Entw5hnung zu erleich-

tern: Mehr Essen, Konsum von SuBigkeiten,

Kaugummi, Trinken und Spazierengehen waren

die hauptsachlich genannten Alternativen.

Auch der Wechsel der Zigarettenmarke (56 %)
wurde hiiufig als Erleichterung eingesetzt.

0 Verstarker und Belohnungen

Die stirkste Belohnung war fur die Teilneh-

mer der Beweis der eigenen Willensstdrke an-

deren und sich selbst gegeniiber (66 %). Er-

h8htes korperliches (46 %) und allgemein ge-

sundheitliches Wohlgefiihl (42 %) wurden wie

die spiirbare finanzielle Erleichterung (41 %)

ebenfalls noch hiufig genannt.

Eine wesentliche VerstRrkerrolle spielte

sicher die Stutzung durch das soziale Umfeld:

60 % der Befragten geben an, stark von anderen

in ihrem EntschluB bestRtigt worden zu sein.

Soziale Kontakte, die iiber den Kurs hinausrei-

chen werden, nennen die Hdlfte der Teilnehmer.

Weiter verstarkend durfte gewirkt haben, daB

bei 46 % der Teilnehmer auch andere Personen

aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis damit

begannen, das Rauchen einzuschrinken oder da-

mit aufzuh5ren.

Auffallig ist, daB Altere, Personen mit vorher

mittlerem Zigarettenkonsum und Teilnehmer, die

vorher an den Erfolg glaubten, subjektiv iiber-

durchschnittlich "belohnt" wurden:

Die gleichen Gruppen also, die auch uberdurch-

schnittliche Erfolgsquoten aufweisen.

0 Zufriedenheit mit dem Kurs und Kurssystem
86 % aller Teilnehmer gaben an, SpaB am Kurs

gehabt zu haben. 76 % waren mit ihrem erreichten

Ergebnis zufrieden.

- 26 -

- 27 -



Die Kursdauer, die Unterstutzung durch den

Kurshelfer, die Teilnehmerunterlagen und die

strenge Kontrolle werden gleichfalls von uber

drei Viertel der Befragten positiv bewertet.

So wundert es nicht, wenn 75 % der Teilnehmer

diesen Kurs besser als andere Systeme ein-

stufen.

Dabei ist allerdings die Quote derer zu be-

riicksichtigen, die vorher aufh6rten, in dieser

Befragung also nicht mehr erfaBt sind.

Der Strukturvergleich der Demografia zeigt
eine uberdurchschnittliche Ausfallquote bei

Angehurigen einfacher Berufsgruppen. Einzelne

Hinweise aus dem Kursleiterkreis lassen zwei

Hypothesen als moglich erscheinen:

- Das Material sei in Sprach- und Anspruchs-
niveau etwas zu hoch angesetzt, so daB ein

"Aussteigen" Angehariger unterer sozialer

Schichten begiinstigt wird. Es sei denn, der

Kursleiter fingt dieses Problem auf.

- Bei Kursen mit starker Mischung ( "Doktor

und Arbeiter") entstiinden Spannungen, die

in der Regel zuungunsten der relativ unteren

sozialen bzw. Bildungsschichten ausgehen

( "Aus dem Felde gehen ").

Auch die Institution des Therapiehelfers ist, trotz

der hier sehr positiven Bewertung nach wie vor

problematisch, wenn die Durchsetzung im Kurs

nicht gelingt oder Teilnehmer auf der Suche

nach einem solchen scheitern.

Die Auszdhlung von 84 Therapiehelferbugen ergibt,
daB 25 % dieser Personen aus dem selben Kurs,
60 % aus der engeren Verwandtschaft kamen. Auf

diese Probleme wird bei den weiteren Kursen be-

sonders einzugehen sein.

2.3.3 Institutionen- und kursleiterbezogene MaBstabe

Die generelle Aufgeschlossenheit und Aufnahme-

bereitschaft fur das Kursangebot war im Kreis
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der angesprochenen Institutionen sehr hoch.

Wie bereits dargestellt, waren die praktischen

und organisatorischen Hindernisse bei der Ein-

richtung der Kurse recht stark.

Weial jedoch ein Kurs installiert und durchge-

fiihrt war, standen die Beteiligten dem System

insgesamt sehr positiv gegenuber. 16 Erfah-

rungsberichte von Institutionen und 17 Berichte

von Kurslej.tern ergeben folgendes Bild:

0 Kurssystem und Teilnehmermaterial wurden

von 70 - 80 % der Befragten gut bewertet.

Eine gleich hohe Zahl war auch mit dem

Kursverlauf insgesamt zuirieden.

0 Geringere Einschrdnkungen wurden hinsicht-

lich des Materials fur den Kursleiter ge-

macht.

0 Starkere Einschrankungen galten fur die

Probleme der Teilnehmerrekrutierung und

des Teilnehmerschwundes, der· auch formale

Fragen beriihrt (vorgeschriebene Mindestteil-

nehmerzahlen).

Dementsprechend beziehen sich die Verbesserungs-

vorschldge auch vorwiegend auf die Fragen der

Teilnehmerwerbung, Dozent enmaterial und -schulung.

Ca. 80 % der Befragten erklarten ihre Absicht,

weitere Kurse durchzufiihren.

piece insgesamt sehr positiven Werte mussen

aber - Rhnlich wie bei den Teilnehmerergebnissen -

unter Berlicksichtigung der Institutionen und

Kursleiter gesehen werden, die nach der Informa-

tions- und ersten Vorbereitungsphase keinen Kurs

ansetzen wollten oder konnten.

Die dabei aufgetretenen Probleme wurden in Ab-

schnitt 1 aufgezeigt. Si.cher· erscheint, daB bei

entsprechender Anpassung der Hilfen bei Streu-

ung und Einrichtung der Kurse die Zahl der Kurse

erheblich zu steigern sein wird.

- 28 -
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3. Erste Nachuntersuchung zur Stabilitdt

und zur nachtriglichen Bewertung

3.1 Vorbemerkungen zur Methodik

3.1.1 Ausgangsstichprobe und Rucklaufquoten

Aus den begleitenden Untersuchungen im

ersten Halbjahr 1978 lagen ca. 550 Teil-

nehmeradressen aus 54 Kursen vor. Wegen
der weiter oben beschriebenen Bedingungen

stand nicht bei jeder Adresse fest, ob es

sich hier wirklich um Kursteilnehmer han-

delte: Haufig wurden in der Anmeldephase

Personen erfaBt, die nicht oder lediglich

zur Information erschienen.

Alle Teilnehmer wurden im September 1978

individuell angeschrieben. Im Oktober

erfolgte eine Mahnung.

Die Rucklaufstatistik zeigte Rucksendungen
von Teilnehmern aus 51 der insgesamt 54

erfaBten Kurse. Die Grande fur diese Kurs-

ausfalle liegen teils darin, daB die Kurse

nicht oder nur unvollstandig stattfanden.

Teils spielte auch eine Fehlreaktion der

Kursleiter eine Rolle: Manche Kursleiter

blockierten "wegen des Datenschutzes" und

instruierten die Teilnehmer entsprechend.

Aus den verbleibenden 51 Kursen lag als

"bereinigte" Ausgangsstichprobe nun ein

N von 517 zugrunde. Davon kamen insgesamt

345 (= 67 %) Ruckmeldungen zuriick. Zum

Zeitpunkt des Auswertungsendes konnten 307

brauchbare Fragebogen in die Analyse ein-

geschlossen werden. In 4 Fallen waren die

Teilnehmer unbekannt verzogen. 29 Frage-

bogen waren unzureichend ausgefullt und

5 Fragebogen trafen erst nach Auswertungs-
ende ausgefullt ein.
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3.1.2 Zum Problem der Vergleichbarkeit und

Generalisierbarkeit

Insbesondere im Hinblick auf die Nachbefragung
in der letzten Kursstunde stellt sich die Frage

der Vergleichbarkeit der Stichproben. Die ver-

gleichende Analyse der in der jetzigen Stich-

probe enthaltenen "Durchhalter", d.h. der Per-

sonen, die den Kurs bis zum Ende besuchten,

zeigt eine weitgehende Ahnlichkeit in struktu-

rellen und qualitativen Beziehungen. Auch die

Antwortmuster in den meisten Fragen weisen eine

hochgradige Ubereinstimmung auf.

In der Analysestichprobe sind zwei Drittel

"Durchhalter" und ein Drittel "Abbrecher" ent-

halten. Auch diese Proportion ist nicht allzu-

weit von der weiter oben in allen Kursen festge-

stellten (55 % Durchhalter, 45 % Abbrecher) ent-

fernt. Da iiber die Grundgesamtheit der Abbrecher

jedoch keine hinreichenden Qualitativen Daten

vorliegen, muB hier vorsichtiger verfahren werden.

Es ist zu vermuten, daB z.B. vom Kurs total fru-

strierte Te- lnehmer t·.twAs unterreprEsentiert sind.

Insgesamt ist dennoch festzuhalten, daB die Ver-

zerrungen nicht so groB sind, daB die Generali-

sierbarkeit der iibergreifenden Ergebnisse im Hin-

blick auf die Kurse des ersten Halbjahres 1978

beeintrichtigt wRre. Im Herbst/Winter 1978 werden

erstmals Kurse unter "Normalbedingungen" laufen.

Diese Kursserie wird dann frei sein von den ty-

pischen EinfluBfaktoren der Testphase.

3.2 Erster Uberblick uber quantitative ErfolgsmaBstRbe

Zum Kursende gaben ca. die Hiilfte aller Teilnehmer an,

den 0-Konsum erreicht zu haben. Weitere ca. 40 % gaben
eine meist erhebliche Reduktion auf einen Konsum von

1 - 10 Stuck an.

Nun, in einer zeitlichen Distanz von 4-7 Monaten,

schrumpft die Quote des 0-Konsums bei den Durchhaltern

auf ein Drittel. Die Halfte ist zum erheblichen Konsum

(uber 10 Stuck pro Tag) zurlickgekehrt.
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Bezogen auf alle Befragten (also einschlieBlich der

Abbrecher) schrumpft die 0-Konsumrate auf 24 %. Ge-

ringen Konsum (1 - 10 Stuck) geben weitere 18 % aller

Teilnehmer an.

Die in Abbildung 6 dargestellten Splits nach unter-

schiedlichen Kriterien best tigen im wesentlichen

alle Trends, die schon in der bisherigen Untersuchung

ermittelt wurden.

0 Altere Personen, Personen mit starkem Vorvertrauen

in den Kurs und Personen mit vorher relativ gerin-

gerem Konsum zeigen auch im nachhinein die hach-

sten Erfolgsquoten.

0 Tendenziell wird sichtbar, daB diese schon unmit-

telbar nach Kursende besonders erfolgreichen Grup-

pen iiberdurchschnittliche "Verluste" durch Riickfall

in beachtliche Konsumintensitdt aufweisen. Dennoch

bleiben sie absolut gesehen die erfolgreichsten

Gruppen.

Bei der Sichtung dieser Zahlen, die auch Abbrecher ein-

schlieBen, ist zu beriicksichtigen, daB Frauen, Jiingere

und Personen mit geringerem Vorvertrauen in den Kurs

in der Gruppe der Abbrecher leicht iiberwiegen.

3.3 Vergleichende Analyse von "Abbrechern" und "Durchhaltern"

Die von den Abbrechern genannten Abbruchgriinde stutzen

die Befunde der die Kurse begleitenden Untersuchungen:

0 In erster Linie spielen pers8nliche Griinde der Kurs-

teilnehmer eine Rolle. Unter diesen ist es besonders

die Zeitproblematik.

Hier wird auch die personliche Belastung genannt:
Die nervliche Belastung, Motivationsverlust und Ent-

mutigung fiihrten gelegentlich zum Abbruch.

0 An zweiter Stelle werden Griinde mit Bezug auf den

Kurs genannt. In etwa gleichgewichtig innerhalb dieser

Gruppe von Nennungen werden die soziale Dimension

(Probleme mit anderen Teilnehmern und Kursleiter)

und Eigenarten des Kurssystems angefiihrt.
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Abb. 6: Oberblick uber quantitative ErfolgsmaBstabe

Konsum nachher

Befragung in der
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Die in Abbildung 7 vorgestellte vergleichende Analyse
zwischen Durchhaltern und Abbrechern iiber viele Fra-

gebogenindikatoren hinweg gibt weitere Aufschlusse

uber die Beschaffenheit der Gruppe:

0 Die Abbrecher sind keinesfalls alle "Drop-Outs":

Immerhin 10 % (gegentiber 37 % bei Durchhaltern)

geben 0-Konsum an, 18 % (18 %) stark reduzierten

Konsum von 1 - 10 Stuck pro Tag.

0 Ca. ein Drittel der Abbrecher zeigt in zwei Indi-

katoren noch immer eine gewisse Nahe zum Kurs:

Sie haben den Wunsch nach weiteren Kursstunden

oder haben das Manual nachtrRglich noch privat ge-

nutzt.

0 Auch in der Multiplikatorwirkung ist diese Gruppe

noch durchaus effizient: 22 % (gegeniiber 43 % der

Durchhalter) geben an, daB andere Personen im Ver-

wandten- und Bekanntenkreis begannen, das Rauchen

einzuschrinken oder damit aufzuhdren. Ca. ein

Drittel der Abbrecher (zwei Drittel der Durchhalter)

setzten sich aktiv zur Uberzeugung anderer Personen

ein.

0 Das Kurssystem wird nicht schlechter als andere

bewertet. Besonders die Kursunterlagen (Manual)
werden von 71 % der Abbrecher auch nachtrdglich

positiv bewertet. Gr5Bere Probleme hatte diese

Gruppe offenbar mit den strengen Kontrollen und der

Institution der Kurshelfer.

Bezuglich beider Punkte wurde bereits angemerkt,
daB auch die Kursleiter selbst hier die meisten

Probleme hatten.

FaBt man die Einzelergebnisse zusammen, so kommt man

zu dem SchluB, daB die Abbriiche in vielen Fdllen hdtten

hindert werden k6nnen. Erfreulich ist, daB die Abbre-

cher nicht als vollstiindige Ausfalle abzuschreiben

sind: Mindestens ein Drittel dieses Personenkreises

weist trotz des Abbruchs pers6nliche Erfolge und/oder

beachtliche Multiplikatorwirkungen auf.
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Abb. 7: Vergleichende Analyse von "Durchhaltern" und "Abbrechern"

Vergleichsmaastab

*
Frage 1 Anzahl der Stunden, an

denen tellgenommen
Wurde.

Frage 2.1: Stunde des Abbruchs

Frage 2.2: Grande fur Abbruch
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58%
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18%
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Vergleichsmaastab

+

Frage 18: Nachtragliches Treffen

mit anderen Teilneh-

rnern

Frage 19: Zufriedenheit mit

Kursergebnis

Frage 20 Spad an der Teilnahme

Frage 21: Positive Bewertung
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Frage 22:

• Dauer des Kurses

e Kurshelfer

• Kursunterlagen

• Strenge Kontrolle

Bekanntheit anderer
Kurse oder Systeme
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gletch zu anderen

Systemen

• besser ala andere

• schlechter ala andere

• gletch / KA

"Durchhalter .
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unzufrieden : 38%

65%
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47%

4%
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zufrieden : 16%
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unzufrieden : 56%

57%

49%

71%

45%

20%

17%

63%

Abb. 7: Fortsetzung

25% 4%

89% 43%

21% 18%
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3.4 Vergleichende Analyse in unterschiedlich erfolgreichen

Teilnehmergruppen

3.4.1 Kursteilnahme, Bewertungen und Multiplikations-
effekte

In Abbildung 8 sind die Ergebnisse von 2 Ex-

tremgruppen gegeniibergestellt. Auf der einen

Seite die heute noch stabilen 0-Konsumenten,

auf der anderen Seite die (wieder) starken Rau-

cher, die iiber 20 Zigaretten pro Tag rauchen.

0 Etwa die Hdlfte der (wieder) starken Raucher

waren Abbrecher. Weit hdufiger als die 0-

Konsumenten waren sie auch vorher starke Rau-

cher: Der Schritt war fur sie zu groB.

0 In der Gruppe der 0-Konsumenten ist inter-

essant festzustellen, daB ca. 10 % erst nach

Kursende den 0-Konsum erreichten.

0 Beide Gruppen haben noch eine vergleichbare

Affinitat zum Kurs: Ca. 40 % der Befragten

hatten noch einmal den Wunsch nach weiteren

Stunden; ca. 30 % nutzten das Trainingspro-

gramm noch nachtrRglich.

0 Eine besonders starke Multiplikatorwirkung

hatten erwartungsgemaB die 0-Konsumenten:

Zwei Drittel von ihnen bemiihten sich aktiv,

andere zu iiberzeugen. 29 % geben an, andere

zur Teilnahme bewegt zu haben. 46 % stellten

im Bekannten- und Verwandtenkreis weitere

Versuche zur Einschrinkung und zum Aufh5ren

fest.

0 Bei den trotz Kursbesuches starken Konsu-

menten ist die Multiplikatorwirkung ca. um

die Halfte geringer, aber immer noch beacht-

lich. Die Quoten entsprechen in etwa den bei

den Abbrechern festgestellten.

0 Beide Gruppen bewerten das Kurssystem im

Vergleich zu anderen als gut bzw. nicht

schlechter als andere Systeme. Die Einzel-
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Abb. 8: Vergleichende Analyse zwischen jetzigen 0-Konsumenten

und jetzigen starken Rauchern (21 und mehr Stiick)

Vergleichsmaastab

*
Frage 1: Anzahl der Stunden, an

denen teilgenommen wur-

de

Frage 2: Abbrecherquote
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11-20 Stuck
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nach weiteren Kursstun-
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Abb. 8: Fortsetzung

Vergleichsmaastab

2'·
Frage 18: Nachtragliches Treffen

mit anderen Kursteil-
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Frage 19 Zufriedenheit mit Kurs-

ergebnts
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zelner Kurselemente

o Dauer des Kurses

o Kurshe er

0 Kursunterlagen

0 strenge Kontrolle
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werte sind bei den heute starken Konsumenten

verstindlicherweise geringer. Interessant er-

scheint, daB fast zwei Drittel der starken

Raucher trotz des MiBerfolgserlebnisses ins-

gesamt gesehen noch SpaB an der Teilnahme

hatten.

3.4.2 Erlebte Veranderungen: Belohnung und Versuchung

MaGgebliche Voraussetzung fur die Stabilitit

des erreichten Erfolges sind einerseits "Beloh-

nungen" der verschiedensten Art. Andererseits

ist auch die erlernte Resistenz gegenuber Ver-

suchssituationen notwendig.

Die Ergebnisse des vorhergehenden Abschnittes

erhielten bereits Aussagen zu einer wichtigen

Verstarker- bzw. Stabilisatorkomponente: Thema-

ti sierung des Bemiihens im Verwandten- und Be-

kanntenkreis und Bekanntenkreis und positive

Resonanz im sozialen Umfeld. Die als Multipli-

katorwirkung eingeordneten Indikatoren haben -

im erfolgreichen Fall - auch verstarkende und

stabilisierende Funktion.

In Abbildung 9 sind weitere Indikatoren fur

Belohnungen in den unterschiedlich erfolgrei-

chen Gruppen dargestellt. Generell ist dabei

festzustellen, daB nur die 0-Konsumenten-

Gruppe iiberall "beruhigende" Werte aufweist.

Schon bei geringfugigem Konsum (1 - 10 Stuck)
sinken erlebte Belohnungen und Resistenz dra-

matisch.

Die mittelstarken (11 - 20 Stuck) und sehr

starken (21 und mehr) Raucher erleben prak-
tisch keine Belohnung - sieht man von einer

noch feststellbaren Unterstutzung durch das

soziale Umfeld ab.

0 Die Gruppe der 0-Konsumenten

Das Erleben der eigenen Willensstdrke und das

Gefiihl, nicht mehr abhangig zu sein, ziihlen

- 39 -
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Abb. 9: Vergleichende Analyse zwischen unterschiedlich erfolg-
reichen Gruppen

Vergleichsmaastab

'1'
Frage 12: Erlebte Auswirkungen

o Ich fahle rnich jetzt ge-
sundheitlich wesentlich

besser

e Ich kann jetzt wieder

viel feiner riechen und
schmecken als vorher

e Die finanzielle Erspar-
nis macht sich bemerk-
bar

0 Ich bin nicht mehr ab-

hangig vom Rauchen
e Ich fahle mich kerper-

lich viel wohler als

vorher

0 kh wurde haung von

anderen in meinem

EntschluB, das Rauchen

einzuschranken, be-

starkt

0 Es tut mir gut. anderen
und mir selbst meine

Willenastarke bestatigt
zu haben

Frage 15: Veranderungen des Ker-

pergewichts

o stark zugenommen
o etwas zugenommen
0 abgenommen
o nicht verandert

FraRe 16: Alternative Gewohnhetten

angenommen

Frame 17: Situationen starker Ver-

ouchung

0 nach dem E osen

o wenn mir jemand etne

Zigarette anbietet
0 zur Entspannung
o wenn sich jemand eine

Zigarette anzundet

o wahrend der Arbeits-

zeit

o in Gesellschaft
.

o am Morgen
0 vor dem Zubetrgehen
o beirn Fernsehen

o zwischendurch mal

0 bei Konzentration

0-Konsum

(n = 75)
%

1-10 Stuck
(n = 55)

%

11-20 Stuck

(n = 84)
%

21 u. m. Stack

(n = 86)
%
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57 24 8 4

41 15 4 3

39 22 8 5

65 20 8 9

57 27 8 4

59 64 40 27

72 40 17 5

28 11 13 8
43 40 24 15

1 5
27 45 57 60

79 75 57 57

18 64 88 71

5 34 45 39
23 36 57 57

10 15 30 37

8 12 46 50

33 60 85 67

7 18 43 51
5 5 25 36

8 25 52 56

13 26 45 41

29 56 68 62
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zu den intensivsten positiven Erlebnissen.

Deutliche K8rpergefiihle in Richtung auf Sich-

wohler- und -gesiinder-fiihlen und auch eine

gesteigerte Sensibilitdt fur Geriiche und Ge-

schmack sind weitere spurbare Erfolge.

Beeintrachtigend wirkt allerdings haufig die

spurbare Gewichtszunahme- vor allem verur-

sacht durch allgemein mehr Essen, Trinken und

SuBigkeitenkonsum.

Angesichts dieses Ergebnisses erscheint es

als sinnvoll, auch das Problem alternativer

Gewohnheiten im Rahmen der Kurse stdrker ein-

zubeziehen.

Erfreulich hoch erscheint die subjektive Sta-

bilit t gegenuber Versuchssituationen der ver-

schiedensten Art. Lediglich fur die Situation

in Gesellschaft (Feiern usw.), bei besonderem

StreB, bei Entspannung und einer typischen Ge-

nuBsituation (nach dem Essen) tauchen noch be-

achtliche Prozentzahlen auf.

Das "automatische" Rauchen scheint allerdings

ganz aus dem potentiellen Verhaltensspektrum

verschwunden zu sein.

0 Die Gruppe der Noch-Konsumenten

Obwohl die Gruppe mit einem Konsum von 1 - 10

Zigaretten pro Tag hinsichtlich der quantita-
tiven Konsumintensit t niiher zu den 0-Konsu-

menten steht, zeigt sie in den qualitativen

Befunden doch eine gr8Bere N-dhe zu den st rke-

ren Konsumenten. In gewisser Weise ist sie die

"ungliicklichste" Gruppe: Belohnungen werden kaum

erlebt, - sieht man von positiven Reaktionen im

sozialen Umfeld ab.

Das aktive Bemiihen ist noch sehr stark, sicht-

bar an den alternativen Gewohnheiten und der

negativen Auswirkung der Gewichtszunahme. Die

Resistenz gegeniiber Versuchungssituationen wird

- 41
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jedoch hiiufig stark auf die Probe gestellt.

Selbst Verlockungen zum "automatischen" Rau-

chen werden bei einer relevanten Minderheit

noch verspurt.

Die Gruppen mit stirkerem Konsum (ab 11 Stuck)
erscheinen im Vergleich dazu bereits wieder

als "verloren". Kaum Erlebnisse von Belohnun-

gen; die alternativen Gewohnheiten sind hier

eher als zusatzliche Gewohnheiten zu sehen;

die Intensitat starker Versuchung ist in nahe-

zu allen Situationen hoch bis sehr hoch.

Immerhin ist auch bei diesen Gruppen der Wille

zu weiteren Bemiihungen noch stark erhalten.

Ca. 50 % der sehr starken Konsumenten erwagen
eine Kurswiederholung mit dem ausprobierten
oder anderen System. Die "mittleren" Gruppen

vertrauen vor allem auf die Kontrolle "aus

eigener Kraft".

4. Die Zukunft

In zeitlicher Distanz von 4-7 Monaten zum Kursende

war ein erheblicher Einbruch in den Gruppen der 0-Konsumen-

ten und der schwachen Konsumenten festzustellen. Die

Gruppe der starken Raucher umfaBt auch bei den Durchhal-

tern wieder die Hiilfte der Teilnehmer.

Die begleitende Untersuchung wahrend der Kurse und auch

einzelne Ergebnisse der Nachbefragung lassen darauf

schlieBen, daB ein nicht quantifizierbarer Teil dieser

EinbuBen den Unvollkommenheiten der Testphase zuzu-

schreiben war.

Die qualitativen Befunde in der Gruppe der 0-Konsumenten

weisen auf Optimismus und weitere Stabilitat hin. Die

weitere Entwicklung der ubrigen Gruppen erscheint dem-

gegenuber vallig offen.

In einer weiteren Befragungsstufe muB die Entwicklung

der Stabilitat weiter beobachtet werden, da die 9- und

42 -
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12-Monatsschwelle bekanntermaBen weitere Krisenpunkte

in der Entwicklung sind.

Erwagenswert erscheint auch der EinschluB von Teilneh-

mern aus dem Herbst-/Wintersemester 1978, um Anhalts-

punkte fur die evtl. anderen Erfolgsquoten nach der

ersten Testphase zu gewinnen.

SchlieBlich erscheint noch eine weitere Maf3nahme als

notwendig:

Im Rahmen der 1979 durchzufiihrenden ReprRsentativerhe-

bung "Jahreserfolgskontrolle der MaBnahmen der BZgA"

sollten die Teilnehmerpotentiale fur die Kurse niiher

eingegrenzt werden. Die offenbaren Probleme vieler In-

stitutionen mit der Teilnehmerrekrutierung kannten -

neben Fragen der richtigen Ansprache - teils auch durch

einen begrenzten Umfang des Gesamtpotentials fur solche

Kurse bewirkt werden.

Im Rahmen einer solchen "Marktpotential-Analyse" ware

auch zu priifen, inwieweit spezielle Angebote fur beson-

dere Zielgruppen sinnvolle Erginzung des Standardange-

botes sein kdnnen.

III. ANHANG +)

Daten aus den Teilnehmerbefragungen

1. Anmerkungen zum Lesen der Tabellen

2. Ergebnisse der Vorbefragungen

3. Ergebnisse der Nachbefragungen (letzte Kursstunde)

4. Ergebnisse der Erhebungen bei Therapiehelfern

5. Ergebnisse der Nachbefragungen (September/Oktober 1978)

+) Die Seitenzahlen im nachfolgenden Anhang entsprechen den Seiten-
zahlen im Original-AbschluBbericht.
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1. Anmerkungen zum Lesen der Tabellen

Alle Daten sind aus Vergleichsgrunden prozentuiert, auch bei ge-

ringer Basiszahl. Die Basiszahlen fur die jeweiligen Untergruppen

sind im Tabellenkopf mit der Bezeichnung "N =.,.
"

angefuhrt.

Bei Basiszahlen unter N = 50 sind die Prozentzahlen mit groBer

Vorsicht zu interpretieren.

1.1 Spezielle Anmerkungen zur Vorbefragung

In der ersten Anlaufphase wurden vor den Frageb6gen zur ersten

Kursstunde noch "Anmeldebagen" verwendet, die wichtige Demo-

grafia und Verhaltensmerlanale erfaBten. Diese Grunddaten liegen

von 597 Personen vor (1. Spalte).

Von Personen, die auch den Fragebogen zur 1. Stunde ausfullten,

liegen weitere qualitative Merkmale vor (2. Spalte). In dieser Zah-

lung sind 184 korrekt ausgefullte und zuzuordnende Frageb6gen er-

faBt.

In der 3. Spalte sind die Daten von 162 Personen dargestellt, von

denen alle Erhebungsinstrumente korrekt ausgefullt vorlagen.

In der 4. Spalte sind - soweit der direlcte Vergleich mdglich war -

Vergleichsdaten aus der Jahreserfolgskontrolle 1976 angefithrt.

Basis: Alle Raucher.

1.2 Spezielle Anmerkungen zur Nachbefragung (letzte Kursstunde)

Diese Ergebnisse sind neben der Gesamtzahlung auch fur einzelne

Subgruppen dargestellt. Die Splitmerkmale sind den Vorbefragungs-

daten entnommen.



1.3 Spezielle Anmerkungen zur Therapiehelferbefragung

Neben der Gesamtdarstellung sind die Antworten fiir Subgruppen

dargestellt, und zwar fur Subgruppen der Teilnehmer, denen

die Therapiehelfer zugeordnet waren.

Lesebeispiel: 68% der bis zu 29 Jahre alten: Teilnehmer hatten

Therapiehelfer aus der gleichen Altersgruppe.

1.4 Spezielle Anmerkungen zur Nachbefagung September/Oktober

1978

Die Ergebnisse sind generell nach 6 Splitkriterien ausgezahlt. Die

Kriterien Geschlecht, Alter, Konsum vorher und Vertrauen in den

Kurs (vorher) entsprechen denen der Nachbefragung in der letzten

Stunde.

Eine zweite Tabellierung umfaBt Splitkriterien aus der Nachbefra-

gung selbst: Kursabbruch und "heutiger Zigarettenkonsum", d. h.

der Zigarettenkonsum September/Oktober 1978.

Fur den Vergleich mit Daten der Nachbefragung zur letzten Kurs-

stunde sei darauf hingewiesen, daB diese naturgemaB nur "Durch-

halter" enthalten, wahrend in der Nachbefragung September/Okto-

ber auch "Abbrecher" reprasentiert sind.
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2. Ergebnisse der VORBEFRAGUNGEN

Strukturmerkinale Teilnehmer BASIS: BASIS: BASIS: VERGLEICHS-

Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch ZAHLEN

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur Jahreserfolgs-
DEMOGRAFIA Stunde ausf(11lten letzten Stunde aus- kontrolle 1976

fullten

(N =597)
1)

(N = 184 )
1) 1)

(N = 162 )

% % % %

GESCHLECHT

mannlich 56 52 56 6o

weiblich 43 45 43 4o

KA 1 3 1 0

ALTER

bis 19 Jahre 4 4 2 13 46

20-29 jahre 18 21 13 27
4

30-39 jahre 34 35 38 22

40-49 Jahre 23 23 24 16

50-59 Jahre 14 9 12 11

60-69 Jahre 5 3 7 6

70 Jahre u. alter 2 3 3 4

KA 1 2 0 0

FAMILIENSTAND

ledig, verwitwet,
geschieden, ge-
trennt lebend 27 29 2,

verheiratet 72 68 78

KA 1 3 1

1) Wenn nicht bei Filterfragen (F)

ein anderes "N" vermerkt ist !



DEMOGRAFIA

BERUFSTATIGKEIT

Sind Sie zur Zeit berufsttitig?

I ja, ganztags
ja, halbtags
z. Zt. in Aus-

bildung
z. Zt. arbeitslos

Hausfrau

Rentner, Pensio-
nar

KA

V

FUR BERUFSTATIGE (F)

Berufsklassifikation

freie Berufe, Selbstandige,
Landwirte

leitende Angestellte, Beamte

mittlere Angestellte, Beamte,
Facharbeiter

einfache Angestellte, Beamte,
Arbeiter

BASIS: BASIS: BASIS:

Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur

Stunde ausfullten letzten Stunde aus -

fullten

(N = 597) (N = 184 ) (N = 162)

62

7

5

2

14

§

14

62

9

7

2

13

9

2o

57

7

4

2

17

12

0

1o

3o

VERGLEICHS-

ZAHLEN

Jahreserfolgs-
kontrolle 1976

28 24 11

KA 1 1 0

N= 413 131 105

Strukturmerkmale Teitnehmer

% % % %

/

Crl

7 5

1 2

51 47 5o



Strukturmerkmale Teilnehmer BASIS: BASIS: BASIS: VERGIRICHS-

Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch ZAHLEN

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur Jahreserfolgs-
RAUCHVERHALTEN Stunde ausfullten letzten Stunde aus- kontrolle 1976

fullten

(N = 597) (N = 184) (N = 162 )

% % % %

Zigaretten mit Filter:

regelmaBig 85 83 83 64

gelegentlich 6 6 7 17

nie 5 6 5 8

KA 4 5 6 11

Zigaretten ohne Filter: a,

regelmaBig 12 14 14 11

gelegentlich 2o 25 19 8

nie 51 4o 51 39

KA 16 21 16 42

Zigarren, Zigarillos, Stumpen:

regelmaBig 1 2 2

gelegentlich 13 15 14

nie 68 61 68

KA 18 22 16

Pfeife:

regelmaBig 2 1 i 3

gelegentlich 12 15 1o 8

nie 69 63 72 44

KA 17 22 17 42



Strukturmerkmale Teilnehmer BASIS: BASIS: BASIS: VERGTEICHS-
Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch ZAHLEN

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur Jahreserfolgs-
ZIGARETTENKONSUM Stunde ausfullten letzten Stunde aus- kontrolle 1976

fullten

(N = 597) (N = 184) (N = 162)

% % % %

Seit wievielen Jahren rauchen Sie ?

seit 1-5 Jahren 7 9 5

seit 6- 10 Jahren 16 15 11

seit 11-20 Jahren 38 42 43

seit 21 Jahren
und langer 38 29 38

KA 2 4 3
-3

Wieviele Zigaretten rauchen Sie

durchschnittlich pro Tag?

1 - 5 Zigaretten 1 1 1 19

6- 10 Zigaretten 6 7 5 24

11-15 Zigaretten 10 1o 9 17

16-20 Zigaretten 24 24 28 25

21-40 Zigaretten 48 47 44 12

41 und mehr

Zigaretten 9 10 6 5

KA 4 2 7



Strukturmerkmale Teilnehmer

ENTWOHNUNGSVERSUCHE UND

ENTWOHNUNGSMOTIVE

Haben Sie schon einmal versucht,
mit dem Rauchen aufzuhuren ?

ja, Inehrmals

ja, einmal

ne in, noch nie

KA

Wie lange hat Ihr bisher erfolgreich-
ster Versuch, nicht mehr zu rauchen,
gedauert? (F)

nur ein paar Tage

einige Wochen

mehrere Monate

uber 1 Jahr

mehrere Jahre

KA

BASIS: BASIS: BA SIS:

Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur

Stunde ausfullten letzten Stunde aus-

fullten

(N = 597) (N = 184) (N = 162)

54

29

15

3

36

22

3o

9

3

1

VERGLEICHS-
ZAHLEN

Jahreserfolgs-
kontrolle 1976

% % % %

CO

N= 152



Strukturmerkmale Teilnehmer BASIS: BASIS: BASIS: VERGT.RICHS-
Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch ZAHLEN

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur Jahreserfolgs-
ANMELDUNG Stunde ausfullten letzten Stunde aus- kontrolle 1976

fullten

(N = 597) (N = 184 ) (N = 162)

% % % %

Wie haben Sie erfahren, daB dieser

Raucherentwahnungskurs stattfindet?

Plakat, Anschlag usw. 8 18 7

Tageszeitung 67 61 73

Fernsehen, Rundfunk 4 3 6

Freunde, Bekannte, Kollegen 11 11 8 S

Andere Information 14 9 1o

Haben Sie sich alleine oder zusammen

mit jemand anderem zu dem jetzigen
Raucherentwahnungskurs angemeldet?

Einzelanmeldung 57

Anmeldung mit Familienange -

harigen oder Verwandten 2o

Anmeldung mit Freunden, Be-

kannten, Kollegen 21



Strukturmerkmale Teilnehrner BASIS: BASIS: BA SIS: VERGLEICHS-

Alle angemeldeten Personen, die Fra- Personen, die auch ZAHLEN

Personen gebogen zur ersten Fragebogen zur jahreserfolgs-
VERTRAUEN AUF ERFOLG Stunde ausfullten letzten Stunde aus- kontrolle 1976

fullten

(N = 597) (N = 184) (N = 162)

% % % %

Wenn Sie einmal ganz ehrlich sind,
wie uberzeugt sind Sie, daB Sie am

Ende dieses Kurses auch wirklich

Nichtraucher geworden sind?

Ich bin vollkommen sicher,
da13 ich Nichtraucher werde 29 19 34

Ich bin sicher, da B ich zumin- 54
dest weniger rauchen werde 36 38 31

Ich zweifle noch etwas an dem

Erfolg dieses Kurses 34 42 33

KA 1 1 2
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3. Ergebnisse der

NACHBEFRAGUNGEN

(letzte Kursstunde)



GESCULECIT

DE Mritner Fraucn
C:ESAMT

N. 162 (n=90) (n-70)

12. Manche Kursteilnehmer reduzie-

ren das Rauchen langsarn und

gleichmaaig wahrend der 10 Wo-

chen. Andere reduzieren das

Rauchen sprunghaft nach bestimm-

ten Stunden. Wie war das bei

Ihnen?

Ich habe das Rauchen langsam
und gleichmaBig reduziert

Ich habe das Rauchen in stir-

keren Sprungen reduziert

KA

12. 1Wo lagen diese Sprunge? (F)

am Anfang des Kurses

etwa in der Mitte des Kurses

am Ende des Kurses

39

3

63

35

11.

41

2

68

32

8

A L'l'ER

- 29 30-49 50 Jal,re

Jal,re Jahre u. alter

(„-24 (i,=loD („.36)

%%%%

37

1

58

38

15

32

8

75

38

13

4o

2

65

3o

1o

42

3

53

47

13

KONSUM VOR IER

1-to 11-20 21 u.m.

Slack Stock Stuck
(n=9) (n -61)(n,8 D

%%

67 34

o 3

5O

33

17

48

43

19

37

4

8o

33

3

VERTRAUEN IN KURS

Relir eleher Zweifel

sicher

(n=55) (n=51) (n=53)
%%%

44

4

46

63

4

25 47

6 0

85

8

23

72

24

12

NACIiBEFRAGUNG LETZTE STUN

% %

58 57 61 60 58 56 33 62 59 53 69 53 g
8

l

N= 63 37 26 8 4o 15 6 21 3o 24 13 25

"



ALTER KONSUM VORHE

NACHBEFRAGUNG LETZTE STUNDE

17. Wie beurteilen Sie nun nach

Ende des Kurses die Art dieses

Kurses und die Materialien, die

Sie erhielten ?

a. Die Dauer des Kurses war ..

sehr gut
gut
weniger gut
schlecht
KA

b. Die Unterstutzung durch den

Kurshelfer war
...

sehr gut
gut
weniger gut
schlecht
KA

GESCHLECHT

GESAMT
Manner Frauen

N .162 (n-90) In=70)

31

48

16

2

2

53
32
6

2

7

31

52

14

2

0

56

36

3

2

3

31

44

19

3

3

51

29

1o

1

9

- 29 30-49 50 Jahre
Jahre Jahre u. filter

(n.24 (U-§01 (n.36)

24

44

24

0

8

36

44

12

0

8

26

52

17

4

1

53

33

7

3

4

5o

39

8

0

3

64

22

0

0

14

1-10 11-20 21 u. m.

Stuck Stack Stuck

(n=91 (n=61) (n=88

%%

11

67

22

0

0

44

44

0

11

0

38

41

13

2

7

52

3o

7

0

11

R VERTRAUEN IN KURS

sehr sicher Zweifet
sicher

(n. 55) {n,51) (n=53)
%%%

3o

49

17

4

0

58

32

6

1

2

38

49

9

2

2

51

33

4

4

9

35
41

2o

0

4

49
31

1o

0

1o

19

53

21

6

2

58

32

6

2

2

% % % % % %

2.
63



GESCHLEC T A I,TER KONSUM VORHE

NACHBEFRAGUNG LETZTE STUNDE

c. Die Kursunterlagen waren .

sehr gut
gut
weniger gut
schlecht

KA

d. Die strenge Kontrolle durch

Vertraige und Registrierkar-
ten war...

sehr gut
gut
weniger gut
schlecht

KA

G ESA MT
Manner Frauen

N = 162 In=90) In=70)

35

49

12

1

4

4o

39

12

5

4

37

i 50

12

1

C

49

33

9

9

0

34

49

11

0

6

29

47

17

0

7

- 29 30-49 50 Jahre
Jahre Jahre u. alter

(n.25) (,1-k)D (1'=36)

4o

48

4

0

8

36

32
24

0

8

3o

5o

16

1

3

37

41

14

6

3

47

44

6

0

3

SO

39

0

6

6

1-10 11-20 21 u. m.

Stuck Steck Stuck

(n=9)(n=61)(n=8D
%%

33

56

11

0

0

33

56

0

11

0

44

43

5.

0

8

41

44

7

0

8

33

49

15

1

1

43

35

15

6

1

R VERTRAUEN IN KURS

sehr stcher Zwelfel
sicher

Cn=55) (n=51) An=53)
%%%

4o

45

9

0

5

44

44

5

4

4

27
53

12

2

6

29

41

16

6

8

38

47

15

0

0

45

34

13

6

2

% % % % % %

I .

A
A

1
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4. Ergebnisse der Erhebungen bei

THERAPEHELFERN



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THERAPIEHELFER

1. ALTER

bis 19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahfe
40-49 Jahre
50-59 Jahre

60-69 Jahre

70 Jahre und alter

KA

2. GESCHLECHT

3. FAMILIENSTAND

mannlich
weiblich
KA

ledig, verwitwet, geechie-
den, getrennt lebend

verheiratet

KA

GESCHLECHT

Manner Frauen
GE MT (n=45) (n.39)
N. 84

14

24
29

15

7

7

1

2

38

6o

2

32

65

2

9

22

29

18

9

9

2

2

33

64

2

22

76

2

21

26
28

13

5

5

0

3

44

54

3

44

54

3

ALTER

- 29 30-49 50 Jahre
Jahre Jahre u. alter
(n.24 (n=4'D (n.12)

12

56

12

8

4

0

0

4o

52

8

4o

52

8

19

9
43

21

4

4

0

0

4o

6o

0

3o

70

0

0

17

8

8

25

33

8

0

25

75

0

25

75

0

ntcht berufs-

tatig
(n=301

1o

33

13

13

7

13

3

7

33

6o

7

37

57

7

BERUF ( GRUPPE)

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I iI ill IV

(n, 1) (n. 7) (n=23) (n25)

%%%%

0

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

14

29
29

0

29
0

0

0

43

57

0

29

71

0

22

9

43

17

4

4

0

0

52

48

0

35

65

0

12

28

32

16

8

4

0

0

32

68

0

24

76

0

% % % % % % %

D

4.
-3



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THERAPIEHELFER

4. Welchen letzten SchulabschluB

haben Sie?

Volksschule, Hauptschule
Realschule, Mittlere Reife

Gymnasium, Abitur

Fachschule

Uni, Fachhochschule

KA

5. Sind Sie zur Zeit berufstatig?

ja, ganztagig
ja, halbtags
zur Zeit in Ausbildung
zur Zeitarbeitslos
Hausfrau

Rentner, Pensionar

KA

GESCILECHT

Manner Frauen
GESA MT

N. 84 (n=45 ) (n=39)

4o

25

12

1o

8

5

38

11

19

1

23

4

5

49

24

4

9

9

4

31

13

13

2

31

4

4

31

26

21

1o

8

5

46

8

26

0

13

3

5

ALTER

- 29 30-49 50 Jahre
Jahre Jahre u. alter

(n.25  In=47) (n.1%

48

8

2o

12

4

36

16

24

0

16

0

8

36

34

9

11

9

2

45

9

19

2

21

2

2

42

25

8

0

17

8

17

8

8

0

42

17

8

nicht bet·ufa-

tatig
(n.3(*

37

2o

13

1o

1o

1o

37

1o

2o

0

17

7

1o

BERUF ( GRUPPE)

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I H Itt iV

(n= l) (n. 7) (n,23) (n,25)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

29
29

29

0

14

0

29

14

29

0

29

0

0

39

39
9

4

9

0

43

22

26

0

9

0

0

48

16

8

2o

4

4

4o

4

8

4

36

4

4

% % % % % % % % % % %

A
CD



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THE;RAPlEHELFER

6. Welche der aufgefuhrten Tabak-

waren rauchen Sie regelmABig,
gelegentlich und welche rauchen

Sie nie ?

Zigaretten mit Filter

regeknaBig
gelegentlich
nie

KA

Zigaretten ohne Filter

regelmaBig
gelegentlich
nie

KA

Zigarren, Zigarillos,
Stumpen

GESCHLECUT

Manner Frauen
GESA MT (n=45 ) (n=39)N. 84

32

8

52

7

11

7

61

21

24

4

64

7

7

4

69
2o

41

13

38

8

15

1o

51

23

A LTER

- 29 30-49 50 Jahre

Jahre Jahre u. alter

(n.28 (n.47) (n.12)

4o

8

4o

12

12

8

56

24

23

11

62

4

11

6

64

19

5O

0

42

8

8

8

58

25

nicht ber-ufs-

tiltig
(n.30)

4o

3

4o

17

1o

7

57

27

BERUF C GRUPPE 1

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I It Ill IV

(n. 1 ) (n= 7) (n 23) (n25)

0

0

100

0

0

0

100

0

14

14

71

0

14

0

86

0

35

4

57

4

9

9

61

22

32

16

52

0

12

8

6o

2o

regelmaaig 10340030000

gelegentlich 7410868100094
nie 69 76 62 64 72 67 63 100 100 65 72
KA 23 20 26 24 21 25 25 0 0 26 24

% % % % % % % % % % %

a.

A
CD

b.

C



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THERAPIEHELFER

Pfeife

regelmaBig
g elegentlich
nie

KA

7. Besuchen Sie selbst einen Rau-

cherentwahnungskurs oder haben

Sie einen solchen Kurs schon mal

besucht?

ja, ich besuche zur Zeit

den gleichen Raucherent-

w6hnungskurs wie derje -

nige, dessen Therapie-
helfer ich bin

ja, ich habe schon einen

Raucherentwahnungskurs
besucht

nein, ich besuche keinen

Raucherentw6hnungskurs

GESCHLECIT

Manner Frauen
GESAMT (a.45)  n=391N. 84

2

7

68

23

65

8

2

78

2o

69

9

5

13

56

26

62

8

ALTER

- 29 30-49 50 Jahre
Jahre Jahre u. alter
In.26 (n.47) (n.12)

0

12

64

24

64

12

4

7o

21

8

67
25

70 50

9 0

nicht berufs-

tatig
(n.30)

3

7

63

27

57

13

BERUF ( GRUPPE)

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I II 111 1V

(n. 1 ) (n= 7) (n,231 (n25)

0

0

100

0

0

0

100

0

4

4

7o

22

1 61

o 9

0

16

6o

24

72

4

% % % % % % % % % % %

6. d

g

25 22 28 24 19 5O 3o 0 29 26 24

1 0 3 0 2 0 0 0 0 4 0

100 7

KA 0



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THERAPIEHELFER

8. Welche Grunde waren fur Sie aus-

schlaggebend bei der Entschei-

dung, die Rolle als Therapiehelfer
zu ubernehmen?

a. Ich unterstutze jeden, der

Nichtraucher werden will

trifft voll zu

trifft zu

trifft weniger zu

trifft uberhaupt nicht zu

KA

b. Ich bin einfach uberredet wor-

den, Therapiehelfer zu werden

trifft voll zu

trifft zu

trifft weniger zu

trifft uberhaupt nicht zu

KA

GESCHLECHT

Manner Frauen
GESA MT

.

N . 84 in=45 j (n.39)

44

26

12

1

17

8

14

12

39

26

51

27

7

2

13

11

16

16

31

27

36

26

18

0

21

5

13

8

49

26

ALTER

- 29 30-49 50 Jahre

Jahre Jal,re u. alter

(n.20 (n=471 (n.121

44

28

16

0

12

8

4

16

48

24

4o

28

13

2

17

11

15

13

36

26

58

17

0

0

25

0

33

0

33

33

litcht berufe-

tatig
(n.304

4o

23

13

0

23

7

17

1o

37

3o

BERUF ( GRUPPE)

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I It III IV

(n-1 1 (n. 7 1 ("23) (n£5)

100

0

0

0

0

0

0

0

100

0

43

0

14

14

29

0

14

0

57

29

43

35

13

0

9

13

13

17

3o

26

44

36

8

0

12

8

12

12

44

24

% % % % % % % % % % %

U1
,·



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THERAPrEHELFER

8. c. Ich interessiere mich spe-
ziell fur die hier angebotene
Kursmethode

trifft voll zu

trifft zu

trifft weniger zu

trifft uberhaupt nicht zu

KA

d. Ich mdchte einmal sehen,
wie so ein Kurs ablauft

trifft voll zu

trifft zu

trifft weniger zu

trifft uberhaupt nicht zu

KA

e. Andere Grande genannt

GESCILECHT

Manner Frauen
GESAMT (n.45 ) (n.39)
N. 84

14

27

17

14

27

13

25

24

1o

29

18

22

18

13

29

16

20

27

9

29

1o

33

15

15

26

1o

31

21

1o

28

A LTER

- 29 30-49 50 Jahre
Jal, re Jal,re u. alter

(n.25 (n=47) (n-12)

16

32

2o

12

2o

24

36

2o

8

12

13

26

17

19

26

9

19

28
13

32

17

25

8

0

5O

8

25

17

0

5o

niclit berufs-

lattg
(n-30 

17

23

2o

1o

3o

13

23

17

1o

37

BERUF ( GRUPPE)

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I It III 1V

(n= 1) (n= 7) (n-23) (n'25)

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

14

14

29

43

0

0

29

29

43

13

3o

13

22

22

4

35

26

13

22

12

36

16

8

28

2o

28

28

0

24

% % % % % % % % % % %

B

 S

18 16 21 4 21 33 13' 0 43 17 I6



MERKMALE DES KURSTEILNEHMERS

FRAGEBOGEN THERAPIEHELFER

10. Sind Sie mit dem Teilnehmer,
dessen Therapiehelfer Sie sind...

verwandt, verheiratet

befreundet

entfernt bekannt

ala Arbeitskollege
C -kollegin) bekannt

anderweitig bekannt

KA

GESCHLECIT

Manner Frauen
GESAMT in.45) In.39)
N. 84

6o

14

5

7

1o

5

6o

18

2

59

1o

8

78

7 13

73

ALTER

- 29 30-49 50 Jahre

Jahre Jahre u. alter

(n.25 (n=47) In.12)

32

28

12

8

8

12

72

11

2

4

11

0

67

0

0

17

8

8

nicht berufs-

latig
(n=304

57

2o

7

0

1o

7

BERUF ( GRUPPE)

Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
I 11 111 IV

(n= 1 ) (n. 7) (n 23) (n25)

100

0

0

57

14

0

0

29

0

57

17

4

13

4

4

6o

4

4

12

16

4

% % % % % % % % % % %

CJ'

4-

0

0

0



- 55

5. Ergebnisse der

NACHBEFRAGUNGEN

(September/Oktober 1978)



Frage 2: Haben Sie den Kurs bis zu Ende besucht oder haben Sie den Kursbesuch vorher abgebrochen?

NACHBEFRAGUNG

September/Oktober
1978

Ich habe den Kurs

bis zu Ende besucht

Ich habe den Kurs

vorher abgebrochen

Ges.

GESCHLECHT

Mantle r Frauen

N =307 n = 159 n = 127

%1% %

bia 29

Jahre
n = 66

%

ALTER

30-49 50 Jahre

Jahre u. alter

n = 160 n = 62

%

KONSUM VORHER

1-10 11-20 21 Stuck
Stuck Stuck u. mehr

n=22 n=99 n = 153

% % %

VERTRAUEN IN KURS

sehr sicher Zweifel
sicher

n=83 n=105 n=97

% % %

64 68 60 53 66 73 59 65 63 75 59 61

34 30 40 47 32 26 41 34 35 24 39 38

KA 1 3 2 2 1 2 1 2 1

1

U,

CO



Frage 2: Haben Sie den Kurs bis zu Ende besucht oder haben Sie den Kursbesuch vorher abgebrochen?

KURSABBRUCII TIE;UTIGER ZIGARETTENKONSUM

NACHBEFRAGUNG Ges.
nein ja 0 1-10 11-20 21 u.m.

September/Oktober Stuck Stilck Stuck Stiick
1978 N = 307 n = 198 n = 105 n = 75 n=55 n=84 n = 86

% % % % % % %

Ich habe den Kurs

bis zu Ende besucht 64 100 85 64 70 43

Ich habe den Kurs

vorher abgebrochen 34 100 15 35 30 55

U'
(D

KA 1 2 2



Frage 2.2 Warum sind Sie dann nlcht mehr persanlich zum Kurs gegangen?

1. Grande mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers

- Personliche Motivation

(nicht gentigend Selbstkontrolle; die Lust verloren; zu hohe nervliche Beta-

stung; habe die ganze Sache fur aussichtlos gehalten: zu starke berufliche

Anspannung; richtige Motivation fehlte)

- Einflusse aus dem sozialen Umfeld

(platzlicher Todeefall; ich wurde in, Buro ausgelacht; zu viele private Pro-
bleme: Nervositat wirkte sich auf die soziale Umgebung unertraglich aus; ich

war nicht konsequent genug  wenn Freunde rauchten)

- Lebensumstande und Bituative Bedingungen
(keine Zeit/Terminachwierigkeiten; Familienfeter/persanliche Termine;
starke berufliche Beanspruchung; Urlaub: Unfall/ Krankheit; Krankenhaus-/
Knraufenthalt; Wohnortwechsel)

2. Grunde mit Bezug auf den Kurs

- Kurskonzeption

0 Methode /System
(stufenweige Abgewohnung tragt bet mir keine Fruchte; Kurs war zu sehr
in die Lange gezogen ; Kurs taugt nur fur Leute, die am Schreibtisch ar-

betten; Methode zu durchsichtig, zu naiv)

0 Techniken/ Material

(Vertrage waren nur sehr schwer einzuhalten; Registrieren zu lastig; ich
fand die Sache mit dem Therapiehelfer lacherlich;.zuviel Schreibarbeiten;
Vertrageabschlieaung war rundum albern; zu viele Merkpunkte)

- Soziale Dimension des Kurses

o Knroleiter

(Kursleiter war nicht in der Lage. die depressive Stimmung autzufangen:
Knreleiter engagierte sich nicht genug; achlechte padagogische und psycho-
logioche Vorarbeit ; Kureleiter hat v6llig veroagt; ich fuhlte mich vom Kurs-
letter unter Druck gesetzt)

0 Andere Kurateilnehmer

(keine Maglichkeiten des Kontaktes zu anderen Teilnehmern; penetrantes
"Schwatzchen-Halten" der Gruppe; Zusammensetzung der Teilnehmer st6r-

te mich; oinnvolle Arbeit wurde durch persenliche Probleme gestart; ich
fahlte mich durch Kuroteilnehmer unter Druck gesetzt; abnehmende Tell-

nahme alter Kurateilnehmer)

- Kurobedingungen

o Ort

(Verlegung des Kuroortes; Erretchen des Kureorteo war zu umotandlich)

0 Tellnehmerzahl

(abgebrochen, da zu wenig Teilnehmer; abgebrochen, da alle Teilnehmer
das Rauchen eingestellt haben)

- Kuroablauf
(Ablauf der Kuraabende hat midfallen; auSer sutem ochriftlichen Material

wurde nichte geboten; Langeweile ; Kureotunden waren zu konzeptlos)

3. Gronde mit Bezug auf den Kuroerfolg

- Peroenticheo Kuroziel erreicht
(tch habe nach der 5. Stunde abrupt aufgehart zu rauchen; ich verztchtete 80-

fort auf die paar erlaubten Zigaretten; ich hatte meln peroanlicheo Kuroziel
erretcht)

- Erfolglosigkeit
(von geringem Erfolg entmutigt; weiterer Erfolg war nicht wahracheinlich;
ich hatte das Gefithl, keine Fortachritte zu machen)

% (abs.)

94 (99)

18 (19)

50 (53)

-21-
-
321

-

8 ( 8)

-
20-

-
3211

8 ( 8)

-6
-

-( 11
-

2 (21

3- -(-4)-

0 (21)

7 ( 7)

10 (11)

66 (69)

13 (14)

I

12 ( 13)

--

4 ( 4)

2

13 (14)

N = 105



V. FRAGEN ZU IHRER NACHTRAGLICHEN BEWERTUNG DES KURSES "NICHTRAUCHER IN 10 WOCHEN"

Frage 20: Wenn Sie nun noch einmal an die Zeit des Kurses denken: Hat Ihnen die Teilnahme am Kurs insgesamt gesehen
Spa13 gemacht?

NACHBEFRAGUNG

September/Oktober
1978

ja, sehr

ja

es geht

weniger

uberhaupt nicht

KA

Ges.

GESCHLECHT

Manner Frauen

N = 307 n = 159 n = 127

% % %

37

36

14

6

4

4

35

41

15

6

3

1

39

31

12

6

5

7

bis 29

Jahre
n=66

%

23

33

17

12

11

5

ALTER

30-49

Jahre
n = 160

%

37

39

15

5

1

3

50 Jahre

u. alter

n=62

%

50

32

8

2

2

6

KONSUM VORHER

1-10 11-20 21 Stuck

Stuck Stuck u. rnehr

n=22 n = 99 n = 153

% % %

41

23

18

37

38

13

4

3

4

33

37

15

8

3

3

VERTRAUEN IN KURS

sehr sicher Zweifel

sicher

n = 83 11 - 105 n = 97

% % %

47

37

8

5

1

1

31

35

18

5

4

7

34

36

13

8

5

3

9

9

./

/,>

(\0



V. FRAGEN ZU HIRER NACHTRAGLICHEN BEWERTUNG DES KURSES "NICHTRAUCHER IN 10 WOCIIEN"

Frage 20: Wenn Sie nun noch einmal an die Zeit des Kurses denken: Hat Ihnen die Teilnahme am Kurs insgesanit gesehen
Spa8 gemacht?

KURSABBRUCH ICEUTIGER ZIGAREl'TENKONSUM

NACHBEFRAGUNG Ges.
Iiein ja 0 1-10 11-20 21 u.m.

September/Oktober
N = 304

n =

Stuck Stiick Stilck Stuck

1978 198 n = 105 n = 75 n=55 n = 84 n = 86

"i% % % % % %

ja, selir 37 51 11 56 38 37 22

ja 36 38 32 39 31 37 37

es gelit 14 8 26 4 15 17 21

weniger 6 2 13 5 6 10

D-.

uberhaupt nicht 4 10 4 2 7 to

W

KA 4 2 7 1 7 1 2

1



- 124 -

Frage 20.1: Warum hat die Teilnahme am Klirs keinen bzw. weniger Spa B gemacht?

% (abs.)

1. Grunde mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers 23 (16)

- Persanliche Motivation 14 (10)
(ich war von Anfang an aberzeugt, daa ich nicht aufh6ren wollte und warde;
die Motivation war nicht stark genug; ich glaubte nicht an den Erfolg: die Ab-

gewahnung war zu lastig)

- Lebensumstande und situative Bedingungen 8 4 6)
(ich hatte nur sehr wenig Zeit; durch haufiges Fehlen hatte ich den AnschluB

verloren: Zeitmangel)

2. Grunde mit Bezug auf den Kura 56 140)

- Kurekonzeption 13 ( 9)

o Methode/System 10 ( 7)
(vom Reden gewdhnt man sich das Rauchen nicht ab; ich hatte mehr Hilfs-

methoden erwartet; das Programm war zu stark; Konzeption war zu wenig
motivierend)

0 Techniken/Material 3 ( 2)
(Material konnte nicht aberzeugen; zuviel Arbeitsaufwand)

- Soziale Dimension des Kurses 28 (20)

o Kureleiter 11 ( 8)
(Art der Kursleitung war zu lassig: Trainingsleiter war nicht uberzeugend;
es wurde kein Druck ausgeobt; Kursleiter vermittelte zu wenig Motivation;
Kuraleiter 8011ten Raucher sein)

0 Andere Kureteilnehmer 17 (12)
(viele Kursteilnehmer harten fruher auf; ich fahlte mich im Kreis der Tell-

nehmer nicht wohl; zuviel altere Menschen: zu wenig Kontakt zu anderen

Lkidensgenossen ; keine Gruppendynamik; Kontakeschwierigkeiten mit an-

deren Teilnehmern. Gruppe wuchs nie zu einer Gemeinechaft zuaammen)

- Kursbedingungen 4 ( 3)
--

0 Termin 1 ( 1)
(Zeitpunkt 20.15 Uhr war zu spat)

0 Teilnehmerzahl 3 ( 2)
(zu wenig Teilnehmer)

- Kursablauf 11 LBL--
(nach einiger Zeit fand ich es langweilig, da es nichts Neues gab: Themen
des Kurees wurden mindestens 3x wiederholt; Sandkastenopielerei; Raucher

wurden wie Entmandigte behandelt)

3. Grande mit BezuR auf den Kurserfolg 6 ( 4)

(fehlender Erfolg; der Kuro war for mich erfolgloai. ich hatte gerne den Erfolg
geschafft; Erfolg war zu gering)

N .71



Frage 22: Kennen Sie auch andere Kurse oder Systeme, mit denen man das Rauchen einschranken oder aufhuren kann?

NACHBEFRAGIJNG

September/Oktober
1978

nein

Ges.

GESCHLECHT

Manner Frauen

N = 307 n = 159 n = 127

% % %

bis 29

Jahre
n = 66

%

ALTER

30-49

Jahre
n = 160

%

50 Jahre

u.alter

n = 62

%

KONSUM VORHER

1-10 11-20 21 Stuck

Sttlck Stuck u. mehr

n = 22 n = 99 n = 153

% % %

VERTRAUEN IN KURS

sehr sicher Zweifel

sicher

n = 83 n = 105 n = 97

% % %

ja 20 22 17 21 19 23 14 18 23 28 16 18

71 73 69 73 73 65 68 74 69 65 72 76

KA 9 5 13 6 8 13 18 8 8 7 11 6

I.

,\/

CD



Frage 22: Kennen Sie auch andere Kurse oder Systeme, mit denen man das Rauchen einschranken oder aufhuren kann?

KURSABBRUCH TIEUTIGER ZIGAIZETTENKONS[IM

NACHBEFRAGUNG Ges.
nein ja 0 1-10 11-20 21 u. ni.

September/Oktober Stuck Stuck Stuck Stuck

1978 N = 307 n = 198 n = 105 n = 75 n = 55 n = 84 n = 86

% % % % % % %

ja 20 21 18 20 18 21 22

nein 71 73 70 71 73 74 70

KA 9 7 12 9 9 5 8 I.

g



Frage 22.1: Kennen Sie auch andere Kurse oder Systeme, mit de-

nen man das Rauchen einschranken oder aufh6ren kann?

WENN JA: Welche sind das?

At[upunktur

Medikamente

sofort aufh6ren, Selbstkontrolle

autogenes Training

Entziehupgskur

Fernsehsendung

Anderes (jeweils 1-2 Nennungen)

(Literatur; Akupressur; Zigarettenspitze mit

Nikotinfilter; Schocktherapie ; andere GenuB-

mittel; Vertrage ; mehrere Zigaretten gleich-
zeitig rauchen und Alkohol; Schafgarbensten-
geltee trinken; Anti-Raucher-Kaugummi;
Hypnose, Suggestion; Wochenkurse mit Gym-
nastik und Filmvortragen; Unterstutzung von

Nichtrauchern)

%

34

29

24

6

6

5

31

(abs.)

(21)

f 18)

(15)

( 4)

( 4)

( 3)

(19)

- 131 -

N = 62



VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

Was hat Ihnen weniger gut gefallen? Was sollte man verbessern?

% (abs.)

1. Punkte mit Bezug auf den Kursteilnehmer 2 ( 7)

(viele kommen ohne Willen und erwarten Unmegliches; Zweifel am Erfolg des

Kurses von Anfang an; ich Icann mir nicht vorstellen, daB es Methoden gibt, die

bei mir zum Erfolg fuhren; nur durch eigenen Willen Erfolg; wer den Willen

nicht aufbringt, dem helfen die Kurse nicht; Schwierigkeiten, als Alleinstehen-

der an den Kursort zu kommen; ich konnte nur alle 14 Tage, da Schichtarbeiter)

2. Punkte mit Bezug auf den Kurs 71 (218)

- Kurskonzeption 40 (123)

0 Methode/System 24 (75)

(nach Ende des Kurses erwarte ich stabilisierende Kurse; mehr Gruppen -

therapie. weniger Anweisungen an den Einzelnen; kleinere Schritte bei der

Reduzierung; Kurs sollte mit autogenem Training, Gymnastik oder Bewe-

gungstherapie gekoppelt werden; nur die aimpelsten Gemoter sind durch

die Methode ansprechbar; fur starke Raucher ist das Programm nicht zu

achaffen; in so kurzer Zeit Icann man kein neues Verhalten lernen)

0 Techniken/Hilfsmittel 16 (48)

(Selbstkontrollregeln; Therapiehelfer; Registrierblock; Vertrage; Beloh-

nungeverfahren; Kursunterlagen allgemein; Sonstiges)

- Soziale Dimension des Kurses 17_
_ -  52)-

o Kursleiter 14 (42)
(lascher Kureleiter; keine Autoritat; mehr Lenkung; sollte selbst einmal

Raucher gewesen sein; mehr Tips und Tricks weitergeben: bessere paycho-
logische Betreuung; Kursleiter sollte mehr Schwung hineinbringen)

0 Andere Kursteilnehmer 3 (10)

(Erfahrungeaustausch zu gering; zu wenig Kontakt; besserer Kootakt not-

wendig; mehr Unterstatzung untereinander; kristallisieren sich "Stars"
heraus. entmutigen sie die anderen)

- Kurebedingungen 7 1201

o Ort 1 ( 2)
(Schulen haben nicht die richtige Atmosphdre ; keine Parkmaglichkeiten)

0 Termin 2 ( 5)

(Unterbrechung durch Schulferien vermeiden; WM-Spiele lagen in der Kurs-

zeit; Zeitraum gchlecht gewlihlt)

o Preis ( 3)
(Kurs sollte teurer sein; es kamen immer weniger Tellnehmer, da koetenlos )

o Sonatiges 3 (10)

(etarkere Werbung; Material kam erst nach der 5. Stunde; Teilnehmerzahl

eollte auf 10 beschrankt werden; Teilnehmer 8011ten nach Konsum eingeteilt
werden)

- Kursablauf 7 (2-3)
(Anlaufzeit zu lang; die letzten Abende gaben keine Hilfestellung mehr, nur

noch Wiederholung; wahrend der ersten 14 Tage Gollte man nicht so viel rau-

chen durfen, wie man will; es kamen tmmer weniger und die restlichen Teil-

nehmer nur unregelmaBig; man sollte die Sache lockerer gestalten: ca. 80%

sprangen ab; ab 5./ 6. Stunde waren neue Impulse notwendig)

3. Punkte mit Bezug auf den Kuroerfolg 1 ( 2)

(daB ich ea niGht geschafft babe; ich will den Kurs wtederholen)

N - 307



VII. WEITERE ERFAHRUNGEN UND ANREGUNGEN

Weitere Erfahrungen und Anregungen 9

1. Punkte mit Bezug auf die Person des Kursteilnehmers

(Jungen Menschen fallt es allgemein leichter, sich das Rauche,1 .·h.2 g-·'dhnen;
gemeinsam geht es leichter; Telefonseelsorge der Kursteilnehn.c: untereinan.

der; zu Beginn des Kurses zu viele unterechiedliche Erwarturigbi.. ii.,11(En; kon-

sequente Einhaltung alter Regetn, Besuch alter Kurestunden muB gewhhrleistel
sein; analysieren und beeprechen der Grunde fur den Rackfall)

2. Punkte mit Bezug auf den Kurs

- Kurskonzeption

0 Methode/System
(Kurs far starke Raucher intensivieren; Nachberatung so 1116

folgen; hat bet starken Rauchern keinen Erfolg; Kurs Bpricht

an; Kurs sollte auf Gelegenheiteraucher erweitert werden)

o Techniken/Hilfsmittel
(Filme, Registrierblocks; weitere Treffen (privat): Texte,
und psychologisches Material)

- Soziale Dimension des Kurses

h#"ingt er-

ir· j ie Masse

.,1. nisc:hes

0 Kursletter

(Kursleiter sollte Raucher sein: beseere und exaktere Infc.r -

#1 =:!nr

psychologische Hilfe; war mit Eifer bei der Sache; Hilfe d:.3 i:·.rw. 112:8

war listig)

0 Andere Kurateilnehmer

(der Wille ist entscheidend; Kurs als letzter Versuch; mel..- 5:3, „r 'ntrolle;
wollen dea Kurs nochmals alleine durchfuhren)

- Kursablauf

(Straffung des Programme; fur starke Raucher zu Icurz; K,i·'· ···:.i:,: le,den

unter Langeweile; Kontakt zu den anderen Teilnehmern bess.
,

t:3. r . , ·..r al-
bern)

- Knrabedinguigen

o Ort

0 Termin

(sollte Ofter angeboten werden: sollte nicht in die Fer;

0 Preis

(Erhahung der Gebithr; Gebilhr sollte far die Gruppe vek saw-, -c'e-)

3. Punkte mit BezuR auf den Kurserfolil

(Kurs hatte langer dauern mussen
, Bo kein Erfolg; kein Erfolg)

0 (abs.1

3 (10)

35 (107)

Ji__Lial_

12 (37)

J L_
_

(P)_ _

4 (12)

-2--LD-

1 ( 1)

1 ( 4)

2 ( 6)

7 (20)

8 C 215)
--

1 ( 2)

2 ( 5)

N • 307


