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VORBEMERKUNG

Der vorliegende Berichtband betrifft die 3. Untersuchungsstufe
zur Evaluierung der von der BZgA entwickelten Kurse "Nichtrau-

cher in 10 Wochen ".

• Bericht 1 vom November 1978 betraf die Phase der Imple-

mentierung der Kurse im Fruhjahr/Sommer 1978 sowie erste

teilnehmerbezogene Erfolgsdaten (bis 6 Monate nach Kurs-

ende) der ersten Kursgeneration.

Auf dieser Basis wurden die Kurse verbessert und insbe-

sondere weitere MaSnahmen zur Streuung der Kurse und zur

Optimierung der Kursdurchfuhrung eingeleitet.

• Bericht 2 vom Juli 1979 konzentrierte sich auf die Nach-

kontrolle des teilnehmerbezogenen Erfolges. Hier wurde

auch die zweite Kursgeneration vom Herbst/Winter 1978 ein-

bezogen. Zu diesem Zeitpunkt konnten die 12-Monatskontrol-

le bei Teilnehmern der ersten Kursgeneration sowie die 6-

Monatskontrolle bei Teilnehmern der zweiten Kursgeneration

vorgelegt werden.

Der Strukturvergleich der ersten und zweiten Kursgeneration er-

gab, da B diese Populationen in jeder Hinsicht vergleichbar sind.

Somit konnte die erweiterte Stichprobe unbedenklich nachverfolgt

werden und die Voraussetzungen fur eine Integration der Daten-

satze waren gegeben.

Die vorliegende Untersuchung ist die erste Stufe zur Langzeit-

kontrolle. Mit den MeSpunkten 18 bzw. 24 Monate nach Kursende

kann die Zuverlassigkeit der Aussagen wesentlich gesteigert wer-

den.

Durch die gleichfalls im Rahmen dieser Untersuchung durchgefuhr-



te Reorganisation der Datensatze wurden die Voraussetzungen fur

Langsschnittanalysen, eine vollstandige Aufnahme der Teilnehmer-

schicksale und ein gezieltes Nachverfolgen einzelner Teilnehmer-

gruppen geschaffen.
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A. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE

1. Gegenstand der Untersuchung

Die vorliegende 3. Untersuchungsstufe bezog sich einerseits auf

die Untersuchung der Stabilitat des Erfolges nach 18 bzw. 24 Mo-

naten bei Kursteilnehmern aus dem Friihjahr 1978 und aus dem

Herbst 1978. Gleichzeitig wurde der Datensatz aller bisher vor-

liegenden Erhebungswellen erganzt, fusioniert und reorganisiert,

um die Analysemaglichkeiten zu erweitern und Aussagen uber die

Gesamtheit aller 1.277 ursprunglich erfaaten und nachverfolgba-

ren Teilnehmer treffen zu k8nnen.

In diesem Zusammenhang wurden auch neue MeBgrd£en entwickelt,

insbesondere das ReduktionsmaB zur Erfolgsbeurteilung. In die-

sem MaB wird die zum jeweiligen MeSzeitpunkt erreichte prozen-

tuale Relation von aktuellem Konsum in Verhaltnis zum Konsum

vor Kursbeginn ausgedruckt.

Nach dieser Untersuchungsstufe liegen nun Daten der Zeitreihe

vor.

• vor Kursbeginn

• unmittelbar nach Kursende

• 6 Monate nach Kursende

. 12 Monate nach Kursende

• 18 Monate nach Kursende

• 24 Monate nach Kursende

USW.



2. Reaktionsquoten und Gesamtaussch8pfung der Stich-

probe

Die Gesamtreaktionsquoten auf die postalischen Umfragen lagen

bisher zwischen 60 und 69%. Erfreulicherweise konnten dhnlich

hohe Quoten auch nach 18 Monaten (68,8%) und 24 Monaten (65,7%)

gehalten werden.

Die Gesamtbilanz uber alle Befragungswellen hinweg ergibt - auf

der Basis der 1.277 Ausgangsadressen - folgendes Bild.

• 16% aller Teilnehmer haben bisher noch nie reagiert bzw.

es liegt keine Information iiber sie vor.

• Von 84% aller Teilnehmer erhielten wir bisher mindestens

eine Reaktion.

Innerhalb dieser 84% ist eine Gruppe von 24% fur weitere Befra-

gungen nicht zuganglich. Allerdings liegen von 16% dieser Aus-

fallgruppe noch substantielle Informationen zum Kurserfolg vor,

so da8 bisher nur 8% aller Teilnehmer ohne jede Information uber

Erfolg oder MiBerfolg ausschieden.

Die Ausfallgrunde im einzelnen waren:

• Adre Banderung und einzelne Todesfalle

(davon noch 55% mit Information uber

Kurserfolg)

• Verweigerung der weiteren Teilnahme

wegen MiBerfolges

(also klare Information)

• Verweigerung der weiteren Teilnahme,

weil Erfolg erzielt wurde

(also klare Information)

- II -
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• Verweigerung aus persdnlichen Grunden

(unspezifisch)

(davon noch 54 % mit Information uber

Kurserfolg)

Die Ausfallquoten uber 2 Jahre hinweg sind also erfreulich nied-

rig, zumal bei der Mehrzahl der Ausf lle noch genugend Informa-

tion vorliegt, um Null-Konsumenten von Rauchern unterscheiden

zu kannen.

Die Detailanalyse der qualit tsneutralen AdreBausf lle ergibt

z. B. eine uberraschende Ubereinstimmung mit den weiter unten

dargestellten Erfolgsquoten. Der Anteil von 26 % Null-Konsumen-

ten in dieser Gruppe entspricht genau dem in den letzten Erhe-

bungen ermittelten Anteil bei Respondenten mit Fragebogen.

Vorbehaltlich einzelner Validierungen nach der n chsten Erhe-

bungswelle kann davon ausgegangen werden, daB fur mindestens 80

und maximal ca. 85 % der 1.277 Teilnehmer des Jahres 1978 sub-

stantielle Informationen uber Erfolg oder MiBerfolg vorliegen

werden. Die Reprasentativitat der Aussage fur die Kurse im Jahr

1978 ist also absolut sichergestellt.

- III -
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3. Die Entwicklung des Erfolges innerhalb von 2 Jahren

Die wichtigsten Befunde im Uberblick:

• Die Gesamtquote der Nullkonsumenten von 23-25% blieb seit

dem Termin 6 Monate nach Kursende stabil.

• Auch die Erfolgsquote unter EinschluB starker Reduktion

blieb mit 27-30% stabil.

• Der entscheidende Einbruch erfolgte also im Zeitraum zwi-

schen Kursende und 6 Monate danach. Diese These wird auch

durch die Fluktuationsanalyse (siehe Punkt 4.3 Lm Haupt-

bericht) bestatigt.

• In der Aufgliederung nach "Durchhaltern" und "Abbrechern"

deutet sich eine interessante Tendenz an. Wahrend die Er-

folgsquote bei "Durchhaltern" geringfugig gesunken ist,

hat sie sich bei "Abbrechern" geringfiigig erhdht.

Die Aussage, daB eine Quote von 23-25% Nullkonsum in der Gesamt-

heit der Teilnehmer vorliegt, wird durch zwei neue Befunde er-

hartet:

• In einer zeitubergreifenden Analyse bei 977 Teilnehmern

(= 76% der Gesamtheit) ergibt sich auf der Basis der letz-

ten verfugbaren MeBwerte pro Person ein Anteil von 24%

Nullkonsumenten.

• In leichter Abweichung zu den bisherigen Annahmen ergibt

sich auf der Basis von 871 Teilnehmern eine Relation

"Durchhalter:Abbrecher" von 63% zu 37%. Selbst bei der An-

nahme, daB in der Population mit fehlenden Daten zu die-

sem Fakt "Abbrecher" noch uberreprasentiert sind, ist kei-

nesfalls mit einem haheren Anteil als 40% fur die Gesamt-

heit der Teilnehmer zu rechnen. (Bisher wurde von bis zu

45% Abbrechern ausgegangen, was den Gesamterfolg bis zu

20% h tte senken kdnnen.)
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V

Im Vergleich mit anderen berichteten Daten zu Therapien mit ver-

gleichbar naturlicher Situation und neutraler Untersuchungsme-

thodik mussen die Gesamtquoten von

• 23-25% Nullkonsumenten

• 27-29% Teilnehmern mit minimal sehr starker Reduktion

• 36-38% Teilnehmern mit minimal erheblicher Reduktion

nach 18 bzw. 24 Monaten als mindestens gleichwertig, wahrschein-

lich sogar als uberdurchschnittlich angesehen werden.
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4. Differenzierung einzelner Ergebnisse

Die Strukturanalysen von Erfolgs- und MiBerfolgsgruppen sowie

die vergleichende Analyse in Extremgruppen bestatigen im wesent-

lichen schon vorhandene Erkenntnisse. Hervorhebenswert, weil neu,

sind die Ergebnisse zu den erlebten Auswirkungen bei Nichtrauchern.

Nach 18 bzw. 24 Monaten ergibt sich nochmals eine wesentliche

Verstarkung durch besseres k6rperliches und gesundheitliches

Wohlbefinden. Die Empfindlichkeit gegenuber Ausl6sersituationen

ist in dieser Gruppe nahezu verschwunden; ein beachtliches Er-

gebnis, da ca. zwei Drittel dieser Gruppe zu habitualisierten,

starken Rauchern zahlte.

Die schon in den ersten Berichten stark herausgestellten Multi-

plikationswirkungen im sozialen Umfeld sind nach wie vor bei

uber 40% aller Teilnehmer gegeben. Es zeigt sich sogar noch ei-

ne leichte Tendenz zur Verstarkung, die aber miSglicherweise ei-

nen kursunabhangigen allgemeinen Trend widerspiegelt.

.
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5. Zur Kursbewertung

Noch immer geben 73% aller Befragten an, das Teilnehmermanual

noch zu besitzen. 25% sagen, sie hatten dieses Manual im letz-

ten Jahr noch genutzt. Dabei vor allem in Form von

• Registrierung des Zigarettenkonsums (63% der Nutzer)

• Durchlesen (47%)

• Anwendung der Selbstkontrollregeln (40%)

Diese Werte erscheinen uns als hoch bzw. sehr positiv. Die Ex-

tremgruppenanalyse Nullkonsumenten/MiBerfolgstypen zeigt das

interessante Faktum,

• daB die Gruppe "vollst ndiger MiSerfolg" mindestens gleich

hohe Aufbewahrungsquoten und eine h8here Nutzungsintensi-

tat (Registrierung, Selbstkontrollregeln) innerhalb der

letzten 12 Monate aufweist.

Dieses Faktum erscheint inhaltlich als plausibel (Nullkonsumenten

haben weniger Probleme) und stutzt gleichzeitig die im Rahmen

der Fluktuationsanalyse aufgestellte These, daB auch die MiBer-

folgsgruppen zum Teil noch aktiv an der Reduktion arbeiten. DaB

hier noch immer das Kursmaterial herangezogen wird, best tigt

die schon in den bisherigen Untersuchungsstufen festgestellte

positive Bewertung des Kurssystems durch die Teilnehmer.

Die neu aufgenommenen Fragen zum Nutzen einer intensivierten

Nachsorge nach den Kursen bringen keine Ergebnisse, die unbe-

dingt fiir eine solche MaBnahme sprechen.

Die relativ starkste Zustimmung findet - in tjbereinstimmung mit

fruheren Befunden - das Statement zu einer Verlingerung der

Gruppensituation, wahrend individuelle Nachsorge kaum als effi-

zient eingeschatzt werden.
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Es erscheint angesichts des auch ohne spezielles Angebot vor-

handenen nachtraglichen Kontaktes bei einer Teilnehmergruppe

zu chst als zweifelhaft, ob der vermutbare "Wirksamkeitser-

trag" in angemessener Relation zu den Kosten und Belastungen

einer Systemerweiterung stunde. Zumal schon die aktuelle Kurs-

dauer viele Teilnehmer stark fordert (vgl. Bericht November 78),

so daB hier auch Verluste zu erwarten waren.
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, I. EINFUHRUNG

1. Ausgangspunkt und Ziele der 3.Untersuchungsstufe

Seit 1978 werden die Raucherentw6hnungskurse der BZgA auf brei-

ter Basis eingesetzt. In den vorangegangenen Untersuchungsstu-
fen wurden alle klar identifizierbaren Kurse und Teilnehmer aus

dem Jahr 1978 erfaBt. Ziele der zwei ersten Untersuchungsstufen

waren:

• Analyse der Problemkreise Implementation und Durchfuhrung

der Kurse

• Messung der Quote und der Stabilitat des teilnehmerbezo-

genen Erfolgs im Zeitraum von 12 Monaten nach Kursende.

Die Ergebnisse zu diesen Untersuchungsstufen liegen in zwei Be-

richten von November 1978 und Juli 1979 vor.

Gegenstand des vorliegenden Berichts ist der 3. Untersuchungs-

abschnitt im Jahr 1980. Diese Untersuchungsstufe konzentriert

sich im wesentlichen auf folgende Zielsetzungen:

• Analyse der Stabilit t des Erfolgs nach 18 bzw. 24 Mona-

ten

• Integration und Reorganisation aller bisher erhobenen

teilnehmerbezogenen Daten als Voraussetzung fur eine qua-

lifizierte Verlaufsanalyse

Im Zuge der Reorganisation der Datens tze wurden weitere Perso-

nen aus dem vorangegangenen Untersuchungsstufen eingeschlossen,

• die in den vorangegangenen Untersuchungsstufen nach Aus-

wertungsende antworteten und deshalb bisher nicht beruck-

B. HAUPTBERICHT



sichtigt werden konnten,

und/oder

e zu denen wir im Laufe der letzten zwei Jahre die erste

Existenzinformation erhielten.

Die Basiszahlen k8nnen deshalb in einzelnen Erhebungsstufen

leicht von den in den fruheren Berichten genannten Zahlen ab-

weichen.

Aus diesem Grund wurden fur den separat erstellten Material-

band alle bisher durchgefuhrten Zahlungen nochmals durchge-

fuhrt. Diese Zahlen geben also den letzten gultigen Stand wie-

der.

Durch die Reorganisation der Datensatze wurde es maglich, daS

a) die wichtigsten Vorbefragungsdaten zu Struktur und rauch-

bezogenen Merkmalen fur alle 1.400 als Teilnehmer gemelde-

ten Personen gemeinsam ausgezihlt wurden. Von diesen 1.400

Personen konnten 1.277 in die Erhebung aufgenommen werden.

Von 123 Personen lag keine Adresse vor.

b) in allen vergleichbaren Erhebungen jetzt eine Gesamtzahlung

fur Teilnehmer aus beiden Kursen ausgewiesen werden kann.

Desgleichen wurden die Splits nach soziodemografischen und

kursbezogenen Merkmalen nun fur beide Datensatze integriert,

so daB die Basiszahlen fur Subgruppen verstarkt sind.

c) eine Reihe bisher unvollstindiger Merkmale (z.B. zu Kursab-

bruch oder zum Konsum unmittelbar nach Kursende) fur viele

Teilnehmer weiter erganzt werden konnten. Hierdurch wird

die Zuverlassigkeit der Aussagen erhaht.

d) auch informelle Reaktionen (z.B. Briefe, unvollst ndige Fra-

gebogen usw.) eingeschlossen werden konnten. Dadurch kann

2



einerseits die Erfolgsstatistik wesentlich prazisiert wer-

den (z.B. bei informellen Riickmeldungen wie "Ich will nicht

mehr an der Befragung teilnehmen, weil ich wieder wie fru-

her rauche") .
Andererseits wurde so auch die Basis fiir das

weitere Nachverfolgen der Teilnehmer und fur die Analyse

methodologischer Aspekte geschaffen.

Die wichtigsten Untersuchungsbefunde und die verbale Ergebnis-

kommentierung sind im vorliegenden Berichtband zusammengefaSt.

Das umfangreiche Datenmaterial liegt in einem separaten Mate-

rialband vor, dessen Inhaltsverzeichnis diesem Bericht beige-

fugt ist.
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2. Uberblick uber Stichproben und Verfahren

2.1 Gesamtuberblick uber alle Erhebungsstufen

Insgesamt wurden Ausgangsdaten fur 1.400 Teilnehmer aus dem Jahr

1978 ermittelt, und zwar

• fur 639 Teilnehmer aus dem Zeitraum Fruhjahr/Sommer 1978

• fur 761 Teilnehmer aus dem Zeitraum Herbst/Winter 1978

Diese Daten wurden aus den Kursen aufgrund von Anmeldeunterla-

gen und anderen Dokumenten geliefert. Es ist damit nicht unbe-

dingt sichergestellt, daB all diese Personen tatsachlich am Kurs

teilnahmen *) . Durch die Reaktionsanalyse (iber 2 ("Herb st /Win-

ter") bzw. 3 ("Fruhjahr/Sommer") Befragungswellen hinweg k8nnen

die tatsachlichen Verhaltnisse jedoch stufenweise aufgeklart

werden.

Die folgende Tabelle (siehe nachste Seite) zeigt einen Gesamt-

iiberblick uber die verschiedenen "Etappen" der Untersuchung .

Besonders hervorzuheben sind dabei folgende Punkte:

• Von den 1.400 teilnehmerbezogenen Angaben aus den Kursen

waren nur 1.277 mit Adressen gekennzeichnet. Dies ist al-

so die echte Ausgangsstichprobe fur die postalischen Nach-

befragungen.

0 Im Adre£material der Kurse im Fruhjahr/Sommer 1978 bestan-

den einige Unklarheiten. In dieser allerersten Kursphase

hatten eine Reihe von Institutionen noch Probleme mit der

Handhabung der Anmeldeunterlagen usw. Vermutlich sind hier

eine Reihe von Teilnehmeradressen enthalten, die nie ei-

nen Kurs besuchten. Darauf fuhren wir einen Teil der hier

uberdurchschnittlich hohen Ausfallquoten zuruck.

• Die Stichprobenbereinigung fand jeweils aufgrund von Adre8-

*) Dies betrifft insbesondere die 63 nachtraglich in den Daten-

satz "Friihjahr/Sommer" aufgenommenen Personen.
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ERHEBUNGSSTUFE

IN DEN KURSEN

1. Armildouncerlagen oic Grundierknalen

2. furavorbefragung

3. Nachbefragung latzte Eurastunde

STICHPROBENBEREINIGUNG durch Adreana:18*1,

Knriansfille uaw.

NACHBEFBAGIAW :

6 MCNATE NACH KWBSENDE

1. Ausgangs@:tchprobe

2. Ges=treakdoraquote

ar,on:

. augefullte Fragebogen

I unipazifische Verweiger.una

• Verveige rung, veil Mi irfolg

• verveigerung, Weil Erfolv

• niche interprerierbare aacksenduagen

• Adragnderang. Tode,falle

3. ohne jigliche Inforiation

STICHPROBENBEREINIGUNG durch Adre[Underungen

0 endgaltige verweigarunsen in der 6-Mortats-

Nachbefragung

NACHBEFRACONG:

1 2 ;MONATE RACE KERSENDE

1. Ausgang,stichprobe
2. Geigmareakcion,quote

d"on:

0 aussefallte Fragebogen

• unspesifisch• Ver,reiger-ung
• Verveigerung, wil MiNrfolg

• Verveigerung, well grfolq

. niche incerpicierbare RackiendunSen

e Aireairderung, Todisfalle

3. ohni jeglickle Inforcarion

STICHPROBENBEREINIGONG durch Ad re GEnderungen

und endgultige Verweigerungen in dir 1 2-Monaw-

Nachbefragung

NACEHEEFBAGUNG:

18 brv. 24 MONATE BACH OBSENDE

L Adgang,stichprobe
2. C„„,treaktico,quoca

daion:

• auspfullti Fragebogen

e unspezifiache Vervaigerung

e Verweigerung, wit MiBerfol 
I Veweigerung. wil Erfol 

e ntcht interpretierbare Rucknendungen

• Adrealaderung. Todesflille

3. ohne jesliche Infomacion

STICEPROBENBEREINIGUNG durch AdreGanderungen

und endfultige Veri#geringen io der 18 bri.

24 Monsu-NEbbefragung

AUSGANCSSTICHPROBE Flm WEITER£ BEFRACUNGEN

• in : der Ausgangaltichprobe fur die posca-

liachan Nachbe£raXing

STICE[PROBEN

KURSE IM IWRSE M 0 siche
FaCEJAHIUSOTER   HEI-BST/WINTER | 1 GESAYT 41 Tabellan-

1978 1978 rail.
abs % I abs. : sba. 2 ;

639

182

196

379

348

l CD,0

60.1

(noch cicht

erhoben)

33

8

231 39,9

571

339

227

13

57

25

232

322

343

;61

740

267

1.400

922

463

698 100,0

483 69,2

387

6

2t

3

43

Z3

215

634

65,7 430

283

14

63

1 1

35

42

34 3 204

1.277 100,0

832 63,1

694

6

2t

3

76

31

30 8 446 34,9

1.176

68 8 793 67,4

476

35

110

15

69

88

Teil 1

Tci12

Teill

Teil 4

Tell 5

kit 6

71.8 : 77,7 % 75,0 :

60 63 123

307

8 44 32

59.4

40.6

49

191

2t

47

4

34

46

179 31,2

106 112 218

:I 6 542 958



anderungen und endgultigen Verweigerungen statt. Teilneh-

mer, welche nur an der jeweiligen Befragung nicht teilnah-

men, wurden wieder neu angeschrieben.

• Die Verweise in der letzten Spalte zeigen, in welchem Teil

des Datenbandes die jeweiligen Auszahlungen zu finden sind.

Die fur weitere Befragungen angehbare Gesamtbefragung umfagt 958

Personen, d.h. 75% der Teilnehmeradressen aus dem Jahr 1978.

Die maximal m6gliche Aussage bezieht sich jedoch auf mehr als

75% der Teilnehmer, weil *)

a) qualifizierte Verweigerungen wegen MiBerfolgs klar der MiS-

erfolgsquote zuzurechnen sind,

b) in der Gruppe der Personen mit Adre Banderung teils Informa-

tionen aus den vorhergehenden Befragungen vorliegen. Zumin-

dest in den Fallen klaren Miaerfolgs ist hier eine eindeu-

tige Zuordnung maglich.

Insgesamt sind bisher erst 8% der Ausgangsstichprobe endgultig

und ohne jegliche Erfolgsinformation verlorengegangenen. Weitere

16% nehmen nicht mehr an der Befragung teil; von ihnen konnte

jedoch noch eine Information zum Erfolg nach Kursende ermittelt

werden.

Nur von weiteren 16% aller Teilnehmer erhielten wir noch keine

Reaktion auf die Befragungen. Da dieser Anteil sich bisher von

Welle zu Welle weiter reduzierte, ist diese Gruppe noch nicht

als vollkommen verloren zu betrachten.

Es ist nach den bisherigen Erfahrungen und Analysen damit zu

rechnen, daB nach AbschluB der fur 1981 geplanten Nacherhebung

bei uber 80% der Teilnehmer qualifizierte Aussagen zu Erfolg

oder MiBerfolg gemacht werden k8nnten. Nach einer ersten Uber-

*) vgl. hierzu insbesondere Abschnitt 3
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priifung der qualitatsneutralen Ausf ille (vgl. Punkt 3) ist wei-

terhin zu sagen, daB diese sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in

der gleichen Proportion "Erfolg-MiBerfolg" verteilen, wie dies

bei der Population der Auskunftspersonen der Fall ist.

AbschlieBend ist also festzustellen, daB nach der Reorganisation

der Datensatze und den Modifikationen der Mahnverfahren eine so

hohe Auskunftsquote erreicht wird, daB der Anspruch der Repr3-

sentativitat der Aussage fur die Kurse im Jahr 1978 absolut si-

chergestellt ist.

2.2 Erhebungsinstrumente

Im Gegensatz zu vielen anderen Wirksamkeitskontrollen fur Nicht-

rauchertherapien ist die Population der vorliegenden Untersu-

chung

e reprasentativ fur das Kurssystem im breiten Einsatz, d.h.

es wurden samtliche mit Adresse versehenen Teilnehmer aus

allen Kursen eines Jahres einbezogen,

• "naturlich", d.h. es war nicht bekannt, daB man diese Teil-

nehmer nachverfolgen wollte.

Insofern kann von einer fur normale Durchfuhrungsbedingungen

gultigen Evaluierung gesprochen werden. Solche Bedingungen brin-

gen naturgem38 auch Erschwernisse fur die Langzeiterhebung mit

sich. Die nicht "vorgewarnten", also a priori auch nicht dazu

bereiten Teilnehmer mussen einerseits motiviert werden, nach

6, 12, 18, 24 und mehr Monaten noch zu antworten. Andererseits

darf die Art der Motivierung nicht zu gravierenden Verhaltens-

beeinflussungen fuhren, wie sie z.B. aus Untersuchungen mit per-

s8nlichen Interviews, Treffen ehemaliger Teilnehmer usw. bekannt

sind.

7

Die hier gewahlte Form der postalischen schriftlichen Befragung



wurde lediglich mit sachlicher Motivierung im Begleitschreiben

ausgestattet (Bitte um Teilnahme an einer wissenschaftlichen Un-

tersuchung). Das Risiko zu niedriger Antwortquoten wurde durch

Optimierung der Gesamttechnik reduziert: Wie aus Theorie und

Praxis der schriftlichen Befragung bekannt is€, fiihren viele

kleine Einzelheiten zu Erhahungen von jeweils einigen Prozen-

ten.

Zur Zeit kann angenommen werden, da B die gewahlten Instrumente*)

und Begleitschreiben kaum EinfluB auf das Rauchverhalten haben.

Eine abschlieBende Stellungnahme hierzu wird jedoch erst nach

der Folgeuntersuchung (30 bzw. 36 Monate nach Kursende) m8glich,

da erst dann genugend Nachher-MeSpunkte mit Cross-Analysemdglich-

keit zum Reaktionsverhalten vorliegen werden.

2.3 Reorganisation der Daten und Bildung neuer Personenmerkmale

Die Analyse- und Aussagem6glichkeiten in der bisherigen Datenor-

ganisation waren begrenzt, weil

• die Datensitze der beiden Kursgenerationen "Friihjahr/Som-

mer 1978" bzw. "Herbst/Winter 1978" bisher getrennt waren,

also nicht in automatisch erstelle·en Gesamttabellen ausge-

wiesen werden konnten,

• die jeweils nach "MeldeschluB" einer Befragungswelle ein-

gegangenen Unterlagen noch nicht erfaBt waren,

• die informellen Reaktionen (Briefe usw.) bzw. das allge-

meine Reaktionsverhalten noch nicht auf Datentrager er-

faBt war.

• mehrfach erfaBte Angaben, z.B. zum Konsum vorher, noch

nicht verglichen und zusammengefaBt wurden.

*) vgl. auch Materialband
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Besonders der letztere Umstand behinderte die Analyse, da z.B.

ein den Konsum vorher berucksichtigendes individuelles Reduk-

tionsmaB noch nicht gebildet werden konnte.*)

Die detaillierte Beschreibung der aufwendigen technischen Vor-

gehensweise pa8t nicht in diesen Rahmen. Entscheidend sind die

Auswirkungen, d.h. die nun m8glichen L3ngsschnittanalysen zu

inhaltlichen und methodologischen Fragen sowie die pr3zise De-

finition des ReduktionsmaBes, ausgedruckt als Prozentrelation

von jeweils aktuellem Konsum zum Konsum vor Kursbeginn.

Als interessant erscheint noch ein Hinweis zur Zuverlassigkeit

der Angaben in schriftlichen Befragungen. Einzelne Angaben wie

z.B. der Konsum vor Kursbeginn oder unmittelbar nach Kursende

wurden in jeder Befragungswelle erneut erhoben, um diese An-

gaben auch von Personen zu erhalten, bei denen bisher keine In-

formation vorlag.

Der Vergleich dieser Angaben bei Personen, die diese Informa-

tion im Zeitabstand von bis zu 2 Jahren bis zu maximal 4mal ga-

ben, zeigte, daB in uber 99% der Falle die Angaben identisch

waren oder nur unwesentlich (1 5 Zigaretten) schwankten. Die

wenigen Zweifelsfalle konnten durch Sichtung der Originalunter-

lagen geklart werden.

*) Bisher wurde das MaB der aktuellen Konsumintensit t verwen-

det, welches bei Null-Konsum klar ist, bei geringen oder mitt-
leren Konsumintensitaten aber nicht erkennen lagt, wie stark

die erzielte Reduktion im Vergleich zum Konsum vorher ist.

-9-
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3.1 Reaktionsquoten auf einzelne Befragungswellen und Analyse

von Ausfallgrunden

Als Reaktionsquote bezeichnen wir den Anteil an der Aussende-

stichprobe, uber den wir minimal eine Information uber Ausfall-

grunde oder Verweigerungen erhalten. Die Zahlen der folgenden

Tabelle sind der Gesamtubersicht in Punkt 2.1 entnommen.

GESAMTREAKTIONSQUOTEN IN DEN BEFRAGUNGSWELLEN

• Nachbefragung
nach 6 Monaten

• Nachbefragung
nach 12 Monaten

• Nachbefragung
nach 18 Monaten

• Nachbefragung
nach 24 Monaten

KURS

FRUHJAHR/SOMMER
1978
%

60,1

59,4

65,7

KURS
HERBST/WINTER

1978
%

69,2

68,8

Dieser Oberblick zeigt einerseits eine insgesamt etwas geringe-
re Reaktionsquote in der Kursgeneration Fruhjahr/Sommer 1978,

welche wir zum Teil auf M ingel der Teilnehmerinformation seitens

der Institutionen zuruckfuhren. Zu dieser Zeit war die Organi-

sation noch nicht optimal eingespielt und es kam auch zu AdreB-

angaben in Fallen, wo Kurse de facto ausfielen.

Beachtenswert ist aber, daB auch in den spaten Befragungen die

Reaktionsquoten gehalten, d.h. durch die Einfuhrung einer zwei-

ten Mahnung sogar noch gesteigert werden konnten.

Aus diesen Einzelreaktionsquoten ist noch nicht ersichtlich, wie

viele Teilnehmer insgesamt, d.h. uber alle Erhebungswellen hin-

3. Analyse unter methodologischen Aspekten



weg, mindestens einmal reagiert haben. Diese Anteile konnten

uber eine Analyse der neu codierten Reaktionsmerkmale uber alle

Befragungen hinweg ermittelt werden.

Danach ergibt sich auf der Basis von 1.277 Teilnehmeradressen

folgendes Bild:

• 16% aller Teilnehmer haben bisher noch nie reagiert bzw.

es liegt keine Information iiber sie vor.

0 Von 84% aller Teilnehmer erhielten wir bisher mindestens

eine Reaktion.

Innerhalb dieser 84% ist eine Gruppe von 24% fur weitere Befra-

gungen nicht zuganglich. Allerdings liegen von 16% dieser Aus-

fallgruppe noch substantielle Informationen zum Kurserfolg vor,

so daB bisher nur 8% aller Teilnehmer ohne jede Information Gber

Erfolg oder MiBerfolg ausschieden.

Die Ausfallgrunde im einzelnen waren:

• AdreBanderung und einzelne Todesfalle

(davon noch 55% mit Information uber

Kurserfolg)

• Verweigerung der weiteren Teilnahme

wegen Miaerfolges

(also klare Information)

• Verweigerung der weiteren Teilnahme,

weil Erfolg erzielt wurde

(also klare Information)

• Verweigerung aus persanlichen Grunden

(unspezifisch)

(davon noch 54% mit Information uber

Kurserfolg)

11

11%

8%

1%

4%

Die Ausfallquoten uber 2 Jahre hinweg sind also erfreulich nie-



drig, zumal bei der Mehrzahl der Ausfalle noch genugend Infor-

mation vorliegt, um Null-Konsumenten von Rauchern unterscheiden

zu k6nnen.

Die Detailanalyse der qualit tsneutralen AdreBausf lle ergibt

eine liberraschende Obereinstimmung mit den weiter unten darge-

stellten Erfolgsquoten.

• AdreBausf lle insgesamt

davon:

- ohne jede Information uber

Erfolg
- mit Information iiber Erfolg

aus der vorangegangenen Er-

hebung

4 Art der Information

+ Null-Konsum

+ Raucher

(abs)

79 =

21

58

100

26

74

Der Anteil von 26% Null-Konsumenten entspricht genau dem in den

letzten Erhebungen ermittelten Anteil bei Respondenten mit Fra-

gebogen.

Ein anderes Bild ergibt sich bei Verweigerungen aus pers8nlichen

Grunden. Hier wurden nach dem gleichen Rechenverfahren nur 19%

Null-Konsumenten ermittelt. Dieser Ausfallgrund ist also nicht

ganz qualitatsneutral.

Nach der n4chsten Erhebungswelle kannen diese Proportionen noch-

mals auf ihre Validit4t hin uberpruft werden und - bei positivem

Ausgang der Uberprufung - als gesicherte Werte fur die Gesamtbi-

lanz ubernommen werden.

- 12 -
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3.2 Gesamtausschapfung der Ausgangsstichprobe durch bisherige

Erhebungen und Prognose fur weitere Nachbefragungen

Wie dargestellt, liegen bisher fur 84% der Ausgangsstichprobe

Reaktionen vor, dabei von 77% Reaktionen mit substantieller In-

formation uber den Kurserfolg in mehr oder weniger groBer zeit-

licher Distanz zum Kursende.

Bisherige Detailanalysen (vgl. Punkte 3.1 und 4.3) zeigen, daB

sowohl die Struktur der Ausf lle im Hinblick auf Erfolg und MiB-

erfolg als auch die Fluktuationsquoten zwischen Erfolgs- und

MiBerfolgsgruppe eine hohe Stabilitiit und Plausibilit t aufwei-

sen. Vorbehaltlich der Validierung nach der nachsten Erhebungs-

welle kann deshalb davon ausgegangen werden, daB uber mindestens

80% der Teilnehmer (1.277 Personen) fundierte Aussagen uber den

Kurserfolg in der Aufteilung Raucher/Null-Konsumenten gemacht

werden k8nnen. Bei der Mehrheit werden auch die unterschiedli-

chen Reduktionsquoten innerhalb der Gruppe der Raucher prazise

auszuweisen sein.

.
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4.
-

Gesamtuberblick zur Entwicklung des teilnehmer-

bezogenen Erfolges

4.1 Vorbemerkung zu dem Erfolgskriterium

In den bisherigen Untersuchungsstufen wurde die jeweils aktuel-

le Konsumintensit t als Erfolgskriterium gewahlt. Dabei galt

• Null-Konsum als "voller Erfolg'

• Konsum von 1-10 Zigaretten pro Tag als "starke Reduktion"

• Konsum von 11-20 Zigaretten pro Tag als "schwache Reduk-

tion"

e Konsum von mehr als 20 Zigaretten pro Tag als "kein Er-

folg"

Angesichts der hohen Konsumintensitat vor Kursbeginn (zwei Drit-

tel aller Teilnehmer mehr als 20 Zigaretten pro Tag) war diese

Einteilung zumindest fur die Extremgruppen gultig, fur die Grup-

pen mit "mittlerer" Rauchintensitat allerdings nicht optimal.

Immerhin ist es ein Unterschied, ob ein Teilnehmer von 60 auf 15

Zigaretten pro Tag reduziert oder ob er nur von 25 auf 15 redu-
.

ziert.

Durch die Reorganisation der Datens tze wurde nun die Berechnung

eines praziseren Erfolgskriteriums maglich, und zwar als prozen-

tuales Verhaltnis des Konsums zum Erhebungszeitpunkt im Vergleich

zum Konsum vor Kursbeginn. Durch dieses MaB wird die Reduktions-

leistung von "Noch-Rauchern" besser erfaBt. Danach ergibt sich

folgende Einteilung:

• Null-Konsum = "voller Erfolg"

• 1-30% des Konsums vor Kursbegirm =

0 31-50% des Konsums vor Kursbeginn

• 51-70% des Konsums vor Kursbeginn

starke Reduktion"

= "Reduktion"

= "schwache Reduktion"
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• 71-90% des Konsums vor Kursbeginn = "kaum Reduktion'

• 91% und mehr des Konsums vor Kursbeginn = "vollstandiger

MiBerfolg"

Die Gruppen "voller Erfolg" und "vollstandiger MiBerfolg" sind

identisch mit den bisher ausgewiesenen Extremgruppen. In der Mit-

telzone wird nun besser differenziert.

Die Frage der bewertenden Einteilung dieser Gruppen ist nach

verschiedenen Kriterien zu bearbeiten, z.B. nach medizinischen,

nach gesundheitspolitischen oder auch nach Leistungsmaastdben.
Wir neigen nach den jetzt durchgefuhrten Detailanalysen dazu,

die Gruppe "starke Reduktion" auch noch als erfolgreich zu wer-

ten. Der Durchschnittskonsum liegt hier bei ca. 3-4 Zigaretten

pro Tag. Die Reduktionsleistung ist bei lingerfristiger Stabi-

lit t beachtlich.

Bei der Gruppe "Reduktion" (31-50%) mit einem Durchschnitt von

7-8 Zigaretten pro Tag liegt - gleichfalls Stabilitat vorausge-

setzt - auch eine noch beachtliche Reduktionsleistung, gemessen

am Ausgangspunkt vor, wenngleich hier sicher die Ruckfallgefahr-

dung als noch h6her erscheint.

4.2 Die Entwicklung des Erfolges innerhalb von 2 Jahren

Die folgenden t]berblicke zeigen den Reduktionserfolg zunachst

fur die Gesamtstichproben zu einzelnen MeBzeitpunkten, dann ge-

trennt fur "Durchhalter" (Personen, die den Kurs bis zum Ende

besuchten) und "Abbrecher". In der Zeile "kum" werden die Pro-

zentzahlen bis zur Kategorie "Reduktion" kumuliert.

Dabei ergeben sich folgende Befunde:

• Die Gesamtquote der Nullkonsumenten von 23-25% blieb seit

dem Termin 6 Monate nach Kursende stabil.
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• Auch die Erfolgsquote unter EinschluB starker Reduktion

blieb mit 27-30% stabil.

• Der entscheidende Einbruch erfolgte also im Zeitraum zwi-

schen Kursende und 6 Monate danach. Diese These wird auch

durch die Fluktuationsanalyse (siehe Punkt 4.3) best tigt.

• In der Aufgliederung nach "Durchhaltern" und "Abbrechern

deutet sich eine interessante Tendenz an. Wahrend die Er-

folgsquote bei "Durchhaltern" geringfiigig gesunken ist,

hat sie sich bei "Abbrechern" geringfugig erh8ht.

Die Aussage, daB eine Quote von 23-25% Null-Konsum in der Gesamt-

heit der Teilnehmer vorliegt, wird durch zwei neue Befunde er-

h rtet:

• In einer zeitubergreifenden Analyse bei 977 Teilnehmern

(= 76% der Gesamtheit) ergibt sich auf der Basis der letz-

ten verfugbaren MeBwerte pro Person ein Anteil von 24%

Nullkonsumenten.

• In leichter Abweichung zu den bisherigen Annahmen ergibt

sich auf der Basis von 871 Teilnehmern eine Relation "Durch-

halter-Abbrecher" von 63% zu 37%. Selbst bei der Annahme,

daB in der Population mit fehlenden Daten zu diesem Fakt

"Abbrecher" noch uberreprasentiert sind, ist keinesfalls

mit einem haheren Anteil als 40% fur die Gesamtheit der

Teilnehmer zu rechnen.

(Bisher wurde von bis zu 45% Abbrechern ausgegangen, was

den Gesamterfolg bis zu 20% hatte senken kannen.)

Im Vergleich mit anderen berichteten Daten zu Therapien mit ver-

gleichbar naturlicher Situation und neutraler Untersuchungsme-

thodik mussen die Gesamtquoten von

. 23-25% Nullkonsumenten

16
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0 36-38% Teilnehmern mit minimal erheblicher Reduktion

nach 18 bzw. 24 Monaten als mindestens gleichwertig, wahrschein-

lich sogar als uberdurchschnittlich angesehen werden.



Uberblick uber Reduktionserfolg in verschiedenen Phasen der Nachbefragung (Gesamtstichprobe)

starke Reduktion schwache kaum vollstlndigerNULLKONSUM
Reduktion Reduktion Reduktion MiBerfolg
(1 - 30 %) (31 - 50 %) (51 - 70 %) (71 - 90 %) (91 % u. m.)

KONSUM NACH

KURSENDE

(Basis 900 % 43 22 16 1 5 7

Personen kum. 43 65 81

KONSUM NACH

6 MONATEN

(Basis 694 % 23 7 9 11 23 27

Personen kum. 23 30 39

1

KONSUM NACH
00

12 MONATEN 1

(Basis 227 % 25 5 9 16 13 32

Personen kum. 25 30 39

KONSUM NACH

18 MONATEN

(Basis 285 % 23 4 9 12 21 31

Personen) kum. 23 27 36

KONSUM NACH

24 MONATEN

(Basis 191 % 25 4 9 12 15 35

Personen) kum. 25 29 38



Uberblick uber Reduktionserfolg in verschiedenen Phasen der Nachbefragung (Aufteilung "Durchhalter/Abbrecher")

Nullkonsum starke Reduktion schwache kaum vollst ndiger
Reduktion Reduktion Reduktion MiBerfolg
(1-30%) (31-50%) (51-70%) (71-90%) (91% u.mehr)

KONSUM NACH N = 512
%

D 55 26 13 2. 2 2
KURSENDE N = 263 A 15 16 24 16 13 17

(Basis 900
kum.

D 55 81 94
Personen) 15 31 55

KONSUM NACH N = 442 D 29 1 10 13 17 19
%

6 MONATEN N = 247 A 12 4 6 6 33 37

(Basis 694
kum.

A

29 36 46

Personen) 12 16 22

1

KONSUM NACH N = 168 D 32 5 9 14 13 25
7

12 MONATEN N = 58 '
A 7 2 8 22 16 40

\0

I

(Basis 227
kum.

D 32 37 46
Personen) 7 9 17

KONSUM NACH N = 186 D 27 4 10 11 17 30
7

18 MONATEN N = 97 "

A 15 3 6 9 28 36

(Basis 285
kum.

A

27 31 41

Personen) 15 18 24

KONSUM NACH N = 131 D 27 6 10 11 14 31
%

24 MONATEN N = 59 A 19 3 7 12 18 41

(Basis 191
kum.

A

27 33 43
Personen) 19 22 29



4.3 Anmerkungen zur Fluktuation zwischen Erfolgs- und MiBer-

folgsgruppen

Das Phanomen des Wandels vom zeitweisen Nichtraucher wieder zum

Raucher sowie das des Wandels vom im Kurs Erfolglosen zum spa-

teren Nichtraucher konnte in dieser Phase erstmals ansatzweise

untersucht werden.

Dazu wurden zwei Techniken eingesetzt:

1. Direkte Fragen an jetzige Rauchef, d.h. Personen, die nach

18/24 Monaten angaben, Raucher zu sein.

2. L ngsschnittvergleiche des jetzigen Erfolgsstatus mit dem

zum Zeitpunkt "6 Monate nach Kursende" sowie "direkt nach

Kursende". Fiir diese Analyse wurde das neugebildete Reduk-

tionsma8 genutzt.

In der direkten Frage an jetzige Raucher (Materialband Teil 6,

Tab. 6 ff) gaben 34% dieser Personen an, nach dem Kurs zeitweise

nicht mehr geraucht zu haben. Die Durchhaltedauer wird meist mit

weniger als 16 Wochen angegeben (63%). 9% geben an, ein Jahr und

1Nnger durchgehalten zu haben.

Als verursachende Anlasse bzw. Auslaser fur den Ruckfall werden

etwa gleichgewichtig

• Persanliche Faktoren (34%), vor allem Nervositat/Stress

• Einflusse aus dem sozialen Umfeld (32%), vor allem Beein-

flussung durch andere Raucher und berufliche Belastung

• Spezifische Auslasesituationen (29%), insbesondere gesell-

schaftliche Anlasse und Urlaub

angegeben. 8% der Raucher geben an, mit ihrem jetzigen Stand der

Reduktion zufrieden zu sein, 47% wollen sich bemiihen, nochmals
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zu reduzieren und 41% halten den aktuellen Konsum fur zu hoch,

glauben aber nicht mehr, daB sie eine weitere bzw. erneute Re-

duktion schaffen. Diese Proportionen best tigen sich annahernd

in einer weiteren Nachfrage zur Reduktionsbereitschaft.

• 40% wollen es auf jeden Fall noch einmal versuchen.

• 26% wollen es nur dann versuchen, wenn der Erfolg auch

sichergestellt ist.

Die Glaubwiirdigkeit der Angaben zum zeitweisen Null-Konsum er-

hartet sich in der L ngsschnittanalyse. Dabei wurden jeweils

die Personen berucksichtigt, bei denen die entsprechenden An-

gaben von unterschiedlichen Zeitpunkten vorlagen.

• Auch hier geben 36% aller heutigen Raucher an, zum Kurs-

ende den Null-Konsum erreicht zu haben.

• Best tigt wird auch, daa bei mehr als der H lfte der Ruck-

fall relativ schnell erfolgt.

• Interessant ist der hohe Anteil von ca. 75% aller heuti-

gen Null-Konsumenten, die durchgehend "hart" blieben.

h'ute ob.

*,1-...'/
:

het,te
Reucber

Ve/lte£cb mix hduktionmi,cs, a=
Kir,inje {Molitib: 1™1$_a vertir)

0 ,-30: 1/-30/ b-/0/ 7,1 2,3.

,0 8 -0 6

70 9 8 8

Verele£ch mit Redukxionint,eau nich

6 Ite/ten (M,#tabl Koo,em ,othlr)

0 1 -3DI 31-30% 50-70% 71% ....

" 4 '.

74 4 17

• Wichtig ist aber auch die Erkenntnis, da£ auch eine Fluk-

tuation in der Richtung "MiBerfolg -4 Erfolg" stattfindet,

und zwar bei ca. einem Viertel der heutigen Nichtraucher.

Dieses Fluktuationsphanomen kann nach der nachsten Langzeitkon-

trolle noch differenzierter analysiert werden, zumal dann genu-

21
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gend MeSpunkte vorliegen, um auch "Wellenverliiufe" im Konsum

ausweisen zu k6nnen. Diese Analyse wird auch eine wichtige Er-

ganzung der Gesamtevaluierung, denn durch die Untersuchung der

Fluktuationsverldufe im Vergleich mit der Fluktuationsquote in

normalen Raucherpopulationen (+ Jahreserfolgskontrolle der

BZgA) kann zuverl3ssig der gewissermaBen "normale" Anteil de-

rer, die Nichtraucher werden, von dem mit Sicherheit kursbeding-

ten Anteil getrennt werden.

In dieser Untersuchungsstufe werden gleichfalls die Einflusse

der Nacherhebungen auf den Langzeiterfolg erstmals differenziert

zu untersuchen sein.
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5. Strukturanalyse unterschiedlicher Erfolgstypen

Fur zwei Extremgruppen, Nullkonsumenten und die Gruppe "voll-

standiger MiBerfolg", wird auf den folgenden Tabellen eine

Strukturanalyse wiedergegeben, d.h. es wird gefragt:

• Inwieweit unterscheiden sich Nullkonsumenten (bzw. MiS-

erfolgstypen) aus den verschiedenen Erhebungszeitpunkten?

• Inwieweit unterscheidet sich zu einem MeBzeitpunkt die

Gruppe der Nullkonsumenten vom Typus "vollstandiger Mia-

erfolg"?

Diese Analyse erfolgt fur ausgew hlte

• Demografia

• Pr disposition

• Rauch- und Kursverhalten

Die Zahlen konnten jeweils nur fur die Personen gerechnet wer-

den, bei denen alle Merkmale vorlagen. Deshalb variieren die

Basiszahlen. Bei Basiszahlen von weniger als 50 sind die Pro-

zentzahlen eingeklammert.

Bei der Analyse der Demografia f llt auf:

• Der tendenziell h8her werdende Anteil von Frauen in der

Erfolgsgruppe

• Der iiberdurchschnittliche Anteil Alleinstehender in der

MiBerfolgsgruppe

• Der hahere Anteil Jungerer und Auszubildender in der MiS-

erfolgsgruppe

Wihrend bei den Alleinstehenden vielleicht eine generell h6he-

re Belastung durch Umwelt- und andere Aus16serreize vermutet



werden kann (vgl. auch Punkt 4.3), ist beim relativ gr68eren

MiBerfolg Jungerer wahrscheinlich die Kursstruktur als Ursache

zu vermuten. In der ersten Untersuchungsphase wurde bereits

angemerkt, daB diese eher auf Erwachsene zugeschnitten ist.

Die festgestellten Unterschiede selbst in den Extremgruppen

sind jedoch in ihrer absoluten H8he nicht so gravierend, daB

man die hervorgehobenen Teilgruppen generalisiert als typische

Erfolgs- oder MiBerfolgsgruppen bezeichnen kannte.

Bei den in der Tabelle Pradisposition aufgefuhrten Merkmalen

sind keine eindeutigen Tendenzen hervorzuheben. Einzelne "Aus-

reiaerwerte" sind maglicherweise auf zu geringe Basiszahlen zu-

ruckzufuhren.

Die starksten Unterschiede ergeben sich,wie nach den bisherigen

Untersuchungsstufen zu erwarten war, bei den Merkmalen "Rauch-

und Kursverhalten".

0 Der schon festgestellte absolut hahere Kurserfolg bei

"Durchhaltern" bestatigt sich, aber auch der tendenziell

zunehmende relative Anteil von "Abbrechern".

• Das Vorvertrauen in den Kurserfolg erweist sich auch in

der Langsschnittbetrachtung als stabiler EinfluBfaktor.

• Nach wie vor erfreulich ist auch der Anteil fruher star-

ker Raucher in der Gruppe der Nullkonsumenten. Er ent-

spricht praktisch dem Anteil in der Gesamtpopulation der

Teilnehmer. Damit kann als erwiesen gelten, daa auch in

der gefahrdetsten Gruppe das Kurssystem erfolgreich ist.

24
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Strukruranalysc unterschiedlicher Erfolgstypen

NULL-KONSUMENTEN VOLLSTANDIGER MISSERFOLG

Kuro- 6 12 18 24 Kurs- 6 12 18 24
DEMOGRAFIA

ende Mon. Mon. Mon. Mon. ende Mon. Mon. Mon. Mon.

% % % % % % % % % %

GESCHLECHT

• milnnlich 56 56 63 49 63 50 52 51 57 61

• weiblich 43 44 37 51 38 48 47 46 43 36

ALTER

e bis /9 Jahre 3 3 2 5 2 21 10 8 15 3

• 20 - 29 Jahre 17 I 7 12 20 15 23 22 28 15 22

• 30 - 39 Jahre 41 41 44 42 33 21 33 37 36 36

. 40 - 49 Jahrc 22 22 19 25 27 21 21 17 16 22

• 50 - 59 Jahre 1 1 12 16 8 17 13 11 9 13 13

• 60 Jahre und Ulter 5 4 1 6 3 3 2

FAMILIENSTAND

• ledig, verwitwet,
gctrennt, geschieden 24 24 18 22 21 52 33 37 49 22

• verheiratet 75 76 82 78 79 48 66 62 51 75

BERUFSKLASSIFIKATION

• SelbstKndige, lei-
tende Angestellte 17 23 23 22 27 23 14 17 16 16

• mittlere Angest.,
Facharbeiter 36 33 33 40 33 23 36 34 33 36

• einfache Angest.,
Arbeiter /16 16 I 2 14 10 14 14 18 11 16

e Hausfrauen 16 16 19 15 I 7 9 14 12 I0 16

e Rentner 5 6 9 8 4 5 2 4 3

e Auszubildende 5 4 2 5 4 20 12 11 13 8

BASIS 384 160 57 65 48 56 178 65 91 64
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Strukturanalyse unterschiedlicher Erfolgstypen

NULL-KONSUMENTEN VOLLSTANDIGER MISSERFOLG

Kurs- 6 12 18 24 Eura- 6 I 2PRADISPOSITION 18 24

ende Mon. Mon. Mon. Mon. cnde Mon. Mon. Mon. Mon.

% I % % % Z % % % %

SUBJEKTIVER

GESUNDHEITSZUSTAND

• sehr gu//gut 43 45 (17) 44 (23) (54) 40 (39) 43 (41)

• zufriedenstellend 37 37 (50) 42 (46) (27) 36 (50) 32 (35)

• weniger zufrieden-

stellend, sehr
dchlecht 18 15 (33) 13 (31) ; (18) 24 (11) 23 (24)

PSYCHO-SOZIALE

PROBLEMBELASTUNG

• sehr stark/stark 68 63 (3_,) 66 (61) (60) 67 (67) 69 (71)

• weniger stark 22 27 (42) 29 (31) (33) 27 (22) 25 (24)

• kaum/uberhaupt niche 7 1 (17) 3 ( 8) ( 6) 5 (11) 4 ( 6)

VERSUCHE, MIT RAUCHEN

AUFZUHOREN

• ja, mehrmals 55 57 (50) 58 (54) (36) 54 (56) 52 (41)

• ja, einmal 29 27 (33) 26 (31) (52) 34 (22) 31 (47)

MOTIVE FOR KURSBESUCH

• gesundheitliche
Grunde (Arztverbot) 14 17 (17) 12 (23) ( 6) 15 (17) 14 (29)

• geoundheitliche
Grunde (eigener Ent-

schluB) 79 76 (67) 82 (77) (79) 79 (67) 81 (71)

• finanzielle Grunde 37 36 (33) 39 (31) (52) 44 (28) 46 (29)

• kein Genue achr 4 5 ( 8) 3 ( 8) C 9) 2 ( 6) 3 ( 6)

• Wiinache oder Driingen
von Anderen 27 28 (25) 23 (15) (15) 29 (22) 24 (24)

• beruf liche Griinde 1 2 ( -) 1 ( -) ( 3) 2 ( -) 2 ( -)

• Arger uber Abhbgig-
keit 65 62 (67) 64 (63) (58) 65 (50) 68 (65)

BASIS 243 107 12 65 13 33 126 18 91 17
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Strukturanalyse unterschiedlicher Erfolgstypen

NULL-KONSUMENTEN VOLLSTKNDIGER MISSERFOLG
RAUCH- UND KURS- Kurs- 6 t 2 I 8 24 Kurs- 6 12 I 8 24
VERHALTEN ende Mon. Mon. Mon. Mon. ende Mon. Mon. Mon. Mon.

% % % Z % % % % % %

KONSUM VOR

KURSBEGINN

• 1 -10 Stuck 8 8 1 6 10 19 9 8 8

e 11-20 Scuck 36 38 34 31 33 39 39 37 43 42

• 21 Stuck und mehr 58 54 60 63 57 41 52 55 48 58

VERTRAUEN IN

EURSERFOLG*)

• vollkommen sicher 35 32 (25) 34 (31) (12) 18 (28) 21 (12)

• sicher 43 42 (50) 40 (38) (52) 40 (33) 48 (47)

• Zweifel 33 25 (25) 25 (31) (36) 41 (33) 30 (41)

KURSBESUCH

• Durchhalter 74 81 93 71 75 16 48 65 60 63

• Abbrecher 10 18 7 23 23 82 52 35 38 38

KONSUM NACH

KURSENDE

0 0-Konoum 100 88 88 71 73 20 22 20 19

. 1 -10 Stuck 1 9 14 10 17 40 43 31 33

0 11-20 Stuck 5 4 t1 2 34 25 24 15 20

• 21 Stuck u. mehr 2 4 4 50 16 11 2 12

BASIS 384 160 57 65 48 56 178 65 91 64

BASIS *) 243 107 12 65 13 33 126 18 91 17
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6. Vergleichende Analysen in Teilgruppen

Die folgenden Synopsen mit der Gegeniiberstellung von Nullkonsu-

menten/MiBerfolg bzw. Durchhaltern/Abbrechern kniipfen an die in

den ersten Berichten prasentierten Darstellungen an. Im folgen-

den werden nur die Befunde hervorgehoben, die Anderungen aufzei-

gen bzw. sich erst durch die erweiterte Untersuchungsperiode er-

geben. Die Detaildaten sind im Materialband aufgefuhrt.

6.1 Erlebte Veranderungen und alternatives Verhalten

Bei den Nullkonsumenten kommen erst jetzt eine Reihe von spur-

baren Auswirkungen noch starker zum Tragen.

0 Verstarkungen im subjektiven Erleben zeigen sich bei

+ sich gesundheitlich besser fuhlen

+ feiner riechen und schmecken k8nnen

+ sich karperlich wohler fuhlen

+ s ich nicht mehr abh ngig vom Rauchen fuhlen

Tendenziell nahmen auch die alternativen Gewohnheiten noch

ZU.

0 Markante Verringerungen zeigen sich in der Versuchung durch

Aus18sersituationen. Besonders die Nullkonsumenten nach 24

Monaten zeigen sich hier nahezu immun.

• Etwa gleich blieben die Aussagen zur Erh6hung des K8rper-

gewichts. Ob die Abnahme dieser Nennungen nach 24 Monaten

eine echte Tendenz ist, sollte erst nach Vorliegen weite-

rer Meapunkte entschieden werden.

Insgesamt gesehen wurden die Null-Konsumenten bisher wirklich

"belohnt" und verstarkt. Der Vergleich zum MiBerfolgstypus als

Kontrollgruppe zeigt die H8he der Differenz im Erleben und Wohl-

A
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ERLEBTE VERANDERUNGEN UND ALTERNATIVES VERHALTEN

NULL-KONSUMENTEN VOLLSTANDIGER MISSERFOLG
6 Monate 12 18 24 6 Monate 12Vergleichamaastab t8 24

F/S 78 H/W 78 Mon. Mon. Mon. F/S 78 H/W 78 Mon. Mon. Mon.
' % % % % % % % % % %

Erlebte Auswirkungen

• Ich fuhle mich jetzt
gesundheitlich we-

sentlich besser 57 53 56 71 64 4 1 6 2

• Ich kann jctzt wie-
der viel fciner rie-
chen und schmecken

als vorher 41 48 44 54 52 3 6 2

• Die finanziellen Er-

sparnis macht sich
bemerkbar 39 43 37 40 42 5 5 2

• Ich binn nicht mehr

abhangig vom Rauchan 65 63 64 78 71 9 10 5 5 9

• Ich fuhle mich kir-

perlich viel wobler

als vorher 57 62 51 71 71 4 5 3 2

• Ich wurde haufig von

anderen in meinem

EntschluS, das Rau-

chen einzuschranken,
bestirkt 59 64 49 65 42 27 34 19 19 18

, Es tut mir gut, an-

daren und mir selbet

maine Willenestarke
bestatigt zu haben 72 74 69 76 71 5 6 4 6 3

Veranderungen des

Karpergewichts

• stark zugenommen 5 33 34 35 23 19 19 11 15 6

e etwas zugcnommen 45 38 41 48 42 24 13 12 19 31

0 abgenommen 2 6 3 6

• nicht verindert 36 26 16 17 29 46 62 62 48 56

Alternative Gewohnhei-
wn angenommen 75 72 70 83 11 57 53 46 57 53

Situationen starker

Versuchung

• nach dem Essen 18 20 13 19 6 71 76 69 68 67

• wenn mir jemand ei-
ne Zigarette an-

bietet 5 10 7 9 2 39 42 40 30 47

• zur Entspannung 23 21 16 13 10 57 64 50 51 63

• wenn sich jemand ei-
ae Zigarette an-
zandet 10 10 8 8 37 30 40 24 33

• withrend dor Arbeits-
zeit 8 6 4 8 2 50 56 60 39 42

• in Gesellschaft 33 34 27 3; 14 67 73 63 67 63

• am Morgen 1 1 2 9 51 59 46 46 47

• vor dem Zubettgehen 5 2 2 4 36 33 40 27 34

• beim Fernsehen 8 7 7 2 4 56 53 40 47 42

• zwischendurch mal 13 1 1 3 6 6 41 50 46 32 38

• bei Konzentration 29 20 14 19 10 62 69 56 54 58



befinden an. Die Ergebnisse fundieren die Aussage, daa diese

Gruppe zur Zeit wirklich stabil ist.

6.2 Multiplikatorwirkungen

Die in den bisherigen Berichten stark herausgestellte Multipli-

katorwirkung der erfolgreichen und auch der weniger erfolgrei-

chen Teilnehmer bleibt weiterhin stabil.

• 47% aller nach 18/24 Monaten befragten Teilnehmer nennen

Verwandte oder Bekannte, die reduzierten oder das Rauchen

einstellten.

. 53% haben im letzten Jahr "anderen erklart, wie man sich

das Rauchen abgew6hnen kann"

• 49% haben versucht, andere dazu "zu uberzeugen

. 47% empfahlen anderen den Kursbesuch

. 15% gaben das Manual an andere weiter

Die letztgenannte - niedrigere - Zahl resultiert aus dem Fak-

tum, daB 73% aller Befragten die Kursunterlagen noch besitzen

(vgl. auch Punkt 6.3).

Die L ngsschnittgegenuberstellungen (vgl. folgende Seite) fur

einzelne Teilgruppen zeigen einerseits die bereits in den ersten

Berichten erwahnten Tendenzen. Generell auffallig erscheint uns

jedoch die tendenzielle Zunahme in allen Gruppen, wobei dieser

Trend eventuell einen von der Kursteilnahme unabhangigen Gesamt-

trend widerspiegelt. Es erscheint empfehlenswert, diese Frage

in einer allgemeineren Untersuchung aufzugreifen.

30
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KULTIPLIKATORISCHE WIRKUNG

VergleichsmaBstab
.

Multiplikatorenwir-
'

kung im Verwandten-
und Bekanntenkreis

• Erklarung des Sy-
stems gegenaber an-

deren Personen

e Versuch der Uberzeu

gung anderer

• Empfehlung des Kura

besuches fur andera

• Weitergabe des

Trainingsprogramms

NULL-KONSUMENTEN
6 Monate 12 18

F/S 78 H/W 78 Mon. Mon.

%%%%

MULTIPLIKATORISCHE WIRKUNG

Vergleichsmaastab

V

Multiplikatorwirkung
im Verwandten- und

Bekanntenkreis

0 Erklarung des Sy-
stems gegeniibcr an-

deren Personen i

• Versuch der Ober-
zeugung anderer

• Empfehlung des

Kursbesuches fur

andere

• Weitergabe des

Trainingsprogramms

DURCHHALTER

6 Monate 12
Mon.

Z %

18 / 24

Monate

24
Mon.

%

VOLLSTANDIGER MISSERFOLG

6 Monate 12 ;8

F/S 78 H/W 78 Mon. Mon.

%%%%

ABBRECHER

6 Monate 12

Mon.

%

18 / 24

Monare
%

24

Moo.

%

• ja 46 50 58 55 53 25 20 37 41 47

73 84 66 82 79 37 50 43 38 45

68 17 70 82 79 36 38 22 39

64 67 67 65 65 30 40 34 32 42

17 20 16 22 33 5 14 6 1 1 14

• ja 41 24 44 33 17 44

68 54 61 43 34 37

59 54 54 40 34 41

59 48 58 30 21 25

13 14 16 12 7 12
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6.3 Bewertung von Kurs und Kursmaterial

Noch immer geben 73% aller Befragten an, das Teilnehmermanual

noch zu besitzen. 25% sagen, sie hatten dieses Manual im letz-

ten Jahr noch genutzt. Dabei vor allem in Form von

• Registrierung des Zigarettenkonsums (63% der Nutzer)

• Durchlesen (47%)

• Anwendung der Selbstkontrollregeln (40%)

Diese Werte erscheinen uns als hoch bzw. sehr positiv. Die Ex-

tremgruppenanalyse Nullkonsumenten/Miaerfolgstypen zeigt das

interessante Faktum,

• da13 die Gruppe "vollst ndiger MiBerfolg" mindestens gleich

hohe Aufbewahrungsquoten und eine hahere Nutzungsintensi-

t t (Registrierung, Selbstkontrollregeln) innerhalb der

letzten 12 Monate aufweist.

Dieses Faktum erscheint inhaltlich als plausibel (Nullkonsumen-

ten haben weniger Probleme) und stutzt gleichzeitig die im Rah-

men der Fluktuationsanalyse aufgestellte These, daB auch die MiB-

erfolgsgruppen zum Teil noch aktiv an der Reduktion arbeiten.

DaB hier noch immer das Kursmaterial herangezogen wird, besta-

tigt die schon in den bisherigen Untersuchungsstufen festgestell-

te positive Bewertung des Kurssystems durch die Teilnehmer.

Hinsichtlich des Punktes "Nachtragliches Treffen mit anderen Teil-

nehmern" zeigen sich gleichfalls interessante Differenzierungen.

Bei den Null-Konsumenten nimmt die Intensit t offenbar ab. Bei

dem MiBerfolgstypus bleibt sie - allerdings bei niedrigerem Aus-

gangsniveau - gleich.

Neu in die Befragung aufgenommen wurde die Frage nach der ver-

muteten Erfolgssteigerung durch intensivierte Nachsorge. "Ware

Ihnen die Aufgabe des Rauchens leichter gefallen, ..."



ff
... wenn nach Kursende weitere

Treffen mit dem Kursleiter und

anderen Teilnehmern stattgefun-

den h tten?"

"... wenn sich der Kursleiter

auch nach Kursende noch pers6n-

lich um Sie gekummert hatte?"

"... wenn Sie gewuBt h tten, an

wen Sie sich nach Kursende hat-

ten wenden k8nnen?"

ja, sicher

%

Die relativ st rkste Zustimmung findet - in Ubereinstimmung mit

fruheren Befunden - das Statement zu einer Verlangerung der Grup-

pensituation, w3hrend individuelle Nachsorge kaum als effizient

eingeschktzt werden. Bei "Durchhaltern" sind alle Werte uber-

durchschnittlich.

Es erscheint angesichts des auch ohne spezielles Angebot vorhan-

denen nachtraglichen Kontaktes bei einer Teilnehmergruppe zu-

nachst als zweifelhaft, ob der vermutbare "Wirksamkeitsertrag"

in angemessener Relation zu den Kosten und Belastungen einer

Systemerweiterung stunde, zumal schon die aktuelle Kursdauer vie-

le Teilnehmer stark fordert (vgl. Bericht November 1978), so daB

hier auch Verluste zu erwarten waren.
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Vergleichsmaastab

V

BESITZ DER KURSUNTER-

.LAGEN

NACHTRAGLICHE NUTZUNG

DES TRAININGSPROGRAKXS

• ja

WAS GENUTZT?

• lesen

• Therapiehelfer

• Registrierung

e Vercrage

• Selbstkontrollregeln

e Selbstbelohnungen

• Anderes

NACHTRAGLICHES TREFFEN

MIT ANDEREN TELLNEH-

MERN

NULL-KONSUMENTEN

6 Monate 12 18

F/S 78 H/W 78 Mon. Mon.

%:%%

24
Mon.

%

VOLLSTANDIGER MISSERFOLG
6 Monate 12 18

F/S 78 H/W 78 Mon. Mon.

Z:%%

24
Mon.

%

BEWERTUNG VON KURS UND KURSMATERIAL

• ja 88 78 66 72 63 88 83 83 73 72

33 19 16 22 17 31 31 22 18 28

60 38 50 50 50 4t 46 50 50 50

12 25 7 t4 7 6

12 20 21 13 63 57 50 75 83

12 6 20 13 4 11 6

28 50 20 7 25 30 4t 7 31 39

20 38 10 14 13 8 14 13

16 13 20 7 16

• ja 25 17 20 11 8 12 14 t 2 13 16
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7. Inhaltsverzeichnis zum Materialband

Das folgende Inhaltsregister enth3lt den Uberblick uber alle

aus den unterschiedlichen Datenquellen verfugbaren Erhebungs-
tatbestanden. Es soll gleichzeitig die "Brucke" sein zu diesem

neu gestalteten Grundband, in dem alle im Rahmen der Datensatz-

reorganisation neu gezdhlten Daten verfugbar sind.

II. TABELLENTEIL

1. Demografische Struktur der angemeldeten Teilnehmer

und grundlegende Merkmale des Rauchverhaltens

(N = 1.400; Fruhjahr/Sommer = 639; Herbst/Winter = 761)

• Geschlecht

. Alter

• Familienstand

• Berufstatigkeit und Berufsklassifikation

• Konsum einzelner Tabakwaren (vorher)

• Rauchdauer (in Jahren)

• Taglicher Zigarettenkonsum (vorher)

a) Angaben aus Anmeldeunterlagen

b) Erginzte Tabelle

Seite

7

9

11

13

15

17

19

21

2. Angaben aus der Kursvorbefragung

(N = 922; Friihjahr/Sommer = 182; Herbst/Winter = 740) 23

0 Subjektiver Schweregrad der eigenen Zigarette 24

0 Versuche, mit dem Rauchen aufzuharen 26

• Dauer des erfolgreichsten Versuchs 28

• Motive fur den Kursbesuch 30

• Anzahl Personen im Haushalt 32

• Anzahl Raucher im Haushalt 32

• Passives Rauchen 34

• Subj ektiver Gesundheitszustand ·36

• Subjektive psycho-soziale Problembelastung 38

• Quelle der Information iiber den Kurs 40

• Einzel- oder Gruppenanmeldung 42

• Gespr che mit anderen iiber Kursbesuch 44

• Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen

in den letzten 12 Monaten 46

• Vertrauen in den Kurserfolg 48

• Situationen, in denen "immer", "haufig", "selten" oder "nie"

geraucht wird (Skala Rauchsituationen) 50

• Umgang mit Zigaretten (Skala Rauchverhalten) 58

6
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Seite

3. Nachbefragung zum Kursende

(N = 463; Fruhjahr/Sommer 196; Herbst/Winter = 267)

• Zigarettenkonsum bei Kursende

a ) Angaben aus Fragebogen zur letzten Stunde

bl) Erganzte Tabelle fur 1.400 Personen

b2) Erganzte Tabelle fur alle Personen, von denen die

Information vorliegt

• Subjektive Schwierigkeit der Reduktion

• Vertrauen in Stabilitit des erzielten Ergebnisses

• Erlebte Ver.linderungen durch Reduktion

e Reduktionsversuche im sozialen Umfeld

• Subjektive Beeintr chtigung durch passives Rauchen

• Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)

e Alternatives Verhalten

• Anzahl besuchter Kursstunden

• Einhaltung der Kursvorschriften

• Vorgehensweise bei Reduktion

• Markenwechsel wlihrend des Kurses

• SpaB am Kursbesuch

• Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern

e Zufriedenheit mit Kursergebnis

• Beurteilung des Kurssystems und der Materialien

• Vergleichende Bewertung mit anderen Systemen

4. Nachbefragung 6 Monate nach Kursende

(N = 694; Friihjahr/Sommer = 307; Herbst/Winter = 387)

• Anzahl besuchter Kursstunden

• Kursabbruch

a ) Angaben aus Fragebogen "6 Monate"

bl) Erganzte Tabelle fur 1.400 Personen

b 2) Erg nzte Tabelle fur alle Personen, von denen die

Information vorliegt

• Griinde fur Kursabbruch

a) Friihjahr/Sommer

b) Herbst/Winter

63

65

67

69

71

73

79

81

83

91

93

95

97

99

101

103

105

107

111

116

118

122

123

62

\

113

114

120



0 Zigarettenkonsum 6 Monate nach Kursende

• Rauchen von Zigarren/Pfeife

0 Vertrauen in Stabilitat des erzielten Ergebnisses

• Wunsch nach weiteren Hilfen zur Reduktion

• Wunsch nach weiteren Kursstunden

• Besitz der Kursunterlagen

0 Nachtragliche Nutzung der Kursunterlagen

• Gesprache mit anderen uber den Kurs

• Reaktion der anderen

a) Fruhjahr/Sommer

b) Herbst/Winter

• Anregung anderer Personen zur Reduktion

• Erlebte Veranderungen durch Reduktion

e Reduktionsversuche im sozialen Umfeld

e Multiplikatorisches Verhalten (Skala)

• Veranderung des K8rpergewichts

0 Alternatives Verhalten

• Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)

• Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern

e Zufriedenheit mit Kursergebnis

• SpaB am Kursbesuch

• Begrundung

a) Friihjahr/Sommer

b) Herbst/Winter

0 Beurteilung des Kurssystems und der Materialien

• Bekanntheit anderer Systeme

e Vergleichende Bewertung mit anderen Systemen

• Wunsch nach Information uber Befragungsergebnis

• Weitere Anregungen und Erfahrungen

a) Friihjahr/Sommer

b) Herbst/Winter

5. Nachbefragung 12 Monate nach Kursende

(N = 227; nur Fruhjahr/Sommer)

• Anzahl besuchter Kursstunden

• Erneute Teilnahme am Kurs
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• Zigarettenkonsum 12 Monate nach Kursende

• Rauchen von Zigarren/Pfeife

0 Vertrauen in Stabilitit des erzielten Ergebnisses

0 Wunsch nach weiteren Hilfen zur Reduktion

• Wunsch nach weiteren Kursstunden

• Besitz der Kursunterlagen

• Nachtr gliche Nutzung der Kursunterlagen

• Gespr che mit anderen uber den Kurs

• Reaktion der anderen

0 Anregung anderer Personen zur Reduktion

• Erlebte Verinderungen durch Reduktion

• Reduktionsversuche im sozialen Umfeld

• Multiplikatorisches Verhalten (Skala)

• Verinderung des Kdrpergewichts

• Alternatives Verhalten

• Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)

• Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern

• Zufriedenheit mit Kursergebnis

• AN RAUCHER: + Dauer des 0-Konsums

+ Zeitpunkt des Ruckfalls

+ Situation besonderer Versuchung
+ Bekanntheit anderer Systeme

+ Bereitschaft zur erneuten Reduktion

• Weitere Erfahrungen und Anregungen

• Wunsch nach Information uber Befragungsergebnis

6. Nachbefragung 18 bzw. 24 Monate nach Kursende

(N = 476; Fruhjahr/Sommer = 191; Herbst/Winter = 285)

• Anzahl besuchter Kursstunden

e Erneute Teilnahme am Kurs

e Zigarettenkonsum 18 bzw. 24 Monate nach Kursende

e Rauchen von Zigarren/Pfeife
• AN NICHTRAUCHER: Vertrauen in Stabilitit des erzielten

Ergebnisses

• AN RAUCHER: + Dauer des 0-Konsums

+ Zeitpunkt des Ruckfalls

+ Situation besonderer Versuchung

+ Beurteilung des derzeitigen Konsums

+ Bereitschaft zur erneuten Reduktion
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• Besitz der Kursunterlagen

• Nachtragliche Nutzung der Kursunterlagen

• Erlebte Ver nderungen durch Reduktion

0 Reduktionsversuche im sozialen Umfeld

e Multiplikatorisches Verhalten

• Ver nderungen des K8rpergewichts

• Alternatives Verhalten

• Versuchung zum Rauchen (Skala Rauchsituationen)

• Soziale Kontakte mit anderen Teilnehmern

• Zufriedenheit mit Kursergebnis

• Vermutete Effizienzsteigerung des Kurses bei Modifikationen

e Bekanntheit anderer Systeme

• Weitere Erfahrungen und Anregungen

• Wunsch nach Information uber Befragungsergebnis

7. Standardisierte Fragebogen
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