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GR 21.79.06.04

Betr.: MaBnahmen zur Verringerung des Alkoholkonsums bei Erwachsenen,
insbesondere im Hinblick auf die Vorbildwirkung auf Kinder
hier: Tagung zur Planung von Pilotprojekten

Anlg.: Programm
Teilnehmerliste
Literaturliste

Bie Kampagne gegen AlkoholmiBbrauch, die die Bundeszentrale fur gesundhait-

liche Aufklarung seit 1975 durchfuhrt, richtet sich an die Zielgruppe Jugend-

liche im Alter von 15 bis 20..Jahren. Diese Zielgruppe wurde gewahlt, weil das

Trinkverhalten sich in dies€m Alter etabliert. Besonderes Gewicht wurde auf

das Erlernen von Verhaltensmustern beim Umgang mit Alkohol gelegt.

Dabei wurde nicht ubersehen, da8 Einstellungen, die zum AlkoholmiBbrauch fuh-

ren k5nnen, fruher, im Laufe der Sozialisation, gebildet werden. Die Eltern

sind Vorbilder hinsichtlich der Konsummuster und auch hinsichtlich mit Alko-

holkonsum nicht zu vereinbarender Aktivitaten und interaktionsmuster.

Es erscheint also sinnvoll, die Familie im Mittelpunkt einer neuen Reihe von

MaBnahmen zur Eindammung des AlkoholmiBbrauchs zu setzen: die in den ndchsten

3 - 4 Jahren initiiert werden sollen. Dieser Schwerpunkt laBt sich ebenfalls

mit den librigen Ma[3nahmen der BZgA koordinieren und in das Gesamtkonzept i.nte-

grieren. Das Ziel ist fine Verringerung des hohen Dauerkonsums von alkoholi-

schen Getranken in der Familie durch den Abbau der zunehmenden situitiven

Einbindung des Alkoholkonsums im Familienleben.

Zunachst sind Pilotprojekte in drei Bundeslandern - Berlin, Nordrhein-Westf.,

Rheinland-Pfalz - vorgesehen, die AufschluB daruber geben sollen, welche

Strategie oder welche Kombination von Strategien zur Erreichung der Zielsetzung
erfolgreich und praktikabel ist. Nach Evaluierung dieser Pilotprojekte kannen

ca. 1981 bundesweite MaBnahmen in Angriff genommen werden.

Die Tagung mit Vertretern der drei BundeslNnder, hissenschaftlern und die be-

teiligten Referenten der BZgA hatte das Ziel, die Pilotprojekte soweit wie

moglich zu konkretisieren. (Teilnehmerliste und Programm siehe Anlage.)
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Die vorhandene wissenschaftliche Literatur ist fur Zwecke der PrNvention

recht unergiebig. "Normale" Konsummuster sind schwer zu erfass n, insbe-

sondere ist es schwierig, das Bedingungsfeld fur Alkoholkonsum abzustecken:

fest steht allenfalls, daB der Verhaltenshintergrund sehr komplex ist und

von sowohl externen wie internen Faktoren beeinfluBt wird. (In der Anlage
befindet sich eine Liste mit Literaturangaben, die fur die Planung der be-

sprochenen MaBnahmen hinzugezogen wurden.)

Es gibt eine Reihe von Definitionen von AlkoholgefNhrdung, die von der je-

weiligen Fachrichtung und Interessenlage gepr gt sind und untereinander

erhebliche Diskrepanzen aufweisen. Eine Definition, die von Konsummengen
oder von speziellen Trinkmustern ausgeht, durfte in der Verallgemeinerung
nicht praktikabel sein. Wahrscheinlich muB man von verschiedenen Gefahrde-

tentypen ausgehen, dabei kann man grob zwischen zwei Grundtypen unterschei-
/701/'/4/7,

den: diejenigen, die aufgrund ihres Lebensstils uberm Big Alkohol konsumie-
©a=.- -,--.:..

ren, und diejenigen, die zur Sucht als Selbsttherapie neigen, wobei die Wahl
--****0....=

des Suchtmittels zweitrangig ist. Die erstgenannte Gruppe durfte fur Auf-

klarungs- bzw. PrNventionsmaBnahmen am zug nglichsten sein.

Immer mehr Situationen im taglichen Leben werden als AnlaB fur Alkoholkon-

sum gesehen. Zu dieser Entwicklung hat die allgemeine Verbesserung des Le-

bensstandards beigetragen aber auch die Massenmedien wie Film und Fernsehen

und die Werbung, z.B. Jagermeister-Reklame. De facto besteht eine Monopol-

propaganda fur Alkohol.

Daneben tragen strukturelle Faktoren zu dem ubiquittiren Konsum bei: Alkohol

ist eine Ware, die praktisch uberall und jederzeit erworben werden kann, in

vielen Gaststhtten ist Bier billiger als nicht-alkoholische Getr nke, die

Auswahl der alkoholischen Getranke ist sowohl in Gastwirtschaften wie auch

in Geschdften gr58er und attraktiver exponiert als die nicht-alkoholischen

Getranke. Hinzu kommt, daB die wenigen vorhandenen Restriktionen gegen den

Alkoholkonsum - Promillegrenze, Jugendschutzgesetz - wenig effektiv sind

und st ndig umgangen werden.

Alkoholische GetrNnke werden hauptsiichlich wilhrend der Freizeit getrunken.
Der uberwiegende Teil der Freizeit findet im Rahmen der Familie statt. Obwohl

familiare Interaktion und gemeinsame Aktivitaten wie Spiele, Sport einen

hohen Stellenwert in der Beurteilung von Freizeitaktivitaten einnehmen, sieht

die Realitat anders aus. Passive und nicht kommunikationsorientierte Tatig-
keiten wie Fernsehen, Zeitschriften lesen und Alkohol trinken Uberwiegen am

/
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Feierabend und am Wochenende. Es besteht offenbar ein Bedurfnis nach Mu8e

und Entspannung ohne groBen Aufwand, wobei die o.g. T3tigkeiten am nachsten

liegen.

Die Diskussion uber mdgliche Ansatzpunkte fur MaBnahmen zur Verringerung des

Alkoholkonsums hat sowohl primKr- wie auch sekundhrprdventive Interventions-

m5glichkeiten eingeschlossen. Als PrimKrprdvention kommen vor allem MaBnah-

men im Freizeitbereich infrage. Es gilt, Alternativen zu schaffen, die attrak-

tiver als und unvereinbar mit Alkoholkonsum sind. Der Alkoholkonsum selbst

wird nur beilEufig angesprochen, die Zielgruppe soll jedoch erkennen, daB das

gewunschte Freizeitverhalten mit Alkoholkonsum unvereinbar ist. Die Inter-

ventionsmaBnahmen sollen Kontakte und Kommunikation, spielerisches Zusammen-

sein und alternative Entspannungsstrategien f5rdern. Durch die Propagierung
von Alternativen, z.B. Tee trinken, kann in diesem Rahmen auch die Funktion

des Alkoholkonsums als gesellschaftliches Ritual mdglicherweise beeinfluBt

werden. Es muB darauf geachtet werden, daB dem Bedurfnis nach MuBe und Ent-

spannung in der Freizeit entsprochen wird und der Einzelne nicht uberfordert

wird.

Die Zeit nach der Geburt des ersten Kindes und die Zeit, wenn die Kinder in

der (Vor-) Pubertat sind, sind Abschnitte im Lebenszyklus, die durch groBe

Veranderungen und Infragestellen des bisherigen Lebensstils gepragt sind.

Sie sind deshalb fUr MaBnahmen, die diese Entwicklung positiv unterstutzen,

wahrscheinlich besonders geeignet.

Selbstkontrollprogramme bieten einen Ansatz fur sekundarpraventive MaBnahmen.

Dabei wird angenommen, daB Trinkverhalten durch kognitive Verarbeitung verdn-

dert werden kann. Damit dieser Ansatz auch einen allgemein-prNventiven Aspekt
erhalt, was wichtig im Hinblick auf den Einflu8 auf Kinder ist, sollte ein

Selbstkontrollprogramm sich nicht nur auf den Alkoholkonsum konzentrieren,
sondern auch andere Verhaltensaspekte, vor allem im Familienleben mit beruck-

sichtigen.

Screening-Untersuchungen auf Leberwerte k5nnen die Initiative zur Beteiligung
an einem Selbstkontrollprogramm geben. Dabei muB klargestellt werden, daB es

sich nicht um eine Alkoholismus-Therapie handelt.

Die Diskussion wahrend der Tagung, die theoretischen Oberlegungen und die Ein-

sch tzung der praktischen M5glichkeiten fuhrte zu der Konzipierung von folgen-
den Projekten, die noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollen:

-3-
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- die Untersuchung Uber Alkoholaffinitat, die von Infratest Gesundheitsfor-

schung durchgefuhrt worden ist, enthalt eine Menge bisher unausgewerteter

Daten Uber Freizeitverhalten und Alkoholkonsum. Frau Pfefferkorn unternimmt

eine Analyse dieser Daten, insbesondere im Hinblick auf Familien mit Kindern.

(Termin: Abgabe eines Angebots am 28. Juni.)

- als Fortsetzung von "Wickelkursen" in Gesundheitsamtern wird in Berlin fur

die jungen Eltern Elterngruppen initiiert, die helfen solleb, die Lebensum-

stellung, die das Kind bedeutet, zu bewaltigen. Die Struktur und der Inhalt

der Kurse sollte u.a. anhand der o.g. Analyse geplant werden. Die prakti-
schen Frageh (Organisation, Kursleiter, Material, Raumlichkeiten, Babysitter)
mussen zunNchst geklart werden.

(Termiti: erstes Planungsgesprach in Berlin im Augudt.)

- in einem Schulzentrum in der Pfalz sind verschiedene Aktivithten bereits

geplant, die mit den hier anyisierten Projekten verwandt sind und wo sich

eine Beteiligung anbietet. Dort sollen Lehrern, Eltern und Schulern Kurse

zum Kommunikationstraining angeboten werden, die als Einfuhrung in problem-
orientierte Arbeitskreise dienen sollen. Es ware maglich, einen Arbeitskreis

einzurichten, der sich schwerpunktm Big mit der Alkohol- und Abhangigkeits-

problematik beschaftigt.
(Termin: ein erstes Planungsgesprach in Mainz am 13. Juni.)

- die beiden letztgenannten Projekte sollen wissenschaftlich begleitet werden,

beginnend mit einer Voruntersuchung zum Erfassen von Grund- und Struktur-

daten. Die wissenschaftliche Begleitung soll die Lntervention als ProzeB

untersuchen: ist eine solche Intervention auch in grbBerer Skala Uberhaupt

machbar, und auch die Erreichung der Ziele, die noch operalisiert werden

mussen.

(Termin:. Vorbereitung des Untersuchungsteils: Voruntersuchung z.um Projekt

Schulzentrum im Juni, Konzeption der Gesamtuntersuchung bis Ende August.)

- die wissenschaftliche Begleitung wird evtl. als Vergleich ein geplantes
Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen miteinbeziehen k5nnen. Hier sollen

in den Kindergifrten Elterngruppen gebildet werden, die generell das Ziel

haben, die Erziehungsfahigkeit der Eltern zu f5rdern. Kontakt mit dem zu-

standigen Referenten im MAGS wird aufgenommen werden.

(Termin: erste Kontaktaufnahme im Juni.)
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- im sekundarpraventiven Bereich wird in Zusammenarbeit mit idis - Nordrhein-

Westfalen - ein Projekt anvisiert. Gesundheitsamter werden Streening-Unter-

suchungen auf Leberwerte durchfuhren und fur Personen, die erh6hte Leberwerte

aufweisen, Selbstkontrollprogramme anbieten. Es wird sichergestellt, z.B.

durch den MALT-Test, daB kein Alkoholismus vorliegt. Die Art des Programman-

gebots, ob individuell oder in Gruppen, muB nach Prufung vorhandener Programm-

ans3tze noch festgelegt werden. Auf jeden Fall sollte das Freizeitverhalten

und das Kommunikationsverhalten in der Familie neben dem Alkoholkonsumverhal-

ten in dem Programm thematisiert werden. Die Evaluierung sollte in den Punk-

ten, wo es m8glich ist, mit der Evaluierung der primdrpraventiven Projekte

koordiniert werden.

(Termin: Erstes Gespr ch mit idis im August.)

I Vt ."au i k- C:.4..'

Nilson-Giebel
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NEUE ANSKTZE PADAGOGISCHER ARBEIT MIT WERDENDEN

UND JUNGEN ELTERN IN GRUPPEN

- Ergebnisse eines Pilotproj ekrs in Edrlin (West) -

- AbschluBbericht -

BERLIN (WEST), Oktober 1981
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A. KURZBERICHT (abstracts)

Das Projekt war eines von zwei Vorhaben, mit denen die BzgA in den Jahren

1980 und 1981 in Berlin .(West) und Dalm (Rheinland-Pfalz) unter Beteiligung
der jeweiligen staatlichen Stellen fur das Gesundheitswesen bzw. der Landes-

zentrale fur gesundheitliche Aufklarung Strategien entwickeln und erproben

1 I.

wollte, die praventiv in Richtung AlkoholmiBbrauch wirken sollten.

0
1. Ausgangsmmkt und Ziele des Pilotprojekts in Berlin Btrest)

Von dem Tatbestand ausgehend, daB Einstellungen zu Alkchol und das Konsum-

verhalten bereits innerhalb des primaren Sozialisationsprozesses vorgepragt

.  werden, hat die BzgA auf der Suche nach neuen Wegen und Arglichkeiten
einer praventiven Arbeit zur Senkung des hohen Daueralkoholkonsums die

F a mi i 1 i e in den Mittelpunkt der Oberlegungen geruckt ; dabei wurde

insbesondere die Vorbildfunktion der Eltern fur ihre Kinder betont.

  Fur das Berliner Pilotprojekt galt eih erweiterter Begriff von P·rimar-

pravention (vgl. Kap. 1.1, Hauptbericht).

  Pravention wird umso wirksamer eingeschitzt, je fruher sie einsetzt.

Aus dieser Einsicht heraus sind werdende Eltern, d.h. vor allem Paare,
die ihr erstes Kind erwarteten, als Zielgruppe gewKhlt warden (vgl.

Kap. 1.2, Hauptbericht).

 
In der Situation der Schwangerschaft, so die Annahme, ist u. a.. die

- Aufgeschlossenheit ·fiir gesundheitsrelevante Informationen besonders groB,
- eine positive Motivation fur die Beschaftigten mit Erziehungsfragen zu

erwarten.
- der Austausch untereinander erwunscht, weil werdende Eltern widerspruch-

liche Informationen verarbeiten und sich auf die Elternrolle vorbereiten

wollen.

Im gegenwartigen Angebot der Institutionen (insbesondere des Gesundheits-

wesens) bestehen im Hinblick auf diese Zielgruppe erhebliche Mingel.
Nahezu alle Schwangeren erhalten zwar schriftliches blaterial CAbrkblatter,
Broschuren), doch bleibt fraglich, welche werdenden Eltern die (zurn Teil

widerspruchlichen) Informationen aufnehm.en und· wie sie diese verarbeiten.

Beratungs-, Kurs- und Hilfeangebote sind ebenfalls vorhanden. Each den Er-

gebnissen einer Pilot-Studie kann jedoch daran gezweifelt werden, ob diese

qualitativ zureichend sind (IMM 1989, S. VII f.). In der Regel geharen
die Teilnehmer an diesen Kursen :u den mittleren sozialen Schichten.

I



I
II

  2. Art des Vorgehens und zeitlicher Ablauf der Gruppenarbeit

Innerhalb des Stadtgebietes von Berlin OVest) ist in dem sozialstrukturell

stark belasteten Bezirk Kreuzberg mit zwei Elterngruppen und in dem gut

situierten Bezirk Zehlendorf mit einer Elterngruppe gearbeitet worden.

Das Angebot im Pilotprojekt sollte insbesondere sozial benachteiligten
jungen Eltern zugute kommen (vgl. Kap. 1.3; 1.4, 3. Hauptbericht).
Die sozialpadagogische Gnrppenarbeit mit werdenden Eltern war als gemein-

samer LernprozeS von Teilnehmern und Gruppenleitern konzipiert; in Rahmen

der wissenschaftlichen Begleitung sollten die Ablaufe so mit den Teilnelpem

abgestinnt und dokumentiert werden, daB sie Verfahren in der Handlungsfor-

·  schung entsprechen (Kap.2, Hauptbericht) . Das Pilotproj ekt sollte an der

konkreten Lebenssituation junger Familien anknCpfen und sie anregen, als

Selbsthilfegruppe weiterzuarbeiten. Die ersten zehn Gruppenabende fanden

wahrend der Schwangerschaft statt. Die Bearbeitung der vorgeschlagenen
Themen (u. a. Informationen uber Schwangerschaft und Geburt, Gesundheits-

verhalten, Erziehungsfragen) sollte kdgnitive und soziale Lernprozesse
miteinander verbinden und den Allstausch der Teilnehmer unterainander

fardern. Daraber hihaus waren Gesprache mit eingeladenen Experten und

gemeinsame .Aktivitaten (u. a. Besuch einer Entbindungsklinik) vorgesehen.

In der Pause zwischen der ersten und der zweiten Phase der Gruppenarbeit
(Geburt der Kinder) haben alle Eltern in einem strukturierten mundlichen

Inverview Buskitifte uber die Veranderung ihrer Lebenssituaticn durch die

Geburt des ersten Kindes und ihre Wunsche fur eine weitere Gruppenarbeit
gegeben. In der etwa funf Monate nach der Geburt der Kinder fortgesetzten
Gruppenarbeit sind aktuelle Fragestellungen der Eltern aufgenommen und bear-

beitet worden. Eine Gruppe hat einen Kinderladen gegrundet und damit die

Tagesversorgung der Kinder selbst organj siert. Die Te ilnehmer der anderen

beiden Gruppen sind ebenfalls nach wie vor miteinander in Kontakr. Alle jungen
Eltern scI· atzen die Gruppenarbeit als sehr hilfreich ein (vgl. Kap. 4, Haupt-
bericht).

3. Praxisberatung/Supervision

Die Gruppen].eiter im Pilotproj clct hatten entschieden, dies;e neuartige Arbe it

mit der Zielgruppe werdende/junge Eltern von vornherein unter fachlicher

Supervision zu beginnen. Die Begleitung der praktischen Tatigkeit envies
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sich fiir den erfolgreichen Verlauf des Pilotproj ckts als unverzichtbar

(vgl. Kap. 5, Hauptbericht) .
Fur zukunftige Angebote wird unter den

spezifischen Bedingungen der Institutionen, die diese initiieren sollen,

ebenfalls empfohlen, eirie fachliche Begleitung einzurichten (vgl . Kap.6,

Hauptbericht).

4. Ergebnisse des Pilotprojekts

Die Unterstiitzung junger Familien in der Zeit der Schwangerschaft und nach

der Geburt des ersten Kindes kann als eine primarpriventive .Aufgabe ersten

Ranges gelten. Eine Verbesserung des Gesamtangebotes fur werdende und jzpge
Eltern erscheint dringend geboten. Die Ergebnisse des Pilotprojekts liegen
auf mehreren Gebieten (vil. insbesondere Abschnitt 4.5, Hauptbericht).

Ober €ine Zielgruppe, fur die bisher kaum Material vorlag, sind Informationen

daruber zusammengetragen worden, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen
junie Familien leben, wie sie die Geburt des ersten Kindes erleben und auf

welche Weise Teilnehmer aus unterschiedlichen Bevdlkerungsschichten in

dieser Situation in Elterngruppen lernen.

Das Konzept kann als beispie].haft gelten fur den Allfbau entsprechender
Gruppen in vergleichbaren stadtischen Einzugsgebieten.

5. Scherratische Derstellung der Organisation des Pilotprojekts l.nd des

Proj ektablaufs

Organisation des Pilotprojokts:

PROJEKTGRUPPE

*--
Gruppe Gruppe Gruppe
KREUZBERG I KREUZBERG II ZEHLENDORF

III

l

BzgA Senator fur Gesundheit und

Umweltschutz, Berlin (West)

l
l

Super- .Entwicklung und I Wiss. Beratung
vision Durchfuhrung der und Begleitung

Gruppenarbeit mit 1

l werdenden u.jungen I

Eltern 11

l (je 2 Gruppenlei- 1

terinnen)
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Die folgende schematische Darstellung verdeutlicht den Projektablauf in

groben Zugen:

1979

Anfang September

1980

Januar

Mai

Februar - April

Mai - Juli

September - November

Oktober - Dezember

Dezember - Februar 1981

1981

Entwicklurg eines Konzepts fur sozialpadagogische
'Gruppenarbeit mit werdenden und jungen Eltern

Kontakte zu Insti tutionen, die unmittelbar mit
der Zielgruppe in Kontakt sind, u.a. Gesund-
heitsamt, Kliniken, Frauenarzte, Kranken-
gymnastinnen
Kontaktaufnahme zu Institutionen der Eltern-
bildung, die mit jungen Familien arbeiten

Kontakte mit Betrieben, dem Landesamt fur
Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Landes-
frauenausschuB des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
der Bundesanstalt fur Arbeit u. a. zur Zielgruppen-
erreichung

Beginn der Hausbesuche in Kreuzberg

Fortsetzung der Hausbesuche in Kreuzberg und
Zehlendorf

Konstituierung der beiden Elterngruppen in
Kreuzberg

Konstituierung der Elterngruppe in Zehlendorf

Erste Phase der Gruppenarbeit (zehn Abende)
Kreuzberg
Erste Phase der Gruppenarbeit (zehn Abende)
Zehlendorf

MUndliche Interviews mit allen Teilnehmern Ln der
Pause zwischen den beiden Gruppenphasen
Zweite Phase der Gruppenarbeit (zehn .Abende)
Kreuzberg
Zweite Phase der Gruppenarbeit (zehn Abende)
Zehlendorf

Auswertung der Ergebnisse und Vorlage des Berichts

'

'.
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II. ORGANISATION UND KONZEPTION DES PROJEKTS

e Konzeption der MaGnahmen am Schulzentrum Dahn/Pfalz;

Mai 1980

e Konzeption der begleitenden Datenerhebung;

Mai 1980

e Konzeptionelle und programmatische Fortschreibung der

MaBnahmen am Schulzentrum;

September 1980



1 3.Pilotprojekt E-ur VerringerunK des AlkoholmiBbrauchs

Konzeptionelle iind programratische Fortschreibllng der

Ma£.nahmen am Schil zentrura Dalln

"

: Gerd Gahr

Walter Hubert
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1. Zieldruppe Eltern

l

1.1. Problemschwerpunkte bisheriger Aktivitdten

Die bisherigen Aktivitdten mit der Zielgruppe Eltern

zeigen einige Problemschwerpunkte, die bei einer Fort-

schreibung zukiinftiger Angebote mit einbezogen werden musser

- Bei allen Kontakten mit dieser Zielgruppe wurde eine rela-

tiv grcBe Diskrepanz zwischen Erwartungen der Eltern be-

zuglich unseres Proj ekts und den intendierten Aktivitaten

deutlich.

Die Eltern erwarteten prim r Interventionen im Bereich

sekundirer bzw. tertiarer Privention.

- Die Adressaten sahen ihre Rolle als Helfer bei therapeu-

tischen Interventionen u./o. als unterstutzende Instanz

bei einer Arbeit mit der Zielgruppe Schyler.

Der Ansatz, Eltern als Zielgruppe zur Vermittlung von

Kompetenzen, wurde anfangs kaum als relevant angesehen.

- Die angesprochenen Funktionstrdger sahen sich selbst nicht

als relevanten Personenkreis an; sie plddierten fur eine

ausschlieBliche Arbeit mit"sozial schwachen" Gruppen.

- Unsere Intention die Betroffenen bei der Planung und Ge-

staltung von Thematik, Inhaltal und Methoden weitgehenst

zu beteilisen, wird fur kaum durchfiihrbar dehalten. Die

Forderunden der Eltern gingen eher in Richtung konkrete

Angebote und hohe Strukturiertheit.
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- Der Ansatz einer uberschaubaren Aktivierung (1) zur

Konstituierung einer funktionsfihigen Gruppe wurde von

der Mehrzahl der Gruppenmitglieder nicht akzeptiert. So

lieB sich eine funktionierende, hinreichend groBe Gruppe

mit diesem Ansatz nicht installieren.

1.2. Fortschreibung - Zielgruppe Eltern

1.2.1. Beduriniserhebung zu Elterntrainings und relevanten

Problembereichen

Diese Erhebung resultiert aus dem Grundsatz - einer an

den Interessen und Bedarfnissen der Betroffenen orien-

tierten Vorgehensweise:

Mittels eines Fragebogens sollen Informationen zu folgen-

den Bereichen erhoben werden:

1. Wieviele Eltern wissen von der Existenz von Elternkursen.

2. Wird es fiir erforderlich gehalten, daB solche Trainings

angeboten werden?

3. Bestehen bereits Erfahrungen mit derartigen Programmen?

4. Wie sind die zeitlichen Vorstellungen potentieller

Teilnehmer? Ist eine Dezentralisierung der Angebote

eine notwendige Voraussetzung fur die Teilnahme?

5. Welche Problembereiche werden von den Eltern als be-

sonders relevant angesehen und welche Themen werden
-

priferiert?

(1) Jeder interviewte Funktionstrager der drei Schularten

sollte einige weitere Eltern zur Mitarbeit motivieren.

I



Diese Vorgehensweise erbringt u.a. folgende Vorteile:

"

- Es lassen sich wichtige Daten uber Bedurfnisse und

Interessenlage der Zielgruppe gewinnen.

- Von diesen Infbrmationen k6nnen adEquate, motivieren-

de Angebote abgeleitet werden.

In der Konfrontation mit diesen Bereichen wird eine

Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen und Be-

durfnissen provoziert, sowie eine Diskussion mit an-

deren Betroffenen gef8rdert.

Die Fragebogen sollen uber die Lehrer in den jeweils re-

levanten Klassen verteilt und wieder eingesammelt werden.

Zum einen wird dadurch eine h5here Rucklaufquote erwartet,

zum anderen zeigen Erfahrungen, daB Unterschichtseltern

dann am ehesten fur Elternbildung zu motivieren sind, wenn

die Impulse dazu von den Erziehungseinrichtungen ihrer

Kinder ausgehen (vergl. zweiter Familienbericht 1975,

S. 110).

1.2.2. Konkrete Angebote

Neben themenzentrierten Arbeitskreisen wird ein Eltern-

training zur Verbesserung der Erziehungskompetenz ange-

boten.

1.2.2.1. Themenzentrierte Arbeitskreise

Das erste Thema (Lob und Strafe in der Erziehung) wurde

bei den bisherigen Kontakten sehr haufig impliziert oder

expliziert als problematischer Bereich genannt.



Dabei geht es primiir um folgende Ziele:

/

Die Vermittlung sozialer und instrumenteller Kompetenz

- Sensibiliaierung fur derartige Fragestellungen und Mo-

tivierung der Eltern sich weiterhin mit vergleichbaren

Problemen zu beschaftigen.

- Die Teilnehmer sollen fiir weitere Aktivitaten gewonnen

werden. Dies kann im Rahmen weiterer themenzentrierter

Gruppen geschehen, in der Teilnahme an weiteren Trainings

sowie weiterer Aktivit ten im Rahden der Zielsetzung

des Projekts.

Methoden:

GroBgruppe, Kleingruppe, Reaktions- und Rollenspiele,

Wandzeitungen u.a.

1.2.2.2. Elterntraining

Es soll ein Elterntraining nach K. Signell und P. Scott

angeboten werden, das von uns ubersetzt und in eine auf

deutsche Verhaltnisse zugeschnittene sprachliche Form

gebracht wurde. Ferner wurde es nach den spezifischen

Bediirfnissen des Projekts erweitert und entsprechend ge-

wichtet. Dariiber hinaus wurde es nach den Dimendonen der

Verstandlichkeit nach Langer et al. uberarbeitet.

1.2.2.2.1. Inhalte

Das Training beinhaltet schwerpunktmEBig die Vermittlung

der Fertigkeiten des kindlich3n Ausdrucks, des elterlichen



Ausdrucks und die der Problem- bzw. Konfliktl6sung.
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Ferner sollen m.E. folgende Problembereiche erarbeitet

werden:

Allgemeine Fragestellungen, die sich aus dem bisherigen

Erziehungsverhalten und den intendierten Modifikationen

ergeben (Erziehungsziele, Einstellungen, Erwartungen u.a.

- Spedzifische Probleme der Teilnehmer sowie Einflusse

externer Faktoren im naturlichen Umfeld (Probleme mit

Kindern, Partnerprobleme, Rolle des Partners beim Ver-

such neue Fertigkeiten einzubringen, Schwierigkeiten,

die sich aus gesellschaftlichen Bedingungen heraus er-

geben).

- Trainingsimanente Aspette wie Gruppenprozesse, Rolle

der Trainer, Mitwirkung der Teilnehmer bei der wei-

teren Gestaltung und Planung des Trainingsverlaufs u.a.

- ubergreifend sollten Diskussionen und Initiativen ge-

f6rdert werden die sozialpolitische Aktivititen be-

treffen (Elterninitiativen, Selbsthilfeaktivitdten

in den verschiedensten Bereichen u.a.)

1.2.2.2.2. Ziele

Als wichtigste Ziele des Kurses gelten zum einen die

Verbesserung der Beziehung zwischen Eltern und Kind

bzw. die der Gesamtfamilie: Niille (Vertrauen, Verstehen,

Freude am Zusainmensein u.a.), zum anderen die gegensei-

tige Annahme von Elternteil und Kind: Unabhiingigkeit

(Respekt vor dem Recht des anderen auf eine eigene Per-

s6nlichkeit, Privatsph re und uidenstandigkeit).
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Auf dieser Priimisse soll neben einer m6glichst praxis-

nahen Vermittlung der genannten Fertigkeiten eine Sen-

sibilisierung der Eltern fur vergleichbare Problemstel-

lungen erfolgen.

Die Eltern sollen motiviert werden ihre Fertigkeiten zu

vertiefen und auch nach Beendigung des Trainings an ver-

.
AZU
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gleichbaren Aktivitaten micaroeiten.

Eine weitere wichtige Rolle fallt den Eltern als Werbe-

und InformationstrEger zu. Als Teilnehmer bzw. ehemalige

Teilnehmer haben ihre Initiativen zur Gewinnung weiterer

Teilnehmer besonders h6he Erfolgswahrscheinlichkeit.

Das genannte Elterntraining beinhaltet einen Multipli-

katorenansatz. Unsere bisherigen Erfahrungen mit diesem

Training zeigen, daB sich mit hoher Wahrscheinlichkeit

Multiplikatoren aus den einzelnen Arbeitsgruppen heraus

gewinnen lassen.

Bei diesem Ansatz ist eine sorgfaltige Ausbildung von

Laientrainern (Training fiir Trainer) unerl Blich, ferner

bedarf es einer kontinuierlichen Supervision.

1.2.2.2.3. Arbeitsform und didaktisches Material

Plenum, Kleingruppe, Rollenspiele, Reaktionsspiele,

h usliche Ubungen, Diskussions- und Reflexionsphasen.

Poster, Tafel, Elternmanual u.a.

Zu Beginn des Trainings sollen die zu vermittelnden

Inhalte relativ hoch strukturiert dargeboten werden.

Bisherige Erfahrungen zei6en, daB die 3emiihungen der
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Teilnehmer die Inhalte und Methoden von Beginn an in

hohem MaSe mitzugestalten, oft scheitern. Es besteht

neben den daraus resultierenden MiBerfolgserlebnissen

die Gefahr, daB eine geringe Gliederung/Ordnung des

Stoffes wahrgenommen wird...... Dies kann neben der Be-

eintrEchtigung von Verstehens- und Behaltensleistungen

zu einer Reduktion der Zufriedenheit mit dem Training fuhren

Die Fertigkeit der Mitgestaltung und Selbstbestimmung

ist selbst ein wichtiges Lernziel, was nicht notwendiger-

weise zu Beginn des Trainings vorausgesetzt werden kann.

(Vergl. hierzu auch Fittkau et al. 1977, S. 240).

Daher soll mit zunehmender Trainingszeit eine Reduktion

der Strukturierung und eine Erweiterung der Nitwirkung

und Selbstbestimmuns durch die Teilnehmer erfolgen.

1.2.3. Zielgrupoengewinnung

Die Aktivierung der Teilnehmer fiir die einzelnen MaB-

nahmen erfolgt primir uber folgende Kandle:

a) Durch bzw. uber die Schule:

Informationsblatter zu den deplanten Veranstaltungen

sollen iiber die Lehrer in den einzelnen Klassen ver-

teilt werden. Ferner lassen sich bei jeweiligen Eltern-

abenden Fluablatter iiber die Lehrer austeilen. Mit Ein-

schrdnkungen ist auch eine direkte Ansprache durch

uns m6glich. Zunehmend sollen ferner die Elternver-

treter als Informanten fungieren.

'I
,.
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Im Rahmen von aktivierenden Interviews wurden und wer-

den weiter wichtige Funktionstriger der Gemeinde, von

Vereinen und Kirchen u.a. motiviert uber geplante Ver-

anstaltungen zu informieren.

c) Uber die Presse

Mit den relevanten Redaktionen der Rheinpfalz, der

Pirmasenser Zeitung und des Wasgau-Anzeigers soll

standig Kontakt gehalten werden, camit eine hinrei-

chende Information der Zielgruppe gewihrleistet ist.

Zunehmend sollten auch Teilnehmer oder ehemalige Teil-

nehmer von Aktivititen mit einbezogen werden.

d) Durch Teilnehmer

Mit zunehmender Dauer der Aktivitgten wird es mdg-

lich sein mehr und mehr ehemalige Teilnehmer als for-

melle oder informelle InformationstrRger zu gewinnen.

b) AuBerhalb des Schulzentrums



2. Zielgruppe Lehrer

:

2.1. Erfahrungen aus der Zusammenarbeit in der

Lehrergrupoe

Aus unserem programmatischen Ansatz der Teilnehmer-

orientierung leiteten wir fur die Darstellung unseres

Proj ekts bei den aktivierenden Interviews und der

ersten Gruppensitzung ab, zuerst umfassende, den Ge-

samtrahmen des Projekts abdeckende Informationen ge-

ben zu mussen. Wir gingen davon aus, daB nach Vermitt-

lung des theoretischen Uberbaus und der Zielrichtung

unseres Projekts die Betroffenen selbst die konkreten

EinzelmaBnahmen gemeinsam mit uns festlegen sollten.

Zwangsl ufig muBte bei diesem Vorgehen die Darstellung

auf einer theoretischen Ebene mit weitgehender Ausspa-

-

rung konkreter praktischer Durchfuhrung erfolgen. Die

Folge davon war, daB den Teilnehmern zwar umfassende

Kontextinformation geliefert wurde, periodische Unzu-

friedenheit aber dadurch entstand, daB differendet aus-

gearbeitete Vorschlige uber inhaltliches,methodisches

und organisatorisches Vorgehen fehlten.

Auch bei den spitepen Gruppensitzungen, in denen ein

Fragebogen zur Feststellung. von Problemen und Interessen

der Lehrer erarbeitet wurde, klang mehrmals das Bedurf-

nis nach konkret fur die Schulpraxis umsetzbaren Inhal-

ten und Methoden an. Wie wir aus mehreren Gesprochen

wissen, war dieser hangel bei einigen Lehrern der Grund,''

nicht bzw. nicht mehr an unseren Gruppenaktivitaten

teilzuriehmen. Offonbar bestand bei einem GroBteil der
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Lehrer die Erwartung, daB wir mit unserer Arbeit un-

mittelbar zur L6sung schalischer Probleme beitragen

sollten. Hilfe wurde insbesondere bei Disziplinschwie-

rigkeiten und zur L6sung schulischer Konflikte (z.B.

Rauchen) erhofft.

Wir mussen davon.ausadhen, daB der zusdtzlichen zeit-

lichen Belastung der Lehrer sehr enge Grenzen gesetzt

sind. Hiufig wurde uns mitgeteilt, daB es schwierig

sein durfte, Lehrer auBerhalb ihrer regulgren Unter-

richts- und Vorbereitungszeit zu weiteren schulbezo-

genen AktivitRten zu motivieren. U.E. steigt die Wahr-

scheinlichkeit einer Mitarbeit, wenn die Lehrer zunichst

direkt von unseren Aktivititen profitieren, d.h. wenn

wir auf ihr Bedurfnis nach Verbesserung ihrer Erziehungs-

kompetenz eingehen und Strategien hierzu vermitteln.

Erst in einer zweiten oder dritten Stufe sollte ihr

Engagement auf nicht unmittelbar verwertbare, aber

sozial erwunschte notwendige Aktivititen ausgedehnt

werden.

Ein besonderes Problem stellt nach wie vor die schul-

typenubergreifende Kommunikation zwischen den Lehrern

dar. Insbesondere bei Real- und Hauptschullehrern herrscht

der Eindruck, daB sie von den Gymnasiallehrern als

qualitativ schlechtere Kollegen diskriminiert werden.

Zwar wurden in der Vergangenheit einige Initiativen

zur Verbesserung der Kommunikation an Schulzentren

gestartet, diese blieben aber auf einige ausgew hlte

Lehrer beschrgnkt bzw. waren so kurzfristig, daB sie

"

I
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zur Verbesserung des Klimas und zur Kooperation der

Lehrer aller Schulen nicht beitragen konnteh. Von

unserer Seite wurde dieses Problem in der Gruppe, bei

einigen Lehrern auBerhalb der Gruppe und den Rektoren

thematisiert. Bisher fehlte allerdings ein systhematischer

Zugang zur Beseitigung dieser St5rung. U.E. muB ein

solcher in Einzelgesprichen vor allem aber in der Grup-

penarbeit gefunden werden.

Ober die aufgezeigte defizitire Kommunikation und

Kooperation hinaus bestehen erhebliche Kommunikations-

und Beziehungsst6rungen zwischen einigen Lehrern und

ihren achulern. Diese 'manifestieren sich in permanent

wiederkehrenden Konflikten, massiven Disziplinschwierig-

keiten bzw. Sachbeschidigungen.

Insofern solche Symptome auch an vielen anderen Schul-

zentren auftreten, stellen sie ein strukturelles Pro-

blem dar und k6nnen auch nur mit strukturellen MaBnahmen

wirkungsvoll behoben werden. Dennoch ist davon auszuge-

hen, da2 in begrenzten Bereichen eine Verbesserung der

Kommunikation die Beziehung zwischen Lehrern und Schulern

verindern hilft und so zu einem hoheren MaB an Verstknd-

nis und Kooperation beitrigt.

2.2. Grundlagen der Fortschreibung

Neben den bisher gewonnenen Erfahrungen kann die wei-

tere Planung auf Vorschldge der Gruppenmitglieder und
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auf Ergebnisse der Lehrererhebung bezogen werden.

Zu letzterem wurde gemt-B unserer Konzeption gemein-

sam mit den Teilnehmern der Lehrergruppe ein Frage-

bogen erstellt, in den Fragen zu folsenden acht Be-

reichen aufgenommen wurden:

Fragebereich 1:

Fragebereich 2:

Fragebereich 3:

Fragebereich 4:

Fragebereich 5:

Fragebereich 6:

Fragebereich 7:

Fragebereich 8:

Probleme mit einzelnen Schulern

Probleme mit der gesamten Klasse

Probleme unter Kollegen

Probleme mit Vorgesetzten und der

Schulorganisation

Inwieweit wirken sich Probleme auf

den privaten Bereich aus - Probleme

mit mir selbst

Elternarbeit

Bedgrfnisse und VorschlFge zur Kld-

rung von Problemen

Sonstiges
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Von der Auswertung, die Ende September abgeschlossen

sein wird, erhoffen wir uns uber unsere eilene Ein-

sch&tzung und die Vorschl&ge der Gruppe hinausgehende

konkrete Hinweise fur die inhaltliche, methodische

und organisatorische Gestaltung weiterer Aktivitdten.

Dennoch mussen schon jetzt einige konkrete EinzelmaB-

nahmen vorbereitet und initiiert werden. Diese sollen

aber so angelegt sein, daB sie durch, sich aus der Be-

fragung ergebende Anderungen modifiziert werden k6nnen.

2.3. Programme und Vorgehensweisen der weiteren

Arbeit mit Lehrern

2.3.1. Kommunikationstraining fur Lehrer

Im Mittelpunkt der weiteren Zusammenarbeit mit a.en

Lehrern soll ein Kommunikationstraining stehen, dessen

Sinnhaftigkeit sich aus dem bereits oben Erwithnten er-

gibt. Dieses Training muB sich an dem Bedurfnis nach

konkreten praktischen Umsetzungsmdglichkeiten orientieren

und damit hohe Anreizfunktion fur potentielle Teil-

nehmer gewkihrleisten.

Lernziele

Lernziele sollten beispielsweise sein

- sich zu trauen, seine Meinung zu  uBern,

andere so anzusprechen, daB sie sich akzeptiert fuhlen,

P

I.
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anderen etwas erklaren und sich dabei verstindlich

ausdrucken,

eigene Wiinsche offen darlegen,

erfassen, was in dem anderen vorgeht,

- sagen k6nnen, was einem nicht paBt,

zuh6ren und auf das Gesagte eingehen kdnnen,

- Konfliktsituationen erkennen und ·M5glichkeiten zur

ad quaten L6sung von Konflikten entwickeln k6nnen.

Daruberhinaus sollten metakommunikatorische Fihigkei-

ten erarbeitet werden, also die Befghigung, die zwi-

schenmenschliche Kommunikation selbst als Gegenstand

der Reflexion betrachten zu k6nnen.

Neben den unmittelbar zu verwertenden Lernzielen der

Kommunikationsverbesserung sollten daruberhinaus trai-

ningsubergreifende Ziele innerhalb einer liingerfristi-

gen Strategie verfolgt werden. Diese k8nnte man unter

dem Begriff der "Hilfe zur Selbsthilfe" subsumieren.

Hierunter fallen sowohl die Initiierung von Freizeit-

aktivit&ten, die Schaffung von Arbeits- und Projekt-

gruppen, aber auch. Aktivit ten, die sich um eine ver-

besserte Kooperation zwischen Eltern und Lehrern und

Schulern und Lehrern bemuhen.

Fur die letztgenannten trainingsubergreifenden Ziele

stehen unseres Wissens keine evaluierten Methoden,

die sich ohne weiteres auf die VerhEltnisse in Dahn

ubertragen lieien, zur Verfugung. Insofern ist insbe-

sondere ihre Erreichung weitaehend person- und situations-



Inhalte

I

,

 
"
1

1

 I
..I

fil

2"

/

I

Die Verbesserung der Kommunikationsfihigkeit setzt

eine sensible Wahrnehmung voraus, wann Kenntnisse

und Konzepte ben6tigt werden. Dementsprechend mussen

Informationen aus dem Bereich der Kommunikationspsy-

chologie und zur Gruppendynamik vermittelt werden.

In der Anfangsphase sollte jedoch der Schwerpunkt

auf eine Erziehungszieldiskussion der von Gordon vor-

geschlagenen Prinzipien gelegt werdbn.

a) Erziehungsziele

Ob ein bestimmtes erzieherisches Verhalten ange-

messen ist, lii-Bt sich per se nicht entscheiden,

sondern hiingt von den intendierten Zielen ab. Des-

halb kommt es darauf an, zu reflektieren, welche

weiteren uber das Zielverhalten hinausgehende Fol-

gen sich fur den Schuler ergeben, wenn er sich den

Zielen gemALB verhdlt. So k8nnte beispielsweise nach-

gewiesen werden, daB die Erreichung yon striktem Ge-

h6rsam bei Kindern gleichzeitig mit Gehemmtheit und

geringer Spontanitat einhergehen.

U.E. sollten folgende Erziehungsziele angestrebt

werden:

Befiihigung zu persdnlicher Selbstbestimmung unter

Berucksichtigung gemeinschaftlicher Werte,

:
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- Verantwortlichkeit,

- Kontaktfihigkeit,

wertschEtzende Haltung anderer Menschen gegenuber,

- soziaies Verhalten u.d.

b) Aktives Zuh8ren

Aktives Zuh6ren ist eine unschatzbare Fahigkeit,

um anderen bei der Kliirung der Probleme zu helfen,

denen sie im Laufe ihres Lebens begegnen. Es f8r-

.
das

dert aachstum °Bnabhangigkeit, Zuversicht und Selbst-

vertrauen. Es befreit die Lehrer von der unm6glichen

Aufgabe, die volle Verantwortung fiir den LernprozeB

der Schuler zu ubernehmen: Aktives Zuh6ren ist ein

wesentliches Element, den Unterricht besser zu ge-

stalten und das Klassenzimmer in einen Ort der

freundschaftlichen Auseinandersetzung zu verwandeln

- ein Weg, die Maxime "Lehren ist eine Form des

Liebens", Wirklichkeit werden zu las·sen. (Gordon 77,

S. 102).

c) Ich-Botschaften senden

Lehrer lernen, ihren Schulern die eigenen Bedurf-

nisse ohne Wertung mitzuteilen, damit diese auf

die Empfindungen h6ren und Riicksicht nehmen k6nnen.

Diese effektiven Botschaften, die Informationen
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uber die Gefiihle des Lehrers eindeutig uber-

mitteln, helfen dem Schuler, Verantwortung fur

sein eigenes Verhalten zu ubernehmen, weil des-

sen Modifizierung ihm uberlassen bleibt. Die

Aufrichtigkeit und Offenheit der Lehrer begiinsti-

gen Vertrautheit und gegenseitige§ Verstehen

und damit eine echte, zwischenmenschliche Be-

ziehung.

Die Lehrer lernen zu unterscheiden, um wessen

Problem es sich in verschiedenen Fallen handelt,

d.h., wann "aktiires Zuh6ren" angemessen ist und

wann das Senden von "Ich-Botschaften".

d) "Niederlage-lose Methode" der Konfliktbewiltigung

Unvermeidbare Konflikte in der Lehrer-Schuler-

Beziehung sollen zur beiderseitigen Zufrieden-

heit gel8st werden, ohne daB dabei ein Teil ver-

liert. Fiir Gordon ist diese Methode, "durch

wirksame Behandlung von Konflikien Disziplin in

die Schule zu bringen", der Kern seiner Auffas-

sungen. Wichtig hierbei ist der Verzicht auf

jegliche Machtanwendurig, worunter Gordon auch

Belohnung versteht. Den Lehrern werden die Ge-

fahren der Anwendung von der Macht der Lehrer

und Autoritdt aufgezeigt; sie sollen lernen,
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auf sie zu verzichten, um eine gleichberech-

tigte.und partnerschaftliche Beziehung zum

Schiiler aufzubauen. Im Gegensatz zu "15sungs-

orientierten Ansitzen", die Standardl6sungen

fur bestimmte Probleme anbieten, geht Gordon

davon aus, "daB Lehrer nur eine einzige Metho-

de, eine fur Schuler jeglichen Alters brauch-

bare Methode lernen miissen". (Vergl. Gordon 77).

Daruberhinaus sollten folgende Inhalte thema-

tisiert werden:

e) Sprachliche - nichtsprachliche Botschaften,

f) Inhaltsebene, Bestimmungsebene, Situation

als drei Aspekte, die eine Botschaft bestimmen,

g) widerspruchliche Kommunikation,

h) der Ablauf eines Kommunikationsprozesses,

i) ungunstige Kommunikationsformen,

k) Gruppenphasen und Gruppenprozesse.

Methoden

Die Vermittlung der Kommunikationskompetenz soll

uber drei integrierte Lehr/ Lernmethoden erfolgen:
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die Informationsvermittlung

- das Verhaltenstraining

- die metakommunikatorische Auseinandersetzung

mit dem Geschehen in der Gruppe

Die Informationsvermittlung soll dazu beitragen,

die ubungen zu begriinden, die Ziele zu reflektieren

und die fiir die metakommunikatorische Auseinander-

setzung theoretischen Grundlagen zu verschaffen.

Verhaltenstraining und Ubungen werden deshalb in

das Programm aufgenommen, weil sie sich bisher

zur Anderung von Verhalt en und zur Gewinnung von

Sicherheit beim Einuben neuer Verhaltensweisen als

effektiv erwiesen haben. Konkret geht es darum

theoretiache Konzepte praktisch zu erproben, wo-

bei die Klassenzimmersituation m6glichst echt

simuliert werden soll (z.B. durch Rollenspiel).

Eingesetzte Medien: Tonband und Video

Die metakommunikatorische Auseinandersetzung soll

primar eine emotionale Reflexion mit dem gemein-

sam erlebten Interaktionsgeschehen in der Gruppe

erm6glichen. Hierfur bieten sich vielfaltige An-

l sse, die Art des Miteinanders in der Lerngruppe

zum Gegenstand metakommunikatorischer Aufarbeitung

zu machen, wie beispielsweise:

Der StreB im Rollenspiel, eine gute Figur machen

zu wollen, dem Feedback der anderen zu stellen,



1

7-·

1",

...

Jill

1

1

I

Ill

:il

Umgehen mit Kritik usw.

Es muB allerdings vermerkt werden, daB gerade der

letztgenannte methodische Ansatz in seinen Aus-

wirkungen am problematischsten sein durfte. Einer-

seits liegt seine Chance darin, direkte emotionale

Betroffenheit und damit tiefgreifende Erfahrungen

vermitteln zu k6nnen, andererseits besteht die Ge-

fahr, daB die metakommunikatorische Auseinander-

setzung negative Selbsterfahrungen vermittelt, de-

ren Aufarbeitung in einem solchen Training nur

schwer geleistet werden kann. Es wird deshalb da-

rauf ankommen, die Analyse des erlebten Interaktions-

geschehens in der Gruppe nur schrittweise anzugehen

und in hohem MaB von der Bereitschaft und dem Be-

durfnis der Teilnehmer abhiingig zu machen. Denkbar

wiire als Einstieg beispielsweise die Benennung der

Eindrucke und Gefiihle v.or und nach jeder Gruppen-

sitzung: Von der dritten oder vierten Obungseinheit

an, k8nnte jede Gruppensitzung mit einer ProzeB-

analyse des vorangegangenen Obungsabschnitts be-

ginnen. Jeweils ein Team von· ca. 4 Teilnehmern ist

dafur zustindig. Sie lassen den vorangegangenen

Ubungsabschnitt aus ihrer Sicht noch einmal Revue

passieren, sprechen an, was ihnen wichtig war, ver-

suchen das Verhalten der Teilnehmer und Trainer

zu beschreiben und zu interpretieren und uben evtl.
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"Man8verkritik" mit dem Ziel rechtzeitiger Kurs-

korrekturen. Danach wird im Plenum diskutiert; auch

die Trainer beteiligen sich an der Diskussion.

Die Erreichung trainingsubergreifender Ziele der

"Hilfe zur Selbsthilfe" soll durch das Aufgreifen

und Thematisieren von Problemen, Bediirfnissen,

Interessen und Defiziten erprobt werden. Wenn der

Inhalt von allgemeinem Gruppeninteresse ist, kann

die Methode der Probleml6sung mit den Schritten:

- Benennen und Prazisieren des Problems

- Suchen und analysieren alternativer Losungen

Erproben von L8sungen

- Modifizieren von erprobten L6sungen

dazu beitragen, eine fur alle (viele) befriedi-

gende Problem16sung zu finden.

So k8nnte beispielsweise die von einem Lehrer ge-

 uBerte unbefriedigende Beziehung zu den Eltern

seiner Schuler, AnlaB fur ein Gruppengesprgch sein,

bei dem gemeinsam M6glichkeiten der Beziehungsver-

besserung uberlegt werden k5nnten. Im AnschluB daran

sollten konkrete Realisierungsschritte - wenn m6g-

lich - spielerisch erprobt und vereinbart werden,

die in einer weiteren Phase im Hinblick auf ihre

Effektivitdt bewertet werden und wenn n8tig, modi-

fiziert werden mussen.



Strukturierung und zeitlicher Verlauf
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Das Kommunikationstraining sollte in den ersten

Ubungsabschnitten hoch strukturiert sein und erst

allmihlich das AusmaB der Strukturierung reduzie-

ren. (Vergl. Elterntraining). Aufgrund o.g. Erfah

rungen sollten 2 Stunden pro Ubungseinheit nicht

uberschritten werden.

Ln einem ersten Anlauf sollte das Training auf einen

sieben Ubungseinheiten umfassenden Block beschriinkt

bleiben. Diese Anzahl hat sich als uberschaubar und

motivierend erwiesen.

Im Verlauf des Trainings wird erfahrungsgemaB das

Bedurfnis nach Weiterarbeit artikuliert, so daB

fur interessierte Teilnehmer zusatzliche Einheiten

angeboten werden k6nnen.

Gewinnung der ZielEruppenmitglieder zum Lehrertraining

Die Gewinnung der Teilnehmer zum Lehrertraining

wird von den bisher in der Gruppe aktiven Lehrern

und uns gemeinsam vorgenommen.

Es ist geplant, in den Kollegien der 3 Schulen des

Schulzentrums die Befragungsergebnisse der Lehrer-

befragung darzustellen.
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Bei dieser Gelegenheit soll auch das Kommunika-

tionstraining, die Inhalte, Methoden und. Lernzie-

le vorgestellt werden. Nach einer Absprache mit

ihnen idt vorgesehen, zusammen mit der Darstellung

der Ergebnisse zur Lehrerbefragung in den Kollegien

der drei Schulen auch das Kommunikationstraining

vorzustellen. Hierbei sollen die Ziele, Inhalte,

Methoden und organisatorischen Rahmenbedingungen.

genau erlautert und die Relevanz fiir die Umsetzung

im Unterricht erldutert werden.

Zusdtzlich werden von den Lehrern und uns Einzel-

gesprgche gefiihrt, sollte sich erwartungswidrig

herausstellen, daQ,uber die Ansprache im Kollegium

die geeignete Teilnehmerzahl nicht zustande kommt.

2.3.2. Zusammenarbeit mit Drcgenberatungslehrern

An jeder Schule des Schulzentrums ist jeweils ein

Lehrer mit den Aufgaben der Drogenberatung betraut.

Bis auf einige Pflichtfortbildungen liegt es im

Ermessen des jeweiligen Lehrers, welche Kenntnisse

und Fertigkeiten er sich verschafft, um geeignete

Beratung anbieten zu konnen. Aber auch Umfang und

Inhalt der Beratung sind nicht eindeutig festgelegt,

so daB auch Aktivit&ten :von dem individuellen Enda-

gement des Lehrers abh ngen. U.E. sollte dieser

Personenkreis in unsere prophylaktische Arbeit ein-

bczoden werden, zumal die zust ndi-;en Lehrer nrch
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eigenen Aussagen zwar motiviert, aber aufgrund

fehlenden methodischen Rustzeugs haufig uberfor-

dert sind. Von daher fallt uns die Aufgabe zu in

methodischen und didaktischen Beratungen.Hilfen zu

geben. Hierbei wird es in einer ersten Phase darauf

ankommen die drei Lehrer zu gemeinsamen Gesprichen

zu bewegen, deren Ergebnis ein vereinbartes gemein-

sames systematisches Vorgehen sein k8nnte. Die in-

haltliche Gestaltung der Arbeit muBte mit den Dro-

genberatungslehrern gemeinsam abgestimmt werden.

Hierbei k5nnte sowohl an die Ausarbeitung und Durch-

fiihrung spezifischer Unserrichtseinheiten als auch

an andere Aufkl irungsmaBnahmen gedacht werden.

Daruberhinaus ist zu uberprufen, inwieweit Interesse

an einem Informationskurs uber GenuB- und Rausch-

mittelmiBbrauch durch junge Menschen, insbesondere

Formen der Suchtsefiihrdung, ihre Entstehung, Ursa-

chen, aufrechterhaltende und f8rdernde Bedingungen,

Moglichkeiten zur Pr vention, der als Grundlage

weiterer aufbauender Aktivititen angeboten werden

k6nnte, besteht.

2.3.3. Eltern
_
Lehrer - Schuler - AusschuB

Parallel zu unserer Arbeit wurde die Grundunj eines

Eltern - Lehrer - Schuler - Ausschusses angeregt,

der in Unterdruppen welbstandiskeit und Eiuenstiin

digkeit von Schulern thematisieren will.
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Da der AusschuB noch nicht zusammentrat, liegen

keine weiteren informationen uber die genaue

programmatische Zielsetzung vor. Unser Team wurde

zur ersten Sitzung, die Anfang deptember stactfinden

soll, eingeladen. U.E. sollte eine Mitarbeit in

diese Gremien angestrebt werden, wobei wir als

Teilnehmer haupts&chlich Beratungsfunktion ubernehmen

sollten.

1
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3.1. Zusammenfassende Wertung der Phase 1

Im Hinblick auf eine Fortschreibung des bisherigen pro-

grammatischen Angebots, erscheinen uns die folgenden Er

fahrungen von besonderer Bedeutung.

a) Es ist in diesen ersten Wochen nicht gelungen, Haupt-

und Realschuler an der Gruppenarbeit zu beteiligen.

Diese Tatsache relativiert die Erfahrungen, die aus

der Arbeit mit der (Gymnasial-) Schulergruppe gewon-

nen wurden.

b) Es ist nicht m6glich den Schulern die Intentionen und

Implikationen des Ansatzes der Primiiren Privention

innerhalb 2-3 GesprEchen (Diskussionen) deutlich zu

machen, wohl aber gelingt es, ein fur ihr Interesse

und ihre Teilnahme an der Gruppenarb4it ausreichendes

MaB an Neugier; Nachdenklichkeit und Akzeptierung zu

erreichen. Im Verlauf der bisherigen Gruppenarbeit ist

ein Zuwachs an entsprechendem (priventiven) BewuBtsein

zu verzeichnen.

c) Die Jchuler haben erhebliche Probleme mit einem selbst-

bestimmenden Verlauf der Gruppenarbeit, machen jedoch

bei entsprechendem konsequenten Verhalten der "Gruppen-

leiter" erfreuliche Fortschritte. Ein solches Vorge-

hen geht allerdinss zu Lasten eines fur Aujenstehende

3. Zielgruppe Schuler:
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sichtbaren "Erfolges" (z.B. Erstellung eines Prage-

bogens o.g.) der Gruppenarbeit. Mit zunehmender Grup-

penarbeit wgchst allerdings auch das Bedurfnis der

Gruppenmitglieder nach "konkreteren" Arbeitsformen

und nach mehr Informationen und Tips von. den

"Gruppenleitern".

d) Die Schuler (gemeint bis jetzt stets die Teilnehmer

unserer Gruppe) haben durchgingig Defizite und Proble-

me wie Kontaktschwierigkeiten, Kommunikationsprobleme,

Selbstwertprobleme, wenn auch zu unterschiedlichem An-

teil und AusmaB. Sie sind mit zunehmender Gruppenver-

trautheit bereiter,: sich diesbeziiglich einzubringen.

e) Es erscheint auBerst schwierig, der Gesamtschuler-

schaft die Bedeutung und die Intention. unserer Arbeit

klar zu machen. Geruchte und Fehleinschitzungen sind

unvermeidlich, insbesondere solange praktisch aus-

schlieBlich mit einem derartig begrenzten Kreis gear-

beitet wird. Auch den anderen Zielgruppen (Lehrer,

Eltern) ist ein derartig eingeschrinktes Vorgehen nur

schwer zu erkliren, vor allem deshalb, weil sich

innerhalb unserer Gruppe noch nicht einmal sogenannte

"Gefihrdete" befinden.
_

3.2. Programm und Vorgehensweisen der weiteren Arbeit mit

Schulern

3.2.1. Aktivierung von Haupt- und Realschulern fur die

Gruppenarbeit
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Es ist unerl Blich, die bisherige Gruppe von Schulern

des Gymnasiums um Kontingente von Haupt- und Realschulern

zu erweitern. Dies entspricht durchaus auch dem Wunsch

der jetzigen Gruppenmitglieder. Folgendes Vorgehen er-

scheint erfolgversprechend:

a) Ansprache von Schuler der beiden Schultypen, die be-

reits ihr Interesse an einer Mitarbeit geauBert haben

und uns zu diesem Zweck Adresse und Telefonnummer hin-

terlieBen. Mithilfe von Mitgliedern unserer Gruppe bei

dieser Ansprache.

b) Gesonderte Gruppensitzung mit diesen Schulern. Infor-

mation uber die bisherigen Tatigkeiten der Gruppe, Dis-

kussion uber M6glichkeiten und Inhalte einer zukiinfti-

gen Gruppenarbeit. Vorbereitung einer gemeinsamen

Sitzung mit der bestehenden Gruppe.

c) Erste gemeinsame Gruppensitzung von alten und neuen

Mitgliedern. Gegenseitiges Kennenlernen, Besprechung

der Formen und Lnhalte der gemeinsamen Gruppenarbeit.

Der Erfolg eines derartigen Vorgehens erscheint realis-

tisch, wenn auch u.U. mehrere "Ubergangssitzungen" er-

forderlich sind.

3.2.2. Inhalte der neuen Gruppenarbeit

3.2.2.1. Vorbemerkunmen zu Methoden und Arbeitsform

Obwohl wir im folgenden einen klaren Programmvorschlag

fiir die zukunftige aruppenarbeit entwickeln Werde 1, muB

,
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doch Grunisgtzliches vorweg andemerkt werden. Nach unse-

ren bisherigen Erfahrungen (s.a. Pkt. 1) bestehen bei den

Schulern derartige Defizite hinsichtlich eigenverantwort-

lichem Vorgahen,.sowie vielfaltige pers6nliche Probleme

ebenfalls schon genannter Art, daB Freiriume zur entspre-

chenden Thematisierung und Obung unbedingt erforderlich

sind, insbesondere auch, weil wir den Erwerb solcher indi-

vidueller und sozialer Kompetenzen wie Kommunizieren k8n-

nen, gemeinschaftlich planen und handeln k8nnen, durch

entsprechende Ubungsfelder f5rdern wollen. Insoweit wer-

den wir auch zukiinftig relativ nondirektiv vorgehen, wie

sich dies nach den bisherigen Erfahrungen auch durchaus

empfiehlt. Inwieweit die erweiterte Gruppe hier Modifi-

kationen erforderlich macht muB abgewartet werden.

3.2.2.2. Erstellung eine Videofilms

Nachdem abgeklirt wurde, daB die schulzentrumeigene

Videoanlage fur die Arbeit mit der Schulergruppe verwen-

det werden kann,.entschied sich die z.Z. bestehende Grup-

pe fiir das Arbeitsziel "Erstellung eines Videofilms '.

Obwohl damit den neuen Gruppenmitgliedern der Entschei-

dungsspielraum eingeschriinkt wird, war ein entsprechender

EntschluB der bestehenden Gruppe unvermeidlich. Wir hal-

ten die M6glichkeiten, die sich bei der Erstellung eines

solchen Filmes bieten,allerdings auch fiir neu hinzukommen-

de Haupt- und Realschuler attraktiv. Zus tzlich bietet

ein solcher Film eine Fulle von Einsatzm6glichkeiten auf

die wir noch gesondert eingehen werien.



Zum Film im einzelnen:

 

/

a) Filmthemen

(Themenbereiche wie sie sich nach bisherider Gruppenar

beit anbieten, vorbehaltlich neuer Themenvorschlige

durch die Gruppe, bzw. notwendiger Beschrtinkung)

1. Freizeitverhalten im Wasgau.

Freizeitm6glichkeiten; Freizeitgewohnheiten (alters-

geschlechts- und ortsspezifisch; Probleme des

Raumes wie Verkehrsprobleme; Rolle des Alkohols

bei der Freizeitgestaltung.

2. Kontakt-, Kommunikations- und delbstwertprobleme

Kontaktprobleme'zwischen Jungen und Midchen;

Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Jungen und

M dchen; Bedeutung der Cliquen, Griinde und Wir-

kungen von Imponiergehabe; Rolle von Alkohol und

Rauchen innerhalb dieser Bereiche.

3. Probleme mit schule und Elternhaus

Situation am und Beziehung zum Schulzentrum; Pro-

bleme mit Schulern anderer Schultypen; Erobleme

mit Lehrer- und Eltern-Erwartungen, Ge- und Verbote,

Strafen; Lern- und Leistungsprobleme. Rolle von

Alkohol und Rauchen hierbei. -

4. Gesellschaftliche Erwartungen und Werte

Bedeutung von Alkohol und Rauchen fur Erwachsensein,

Akzeptiertsein; sozialer Druck hierbei; Rolle von

Werbung, handel, Gaststatten, Discos, Vorbildern.

/
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b) Techniken

Entwicklung und Planung von Filmszenen und Themen

Reflexion der angesprochenen Themenbereiche hinsicht-

lich der.Bedeutung fur jeden einzelnen

- GroBgruppendiskussion und Kleingruppenarbeit

Rollenspiele und Spielszenen

Vorbereitung und Durchfuhrung vcn Interviews

Ubung und Benutzung einer Videoanlage

c) Lernziele

1. Fur die Gruirensitglieier

Erwerb instrumenteller, technischer Kompetenzen

Reflexion eigener Probleme und der Problemlage anderer

Erkennen von Ursachen und Wirkungen eigenen und

fremden Verhaltens

Erwerb individueller und sozialer Kompetenzen wie

kommunizieren k6nnen; gemeinsam und solidarisch pla-

nen und handeln konnen; Erhohung des oelbstwe rtgefuhls

2. Fiir spgtere Zuschauer

- AnstoBe fur das Erkennen von Ursachen und Wirkungen

eigenen und fremden Verhaltens

AnstoBe fur das Nachdenken uber Alternativen bzw.

fur entsprechendes Aktivwerden.

r

:li



3.2.3. Ausblick'll

:
Ein, wid vorstehend kurz beschriebener Film,

bietet uber die Mdglichkeiten fur die Arbeit

mit einer "Produktionsgruppe" hinaus 6ehend, j e-

doch noch weitere sinnvolle Einsatzm6glichkeiten.

Vorbehaltlich des Einversigndnisses der diesbe-

zuglich Verantwortlichen, boten sich vor allem

zwei Arbeitsfelder an

1. Vorfuhrung in einzelnen Schulklassen, mit an

schlieBender Diskussion. Hierbei sollte eine

Reflexion eigener Positionen und Beziehungen

zu den angesprochenen Bereichen angeregt wer-

den. Ebenso sollten Alternativen und L5sungs-

m6glichkeiten diskutiert und angeboten werden

(u.U. k6nnten schon im Film hierzu Anregungen

mitverarbeitet sein).

2. Arbeit mit Jugend- und Freizeitgruppen mit der

gleichen Zielsetzung.

Die Arbeit in diesen Gruppen und Schulklassen k6nnte

ein noch machbarer reg sein, um unmittelbar mehr

Breitenwirkung zu erzielen.
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Parallel zur bisherigen und zukiinftigen Gruppenar-

beit werden von der, dem Projekt assoziierten

Sozialarbeiterin jezielte Interviews zur Freizeit-

situation der Jugendlichen im Dahner Raum gemacht.

Von dem Sozialkundekurs der MSS wurden alle Schuler

des Schulzentrums hinsichtlich ihrer Freizeitm6g-

lichkeiten und ihres Freizeitverhaltens befragt.

Uber 1.000 Schuler beantworteten den Bogen ( 55 %),

z.Zt. findet die Auswertung statt. Zusammen mit

einer Erhebung der Freizeitangebote in den einzelnen

Orten bilden diese Ergehnisse die Grundlage eines

Freizeitplans der von den Schulern mit Unterstutzung

der Verbandsgemeinde Dahn erstellt wird.

Alle vorgenannten Aktivit ten werden von unserer

Seite beratend begleitet. Letztlich darf nicht ver-

gessen werden, daB die Tatsache der riumlichen

Integration ins Schulzentrum regelmiBige Kontakte

und Gesprgche, initiiert von den Schulern, unver-

meidlich macht. Insbesondere in den Vormittagistunden

(Pausen, Freistunden von  chulerb) nehmen solche

Gespriche, bei denen ochuler sich meist nur infor_

mieren wollen, einen GroBteil der Zeit in Anspruch.

I
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Pilotprojekt "Pravention von

AlkoholmiDbrauch"

Konzeption der MaBnahmen am Schulzentrum

Dahn/Pfalz

Gerd Gahr

Walter Hubert

Werner Rung
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Programmatischer Kontext und Hlpothesen

Die vorgesehenen Maunahmen sind zu sehen und zu werten

im Rahmen des Konzeptes der primaren Pravention. Diese

stellt weniger den Einzelnen in den Mittelpunkt ihres

Bemahens, Sie versucht vielmehr das Risiko ganzer

Gruppen und Gemeinschaften zu reduzieren, bzw. deren

Kompetenzen zu starken (Caplan, 64). Ihre Zielrichtung

wird seit Caplan abereinstimmend als Verhinderung von

neuauftretenden psychischen St6rungen (Verhaltens-

problemen) beschrieben (Vgl. hierzu Caplan, 64; Cowen, 72;

Seidel,· 72; Enquete, 75; Seubert, 78). Geschehen soll

dies neinerseits durch die Ausschaltung bzw. Milderung

des Einflusses krankheitsf6rdernder Faktoren, anderer-

seits durch die Erh6hung der Widerstandsfahigkeit

von Individuen oder der Bev61kerung insgesamt gegen-

uber solchen achadigenden Einflussen" (Enquete, 75).
Letzteres ist Grundlage der meisten Projekte primarer

Pravention, nicht zuletzt auch deshalb, weil eindeutig

abgrenzbare athiologische Zusammenhange bisher kaum

nachgewiesen werden konnten (Ernst, 77).

Zunehmende Bedeutung erhalt das Konzept der Kompetenz,

definiert als ndie Verfugbarkeit und angemessene An-

wendung von Verhaltensweisen (motorischen, kognitiven

und emotionalen) zur effektiven Auseinandersetzung

mit konkreten Lebenssituationen, die fur das Individuum

und/oder seine Umwelt relevant sind" (Sommer, 77; vgl.

auch Goldfried und D'Zurilla, 69; Caesar, 74).

Insbesondere in seinen Konkretisierungen hinsichtlich

sozialer Kompetenzen (s.a. Sommer, 77; Caesar, 74)
erscheiAt uns dieser Ansatz ein brauchbares Gerust.

fur die avisierte Zielsetzung nprim re Pr8vention

gegen AlkoholmiBbrauchn darzustellen.
,,

Grundhypothese hierbei ist, daB die Anwesenheit

sozialer Kompetenzen und Fertigkeiten unvereinbar

mit dem Fehlverhalten des AlkoholmiDbrauches ist.

Operationalisiert hinsichtlich der vorgesehenen

-2-
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Interventionen warde dies im einzelnen heiDen:

1. Verbessertes Kommunikationsverhalten, in erster

Linie ein Mehr an Kommunikationsfertigkeiten

wirkt AlkoholmiBbrauch entgegen.

2. Aktives Freizeitverhalten, insbesondere ein Mehr

an gemeinschaftlichen Aktivit ten zur Befriedi-

gung und Durchsetzung gemeinsamer Bedurfnisse

und Interessen, wirkt AlkoholmiBbrauch entgegen.

3. Ein erhehter Informationsstand im Sinne instru-

menteller Kompetenz (vgl. auch Sommer, 77;

Schulz v. Thun u. Fittkau, 74), insbesondere

ein Mehr an Information Uber die individuellen

und sozialen Ursachen und Folgen von Alkohol-

miBbrauch wirkt einem solchen entgegen.

Die vorgesehenen Aktivitaten dienen der Erhehung von

Kompetenzen und Fertigkeiten im Sinne der formulierten

Hypothesen. Sie stellen, bedingt durch die materiellen

M6glichkeiten des Projekts, jedoch nur einen Ausschnitt

dessen dar, was sowohl bezUglich des Umfanges der an-

gesprochenen Kompetenzen, wie auch des Umfanges und

der Intensit3t der einzelnen Angebote erforderlich

ware, um einem umfassenden Praventionsanspruch gerecht

zu werden.

2. Zusammenarbeit mit den Betroffenen

Der Einbeziehung von Betroffenen in Planung, Organi-

sation, Durchfuhrung von psycho-sozialen MaBnahmen

wird in den letzten Jahren zunehmend mehr Bedeutung

beigemeisen (s.a. Signell, 75; Sommer, 78).

Unabhangig von 6konomischen Grunden, sprich das Ein-

sparen von Fachkraften durch Mobilisierung von Laien

(ein Wunsch, der sich aus Grunden, auf die hier nicht

naher eingegangen werden kann, zumindest kurzfristig

nicht erfullt), sind es vor allem drei Annanmen, die

fur eine m6glichst umfassende Zusammenarbeit sprechen.

1. Betroffene verfugen, wenn auch oft wenig re-

1
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flektiert, uber die differenzierteren Kennt-

nisse und Erfahrungen hinsichtlich der viel-

faltigen Bedingungen, AbhAngigkeiten und Er-

scheinungsformen, welche die Problentlage ihrer

Bezugsgruppe kennzeichnen. Ohne ihre engagierte

Mitarbeit wird es dem sogenannten Professionellen

nur selten gelingen in ausreichendem Umfang

die gruppenspezifische Situation zu erfassen.

2. Die Effektivitdt jeglicher psychosozialen Inter-

ventionen ist in hohem MaDe abhangig vom Grad

der inneren Beteiligung bzw. der Identifikation

(und damit auch der Motivation) der Betroffenen

mit den durchgefithrten MaBnahmen. Dies gilt

um so mehr, je starker die angestrebten neuen

Verhaltensweisen mit bisher praktizierten,

lange eingeschliffenem Verhalten, konterka-

rieren.

3..Betroffene haben besseren Kontakt zu anderen

Betroffenen und gelten in vielen Bereichen als

glaubwardiger. Dies bedeutet auch, gewinnt man

die Mitarbeit einiger, so kann es uber diese

gelingen ein Vielfaches an Personen zu erreichen.

Dies ist insbesondere im Hinblick auf solche

Menschen von Bedeutung, die Professionellen

gegenuber starke Hemmungen und Sperren haben.

Uber die Bedeutung der oben angefithrten Punkte hinaus,

spricht noch ein weiteres Argundnt gerade in vorlie-

gendem Falle fur eine umfangreiche selbstbestimmende

Teilhabe der Burger an dem geplanten Projekt. Dahn

und umliegende Ortschaften sind als Teil eines groD-

fl chigen Landkreises weit ab von allen psychosozialen

Fachinstitutionen. In Dahn gibt es keine Institution,

die auf;Grund ihres primaren Aufgabengebietes, geschweige

denn auf Grund der ihr zur Verfugung stehenden Fach-

krafte in der Lage ware, regelma ige Angebote im Sinne

der vom Projekt verfolgten Zielsetzung zu machen.

I
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In dieser Situation ist es daher noch wichtiger,

Eigeninitiative und Verantwortlichkeit der BUrger zu

wecken und zu starken um wunschenswerte Aktivitaten

auch nach AbschluD der Projektphase am Leben zu

halten.

3. Zielgruppen

Die vorfindbare Situation mit einer starken raumlichen

Aufsplitterung sowie drei nebeneinander existierenden

verschiedenen Schultypen wurde eine Aufgliederung in

vielfacher Hinsicht nahelegen. So kdnnten die Haupt-

gruppen Lehrer, Schuler, Eltern je nach Schultypus

getrennt angegangen werden, ebenso ware eine zusatz-

liche geographische Differenzierung zu vertreten.

Eine derartige Zergliederung ist jedoch u.E. nicht

sinnvoll. Abgesehen davon, daB hierfur auch die zur

Verfugung stehende personelle Kapazitat nicht aus-

reichend w8re, gebietet gerade der zeitlich begrenzte

Projektumfang ein Vorgehen, das Gemeinsamkeiten f8r-

dert, bzw. Differenzen und Barrieren zwischen den

bestehenden Gruppierungen abbaut. Insoweit sind gerade

die bestehenden Probleme wie sie nach bisher vorlie-

genden Erkenntnissen speziell zwischen den einzelnen

Schultypen bestehen, in die Programmatik der Gruppen-

arbeit zu integrieren.

Eine Aufgliederungin die Zielgruppen Eltern, Schuler,

Lehrerist jedoch aus vielfaltigen Grunden, auf die

hier nicht naher eingegangen werden braucht, unum-

g nglich und daher auch vorgesehen.

4.

4.1

-1

Vorgehensweise und Programm

I1

Aktivierung der Zielgruppe

Gedacht ist an ein stufenweises Vorgehen, wobei in

der ersten Phase sogenannte Funktionstr ger der drei

Zielgruppen angesprochen werden sollen, also Eltern-

i

-5-
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sprecher, SchUler- bzw. Klassensprecher, Lehrerver-

treter. Mit jeweils mindestens 1-3 Vertretern dieser

Gruppe sollen aktivierende Interviews durchgefuhrt

werden, wobei drei Ziele im Mittelpunkt stehen:

1. Die Interviewten selbst fUr eine Mitarbeit an

der·geplanten Gruppenarbeit zu gewinnen.

2. Die Interviewten fur die Mitarbeit bei der er-

forderlichen Ansprache und Gewinnung weiterer

Gruppenmitglieder zu gewinnen, bzw. ihren Rat

einzuholen fur eine mDglichst effektive An-

sprache weiterer Teilnehmer..

3. Informationen zu erhalten Uber die Interessen-

und Bedurfnislage ihrer Zielgruppe.

Diese Phase warde abschlieBen mit einer ersten Gruppen-

sitzung von jeder der gewonnenen drei Gruppen. Hierin

sollte neben den in Punkt 1 und 3 angesprochenen Zielen,

eine erste Abklarung hinsichtlich der programmatischen

Zielsetzung der Gruppe erfolgen.

4.2. Programmvorschl ge fur die Gruppenarbeit

Oberstes Gebot fur die Festlegung des angebotenen, bzw.

gemeinsam mit den Teilnehmern zu gestaltenden Gruppen-

programms sollten die Wunsche und Interessen der Teil-

nehmer sein. Dabei mussen allerdings die oben formu-

lierten Hypothesen die inhaltlichen Rahmenleitlinien

bilden. Ebenso wird es aus zeitlichen Grunden wahr-

scheinlich nicht in jedem Falle m6glich sein, den

GruppenprozeD bis zur totalen Einigung uber ein selbst-

erarbeitetes Programm unbeeinfluDt zu lassen. Fur

solche- alle wie auch dann, wenn mehrheitlich Vorschlage

und Rat der Professionellen gewanscht werden, sind die

nachfolgenden Programm8glichkeiten gedacht.

Hierbei wurden bereits sowohl den in den vorliegenden

Protokollen deutlich werdenden Bedurfnissen der Ziel-

gruppe Rechnung getragen, wie auch die personellen

und finanziellen M6glichkeiten der Projekttrager zu-

-5-
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grunde gelegt.

4.2.1.  wischenziel Aktionstage

Als Abschlu6 der ersten Projektphase (Ende Juni 1980)
sollten am Schulzentrum Dahn sogenannte Aktionstage

durchgeflthrt werden, die von den verschiedenen Arbeits-

gruppen sowohl organisiert wie auch inhaltlich ge-

staltet werden sollten. Hierbei kannten naturlich auch

zusatzliche Angebote (Referate, Filme, Informations-

shows) durch die Projekttr3ger gemacht werden. Diese

Frage, wie auch die Frage des Mottos solcher Aktions-

tage, sowie alle inhaltlichen und organisatorischen

Details mUBten jedoch von den einzelnen Gruppen ent-

schieden werden. Zweck solcher Aktionstage ware es

1. Ein attraktives, motivierendes Arbeitsziel

fur die Gruppenarbeit darzustellen.

2. Anspracheforum fur die Gewinnung weiterer

Teilnehmer zu sein.

3. Informations- und Aufklarungsarbeit zu leisten.

Bei der Gestaltung, besonders bei der Organisation,

sollten die drei Gruppen ( stets zu sehen als ·nicht-

reprasentative Stichproben der Zielgruppen) zusammen-

wirken; unter Umstanden k6nnte gemeinsamer AusschuB

sinnvoll sein.

Abgesehen davon jedoch, sollte die Arbeit in dieser

ersten Phase AuDerst Zielgruppenspezifisch angelegt

sein, bis hin zu der eventuell notwendigen Entschei-

dung, daB zugunsten einer intensiven Gruppenarbeit

auf di61DurchfUhrung dieser Aktionstage verzichtet

wird.

Die nachfolgend aufgefuhrten Programmvorschl8ge fur

die einzelnen Zielgruppen enthalten daher auch Punkte,

die unabhdngig von einem derartigen Zwischenziel ange-

boten werden kdnnen.l
-7-
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Ebenso ist ihre DurchfUhrung zum Teil sowohl in der

ersten wie auch in der zweiten Projektphase maglich.

4.2.2.

4.2.2.1

Programm fur die Zielgruppe Schuler .

Erhebung der Interessen- und Problemlage

Eine Mitarbeit der Betroffenen, in diesem Falle also

der Schuler, bei einer derartigen Tatigkeit ware in

mehrfacher Hinsicht sinnvoll:

1. In der Auseinandersetzung mit den Problemen der

eigenen Zielgruppe, warden diese den Teilnehmern

selbst bewuBt gemacht.

2. Die Ansprache breiterer Kreise hatte aktivierenden

Charakter im Sinne einer Gewinnung weiterer Teil-

nehmer.

3. Es wurden Informationen fur die Gestaltung der

weiteren Arbeit gewonnen.

4. Die gewonnenen Informationen kdnnten far die Aus-

arbeitung des geplanten Handbuches (Beschreibung
der Ausgangslage) genutzt werden.

Techniken:

1. Formulierung eines Fragebogens, sowie Durchfuhrung und

Auswertung der Befragung.

2. Herstellung eines Video-Films. Magliche Themenbereiche:

Alkohol und Freizeit

Alkohol und Kontakt zum anderen Geschlecht

- Freizeitmdglichkeiten in Dahn und Umgebung

- Beziehungsprobleme zwischen den Zielgruppen

1

Befragung bzw. Erstellung eines Video-Filmes kanned

wahrscheinlich nicht gleichzeitig angeboten werden

und sinH von daher als Alternativ-Erhebungsformen zu

werten.

Lernziel:

Erh6hung der Kompetenzen im Sinne der drei formulierten

Hypothesen, des weiteren s.0..

-8
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4.2.2.2. Kommunikationstraining

Es sollten grundlegende Kommunikationstechniken geUbt

werden, beispielsweise die des naktiven Zuh6rens", des

n Sendens von Ich-Botschaften" und des "Konfliktldsens

nach der Niederlagelosen Methode". Zusatzlich (alternativ)

kdnnten Probleme'der Beziehung zum anderen Geschlecht,

insbesondere die der Kontaktaufnahme und des Rollen-

verstandnisses behandelt werden.

Techniken:

Gruppenarbeit mit konkreten Ubungen, Erarbeitung eines

Pools schwieriger Situationen, Rollenspiele, Video-

k- Aufnahmen.

Lernziel:

Verbesserung des Kommunikationsverhaltens durch Ubung

von Kommunikationsfertigkeiten im Sinne der Hypothese 1.

4.2.2.3. Selbsthilfegruppen

Die Gruppen sollten besondere Problembereiche der

Schuler angehen und versuchen L8sungen zu erarbeiten.

Insoweit Aktivitaten besondere Forderungen und Ansprache

an das Gemeinwesen, bzw. die Schule mit sich bringen

kannen, ist dabei mit erhahter Vorsicht vorzugehen.

Ein Vorchecken potentieller Konflikte und muglicher

Gegenstrategien ist gerade bei dieser Form von Gruppen-

arbeit unumg nglich.

Magliche Gruppenschwerpunkte:

1. F6rdergruppen *Schuler helfen Schulernn. Hier

.1
k8nnten Hausarbeitshilfen und Lernhilfen fur

schwachere Schuler angeboten werden.

2. Gegenseitige Hilfe bei der Suche nach Lehr-

stellen und ArbeitsplAtzen.

3. Freizeit- und Hcbbygruppen (z.B. Mofa- bzw. Moped-

bastelgruppen)

-9-
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Techniken:

Gruppenarbeit, eventuell unter Hinzuziehung von erwachsen€

Experten wie Lehrer, Handwerker (Eltern von Schalern).

Lernziel:

Erh8hung sozialer Kompetenzen, hauptsachlich im Sinne

der Hypothese 2.

4.2.2.4. Informationskurs

Gedacht ist an Informationserarbeitung und -vermittlung

uber Drogen und Alkohol, speziell zu den Bereichen

- Ursachen und f6rdernde Bedingungen
- Wirkungsweise und aktuelle Auswirkungen

Mdgliche individuelle und soziale Folgen

Techniken:

Gemeinsames Erarbeiten an Hand von Literatur, sowie

Auswertung von Eigenerfahrungen. Hinzuziehen von Ex-

perten, Filme, Exkursionen, evtl. Einbeziehung von

Fachlehrern.

Lernziel:

Erh6hung von instrumenteller Kompetenz im Sinne der

Hypothese 3. .

4.2.2.5. Theatergruppe

Die am Schulzentrum bestehende Laienspielgruppe sollte

in die Arbeit mit einbezogen werden. So kannte beispiels-

weise ein Stuck des von der Bundeszentrale veranstal-

teten Wettbewerbs von ihr ubernommen werden, es k6nnten
-1

aber auch selbst erarbeitete Scenen aufgefuhrt werden.

Sofern die bestehende Gruppe bereits programmatisch
l;

festgelegt ist, sollte eine neue Gruppe in diesem Sinne

aktiv werden.

4
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4.2.3.1

Programm der Zieleruppe Eltern

Erhebung der Interessen- und Problemlage

Im Wesentlichen gilt hierfur das Gleiche wie unter

Funkt 4.2.2.1. beschrieben. Allerdings durfte bei

Erwachsenen· mit. graDeren Widerstanden zu rechnen sein,

wenn es um die Beteiligung an der Durchfuhrung einer

Befragung geht. Insoweit sollte sich auf Mischformen,

mit einer st4rkeren Beteiligung der Professionellen,

eingestellt werden.

4.2.3.2. Kommunikationstraining

Es bdte sich der EKK (Eltern-Kind-Kommunikationskurs)
nach Signell und Scott (1973) an. Der Kurs dauert 8

Abende und stellt die Obung der Techniken des Aus-

drackens von Gefuhlen und der gemeinsamen Lasungs-

suche bei kontraren Positionen in den Mitte punkt.
.,

Ziel ist die Verbesserung der Beziehung zwischen

Eltern und Kind.

Techniken:

Gruppenarbeit in GroBgruppe und in Kleingruppen, Rollen-

spiele, Ubungen zu Hause, schriftliches Material.

Lernziel:

Verbesserung von Kommunikationskompetenz im Sinne der

Hypothese 1.

4.2.3.3. Themenzentrierte Beratunesgruppe

An regelmgBigen offenen Gruppenabenden sollen unterschied
1

lichste Probleme wie sie Eltern mit ihren Kindern haben,

behandelt werden. So z.B. Drogen- und Alkoholprobleme,

Freizeitgewohnheiten, Schulschwierigkeiten, Verhaltens-

auffalligkeiten usw.. Die Auswahl der Themen wird von

den Eltern vorgenommen.

11
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Gruppendiskussion mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel,
Kurzreferate von Fachkraften, gemeinsames Erarbeiten

von Literatur, gemeinsame L8sungssuche mit dem Ziel

der Mobilisierung von Selbst- und Nachbarschaftshilfe.

Lernziel:

Erh6hung sozialer und instrumenteller Kompetenzen.

4.2.3.4. Selbsthilfe- und Nachbarschaftshilfegruppen

Aus den vorliegenden Protokollen lassen sich keine ein-

deutigen m6glichen Schwerpunkte fur derartige Gruppen

erkennen. Jedoch k6nnten sich Selbsthilfegruppen bei-

spielsweise ergeben aus der Arbeit der problemzentrier-

ten Beratungsgruppe.

Ebenso k6nnten Eltern gezielt fur au erschulische Fer-

derung und Freizeithilfen fur Kinder und Jugendliche

mit herangezogen werden.

Lernziel:

Erh6hung sozialer Kompetenzen im Sinne der Hypothese 2.

4.2.4. Programm der Zielgruppe Lehrer

4.2.4.1. Erhebung der Interessen- und Problemlage

Vgl. hierzu auch die Punkte 4.2.2.1. und 4.2.3.1.

Bei Lehrern durften die gr6Bten Probleme bestehen

diese aktiv an Erhebungs- und BefragungsmaBnahmen zu

beteiligen, vor allem, da Mitglieder der eigenen Ziel-

gruppe h6chstwahrscheinlich kaum bereit sein werden,

den eigenen Kollegen mit der n8tigen Offenheit zu

I;

begegnen.

Wenn Uberhaupt, wird sich die Mitarbeit dieser Ziel-

gruppe wohl auf die Formulierung der Fragestellung und

die Auswertung beschranken.

Techniken:

"

12
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4.2.4.2. Themenzentrierte Beratungsgruppe

In regelmaBigen Gruppensitzungen sollten Problembereiche

aus dem padagogischen Alltag der Lehrer behandelt werden.

Die Auswahl der Themen wird von den Lehrern vorge-

nommen. Ein Gruppenthema kannte dabei auch die gest6rte

Kommunikation zwischen Lehrern der verschiedenen

Schultypen sein.

Techniken und Lernziele:

siehe Punkt 4.2.3.3. ·

4.2.4.3. Trainings- und Informationskurse

An muglichen Kursen bieten sich an:

1. Lehrer-Schuler-Konferenz nach Gordon (77)·

Das Programm liegt bisher nur in einer, fur

die Gruppenarbeit nicht strukturierten und

aufbereiteten Buchform vor, und muBte daher

vorher noch entsprechend uberarbeitet werden.

2. Verhaltenstraining zum Abbau von Stress im

Schulalltag. Rollen- und Situationsspiel, Themen-

zentrierte Interaktion zur Reflexion des eigenen

Verhaltens und Erprobung neuer Verhaltens-

weisen, Konfliktbewaltigung.

3. Informationskurs uber GenuB- und Rauschmittel-

mi8brauch durch junge Menschen, insbesondere

Formen der Suchtgefahrdung, ihre Entstehung,

Ursachen, aufrechterhaltende und f6rdernde Be-

dingungen, M6glichkeiten zur Pravention.

f

4.3. Durchfuhrung, technische und personelle Bedingungen

Es sei poch einmal darauf verwiesen, daD die aufge-

fuhrten Programmpunkte ein Angebot darstellen, das

in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern konkretisiert

und sicherlich auch eingeschr nkt werden muB. Im be-

sonderen ist eine Abklarung hinsichtlich der Aktions-

tage mit den sich daraus ergebenden programmatischen

13
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Zur Durchftlhrung der einzelnen Ma8nahmen stehen Raum-

lichkeiten im Schulzentrum Dahn, an der VHS.und sicher-

lich auch in den einzelnen Orten (beispielsweise Pfarr-

gemeindes&le) des Einzugsbereichs zur Verfugung. Hier

muD im Einzelfall geklart werden, ob eine Dezentrali-

sierung erforderlich und m6glich ist. Ebenso kann

es notwendig werden Fahrgelegenheiten, speziell fur

Schuler zur Verfugung zu stellen.

Der Bedarf von ansonsten ben6tigten Materialien und

Ger ten mu te nach der Entscheidung uber das jeweilige

einzelne Angebot festgestellt werden.

Von nicht geringer Bedeutung fur Anzahl, Umfang und

Gestaltung der mdglichen Angebote ist die Anzahl der

im Projekt integrierten Fachkrafte. Um ein m6glichst

geschlossenes Konzept durchhalten zu k6nnen, ist es

dringend erforderlich, daB alle zum Einsatz kommen-

den Fachkrifte die einzelnen konzeptionellen Prinzipien

und deren m6gliche Modifikationen mittragen.

In diesem Zusammenhang sei abschlie6end nochmals darauf

verwiesen, daD die vorliegende Konzeption vorliufigen

Charakter hat und in der Auseinandersetzung mit den

Teilnehmern konkretisiert, aktualisiert und fortge-

schrieben werden mu8.

Gerd Gahr

Walter  ubert
Werner Rung
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1. Funktion und Ziel der Begleitforschung

1.1. Leitfaden fur MaBnahmen primarer Pravention gegen

AlkoholmiObrauch

Die Erfahrungen und Erkenntnisse die aus den MaBnahmen

des Projekts gewonnen werden, dienen in erster Linie

dazu, einen Leitfaden fur spatere Projekttrager zu

formulieren. Gedacht ist dabei etwa an Jugendamter,

Schulzentren, Gesundheits3mter, freie Trager usw., welche

sich mit der Absicht tragen, auf dem Sektor der primaren

Pravention aktiv zu werden. Fur solche Institutionen

k6nnte (sollte) folgendes von Interesse sein

1. Auf welchen Sektoren ist es nach dem bisherigen

Forschungsstand sinnvoll, mit praventivem Han-

deln anzusetzen.

2. Welche konkreten Angebote k6nnten in diesem '

Sinne gemacht werden, welche Hilfsmittel und

materiellen Voraussetzungen sind dafur erfor-

derlich.

3. Welche fachlichen Erfahrungen wurden bei der

Umsetzing dieser Angebote bezuglich der ange-

sprochenen Inhalte und der Vermittlungsmetho-

den gemacht, welche Probleme traten auf.

4. Wie ist die subjektive Interessen- und Problem-

lage potentieller Zielgruppen, deckt sie sich

mit den Vorstellungen der Fachkr fte.

5. Welche M6glichkeiten gibt es, diese subjektive

Interessen- und Problemlage der Betroffenen zu

eruieren.

6. Wie kdnnte'sich eine praventive Arbeit gestalten,

die versucht, sowohl fachlichen Erkenntnissen,

wie auch den Bedurfnissen der Betroffenen Rech-

nung zu tragen.

7. Welche Widerstlnde (Welche Hilfen) sind von Be-

troffenen, deren Bezugspersonen und -gruppen

oder auch von Beh6rden, sozialen und politischen

P
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Institutionen usw. zu erwarten, wie gehe ich

damit um.

8. Welche Effekte, Ergebnisse, Verdnderungen sind

bei einem Vorgehen wie dem beschriebenen zu er-

warten, bzw. m6glich.

Diese Punkte k6nnten sicherlich noch in vielfacher Hin-

sicht differenziert und konkretisiert werden, sie stek-

ken jedoch den Rahmen dessen ab, was bei realistischer

Sichtweise von einem solchen Leitfaden sinnvoll erwartet

werden kann, aber auch erwartet werden sollte.

Dabei wird allerdings bereits davon ausgegangen, daB der

potentielle Benutzer.dem Ansatz.,der primaren Prdvention

grunds tzlich aufgeschlossen und positiv gegenuber-

steht.

1.2. Orientierung an den Teilnehmerinteressen

Wie aus den vorstehenden Ausfuhrungen schon ersichtlich,

liegt ein Schwerpunkt des Projekts in einem Teilnehmer-

zentrierten Vorgehen. Dies beinhaltet nach unserem Ver-

stindnis ein stindiges, prozeDhaftes Erkunden von Teil-

nehmerinteressen, ein standiges Anpassen (Modifizieren)
von Methoden und Programmatik an die Bedurfnisse der

Teilnehmer.

All das, was an Erkenntnissen gewonnen wird, hat insoweit

also, uber die spdtere Auswertung fur den erwahnten

Leitfaden hinaus, auch eine aktuelle Bedeutung, namlich

Grundlage zu sein fur die standige programmatische und

methodische Diskussion.

Daneben hat eine derartige Zusammenarbeit mit den Be-

troffenen naturlich auch Auswirkungen auf die Auswahl

der MeB- und Kontrollinstrumente wie an sp terer Stelle

nochmals deutlich gemacht werden wird.

1 - 4 -

3-



.'

li
/li
1

ill
i

li

i

,

1.3. Grundlage fur weitere Forschung

Die geplanten EinzelmaBnahmen, insbesondere jedoch die

Erfahrungen mit dem Gesamtprojekt, k6nnten ebenfalls die

Grundlage bilden fur eine weitergehende Forschung, vor

allem deshalb, weil ausgewertete Erfahrungen mit einem

derartigen. Ansatz bisher kaum vorliegen.

Fragen der Projektstrategie, der einzelnen Angebote,

der Zielgruppenspezifitat, des Projektumfangs u.v. a.m.

k6nnten so auf der Grundlage der Erfahrungen dieses

Projektes neu gestellt und intensiver uberpruft wer-

den.

1.4· Grundsdtze des methodischen Vorgehens

Die verwendeten Methoden zur Erhebung bzw. Erfassung von

Daten orientieren sich an dem in Ansatzen der Aktions-

forschung verwendeten Instrumentarium. Dies bedeutet

weitgehenden Verzicht auf die Verwendung kontrollierter

uberprufbarer Verfahren. Unabhangig von der, u.E. be-

rechtigten Skepsis bezuglich der Aussagekraft von, mit

diesen Instrumenten gewonnenen Ergebnissen, sind es

vor allem die folgenden Grunde, die einen Einsatz der-

artiger Instrumente nicht maglich machen, bzw. im Hin-

blick auf den erforderlichen Aufwand nicht sinnvoll

erscheinen lassen.

1. Die vorfindbaren Bedingungen (zeitlich, finanziell,
methodisches Vorgehen) erlauben in keinem Falle

eine Zusammenstellung der Stichproben hinsicht-

lich des Kriteriums der Reprasentativitit oder

auch nur dem der Zufalligkeit.

2. Es besteht stets die Absicht, Teilnehmer fur die

Gruppenarbeit zu gewinnen und zu aktivieren. Dies

wird fast immer durch den Einsatz objektiver,

streng empirischer Verfahren erschwert.

3. Kontrollierte Verfahren bringen bei ihrem Ein-

satz ein hohes MaB an Trendbestimmtheit fur die

untersuchte Person mit sich, sie sind nur zu

einem geringen MaDe flexibel einsetzbar. Dies

-4-
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steht im Gegensatz zu dem Anspruch bei der Zu-

sammenarbeit mit den Betroffenen emanzipatori-

sche Prinzipien wirken zu lassen, bzw. wird

nicht den sich daraus ergebenden ErfQrdernissen

nach einer flexiblen Erfassung und von Verande-

rungen gerecht.

4. Eine Arbeit im Feld, mit weitgehender Integration

der Untersucher in Gruppenprozesse macht es un-

mdglich, starende und beeinflussende Variablen

so unter Kontrolle zu halten, wie dies bei

streng empirischen Verfahren erforderlich wire.

Aus all dem Folgt, daB zur Erfassung von Ist-Zust nden

und ablaufenden Prozessen Verfahren zum Einsatz kommen

massen, die in Absprache mit den Teilnehmern flexibel

angewendet werden kdnnen. Da die damit gewonnenen Daten

hinsichtlich ihrer Interpretation in hohem MaBe kontext-

abh ngig sind, gilt es des weiteren, die entsprechen-

den Kontextvariablen maglichst umfassend zu beschreiben

und zu dokumentieren.

Es kann allerdings nicht auf ein Mindestma  an Struktu-

riertheit verzichtet werden, da nur so ein ubergreifender

Vergleich zwischen den verschiedenen MaBnahmen m6glich

wird.

Die im nachfolgenden beschriebenen Strukturen und

Einzelkriterien versuchen dieses Minimum zu gewahr-

leisten. Dabei muB im jeweiligen Einzelfall entschie-

den werden, mit welchen Verfahren, bzw. uber welcheb

Weg die entsprechenden Informationen eingeholt werden

k6nnen.

2. Erfassung der Ausgangsbedingungen

Die Beschreibung der Ausgangsbedingungen ist vor allem

aus folgenden Grunden von Bedeutung.

1. Sie soll zum Verstandnis (Interpretation) der

splter ermittelten ProzeBdaten beitragen.

i
-5-
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2. Sie soll erste Hinweise auf die Interessen-,

Problem-, und BewuBtseinslage der Zielgruppe

liefern, somit auch Hinweise auf m5gliche pro-

grammatische Schwerpunkte geben.

3. Sie soll die M6glichkeit er6ffnen, eventuelle

Ver5nderungen nach den erfolgten Interventionen

festzustellen.

Die im nachfolgenden beschriebenen Bereiche stellen ein

Raster dafur da, was an konkreten Einzelinformationen

erhoben werden sollte. Obwohl es bei der Erfassung die-

ser Bedingungen zu groBen Oberlappungen mit dem Bereich

Aktivierung der Zielgruppe kommen wird, gemeint ist

damit; daD e-s 1ceine gesonderte \Erhebung liber die Aus-

gangslage von Mitgliedern der Zielgruppe Uber deren

aktivierende Ansprache hinaus geben wird, soll der

Aspekt der Zielgruppenerreichung, speziell der Vor-

gehensweisen dabei, .gesondert abgehandelt werden.

Inwieweit, bedingt durch die Intention Teilnehmer der

Zielgruppe fur die Gruppenarbeit zu aktivieren, eine

detaillierte Erkundung von Einzelaspekten der Ausgangs-

lage im Einzelfall m8glich erscheint, muB von Fall zu

Fall entschieden werden.

2.1. Sozio6konomisches Umfeld

1. Wirtschaftliche Lage der Region

- Wirtschaftliche Struktur (Industrie, Landwirtschaft,

Dienstleistungsgewerbe)
Arbeitsmarkt Am Ort (Pendler)

- Stand der Arbeitslosigkeit
- Anteil der berufstatigen Frauen

2. Soziale Schichtung

- Berufsgruppen, Ausbildungsstand

- Einkommenssituation

3. Freizeitm8glichkeiten

- Kultur (VHS, Theater, Musik)
- Sport

6ffentliche Angebote (Vereine, Kirchen, Gemeinde)
- Kommerzielles Freizeitangebot

-6
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4. Ortliche Gegcbenheiten

Wohnsituation

- Verkehrsbedingungen (6ffentliche Verkehrsmittel)

- Okologische Situation

5. MaBnahmenbezogene Infrastruktur

- Einstellung der Bev6lkerung zu affentlichen

Institutionen

- Vergleichbare Andebote, Konkurrenzsituationen

- Offentliche Meinung

Reaktion lokaler Medien

6. Konsumverhalten

- Ortsubliche Trinkgewohnheiten und Normen

- Alkoholangebot (Kneipen, Geschafte)

2.2. Individuelle Ausgangslage der Zielpersonen

1. Sozioakonomische Daten

Beruf, Bildung, Einkommen

Wohnumfeld, Wohnungsgr6Be

Freizeitrelevante Gegenstdnde

Motorisierung

3. Altersstruktur

- Eltern, Kinder Lehrer

2. Interessen, Probleme, geduBerte Gefithle

Was hat den Teilnehmer dazu bewogen, mitarbeiten

zu wollen,

Welche besonderen Probleme werden genannt

3. K6mmunikationsverhalten (Kompetenzen)

- Kommunikationsbereitschaft bzw. Verschlossenheit

Welche Themen, Inhalte, werden mit Partner-Lehrer-

Kind-anderen besprochen

- Dominanz der verschiedenen Partner in der Beziehung

(wer redet mehr)
- Haben die jeweils Betroffenen dieselbe Meinung

(wo ja, wo nein)

U
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Wie werden Konflikte angegangen (Flucht, Aggression,

partnerschaftlich)
- Wer trifft Entscheidungen in welchen Bereichen

Rollenverhalten

4. Freizeitverhalten

- Wieviei Freizeit pro Tag

- Wie wird Freizeit definiert, was ist fur die.Teil-

nehmer Freizeit

- Mit wem verbringt man die Freizeit

- Freizeitaktivit ten, Hobbies, zeitliche Festlegungen

Wie wird die Freizeit geplant

- Entspannungstechniken
- Was verhindert Freizeitaktivitaten

5. Konsumverhalten

- Kompensationsstrategien (Alkohol zur Anregung, Ent-

spannung)
Konsumsituationen

- Reflexion des eigenen Verhaltens (speziell im

Hinblick auf Kinder)
- Wertigkeit von Alkohol in bestimmten Situationen

6. Selbstwertgefuhl

- Zufriedenheit mit der eigenen Situation

Kompetenzgefuhle

- Angste vor sozialen Situationen

- Wie sieht man die eigene Rolle und Wertigkeit in

dem engeren sozialen Kontext,(Familie, Schule,

Freundeskreis)

2.3. Zielgruppenerreichung

1. Relevante Institutionen

- Institutionen gesundheitlicher Aufklarung

- bffentliche Institutionen

- Betriebe

2. Ansprachewege

- Welche Medien wurden benutzt (Briefe, Telefon,

persanliche Kontaktaufnahme)

r
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- Welche Vermittler wurden eingesetzt

Erfahrungen mit den Medien (Erfolg)
Uber welches Medium wurde der Teilnehmer erreicht

- Welche Argumente, Gesprachsansgtze wur.den zur

Aktivierung der Teilnehmer eingesetzt

Reaktign der Befragten darauf (Angste, Befurchtungen,

Zustimmung)
- Offner (positive Argumente) festhalten

3. EntscheidungsprozeB

- Spontan z6gernd

Praktische Grunde fur Teilnahme bzw. Nicht-Teil-

nahme

Emotional gef rbte Grunde fur Teilnahme bzw. Nicht-

Teilnahme

Wurde die Entscheidung mit jemand durchgesprochen

bzw. von anderen abhangig gemacht

- Wann ist die Entscheidung gefallen

4. Initiativen auBerhalb des Projekt-Vorgehens

Status-Ansehen des Initiators

-· Inhalt des Vorschlages

Reaktion auf den Vorschlag (Ergebnis)

5. Widerstande und fardernde Bedingungen

Offentliche Meinung
- Politische Parteien, Kirchen, sonstige Insti-

tutionen

2.4. Erfassungsmethoden

Die Verwendung mancher der nachstehend aufgefuhrten

Erhebungsmethoden ist abhdngig zu machen von den M6g-

lichkeiten der konkreten Situation. Dabei sollte je-

doch stets versucht werden, Informationen zu den ein-

zelnen Kategorien einzuholen, auch wenn dies. nur durch

eine (gekennzeichnete) Einsch tzung der Fachkraft m6g-

lich ist.

'
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1. Teilstrukturiertes Interview (Einzelinterview,

Kleingruppendiskussion, Gruppendiskussion),
u.U. Einschatzung durch Interviewer

2. Auswertdng von Video-Aufnahmen (Intebviews)

3. Expertenbefragung

· 4. Dokumentation der einzelnen Initiativen

5. Gesprachsprotokolle

6. Auswertung von Datenmaterialien 6ffentlicher

Institutionen

3. Erfassung der GruppenprozeBdaten

3.1. Allgemeine Prinzipien der Datenerfassung

Im Rahmen der geplanten MaBnahmen, die mit den einzelnen

Zielgruppen durchgefuhrt werden, sollen m6glichst valide

Daten zu folgenden Fragekomplexen erhoben werden:

- Raumliche Bedingungen

- Die Reaktion der Teilnehmer auf dargebotene
Inhalte

Reaktionen auf methodische Vorgehensweisen
- Gruppendynamik

- Reflexion und Orientierungsphase
- Prozesse, die auBerhalb der konkreten Ma8nahmen

liegen, aber das Projekt tangieren.

Ziel ist es hierbei nicht, eine Effektivitdtskontrolle

im Sinne von PRi-Post-Messungen durchzufuhren, sondern

es geht vielmehr um eine m6glichst pr zise Erfassung

der wichtigsten Rahmenbedingungen und Prozesse.

Innerhalb der gesamten Prozesse sollte schwergunkt-

manig auf die Bereiche Kommunikation, Konsumverhalten

und Freizeitverhalten geachtet werden.

Es ist wichtig, die intendierten kurz-, mittel- und lang-

fristigen Arbeitsziele der einzelnen MaBnahmen zu kon-

kretisieren. Daneben sollen die geplanten Methoden expli-

ziert und ihre Funktionalitat erfaBt werden.

4
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3.2. Die E-Efassung relevanter Daten

Im folgenden sollen fur die einzelnen Bereiche wesent-

liche Fragenhomplexe aufgelistet werden. FUr die je-

weiligen MaBnahmen k6nnte von Fall zu Fall eine Spe-

zifizierung und Konkretisierung vorgenommen werden.

3.2.1. Technische und organisatorische Bedingungen

WAhrend der jeweiligen Zusammenkunfte sollten folgende

Daten registriert werden:

3.2.1.1. Rlumliche Beding·ungen

a) Wie ist die Erreichbarkeit, Lage, Gr6Be, Image?

b) Von welchen Personen/Gruppen wurden die organisato-

rischen Voraussetzungen geschaffen (z.B. Raumbe-

schaffung, Aufbau, Materialbeschaffung u. a.)

3.2.1.2. Die Teilnehmer betreffend

a) Wie ist die Gruppenstarke?

b) Welche Gruppenzusammensetzungen bestehen (sozio6kono-
mischer Status, Geschlecht, u.a.)?

3.2.1.3. Zeitliche Begrenzung

a) K6nnen die Zeiten eingehalten werden? (Forderung
nach Verkurzung bzw. zeitlichem Ausbau).

b) Wird der Wunsch nach zus tzlichen Terminen geauBert?

3.2.1.4. Fluktuation der Teilnehmer

a).Welche Teilnehmer beenden vorzeitig ihre Aktivitaten?

(Es sollten die jeweiligen Grande eruiert werden).

3.2.2. Die Reaktion der Teilnehmer auf die dargebetenen

Inhalte

- Wie werden die Inhalte von den Teilnehmern aufge-

nommen?

Zu reglstrieren sind eher zustimmende/ablehnende
Statements sowie die Prozesse, die hierauf er-

folgen. ( z. B. Tendenzen auszudehnen, bzw. abzu-

brechen u. a.).

/
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- Inwieweit tangieren die Themen den Erfahrungs-
horizont der Teilnehmer?

Werden eigene Beispiele eingebracht? Sind AuBe-

rungen registrierbar, die eine hinreichende Nahe

zu den teilnehmerzentrierten akuten Problembe-

reichen dokumentieren?

- Werden inhaltliche Anderungswunsche, bzw. Teil-

modifikationen vorgeschlagen?

Welche Einzel- und Gruppennormen lassen sich hin-

sichtlich der Bereiche Kommunikation, Freizeit-

verhalten und Konsumverhalten registrieren? Lassen

sich Veranderungen feststellen?

3.2.3. Reaktionen auf die methodische Vorgehensweise

Wie auBern sich die Teilnehmer zu den einzelnen Medien

bzw. Techniken? (z.B. GroBgruppe, Kleingruppe, Rollen-

spiele, Obungen zu Hause, Umgang mit schriftlichen Ma-

terial, Kurzreferate, Wandzeitungen u. a.)
Bei welchen methodischen AnsAtzen lassen sich besondere

Wunsche bzw. Blockaden registrieren? (so etwa bei Rollen-

spiele, Umgang mit schriftlichem Material u.a.)

3.2.4. Gruppendynamik

Aus der FUlle von Variablen in einer solchen Situation

zwischenmenschlicher Kommunikation, sollen diejenigen

gruppendynamischen Merkmale selektiert werden, die sich

an den konkretisierten Gruppenzielen orientieren. D.h.,

intendiert ist keine Erfassung allgemeiner gruppen-

dynamischer.Phanomene zu deren Beobachtung standardi-

sierte Kategorien bzw. Merkmalssysteme eingesetzt werden

k6nnten (z.B, Bales, Flanders, Ober u. a.).

Folgende Fragenkomplexe sollen schwerpunktmi ig

erfaBt werden:

a) Die jeweiligen Aktionen und Reaktionen der

Gruppenmitglieder

iI
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Welche Teilnehmer zeigen eher dominantes bzw.

zuruckhaltendes Verhalten? Lassen sich Ver-

anderungen registrieren?

b) Bildung von Untergruppen

Welche Personen arbeiten besonders haufig inten-

siv zusammen? Ergeben sich informelle Kontakte?

(geauBerte Rivalitat, Machtkampfe, Cliquen-Bildung,

Diskriminierung von Personen u.a.)

c) Erhebung des Gruppenklimes

Hierbei geht es jeweils um die subjektive Ein-

schatzung der Mitglieder bzw. der Trainer.

d) Informelle Kontakte zwischen Teilnehmern und

Gruppenmitgliedern
Zu erfassen sind jeweils wichtige Informationen

vor und nach den Sitzungen sowie in den Pausen.

Zum einen geht es um Statements, die die einzel-

nen genannten Bereiche betreffen, zum anderen ·· · -

sollen MaBnahme-tangierende bzw. MaBnahmen-uber-

greifende Daten erhoben werden.

3.2.5. Reflexion und Orientierungsphase

Gegen Ende eines jeden Treffs sollten Reflexions- und

Orientierungsphasen eingeschoben werden. Von beson-

derer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist der Ent-

scheidungsfindungsprozeD. Es werden hierbei Entschei-

dungen hinsichtlich zukunftiger Inhalte und z. T. ein-

zusetzender Methoden getroffen. Dieher ProzeD ist selbst

ein wichtiger inhaltlicher Teil (Einuben von Analysen,

Konfliktl6se- und Probleml6sestrategien; so z.B. Brain-

storming, konfliktlose Methode u.a.).

Die Prozesse, die sich in den genannten Phasen erge-

ben aber auch sonstige Kontroversen und Konflikte soll-

ten sorgfaltig erfaBt werden.

Werden Kontroversen und Konflikte ausgetragen, themati-

siert oder eher umgangen? Kommt es zu Niederlagen? Wie

ist die Reaktion von nSiegern und "Besiegtem"7 Zeigen sich

13
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Reaktanz-Phanomene (aggressives Vcrhalten, Kompensation,

Ruckzug u. a.)? Welche Reaktioncn zeigcn sich hierauf?

Wie sind die Reaktionen auf vermittelnde Instanzen, z.B.

Trainer bzw. Teilnehmer?

3.2.6. Prozesse, die auBerhalb der konkreten MaGnahmen

liegen, aber das Projekt tangieren

Inwieweit ergeben sich zwischen den Teilnehmern uber

die Gruppenarbeit hinausgehende Kontakte?

Besteht zwischen den Mitgliedern oder einigen Mitgliedern
ein Konsensus daraber, uber unsere Arbeitsziele hinaus-

gehende Themen und Probleme aufzugreifen und umzusetzen?

3.3. Methoden

Wahrend der Gruppensitzungen werden Handlungsprozesse

unmittelbar wahrgenommen und je nach Gewichtung des Be-

obachtungsgegenstands mehr oder weniger systematisch

erhoben. Den Rahmen hierzu bilden die o.a. Bereiche.

Besonders wichtige Sequenzen k6nnen je nach Zielgruppe

und Arbeitszielen herausgegriffen und entsprechend

festgelegter Merkmale und Kategorien beobachtet wer-

den. (z. B. Rollenspiele, Konfliktsituationen, ProzeB-

reflexionen u. a.).

Ferner bietet sich je nach M6glichkeit und Intention

die Auswertung von Tonbandern und Videoaufnahmen u. a.

an. Fur einzelne wichtige Fragenkomplexe lassen sich

ferner teilstrukturierte Fragebogen einbeziehen. Da-

neben bieten sich z.B. zur Einschdtzung des Gruppen-

klimas, die durch die Einschatzung der Betroffenen und

Trainer erfolgen sollte, Rating-Skalen an.

Tar Erh6hung der Intersubjektivit t sollten ferner z. T.

Protokolle von seiten der Mitglieder erstellt und mit

denen der Beobachter bzw. Trainer verglichen werden.

Fur vinzelne Bereiche, so insbesondere fur die Reflexions-

und Orientierungsphase u. a. lassen sich teilstruktu- ·

rierte Leitf5den verwenden.

Die Trainerprotokolle sollten m6glichst unmittelbar

nach den Treffs erstellt werden. Den Rahmen hierfur

bieten ebenfalls die o. a. Bereiche.

- 13 -
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gehen, die Berichterstattung in den lokalen Medien,

aber auch alle anderen Verdffentlichungen zu Projekt-

maBnahmen zu verfolgen. Zum zweiten sollen Stellung-

nahmen von Einzelpersonen, insbesondere sogenannte

nMeinungsfuhrern protokolliert werden.

4.1. Methoden

Projektrelevante Beschlusse bestimmter Gremien (Vereins-

vorstande, Lehrerkollegien, Gemeinderat usw. ) werden,

soweit wir davon Kenntnis haben, protokolliert.

Eine umfassende systematische Erfassung der 6ffent-

lichen Meinung durfte auf Grund der sachlichen und per-

sonellen Begrenzung nicht maglich sein. Ihre ansatz- -

weise Rekonstruktion wird uber folgende Schritte re-

alisiert:

Medien-Analyse

1. Erfassen der artlichen Medien (.Tages-, Wochenzeitungen,

Kirchenbldtter usw)

2. Inhaltsanalyse projektbezogener Artikel bzw. anderer

Stellungnahmen (bspw. Leserbriefe)
3. Sammlung und Registrierung dieser Verdffentlichungen

zur SchluBauswertung.

AuBerungen von Einzelpersonen

Es sollen dem Projekt zugetragene Au erungen von Einzel-

personen protokolliert werden.

5. Organisation und Ordnung der Daten

In Anbetracht der Datenfulle und des umfangreichen or-

ganisatorischen Rahmens des Gesamtprojekts muB eine

explizite und einheitliche Systematisierung aller em-

pirischen Belege erfolgen. Voraussetzung hierfur ist:

- Die Erstellung eines Aktenplans, nach dem die Ablage

aller Schriftstucke (Protokolle, Frageb8gen, Zeitungs-

ausschnitte, Briefe usw) erfolgen muB.

16
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- Fur alle Projektrelevanten Informationen sollen,
sofern ihr Eintrag nicht in standardisderte Listen

(Fragebdgen, Protokolle, Kontaktbogen) erfolgt,

Aktenvermerke angelegt werden.

- In einer anzulegenden Personenkartei sollen alle

jene Personen aufgenommenwerden, die bisher·direkt

an einzelnen MaBnahmen beteiligt waren, bzw. die an-

derweitig fur das Projekt von Interesse sind.

Es ist zu uberprufen, inwieweit eine Literatur- bzw.

Schlagwortkartei speziell fUr das Gesamtprojekt an-

gelegt werden sollte.

6. Koordination

Bezuglich der Projektkoordination muB unterschieden wer-

den zwischen Koordinationsaufgaben, die im Rahmen der

Organisation des Gesamtprojekts -anfallen -und -sol-chen,· '- -

die auf artliche Projektdurchfuhrung bezogen sind. Zwar

lassen sich far beide Ebenen gleiche grundsatzliche

Aufgaben wie z.B. die Schaffung von Transparenz, Wei-

terleitung von Informationen, Bereitstellung von Kom-

munikationsm5glichkeiten feststellen, die Tatsache

aber, daB Uber diese allgemeinen Koordinationsaufgaben
hinaus 6rtlich spezifische anfallen werden, macht

eine getrennte Darstellung dieser notwendig.

6.1. Gesamtkoordination

Zentralisierung der Daten

Eine der wesentlichsten Aufgaben der Gesamtkoordination

ist die Zentralisierung der Daten, d. h. die "Oberwachung"
ihres Einlaufs, die zentrale Registrierung, Ablage und

Dokumentation. Die Gesamtkoordination sollte gewdhr-

leisten, daD sie uber alle relevanten Vorgange auf art-

licher Ebene informiert ist, insbesondere uber den Ver-

lauf der Programme, den Einsatz von Erhebungsinstrumenten

und deren eventuelle Modifikationen.

- 17 -
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Uberwachung der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit

Die zentrale Koordinationsstelle soll dazu betragen, ein

Optimum an Einheitlichkeit der Erfassungsstrategien und

-kriterien zu erreichen, damit die Vergleichbarkeit der

Ergebnisse erm6glicht werden kann.

Informationsaustausch zwischen Projekten

Die zentrale Koordinationsstelle soll die 6rtlichen

Projekte uber den Stand der jeweils anderen informieren.

Insbesondere wird sie solche Informationen weiterleiten,

die der Einheitlichkeit der Erfassungsstrategien dienen,

bzw. Erfahrungen im Umgang mit bestimmten Projektiden-

tischen Problemen zum Inhalt haben. Hierzu wird es not-

wendig sein, daB die zentrale Koordinationsstelle in be-

stimmten Abstanden die jeweiligen artlichen Projekte

aufsucht, daruber hinaus aber regelmiBige Besprechun-

gen zwischen den einzelnen Projektbeteiligten organi-

siert.- · -

Erstellung von Zwischenberichten

Zur umfassenden Darstellung des Gesamtprojekts sollen

nach AbschluD einzelner Phasen Berichte erstellt werden,

in denen der Verlaufsstand der einzelnen Projekte dar-

gestellt und zur Kontrolle mit dem geplanten Verlauf

bzw. der Konzeption verglichen wird.

6.2. Koordination auf 6rtlicher Ebene

Auch hier wird es darauf,ankommen, Erfahrungen auszu-

tauschen und die EinzelmaBnahmen im Hinblick auf das

methodische Vorgehen und die empirische Uberprufung
aufeinander abzustimmen.

Zusltzlich ist zu uberprufen inwieweit Informationen

zwischen den einzelnen Teilnehmern von Einzelma nahmen

ausgetauscht und Kooperation angeregt werden kann.

Dies insbesondere bei dem Projekt in Dahn, denn hier

sind die EinzelmaDnahmen von ihrer konzeptionellen

Anlage her derart verzahnt und auf untereinander inter-

- 18
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agierende Zielpersonen bezogen, daB die mangelnde Trans-

parenz in Form eines fehlenden standigen Informations-

austauschs, fehlende Anregung zur Kooperation, hemmende

Effekte auf den Projektverlauf herbeifuhren ·k6nnen.

Um den Kontakt zu zielpersonenvermittelnden Insti-

tutionen aufrecht·zu erhalten und sie weiterhin fur

die ProjektmaDnahmen zu interessieren, erscheint eine

unregelmdbige Information uber den Verlauf des Projekts

empfehlenswert.

7. Auswertung

Der in vorliegender Konzeption zum Ausdruck kommende  --

Ansatz hebt sich von den traditionell empirischen vor

allem dadurch ab, da  die "Feldsubjekte" also die ange-

sprochenen Zielpersonen nicht zum Objekt wissenschaft-

lichen Vorgehens herabgestuft werden..Dies wird in

vielfacher Weise realisiert. Zum einen werden keine un-

abhangigen Variablen vorgegeben und die Reaktion der

Teilnehmer als abhangige Variable bei Konstanthaltung

oder Ausschaltung von Fehlerquellen Uberpraft, sondern

die Festlegung der unabhingigen Variablen also der

MaDnahmen und Programme von den Betroffenen und den

Professionellen gemeinsam festgelegt. Zum andern wird

nicht nur die Reaktion der Betroffenen erfaBt und re-

flektiert sondern auch die des direkt in den ProzeB in-

tegrierten Untersuchers.

Ein dritter Unterschied liegt darin, da  die Modifikation

des Vorgehens nicht ausschlieBlich Sache des Professio-

nellen bleibt, sondern bewuDt zur Angelegenheit der

Betroffenen gemacht wird.

Dies Verstandnis mu  sich auch in der Auswertung der

Daten wiederspiegeln:

Ihre Funktion liegt einerseits in der Gewinnung quali-
tativer und quantitativer Daten, andererseits in der

Bereitatellung von Feedback fur die Betroffenen und den

- 13 -
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7.1. Feedback-Funktion

Die Bedeutung des Feedbacks fur Professionelle und Be-

troffene kann anhand folgander Punkte erlautert werden:

- Das Datenmaterial kann eine Bestatigung oder auch

eine Korrektur der subjektiven Wahrnehmung bezag-

lich einzelner Problemsituationen erm6glichen.

- Das Datenmaterial und die gemeinsamen Diskussionen

sind Ausgangspunkte fur die Fortsetzung des Ge-

sprachs innerhalb der Gruppenmitklieder Uber Pro-

bleme, die noch nie oder selten deutlich formuliert

wurden.

- Die Diskussion uber die Ergebnisse ermdglicht eine

Art Solidarisierung unter den Beteiligten, wenn sie

sehen, daB ihre Problemsicht auch bei anderen vor-

handed ist.

- Die Diskussionen k6nnen Handlungsbereitschaft schaffen

oder erhahen.

Daruber hinaus ermaglicht die aktive Beteiligung der

Betroffenen bei der Auswertung der Ergebnisse im

Rahmen der Feedback Diskussion eine qualitative Ver-

besserung des Erkenntnisgewinns: Bei der gemeinsamen

Interpretation von Protokollen, der unmittelbaren Pro-

zeBreflexion, werden verschiedene subjektiv gefarbte

Interpretationen miteinanden konfrontiert und damit

intersubjektiv abgesichert.

Fur die konkrete Auswertung sind damit folgende Stufen

impliziert:
1. Eigeninterpretetion von Intention

und Wirkung

2. Fremdinterpretation der Wirkung

3. Gemeinsame Interpretation der Wirkung

durch die Teilnehmer und Professio-

nellen

- 20
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7.2. Gewinnung quantitativer und qualitativer Daten

Die Auswertung soll fur die jeweiligen MaBnahmen ge-

trennt, aber auch maBnahmeabergreifend erfolgen. Hier-

far massen noch teilweise Auswertungskategorien er-

stellb werden, in die die jeweiligen Daten eingeordnet

werden k6nnen.

Die Entscheidung, inwieweit die qualitativen Daten nach

quantitativen Gesichtspunkten ausgewertet werden sol-

len, wird epst nach einer lingeren Projektphase zu

treffen sein, wenn uber einen umfangreichen Datenpool

verfugt werden kann.

Bei der am Ende .des Projekts vorzunehmenden Inter-

pretation sollen die erhobenen und ausgewerteten

Daten verglichen und diskutiert werden mit Daten aus

dem

Alltagswissen, .

- Betriebswissen von Institutionen

und dem vorhandenen theoretischen Wissen.

Die Einbeziehung dieser & Datenquellen erscheint inso-

fern sinnvoll als dadurch eine zu einseitige Interpre-

tation ausgeschlossen und der Bezugsrahmen der Intep-

pretation eindeutig expliziert werden kann.

8. Aufgaben der fur die begleitende Datenerhebung
zustdndigen Fachkrafte

Insgesamt kann gesagt werden, daB die mit der Erhebung

beauftragten Fachkrafte zustandig sind,  fur die Erfas-

sung und Dokumentation aller, der im verstehenden Rah-

men beschriebenen, anfallenden Daten.

In Fallen, in denen sie nicht an durchgefithrten MaD-

nahmen (z.B. Gruppensitzungen) oder Gesprachen (z.B. im

Rahmen der Zielgruppenaktivierung) teilnehmen k6nnen,

erstreckt sich ihre Arbeit auf:

1. Vorlaufende Beratung hinsichtlich der zu

eruierenden Information

2. AnschlieDende Uberarbeitung der angelegten

Protokolle, Niederschriften usw.

-21
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Grundsatzlich ist jedoch darauf hinzuwirken, da  be-

sonders bei den Gruppensitzungen, stets eine Person

anwesend ist, die primar fur Erhebung und Protokol-

lierung zustandig ist.

Alle Modifikationen sollten mit den, fur die Begleit-

forschung zustandigen Personen, abgestimmt werden.

tjber Kontakte mit AuBenstehenden, das Projekt betref-

fend, sollten sie informiert werden.

"
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ZIELERREICHUNG

Einzelgesprache

Gruppengesprache

Gesprachs- und Handlungsstrategien

.



6. Methoden der Zielerreichung
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Den bisherigen Ausfuhrungen nach ist zu erwarten, daB die

InterventionsmaBnahmen auf solch unterschiedliche Ziele

wie Informationserhebung, Instruktion und Reflektion aus-

gerichtet sind. Daruber hinaus sind sie auf die unter-

schiedlichen Interessens- und Bedurfnislagen sowie Bil-

dungsunterschiede und kommunikative Fertigkeiten abzu-

stimmen. Dies macht deutlich, daB sowohl die Interven-

tionsstrategien adaptiv angelegt, also differenziert

sein mussen, als auch die Sozialformen, innerhalb derer

gearbeitet werden soll.

6.1. Sozialformen

6.1.1.Einzelgesprache

Analog Matarazzo 65, Schrammel 70, Triebe 76 und Lutz 76

sowie Schmidt-Kessler 76 lassen sich je nach Zielsetzung

verschiedene Formen des Einzelgesprachs klassifizieren.

a) Einzelgesprach zur Datenerhebung

Bei dieser Form der Gesprachsfuhrung steht lediglich

die Erhebung qualitativer oder quantitativer Daten im

Vordergrund. Diese sollen nach Maglichkeit objektiv

re'Ebel und valide erhoben werden.

In erster Linie werden solche Gesprache zu Beginn der

Projektphase bzw. im Laufe der Projektphase und am Ende

der Projektphase zur Evaluierung der MaBnahmen stehen.

b) Reflektierende Einzelgesprache
Reflektierende Interviews tragen dazu bei, Ruckmeldungen

uber die verschiedenen Interventionen innerhalb des Pro-

jekts von den Zielgruppenmitgliedern, aber auch von Funk-

tionstragern, die nicht unmittelbar in das Projekt ein-

gebunden sind, zu erhalten. So ist ein standiger Kommuni-

kationsaustausch mit betroffenen Einzelpersonen notwen-

dig, um ein standiges Feedback uber die Zufriedenheit

mit den MaSnahmen zu erhalten. Uber diese Kommunikations-

schiene sind wie bei der oben schon angegebenen Gesprachs-
form Informationen zur Modifikation des Projektverlaufs

zu erhalten.

3
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Daruber hinaus kann bei dieser Gesprachsform die Be-

grundung eigener Positionen vorgenommen werden.

In reflektierende Interviews sollten vor allem "top outs"

aber auch solche Funktionstrager einbezogen werden, die

das Projekt direkt beeinflussen kannen.

c)Aktivierende Interviews

Aktivierende Interviews sollen in hohem MaBe an den Be-

durfnissen und Interessen der Betroffenen ansetzen und

sollen L8sungsm6glichkeiten aufgrund ihrer Problemsicht

eraffnen, wobei eine Kanalisierung sehr dilaser und unter-

schiedlicher Interventionsziele und Methoden innerhalb

dieser Gesprachsform erfolgt.

Aktivierende Interviews sind in hohem MaBe motivierend,

es kommt deshalb darauf an, Anreize zu identifizieren,
en

die die Gesprachsteilnehmer zur Mitarbeit anrega.

6.1.2. Gruppengesprache

Interventionsbereiche und. Projektziele bedingen als Sozial-

form des methodischen Vorgehens die Arbeit in Gruppen.

'

I
I
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Geht man davon aus, daB Gruppenarbeit als Dimension darge-
stellt werden kann, deren einen Pol von streng strukturierter,

themenzentrierter Arbeit, bis zum anderen Pol, Themenoffen-

heit reicht, dann ist bei der Anlage des Projekts jede Aus-
r\Of b 2 3.+

richtung der Gruppe Inaglich.

Insbesondere erscheint uns wichtig, daB die Interaktion in

Gruppen solche Verhaltensweisen f6rdert bzw. fordert wie

Erkennen und Verbalisieren der eigenen Interessen und die

anderer, Mitverantwortung, Mitfuhrung, gewaltlose Kon-

fliktregelung (vgl. Arne Sj0lund). Zusatzlich schafft die
ct,-e

- Gruppe mit M6glichkeit um aus Hier- und Jetztinteraktionen,
die sich in der Gruppe abspielen und an denen die Gruppen-

mitglieder selbst beteiligt sind, zu lernen. Dabei be-

schrankt sich das Sammeln von Erfahrungen auf interaktio-

naler Ebene, nicht nur auf solche Gruppen, die Sensibili-

sierung bzw. Selbsterfahrung in den Mittelpunkt stellen,
sondern auch in Gruppen mit stark themenzentrierten In- ··
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halten (vgl. Cohn: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten

Interaktion).

Letztlich besteht die Wirkungsbreite nicht nur in der sub-
Grt:ppen

jektiven gnerfahrung bzw. Kompetenzerweiterung, sondern in·

der Umgebungsveranderung. Die Gruppe kann in solidaris hem
Verhalten als Interessensvertretung initiativ werden,'so
die Bereitstellung fehlender Ressourcen versuchen zu be-

wirken.

6.1.3. Gesprachs- und Handlungsstrategien
gt

Das Dilemma psychosozialer primarer Pravention,fkennzeichnet

li
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durch das Fehlen eindeutig athiologischer Faktoren

macht eine eindeutige Festlegung auf Gesprachs- und Handlungs-

stretegien schwierig. Dies umsomehr,.als selbst psycho-
r'1,•<4

therapeutische Konzepte ihrer Orginitubt zugunsten der Inte-

gration anderer, teilweise konkurrierender Richtungen auf-

geben (B. Trurcks, R. R. Kakuv, 1967 und D.D. Martin, 1972

in Bastine: Neue Formen der Psychotherapie)

Dementsprechend gewinnt die Forderung von Urian und Ford

(in Bastine) an Plausibilitat, die eine Integration unter-

schiedlicher Interventionsstrategien fordern. -

Eine Uberprufung potentiell anwendbarer Techniken bzw. Ver-

fahrensstrategien scheint nur luckenhaft die notwendigen
Interventionsformen beschreiben zu k6nnen. So ware es zwar

mdglich, das theoretische Konzept der Gesprachspsycho-

therapie als Technik in einzelnen Gruppengesprachen heran-

zuziehen, insbesondere was die drei Kernvariablen "Ver-
„ „

balisieren emotionaler Edebnisinhalte,„Echtheit,„positive
Wertschatzung und emotionale Warme"betrifft, doch ware

bei diesem Ansatz das Einbringen eigener Positionen und

das Lernen an Modellen nur schwer theoretisch zu sub-

summieren. Ebenso waren verhaltensorientierte Ansatze

nicht hinreichend in der Lage die unterschiedlichen Inter-

ventionen eines derartigen Gemeinwesenprojekts zu be-

schreiben. Da sich die Verhaltenstherapie sehr stark mit

7
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Techniken der Veranderung von Verhaltensweisen beschaftigt,
t

Erlebnis- und Beziehungsphanomene aber weitgehend ausklammene,

blieben solche wichtigen interaktionellen Techniken unbe-

rucksichtigt. Auch andere Ansatze wie z.B. die themenzen-

trierte interaktionelle Gruppenmethode von COHN, die sowohl

Stoffvermittlung als auch Problemlasung in Lehr-/Lerngruppen

fokussiert, ist auch nur fur begrenzte Interventionsbereiche

als beschreibbare Methode akzeptabel.

Wir haben deshalb, um den notwendigen flexiblen Handhabung

von Interventionsmethoden Rechnung tragen zu k6nnen, eine

differenziertere Form der Methodenbeschreibung gewahlt, die

weitgehend BASTINES Ansatz (Auf dem Wege zu einer integrierten

Psychotherapie in Psychologie heute, Juli 1975, Seite 53 - 58)

folgt.

Auf ein entscheidendes Problem dieses methodischen Ansatzes

muB allerdings noch hingewiesen werden: Es laBt sich nicht

eindeutig identifizieren, welche Methoden zu welchen vorge-

gebenen Teilzielen unter welchen Bedingungen anzuwenden sind.

Haufig werden Kombinationen dieser Interventionsformen not-

wendig sein.

Die Entscheidung fur die letztlich anzuwendende Interventions-

form hdngt von der gegebenen Situation und den Erwartungen

der Zielgruppenmitglieder ab. Folglich ist die Entscheidung
fur eine Methode in der Projektphase selbst zu fallen. Aus

der dann vorzunehmenden Beschreibung der Interaktion kann

erfaBt werden, welche Methode angewandt und zu welchen Reak-

tionen bzw. Ergebnissen sie gefuhrt hat.

Im folgenden sollen also Interventionsstrategien und magliche
Vorgehensweisen dargestellt werden:

1. Amplifizieren

Beim Amplifizieren wird das ProblembewuBtsein eines oder

mehrerer Zielgruppenmitglieder. erweitert, es werden Pro-

bleme definiert, L8sungswege gesucht, erprobt und modi-

fiziert. Magliches Vorgehen:
Entwickeln alternativer Zielsetzungen durch Infragestellen
der Sichtweise von Problemen durch den Betroffenen.

R
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Ermuntern von neuen Sichtweisen

- Erproben neuer Situationen

- Vermitteln neuer Erfahrungen : "Nicht im System bleiben",

aus der eigenen Situation heraustreten"

: Anbieten von Informationen, Alternativen(z.B. fur die .

- Interpretation des Verhaltens von Mitmenschen)

Abbau naiver Theorien und Ersetzen durch wissenschaftlich

abgesicherte Informationen

Rollenspiel und Rollentausch

Fdrdern von Probehandlungen, Erproben alternativer Ver-

haltensweisen

- Infragestellen bisheriger, oft selbst auferlegter Ver-

bindlichkeiten/Verpflichtungen interner und externer Art

Z Vereinfachen

Vereinfachen meint das Redifinieren und reduzieren von

komplexen Situationen und Erlebnissenin einfache fur den

Betroffenen in uberschau- und 16sbare Situationen.

Magliche Vorgehensweisen:

- Abgrenzen, Benennen von Schwierigkeitsbereichen
- Auswahlen von zu behandelnden Problemstellungen

Aufgreifen von Teilaspekten einer Situation oder eines

Verhaltens

Erstellen von Problemhierarchien

- Einsteigen mit leichten Problemen, um zu Beginn der Inter-

vention stimmulierende Erfolgserlebnisse zu ermaglichen

3 Konfrontieren

Beim Konfrontieren werden dem Betroffenen und/oder der

Gruppe individuelle Schwierigkeiten und/oder interindividu-

elle Schwierigkeiten bzw. Schwierigkeiten, die im System

begrundet sind, mit der Zielsetzung der Veranderung, gegen-

ubergestellt.

M6gliche Vorgehensweisen:

-Uberbetonen destruktiver Problemschilderungen
Aufgreifen diskrepanter AuSerungen entweder am eigenen
Verhalten oder im Vergleich zu Verhaltens- bzw. Gruppen-
normen. Spiegeln von ex- bzw. impliziten Gruppenzielen
und tatsachlichen Interaktionen bzw. Gruppenrealisationen.

-

- Verhindern von Vermeidungsverhalten und direktes An-

sprechen und Ausuben der Schwierigkeiten

..
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#,Selbstaktivierung
Selbstaktivierung meint die Erhehung der Eigenbeteiligung

des Betrof fenen bei der Analyse und Bewaltigung von Problemen.

Magliche Vorgehensweisen:

Vermeiden von Ratschlagen, Interpretation,Erklarungen,

geringe inhaltliche Lenkung

Therapeutisches Wissen zur Verfugung stellen

- Beobachten und Fegistrieren des eigenen Verhaltens

Selbstbestimmung in Zielsetzung, Analyse, Planung und

Losungsansatze

- Eigenstandige Evaluation des Verhaltens, ermutigen von

Eigeninitiativen
- Ubernehmen von Aufgaben auBerhalb des Interventionsbe-

reiches

.EModellieren
Modellieren meint das beeinflussende Aktivieren durch an-

dere Personen (z.3. Freunde, Kollegen, FamielienangehErige)
Normen und Vorbilder.

Mogliche Vorgehensweisen:

-Einsetzen von Vcrbildern, Beispielen und Rollenspielen

-Verstarkung erwunschten Verhaltens

- Motivieren zur Interventiondurch Uberzeugen
- die Intervention als soziale Ubungssituation

6. Attribuieren

Beim Attribuieren werden Erklarungen fur eigenes und fremdes

Verhalten vorgenommen.

M6gliche Vorgehensweisen:
- Erklarenvon Verhalten als selbst- oder fremdbestimmt

bewuBte/zufallige Verhaltenssteuerung
- Ursachenerklirung nach k rperlichen, psychischen und

situativen bzw. sozialen Bedingungen

;
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3, Ruckmelden .. -* _ . . . ..i. .-

Beim Ruckmelden werden Informationen uber das. Verhalten des
--

bzw. der Betroffenen vermittelt. Es werden Bewertungen ge-

geben..Zusatzlich werden deskriptive und-preskreptive In-

formationen uber das Verhalten des Intervenierenden verlangt.

M6gliche Vorgehensweisen:
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- ·Reflektieren von verbalen und nonverbalen AuBerungen durch ·
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IV. ERLAUTERUNGEN ZUR BEGLEITFORSCHUNG

Frageb6gen

Interviews

Protokolle

Kontaktb6gen
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7.1.

Evaluation (Begleitforschung)

Grundlagen der Begleitforschung

Die verwendeten Methoden zur Datenerfassung orientierten sich

u.a. an den Instrumentarien, die im Rahmen der Aktionsfor-

schung eingesetzt werden (vgl. hierzu Konzeption der be-

gleitenden Datenerhebung Seite' 3 f).

In diesem Zusammenhang stand im Mittelpunkt des Projekts nicht

ausschlieBlich das Erkenntnisinteresse von Wissenschaftlern,

sondern es ging um eine Verbindung von Forschung und prakti-

schem Handeln in einem sozialen Feld. Die eigentlichen Hand-

lungstrager waren die in der Dahner Region arbeitenden und/

oder wohnenden Menschen.

- D.h. die Problemauswahl, die mittel- und langfristigen

Projektziele orientierten sich an den gesellschaftlichen

(auch regionalen) Bedurnissen der Betroffenen und nicht

nur an Erkenntniszielen.

SJJJ.3-
'·- Angestrebt wurde eine Subjekt-Relation zwischen Projektmit-

arbeitern und den Befragten bzw. Beobachteten. wahrend des

Gesamtprojekts.

Dies erforderte - zumindest phasenweise 7 die Aufgabe der..

Distanz zugunsten einer einfluBnehmenden Haltung. Die Vor-

gehensweise erstreckte sich beispielsweise von der teil-

nehmenden Beobachtung bis hin zu gemeinsamen Aktivitaten

mit den Beteiligten.
Sofern es m6glich war, wurde sowohl die Entwicklung der Er-

hebungsinstrumente als auch die Auswertung der Daten zu-

sammen. mit. den. Betrof fenen vorgenommen. (vgl. hierzu ins-

besondere die Ausfuhrungen in Punkt 10....)

7.2. Erhebungsinstrumente

Im folgenden sollen die verwendeten Erhebungsinstrumente dar-

gestellt und kurz erlautert werden.

Verwendung fanden dabei: Teilstrukturierte Interviews, -'  -

verschiedene Fragebogen,· Protokolle und Kontaktbogen.. :

7.2.1.Fragebagen

7.
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7.2.1..1. Fragebogen fur Eltern

Mit diesem Erhebungsinstrument sollten die Beduihisse und

Interessen potentieller Teilnehmer an einem Elterntraining

bzw. einer themenzentrierten Veranstaltung erhoben werden.

Folgende Bereiche wurden thematisiert:

1) Wie groB ist die Kenntnis bei den Befragten aber die

Existenz bzw. uber die M6glichkeit von Elterntrainings-

programmen?

2) Wird es fur wunschenswert gehalten, daB solche Trainings

angeboten werdent

3) Haben von den befragten Eltern schon einige an einem

Training teilgenommen?

4) Wie groB ist die Bereitschaft bzw. der Wunsch, an einem

solchen Training teilzunehmen?

In diesem Zusammenhang interessierte uns auch, wieviel

Zeit in welchem duBeren Rahmen die potentiellen Teilnehmer

aufzuwenden bereit sind, um bei kunftigen Planungen diese

Wunsche mitberucksichtigen zu k6nnen.

5) Ist eine Dezentralisierung der Angebote erforderlich?

4

6) Welche Themen werden von Seiten der Elternpreferiert.

Um das Ausfullen des Fragebogens nicht so schwierig und zeit-

aufwendig zu gestalten und dadurch die Rucklaufqucte - noch

zusatzlich zum sowieso zu erwartenden Ausfall - zu erhahen,

wurde als Antwortkategorien einfache Ja-Nein-Alternativmag-
lichkeiten vorgegeben.

Durchfuhrung der Befragung
Etwa 1000 Fragebogen wurden durch die Klassenleiter an die

Schaler verteilt. Als Zielgruppe galten alle Eltern von

Schulern der sechsten und siebten Klasse von Hauptschule,
Realschule und Gymnasium. Die ausgefullten Fragebogen wurden

in Freiumschlzdgen uber die Post zuruckgesandt.

7.2.1.1.2. Fragebogen, die im Rahmen des Elterntrainings verwendet wurden

  .2.1.1.2.1. Erhebung- yon Grunddaten

Vor Beginn der ersten Gruppensitzung mit den Eltern wurdeK·

jedem Teilnehmer folgende Fragen vorgelegt:

:il
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- Schreiben sie bitte ihre Bedenken, die sie m6glicher-

weise haben auf.

Nennen sie bitte zwei wichtige Probleme, die sie mit

ihren Kindern haben

7.2.1.1.2.2. Offene Fracen nach jeder Trainingseinheit

Nach jeder Sequenz wahrend des Elterntrainings und nach

I

i

l
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Jeder Einheit des Multiplikatorenkurses wurdel ]edem geil-
49.; Aa-/ /Lou t.$ A c u.r- 6 a. c..k.
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Mittels dieser Items sollte die subjektive Einschatzung

der Betroffenen DrozeBhaft erhoben werden.

,,

. 2.1.1.2.3. .3-&2••01,4:'•-'-Au.-4.-*4 4 7-(%

Dieser Fragebogen wurde wihrend des Elterntrainings nach

der letzten Ubungseinheit vorgelegt. Hierbei handelt es

sich um eine vollstrukturierte Form. Es wurde ein"e sieben-

stufige Skala verwendet, die einerseits eine  enugdnd groBe

Bandbreite zur Differenzierung der Antworten ermaglicht,
andererseits aber auch noch inhaltlich zu erfassen ist.

Ruckblickend sdllte eine Bewertung voh Inhalten und Metho-

den anhand 16 Items vorgenommen werden.

Bereich Inhalt

Dieser Bereich wurde mit folgenden Items abgedeckt:

Beim Ruckblick auf das gelernte glaube ich, daa die

Fertigkeit des "Aktiven Zuhdrens" meinem Kind und mir hilft.

- Ich hatte mir vom Kurs mehr versprochen
- Ich kann jetzt mit meinem Kindern partnerschaflicher um-

gehen als vor dem Kurs

Die Beziehung zu meinem Kind ist durch die.Fertigkeit der

Ich-Botschaften verbessert worden

- Ich werde den Kurs meinen Bekannten weiterempfehlen.

Bereich Methoden

Er erfaSt folgende funf Items:

- Mir hat es nicHt geholfen, zuhause Ubungen zu machen
- Wir hatten after in Kleingruppen arbeiten sollen
- Ich hilft es fur sinnvoll, daB ich zuhause den Inhalt

der Stunde nochmals nachlesen konnte

1

1



mil

m

- Wir hatten wahrend der Stunden mehr schriftlich arbeiten

sollen

Ich hatte den Leitfaden gerne ausfuhrlicher.

Dabei interessierte uns vor allem noch die Bereitschaft zur

selbstaktivierenden.Tatigkeit:

Die Teilnahme ab einem weiteren Training

Weitere Treffen auch ohne Trainer sowie die Bereitschaft

diesen Kurs wie es das Multiplikatorensystem vorsieht

selbst als Laientrainer durchzufuhren.

Den AbschluB des. Fragebogens bildeten zwei offene Fragen:

- Was hat Ihnen am Kurs gut gefallen?
- Was hat Sie am Kurs gestart?

*
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Dieser Fragebogen zur Erfassung yon Problemen und

Interessen von Lehrern wurde von den Mitgliedern

der Lehrergruppe erarbeitet, verteilt und zum Teil

ausgewertet und interpretiert. (Vgl. hierzu Punkt 10)

Es handelt sich um einen strukturierten Fragebogen
mit insgesamt 40 Items. Fast ausschliesslich wurde

eine 4-stufige Ratingsskala verweidet, von trifft zu,

trifft teilweise zu, trifft weniger zu, bis zu trifft

uberhaupt nicht'zu. Bei Items, die nach konkreten

Aktivit ten fragten wurde die Alternative ja - nein

vorgelegt. Weiterhin waren 5 offene Fragen Bestand-

teil des Fragebogens.

Folgende Fragebereiche enthielt der Lehrerfrage-

bogen:

1. Probleme mit einzelnen Schulern.

2. Probleme mit der gesanten Klasse.

3. Probleme unter Kollegen.
4. Probleme mit Vorgesetzten und der Schul-

organisation.

5. Inwieweit. wirken sick.Problpme auf den ·

privaten Bereich aus - Probleme mit mir

selbst.

6. Elternarbeit

7. Bedurfnisse und Vorschlige zur Kldrung
von Problemen.·

8. Sonstiges

Der Fragebogen wurde allen Lehrern der Hauptschule,
Realschule und des Gymnasiums vorgelegt.

7.2.1.2 Fragebogen fur Lehrer

1



 
7.2.2.

1

'll

I.

i'
*.l

."

l

I

/

Interviews

Mit vielen Mitgliedern aller drei Zielgruppen wurden in

allen Projektphasen Interviews durchgefuhrt. Sie bezogen

sich sowohl auf die Erfassung von Grunddaten zu Beginn des

Projekts, als auch auf Informationen uber die Bewertung ver-

schiedener Aktivitaten.

Alle Interviews hatten mehr oder weniger aktivierenden

Charakter. Das teilnehmerzentrierte Vorgehen erforderte

ein standiges prozeBhaftes Erkunden von Teilnehmerin-

teressen, um eine Modifikation von Methoden und Program-
matik in Richtung Bedurfnisse der Betroffenen zu gewihr-

leisten.

Der Strukturierungsgrad ging je nach Intention von teil-

strukturiert bis unstrukturiert. Die Erhebung erfolgte durch

Einzelinterviews, Gruppendiskussionen und Einschatzungen
durch die Inteviewer. Uber alle wichtigen Gesprache wurden

Gesprachsprotokolle angefertigt.

Bereiche wahrend der Erstgesprache:

1.. Erwartungen der Teilnahmer

2. Darstellung der Projektziele unter dem Schwerpunkt
primarer Pravention

2.1. Reaktionen auf diese Darstellungen

3... Problemlage zu Freizeitbereich und Kommunikation

4. GeauBerte Bedurfnisse und Interessen

5. Erfassung der Bereitschaft und der Bedingungen einer

Mitarbeit

6. Gewinnung weiterer Teilnehmer

7. Absprachen

Nach den Erstgesprachen erfolgten jeweils Gruppengespriche
mit Schulern, Eltern und Lehrern. Diese Gespriche wurden

jeweils protokolliert.

Bei weiteren Interviews diensten folgende Bereiche als Raster:

A. Soziodkonomisches Umfeld

1. Wirtschaftliche Lage der Region
2. Soziale Schichtung
3. Freizeitmaglichkeiten

1,
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4. Ortliche Gegebenheiten

5. MaBnahmenbezogene Infrastruktur

6. Konsumverhalten

B. Individuelle Lage der Zielpersonen

1. Sozioakcnomische Daten

2. Interesseh, Probleme, geduBerte Gefuhle.

3. Kommunikationsverhalten

4. Freizeitverhalten

5. Konsumverhalten

6. Selbstwertgefuhle

Protokolle

Alle Sitzungen der Zielgruppen wurden mdglichst unmittelbar

protokolliert. Daneben wurden von allen Kontakten mit weiteren

Peronen oder Gruppen Protokolle erstellt (z.B. REktoren, Lehrer-

konferenzen, Mitglieder der 5rtlichen Volksbildungswerke, ver-

schiedene Arbeitskreise usw).

Im Rahmen der Gruppensitzungen mit den Zielgruppen wurden

schwerpunktmEBig folgende Bereiche erhoben:

1. Technische und organisatorische Bedingungen

7.. 1. riumliche Bedingungen (Erreichbarkeit, Lage, GraBe, Image

sowie organisatorische Aspekte)

1.2. Teilnehmer betreffend:

(Gruppenstarke, Gruppensusammensetzung)

1.3. zeitliche Begrenzung

1.4. Fluktuation den Teilnehmer

2. Die Reaktion der Teilnehmer auf die dargebotenenInhalte

Reaktion auf methodische Vorgehensweise, Bewertung metho-
discher Ansatze (GroBgruppe, Kleingruppe, Rollenspiele usw)

Reaktionen auf Inhaltsschwerpunkte (zustimmend, ablehnend)

Aktivitaten, Modifikationswiinschei Einzel- und Gruppen-
normen hinsichtlich der Bereiche Kommunikation, Freizeit-
verhalten und Konsumverhalten.

3. Gruppendynamik

Jeweilige Aktionen und Reaktionen der Gruppenmitglieder

I
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Bildung von Untergruppen

Erhebung des Gruppenklimas

Informelle Kontakte zwischen Teilnehmern und Mitgliedern

4. Prozesse, die auBerhalb der kontrollierten MaBnahmen liegen,

aber das Projekt tangieren.

Die Bereiche der ubrigen Protokolle richteten sich nach den

jeweiligen Schwerpunkten und Zielen der Sitzungen.

Kontaktb6gen

Uber teilstrukturierte Kontakte erfolgte eine Dokumentation

aller weiteren Kontakte, sofern sie nicht bereits uber Proto-

kolle, Interviews und Fragebagen abgedeckt waren.

Diese Kontaktb6gen lagen bereits zu Projektbeginn vor und

waren so konstruiert, daB sie sowohl im Rahmen des Berliner

als auch des Dahner Projekts verwendet werden konnten.

Hierbei wurden folgende Aspekte erhoben:

Datum, Kontaktperson, Institution, Funktion, Initiator des

Kontakts, Grund, Ort, Zeitraum, Kontaktwege.

Die Gesprachsschwerpunkte wurden jeweils protokolliert und

die Ergebnisse der Gesprdche niedergeschrieben.
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V. ERHEBUNGSINSTRUMENTE (BELEGEXEMPLARE)

Indikatoren zur Ausgangslage:

Befragungsraster fur offene Interviews

Kontaktbogen

Fragebogen fur Lehrer

Fragebogen fur Eltern

Beobachtungskategorien Gruppenarbeit

Beobachtungskategorien Elterntraining

SchluBbeurteilung des Elterntrainings

Leitfaden fur die GesprAche ein Jahr nach

ProjektabschluB

E

1
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Vorher

(Ausgangsbedingungen)

Implementierung

Ablauf

,1..ouLI-

Umwel t

(gesellschaftl. Bedingungen,)
soziales Umfeld

.
Wirtschaftl. Lage der Ge-
meinde /Region

.
Soziale Schichtung (Beruf /
Bildung)

. FreizeitmUglichkeiten
(Kultur / Sport) /YQ(ZU..4

. Ma Bnahmenbezogene Infra-

struktur (fOrdernde /hin-
derliche Bedingungen/In-
stitutionen)

./ .
Konsumverhal ten/-muster/
-normen

r. Vorhandensein von Insti-
tutionen der Gesundheits-

aufklarung
.
Ressourcen

. Widerstande (GegenmaBnahmen)

. F5rdernde Bedingungen

. Widerstande

.
F5rdernde Bedingungen

. Reaktionen -

Solidarisierung u. Polari-
sierung

. Veranderungen (siehe
Ausgangssituation)

Engerer Bezugsrahmen
(Gruppe)

. BildungsmNBige Zusammen-

setzung/Beruf -

. Alterszusammensetzung

. Problemstruktur

.
Zahl der Kinder
Zahl der Gruppenmitglieder
t-1 9,4vt i U.U-

, 45-0.6.-1 .* .*i·.C

 onzeption
.

Aufbau der Gruppe LitilgruCpenrekrutierung) /

.CGegenmaBnahmen geg.Widerstp

. Wandlungen der Konzeption

.
Reaktionen auf Umwelt

(Widerstande) 1341*3
. Gruppendynamik (pro /contra)
. Wandlungen der Konzeption
.
Zahl der Gruppenmitglieder

. Weiterbestand der Gruppe

.
Zahl der Gruppenmitglieder

. Wandlungen in der Funktion
der Gruppe

Zielpei·sonen

.
Motivation

. BedUrfnisse/Interessen

.
ProblembewuBtsein

. Interaktionsverhalten

. Freizeitverhalten

. Konsumverhalten

. Selbstwertgefuhl

.
Motivation

AL-etc.

.
Widerst5nde u. GegenmaBnahmen

.
Motivation
etc.

. Motivation
etc.Nachher

1.'14-.... ,1.'ti:.... 4.... ... 1 .I ... ...
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Berlin r--1 Dahn [E] NRW F-
  Kontaktdokumentation - Pilotprojekte Alkohol

BzgA 1-1......F-1

  Verteiler: BZgA F-1 LZRhPf f--1 Sen.Ges.8. F-1 idis n Proj.D. F-1 Proj.B: f -3 Proj.NRW 1 1

Name des Protokollanten: Tagesdatum:
l

l

i

l

  Grund des Kontaktes:

   Ort des Kontaktes:

El
.

"0

'

Protokoll:

Aufgaben Termine wird durchgefuhrt von:

Kontaktperson(en) Institution Aufgabe / Funktion

C:

Initiator des Yontaktes mit Kreuzchen kennzeichnen

Datum des Kontaktes: Uhrzeit: bis

Kontaktweg

elgener Anruf E-1 Anruf des o.G. n perselnl icher Kontakt
L_l

schriftlicner Kontakt
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Dieser Fragebogen wurde von Lehrern des Schulzentrums

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Projekts

Psychosoziale Pravention erstellt.

Er soll dazu dienen, Probleme und Schwierigkeiten, aber

auch Bediirfnisse und Interessen von Lehrern zu erfassen,

mit dem Ziel, Hilismaglichkeiten zu aberlegen und Ange-

bote bereitstellen zu kbnnen.

Die Beantwortung des Fragebogens erfolgt vollkommen anonym.

Zur sinnvollen Auswertung werden caglichst unfassende

Informationen von allen Lehrern gebraucht. Wir waren

Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie die Fragen ernsthaft

und ohne Auslassung beantworten nii:den.

Machen Sie hierzu fur jede Aussage jeweils in das

Kastchen der.Punkteskala ein Kreuz  1 d.n --, ehesten
-3 -- C..

auf Sie zutrifft. Wenn beispielsweise eine Aussage fur

Sie zutrifft, dann machen Sie ein Kreuz in das Kistchen

unter "trifft zu".

trifft
ZU

E.

trifft trifft
tcil.weise weniger
TU ZU

0 0

trifft

Oberhaupt
nicht zu

0

Darliber hinaus haben wir Raum fur eigene Vorschlige,

Anregungen und Erfahrungen gelassen.

Vielen Dank fur Ihre Mitarbeit.

FRAGEBOGEN FUR LEHRER



I

I

I

I

I

l
ill
ll

I

-li

/

:

Befragung:.bereich -I:

1. Mich st6rt bci einzel-
nen Schulcrn:

Unpunk:lichkcit

Unsauberkcit

Rauchcn

Unhaflichkcit

BeschKdiguncen

Diebstahl

Sonstigcs:,

2. Eicentlich fchlen mir wir-

kungsvolle Mittel, un cegen
Fehlverhalten von Schulern

vorzugehcn.

3. Ich halte es auch fUr mei-
ne Aufgabc, dic Schuler
zur Ordnunc zu erziehen.

trifft

ZW

0

0

0

0

0

0

0

trifft

teilvelse

Zu

0

0

0

0

0

0

0

trifft

veniger
2U

LJ

LJ

LJ

0

0

0

trifft

Oberhpu:t
nic.ht:u

0

0

0

0

0

0

0000 18

Snilt,

t ';

L  0
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trifft tritft trifft trifft SDa;te

----

ZU teilweise veniger Oberhaupt

I ZU ZU nicht zu

if
4. DaB die Schuler unge-

nugend motiviert sind,
liegt an:

7

4.1. fehlenden Maglichkei-

Til ten, den Unterricht
interessant zu ge-
stalten 0 0 El 0 19

ill

l 4.2. stofflicher Uberforde-
/ rung [3 U 0 0 20

i:
& i:

4.3· der Ablehnung durch

auEerschulische Reize 0 0 0 0 21

4.4. zu wenig Anregungen
j durch das Elternhaus 0 0 0 0 -1

". C

4.5. an der Uberforderung
1/ c

durch ihre Alltagssorgen -+0 0 0 0 3:

fil
5. Ich wunsche mir, dan ich

Schulcr selbst besser
motivieren kEnnte 0 0 0 0 24

1
6. Ich empfinde Hilflosic-

keit gegenuber bestimm-
ten Schulern. 0 0 0 0 2:-
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7. Eigene Erfahrungen
und Beispiele zu

Problemen mit ein-
zelnen Schulern:

Be:racuntsbereich II:

8. Mich st6rt es, daf3

Klassenriume so

"kalt" sind.

9. Das Regeln von Diszi-

plinschwierigkeiten l lt
zu wenig Zeit zum Unter-
richten.

10. Die Leistungsunterschie-
de innerhalb ciner Klas-
se sint zu groB.

11. Es gelingt mir nicht, den

unterschiedlichen BedUrf-
niesen der Schuler ge-
recht zu werden (z.B. Or-

ganisation einer Klascen-

fahrt, Sitzordnung).

trifft
ZU

0

Il

0

trifft
teilweise
ZU

0

0

0

trifft

weniger
2U

0

0

0

trifft

Oberhaunt

nicht zu

0

0

0

29

-i

26

1'7
C./
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12. Ich empfinde es als

meine Aufgabe, die So-

lidarit t der Schuler
innerhalb einer Klas-

sengemeinschaft zu

fdrdern.

13. Es gelingt mir, AuMen-
seiter in die Klassen-

gemeinschaft zu inte-

grieren.

14. Eigene Erfahrungen und

Beispiele zu Problemen
mit der gesamten Klasse:

Befragungsbereich III:

15. Isolation und Abkapse-
lung der Kollegen wir-
ken sich negativ aus:

15.1. gemeinsame Arbeit
wird erschwert

15.2. VerstEndnis fureinan-
der fehlt

15.3. niemand fuhlt
sich zustandig

15·4. fuhrt zu hierarchi-

schem Denken

trifft
ZU

0

0

0

0

Il

0

ifft

.eilvelse
ZU

0

0

.0

0

El

trifft

weniger
ZU

0

0

0

0

Il

trifft

Oberhaupt
nicht zu

0

0

El

0

0

000,6

Soalte

30

31

32

33

34

35
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16. Ich decke einen Kolle-

gen auch dann, wenn
.

ich mit seinem Verhal-
ten nicht einverstanden

bin:

16.1. bei Ungerechtigkei-
ten gegenuber Schulern

16.2. bei Beschwerden uber
Unterrichts- und Er-

ziehungsmethoden

16.3. bei unkollegialem
Verhalten

17. Ich kann mich mit meinen
Problemen an Kollegen
wenden:

17.1. bei Problemen berufli-
cher Art

17.2. bei Problemen persEn-
licher Art

18. Konflikte zwischen

Kollegen strahlen auf
die Athmosphdre in der

Klassengemeinschaft aus.

trifft

ZU

0

 

0

0

trifft
teilweise
ZU

E

0.

0

trifft

weniger
ZU

trifft

Oberhaupt
nicht zu

.0

0

0

0

42

I

I

0 37

LJ 38

LJ LJ 0 39

" 0 40
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Be framun sbercich IV:

19. Ich fiihle mich bei

Schwierigkciten vom

Schulleiter zu wenig
unterstutzt

(z.B. bei Disziplin-
schwierickeiten,
Notengebung

20. Der InformationsfluB

an unserer Schule
reicht nicht aus.

21. Die schulubergreifende
Informationsvermittlung
reicht nicht aus.

22. Der Lehrplan engt den

pKdagogischen Spiel-
raum ein.

23. Die Lchrer werden durch

Burokratisierung und

orcanisatoricchc Schwie-

rigkeiten "genervt".

Befracunxsbereich V:

24. Ich bin mit meiner Rolle
als reiner Wissensver-
mittler unsufrieden.

trifft

ZU

0

0

0

0

0

0

trifft
tellweise

ZU

0

El

0

0

0

0

trifft

veniqer
ZU

0

0

Il

0

0

trifft

Oberhaupt
nicht zu

0

0

0

0

0

0

Fli
-

43

).

44

0 45

46

47

48



0

0

0

0

0

0

0

56

57

58

59

60

61

*
SDalte

25. Bei positiver Beant-

wortung von Frage 24:

Ich persEnlich wurde
/"I folgcnde Lernziele

mehr betonen:

Beispielsweise

25·1. Toleranz 49

25.2. Kontaktfdhigkeit 50

25.3. Bereitschaft zur ober-
nahme von Verantwortung 51

Q11, 25·4. Bereitschaft zur Unter-
ordnung 52

: 25.5. Disziplin 53

R 25·6.. Sauberkeit 54

..25.7. Ordnung 55

(wcitere Lernziele:

'.2..
/

Versuchen Sie eine
Rangordnung der o.g.
Lernziele aufzustellen:

25. 8. 1.

  25. 9. 2.

25·10. 3.

25·11. 4.

25..12. 5.

25·13· 6.
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26. Meine schulische Ar-

beit belastet mich

so stark, dall, ick

hiiufig noch in mei -

nem Privatleben

darunter leide.

27. Ich finde, ich habe

zu wenig Erfolgser-
lebnisse in meinem
Beruf

.-

',
: tr-

·28. Es liegt primEr an

mir, wenn ich MiBer-

folg habe.

29. Ich glaube, daB ich
in eincm anderen
Beruf· zufriedener wdre.

/. .

Befraguncsbereich VI:

30. Ich wiirde mir wiin-

schen, den Kontakt zu

den Eltern zu inten-
sivieren, um das

Erziehuncsverhalten
besser abstimmen zu

kEnnen.

trifft

ZU

0

0

0

0

0

trifft

teilweise
ZU

0

0

0

0

0

trifft

weniger
ZU

0

0

0

0

0

trifft

Uberhaupt
nicht zu

El

0

0

0

El

Soalte

62

1

63

64

65

,---.

66
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31. Wie kann die Schule

gegenuber Eltern

offener warden?

VorschlEge:

32. Warum aind Eltern an

der Schule so wenig
interessiert?

Grunde:

Befragungsbereich VII:

33. Ich wurde cemcinsame
Veranstaltungen aller

Kollegen fur fd rd e r-

lich halten

(Betriebsausfluge,
Feste, Sport usw.)

0

Nein

0

'1

Ja

67
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34. Ich bin bereit, mich
au erhalb neiner
Dienstzeit in folgen-
den Bereichen zu ·

engagieren:

34.i. Arbeitsgemeinschaften

34.2. Gegenseitiger Erfah-

rungsaustausch be-

zuglich Erziehungs-
fragen au3erhalb der

Schule

34.3. Schuler-Lehrerkcntakt
(z.B. Schulfeste /
Schulfahrten / ge-
meinsame svortliche

Bet tigung / Ober-

stufenstammtisch)

35· Eigentlich wRre mir

eine Gruppe, in der ich

an praktischen Ubungen
zur Verbesserung meiner
Interaktionsfahigkeit
teilnehmen kann, am

liebsten.

36. Mich interessieren
1-2 stundice Informa-

tionsveranstaltungcn
zu pKdagogischen Pro-
blemen am meisten.

trifft

2U

0

0

0

0

0

0

trifft

teilweise

2U

.0

0

trifft

weniger
ZU

0

Nein

0

Nein

C]

Nein

0

Nein

0

trifft

Qberhaupt
nicht zu

0

0

1-
L.

.
1

i
1

Ja 6G

Ja

69

Ja

70

Ja

71

0 72

73
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37· Fur eine (oder mehrere) der oben genannten AktivitEten
bin ich bereit, folgenden Zeitaufwand in Kauf zu nehmen:

(Zutrcffendes ankreuzen)

1-2 Stunden (einmalig)

1-2 Stunden uber einen Zeitraum von 7 Wochen

1-2 Stunden uber einen Zeit:aum von 1/4 Jahr

1-2 Stunden uber einen Zeitraum von 1/2 Jahr

1-2 Stunden uber einen Zeitraum vcn mehr als 1/2 Jahr

Befragungsbereich VIII:

38. Mir liegen folgende weitere Probleme "am Herzen":

0

0

0

0

0

74

75

76

77

78

I
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(Zutreffendes ankreuzen)

39. Ich unterrichte

39.1. an der Hauptschule

39.2. an der Realschule

39.3. an dem Gymnasium

5.

r.:\

ij

1"

40. Ich bin

unter 30 Jahre alk

zwischen 30 und 45 Jahre alt

Uber 45 Jahre alt

.41. Anmerkungen zum Fragebogen:

01

 3

01

 2

E3

--

-I----1%---*i

:pall

79

80



1. Wissen Sie, daE es Kurse odcr Procrnmme cibt, in denen
Eltern ihr Erziehungsverhalten verbessern kannen?

j a r-1 nein C]

2. Halten Sie es fur vanschenswert, daB Eltern E.n einem

Elternkurs teilnehmen?

p -h'
%,

ill

ja C]
1

nein 0
2

3. Haben Sie schon einmal an einem Elterntraining
(-Kurs, -Schule, -Programm) teilgenommen?

ja 0 nein 0

4. Im Gegensatz zu Vortragen beinhaltet ein Elterntrainin 
das aktive Uben von Erziehungsverhalten. Wurden Sie an

einem solchen Training teilnehmen?

jaEl nein 0

Fragen 5 und 6 nur beantworten, wenn die vorherice Frage
mit "ja" beantwortet wurde. Haben Sie Frage 4 mit "riein"

beantwortet, machen Sie bitte bei Frage 8 weiter.

5. Welche Zeitri.ume wi.ren fur Sie fiir eine Tailnahme an

einem Elterntraining am gunstigsten?

5.1. Ganze Wochenenden
(mit Betreuung d. Kinder)

5.2. Eine Doppelstunde pro Woche

ja 0
1

ja 0

nein EJ
2

nein E]

FRAGEBOGEN FUR ELTERN

Sn:,1 '.

I

.
..

.,
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6. Wieviel Z it wurden Sie fur ein solches Training aufwenden?

6.1. Wochenenden .10
1

20
2

6.2. W6chentliche Veranstaltungen

6  6-10 0
1

30
3

40
4

uber 10 EJ
3

7. Wenn der Elternkurs nicht an Ihrem Wohnort durchgefuhrt
werden konnte, wiirden Sie auch dann an dem Training
teilnehmen, wenn es

C] in der Nachbargemeinde

/3 nur zentral in Dahn

stattfindet?

8.· Manchmal tun wir uns als Eltern mit. Problemen recht schwer,
die unsera Kinder an uns herantracen. Welche Probleme be-
lasten Sie im Umgang mit Ihren Kindern am meisten?
(in Stichworten):

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

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

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

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

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

9. Nennen Sie bitte zwei Themen, die Sie gerne im Rahmen
eines Elterngesprachskreises besprochen hitten:

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

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

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

..........................................'.............

.........o*............'............................*...

10. Wurden Sie an ciner 2-stundigen Abendveranstaltung teil-
nehmen, die sich mit konkreten Erziehungsproblemen be-
scheftigt?

ja 0
1

nein 0

-

7

3

9

i 0

..,
If.
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Geschlecht: weiblich

mannlich

Alter:

Beruf:

unter 30 Jahre

31 -45 „

uber 45 "

.'*.......e I........*

Vielen Dank fur Ihre Mitarbeit!

/1.1
02

01
[32
03

13

14
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3.2. Die Erfassung relevanter Daten

Im folgenden sollen fur die einzelnen Bereiche wesent-

liche Fragenkomplexe aufgelistet werden. FUr. die je-

weiligen Ma8nahmen k6nnte von Fall zu Fall eine Spe-

zifizierung und Konkretisierung vorgenommen werden.

3.2.1. Technische und organisatorische Bedingungen

Wahrend der jeweiligen Zusammenkunfte sollten folgende

Daten registriert werden:

3.2.1.1. R umliche Bedingungen

a) Wie ist die Erreichbarkeit, Lage, GrdDe, Image?

b) Von welchen Personen/Gruppen·-wurden ·die organisato- -

rischen Voraussetzungen geschaffen (z.B. Raumbe-

schaffung, Aufbau, Materialbeschaffung u. a.)

3.2.1.2. Die Teilnehmer betreffend

a) Wie ist die Gruppenstarke?

b) Welche Gruppenzusammensetzungen bestehen (sozio6kono-
mischer Status, Geschlecht, u. a.)?

3.2.1.3. Zeitliche Begrenzunf

a) K6nnen die Zeiten eingehalten werden? (Forderung
nach Verkurzung bzw. zeitlichem Ausbau).

b) Wird der Wunsch nach zusatzlichen Terminen geau ert?

3.2.1.4. Fluktuation der Teilnehmer

a) Welche Teilnehmer.beenden vorzeitig ihre Aktivitlten?

(Es sollten die jeweiligen Grande aruiert werden):

3.2.2. Die Reaktion der Teilnehmer auf die dargebetenen

Inhalte

- Wie werden die Inhalte von den Teilnehmern aufge-
nommen?

Zu regdstrieren sind eher zustimmende/ablehnende
Statements sowie die Prozesse, die hierauf er-

folgen. (z.B. Tendenzen auszudehnen, bzw. abzu-

brechen u. a.).

I

11
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- Inwieweit tangieren die Themen den Erfahrungs-

horizont der Teilnehmer?

Werden eigene Beispiele eingebracht? Sind XuDe-

rungen registrierbar, die eine hinreichende N he

zu den teilnehmerzentrierten akuten Problembe-

reichen dokumentieren?

- Werden inhaltliche Anderungswunsche, bzw. Teil-

modifikationen vorgeschlagen?

- Welche Einzel- und Gruppennormen lassen sich hin-

sichtlich der Bereiche Kommunikation, Freizeit-

verhalten und Konsumverhalten registrieren? Lassen

sich Veranderungen feststellenT

3.2.3. Reaktionen.auf die methodische Vorgehensweisi

Wie XuBern sich die Teilnehmer zu den einzelnen Medien

bzw. Techniken? (z.B. GroBgruppe, Kleingruppe, Rollen-

spiele, Ubungen zu Hauhe, Umgang mit schriftlichen Ma-

terial, Kurzreferate, Wandzeitungen u.a.)
Bei welchen methodischen Ansdtzen lassen sich besondere

Wunsche bzw. Blockaden registrieren? (so etwa bei Rollen-

spiele, Umgang mit schriftlichem Material u. a.)

3.2.4. Gruppendynamik

Aus der Fulle von Variablen in einer solchen Situation

zwischenmenschlicher Kommunikation, sollen diejenigen

gruppendynamischen Merkmale selektiert werden, die sich

an den konkretisierten Gruppenzielen orientieren. D.h.,

intendiert ist keine Erfassung allgemeiner gruppen-

dynamischer Phinomene zu deren Beobachtung standardi-

sierte Kategorien bzw. Merkmalssysteme eingesetzt werden

k6nnten (z.B, Bales, Flanders, Ober u.a.).

Folgende Fragenkomplexe sollen schwerpunktmi ig

erfaat werden:

a) Die jeweiligen Aktionen und Reaktionen der

Gruppenmitglieder

 

4

- 12 -
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Welche Teilnehmer zeigen eher dominantes bzw.

zuruckhaltendes Verhalten? Lassen sich Ver-

anderungen registrieren?

b) Bildung von Untergruppen

Welche Personen arbeiten besonders haufig inten-

siv zusammen? Ergeben sich informelle Kontakte?

(gedu erte Rivalitat, Machtkdmpfe, Cliquen-Bildung,

Diskriminierung von Personen u. a.)

c) Erhebung des GruppenklimAS

Hierbei geht es jeweils um die subjektive Ein-

schatzung der Mitglieder bzw. der Trainer.

d) Informelle Kontakte zwischen Teilnehmern und

Gruppenmitgliedern

Zu erfassen sind jeweils wichtige Informationen

vor und nach den Sitzungen sowie in den Pausen.

Zum einen geht es um Statements, die die einzel-

nen genannten Bereiche betreffen,
-

kum anderen

sollen MaBnahme-tangierende bzw. MaBnahmen-Uber-

greifende Daten erhoben werden.

3.2.5. Reflexion und Orientierungsphase

Gegen Ende eines jeden Treffs sollten Reflexions- und

Orientierungsphasen eingeschoben werden. Von beson-

derer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist der Ent-

scheidungsfindungsproze . Es werden hierbei Entschei-

dungen hinsichtlich zukunftiger Inhalte und z.T. ein-

zusetzender Methoden getroffen. Dieier Proze  ist selbst

ein wichtiger inhaltlicher Teil (Einuben von Analysen,
Konfliktl6se- und Problern16sestrategien; so z.B. Brain-

storming, konfliktlose Methode u. a.).

Die Prozesse, die sich in den genannten Phasen erge-

ben aber auch sonstige Kontroversen und Konflikte soll-

ten sorgflltig erfaBt werden.

Werden Kontroversen und Konflikte ausgetragen, themati-

siert oder eher umgangen? Kommt es zu Niederlagen? Wie

ist die Reaktion von "Siegern und "Besiegtem"? Zeigen sich

- 13
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Reaktanz-PhAnomene (aggressives Verhalten,. Kompensation,

Ruckzug u. a.)? Welche Reaktionen zeigen sich hierauf?

Wie sind die Reaktionen auf vermittelnde Instanzen, z. B.

Trainer bzw. Teilnehmer?

3.2.6. Prozesse, 'die auBerhalb der konkreten MaBnahmen

liegen, aber das Projekt tandieren

Inwieweit ergeben sich zwischen den Teilnehmern uber

die Gruppenarbeit hinausgehende Kontakte?

Besteht zwischen den Mitgliedern oder einigen Mitgliedern
ein Konsensus daruber, uber unsere Arbeitsziele hinaus-

gehende Themen und Probleme aufzugreifen und umzusetzen?

3.3. Methoden

W8hrend der Gruppensitzungen werden Handlungsprozesse

unmittelbar wahrgenommen und je nach Gewichtung des Be-

obachtungsgegenstands- vehr -oder weniger systematisch · -'

erhoben. Den Rahmen hierzu bilden die o.a. Bereiche.

Besonders wichtige Sequenz6n k6nnen je nach Zielgruppe

und Arbeitszielen herausgegriffen und entsprechend

festgelegter Merkmale und Kategorien beobachtet wer-

den. (z. B. Rollenspiele, Konfliktsituationen, ProzeB-

reflexionen u. a.).

Ferner bietet sich je nach M6glichkeit und Intention

die Auswertung von Tonbandern und Videoaufnahmen u. a.

an. Fur einzelne wichtige Fragenkomplexe lassen sich

ferner teilstrukturierte Fragebogen einbeziehen. Da-

neben bieten sich z.B. zur Einschdtzung des Gruppen-

klimas, die durch die Einschatzung der Betroffenen und

Trainer erfolgen sollte, Rating-Skalen an.

Tar Erhahung der Intersubjektivitat sollten ferner z.T.

Protokolle von seiten der Mitglieder erstellt und mit

denen der Beobachter bzw. Trainer verglichen werden.

Fur Binzelne Bereiche, so insbesondere fur die Reflexions-

und Orientierungsphase u. a. lassen sich teilstruktu-

rierte Leitfaden verwenden.

Die Trainerprotokolle sollten m6glichst unmittelbar

nach den Treffs erstellt werden. Den Rahmen hierfur

bieten ebenfalls die o. a. Bereiche.
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Beobachtunlskatemorien

1. Grupsenstirke

2. _·Grupperzasamme:ze uz.n

a) Geschlecht

b) sczioeraphiscner Status

3. Zeitliche Eegrenzune

a)Einhaltung der von Sign€ll festgelegten Zeitgrenzen

b)VermittlunE des festaelegten Stoffumfings

4. Inhal:liche Eetrenzung

a) direktes verbaleg Eing:eifen

6 "Lasserl Sie :ins z o Ther= zur c kkczl-·en"

"K8nnen wir dai auf Nachh2r verschieb€n")

b) indirektes ve ·bales Zincreifen

Beitrag negi.ren und mit Thems fortf:hren.

Den Inhalt eines Beitr ges interpratiaren ohne auf ihn

einzugehen
c) Eingreifen durch eines oder rehrera cruppen-i:glieder

Aussagen der Gruigenmitzlieier zur Zeitbegrenzung

Aufforderuhg eines Grupiensitiliedes, zum "rs:en F,den

zuruckzukommen

)0 Bereitsch ft zum Rollenspiel

a) Freiwillige Meliungen

b) verbal geauderte positive Reaktionen

c) verbal geauBerte nemitive Reaktionen

b und c jeweils vor, wihrend und nach dem Training

6. Bezogen auf die Durchfuhrbarkeit von rediatoran

a) Ober die Manual-Inhalte hinausgehende Fragen

b) Auf3erun6en gecenuber dem Trainer zu 6--44: endyndmi chen

Probleman

7. Verstgndnisfragen

UnmutsauBcrunden w:gen zu starker Trainer-Lankung8
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Themenzentrierte Au2erungen dir 2eilnehmer

UnmutsauBer ngen zur Arbeit der GroBgruBpe

" " " " Kleingruppe

Positive AuBerungen zur Arbeit der GroBgruppe

Positive " " " " Kloingruppe

Positive bezw. negative AuBer.ngen zum Trainerverhalten

Erledigung des Arbeitspensums'45&
der fes:gelecten Zeit

der KLeinarurze in
- --

6. Negative Aukerungen wegen der Erhebungsinstrumente

a) 3ecbechtung

b) Fragebdgen

7. positive/negative Reaktionen Ruf Arbeitsziztel

1/i
:il

il

-2

1

1



\ ''
\ i A 42

i

*

it

i

i

Datum

Gruppe

Code-Nr.

Alter

Geschlecht

Seruf

Schlunbeurteilung

Schulbildung Volksschulabschlun

Lehrabschlum

Mittlere Reife

Abitur

Universitdt/FHS u. A.

SDalte

16

7

8- 13

14 - 15

16

Bitte, fullen Sie den Beurteilungsbogen sorgfiiltig und gewissenhaft
aus.

Ihre EinschEtzungen nenmen Sie bitte auf der jeweiligen Skale vor,

die von "trifft iiberhaupt nicht zu" bis "trifft sehr zu" reicht.

Machen Sie Ihr Kreuz bitte jeweils in das KEstchen, das Ihre Ein-

schdtzung am besten widergibt und zwar nur ein Kreuz auf jeter
Skala.

1. Die Gruppe war zu gron

2. 566 en S itzungen rei-

chen aus, um den

Stoff zu lernen

3. Beim Rackblick auf

das Gelernte glau-
be ich, dan die

Fertiqkeit des
,•Aktiven Zuh6rens "

meinem
Kind und mir

hilft

4. Wir sollten uns

noch einige Male
auch ohne Trainer

treffen, um Er-

fahrungen auszu-

tauschen

trifft trifft trifft

Oberhaupt nicht eher

dicht zu z,r nicht zu

weder/ trifft trifft strifft
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5. Ich hatte mir, vorn

Kurs mehr verspro-
chen

6. Ich kann jetzt mit
meinen Kindern part-
nerschaftlicher um-

gehen als vor dem

Kurs

7. Es ist angenehmer f{ir

mich, wenn mir die

ubrigen Teilnehmer

bereits vor Kursbe-

ginn bekannt sind

8. Mir hat es nicht ge-
holfen, zuhause

Obungen zu machen

9. Ich wEre bereit,
nach einer z·usatz-
lichen Ausbildung
diesen Kurs selbst
als Trainer durch-
zifdhren

10. Ich wurde gerne
- aufbauend auf dem

bisher Gelemten -

an einem weiteren

Training teilnehmen

11. Die Beziehung zu

meinem Kind ist durch

die Fertigkeit
"der Ich-Botschaft "

verbessert
worden

12. Ich werde den Kurs
meinen Bekannten

weiterempfehlen

13. Wir hEtten Ofter in

Kleingruppen arbei-
ten sollen

14. Ich hielt es fur

sinnvoll, dan ich

zuhause den Inhalt
der Stunde nochmals

nachlesen konnte
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15. Wir hXtten wdhrend

der Stunden mehr
schriftlich ar-

beiten sollen

16. Ich hatte den

Leitfaden ger-
ne ausfuhrlicher

trifft trifft

Oberhaupt nicht

nicht m zu
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LEITFADEN FUR DIE GESPRACHE MIT BETEILIGTEN AM

PILOTPROJEKT DAHN/PFALZ

1. Nahe zum Projekt
e Funktionen - LZG - Schulzentrum - Dahn

e Mitwirkung am Projekt, Teilnehmer von MaBnahmen

Zeitraum

- Direkte, eigene Erfahrungen

Ubermittelte bzw. aus der Distanz erlebte Ereighisse

e Kontakte zu anderen Beteiligten - Mitarbeiter der LZG

Mitarbeiter der BZgA - Projektteam Personen des Schul-

zentrums Personen der Stadt/Region Dahn

- Funktionen dieser Personen

- Art der Kontakte

e Aktivitaten des Projekts im Zeitraum der Mitarbeit,
Teilnahme

2. Einschatzung/ Beurteilung der fardernden und hemmenden

Bedingungen des Projekts

e Ausgangssituation des Projekts
- Projekttrager

Projektgruppe
- Zusammenarbeit

Projektort DAhn

Schulzentrum und Schulleiter

Erwartungen der Zielgruppenmitglieder
• Beurteilung von Situationen und Personen im Projektablauf

Einfuhrung des Projekts am Schulzentrum

- Ma.Bnahmen der Projektgruppe

0 AbschluB des Projekts

Abnabelung
- Zeitpunkt

3. Einschatzung/ Beurteilung der Effektivitat des Projekts
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Erhebungstatbestiinde zur Lehrerbefragung

(diskutierte Themen)

Pressevorlage zur Lehrerarbeit

Protokoll einer Gruppensitzung zur Auswertung

des Fragebogens

Protokoll einer Sitzung des Kommunikationstrainings
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BefEagungsinhalte

1. Probleme mit einzelnen Schulern

Mich start es, daB sich einzelne Schuler nicht an

die Hausordnung halten.

Ein Schuler versucht, die Klasse kaputtzumachen.

Ich empfinde Hilflosigkeit gegenuber bestimmten

Schulern.

Die Motivation der SchulerlaSt zu wiinschen ubrig.

-Schule ala unangenehme Unterbrechung der Freizeit.

-Plinktlichkeit,

-Reaktion der Lehrer auf dieses ..Verhalten der

Schiller.

-Wie spreche ich Schuler an?

-Erziehung zur Ordnung (Einfiihrung von Mechanismen).

-Eintragungen ins Klassenbuch (miindlich Tadel).

-Behandlung von Fehlverhalten der SchUler

2. Probleme mit der gesamten Klasse

Mich start es, daB Klassenrdume haufig in einem

unaufgeraumten Zustand sind.

(Evtl. unter 3.)

Mich stdrt es, daB Klassenraume so kahl sind.

Haufig ist es in meiner Klasse zu laut, sodaG ich

nicht ausreichend zum Unterrichten komme.

Die Leistungsunterschiede in der Klasse sind zu

gro B.:

/
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3. Probleme unter Kollegen

Inwieweit wirken sich Isolation und Abkapselung der

Kollegen (Kollegien) negativ aus?

Fithlt sich der Fachlehrer gegenuber dem Klassen-

lehrer benachteiligt?

-Gleichartiges Verhalten der Lehrer in bestimmten

Situationen.

-Emotionalisierung des Lehrers durch den Schulall-

tag.

4. P obleme mit Vorgesetzten und der Schulorganisatio:

Mich start es, daB stadnig geklaut wird und danach

nichts passiert.

Der InformationsfluB reicht nicht aus.

Die schulubergreifende Informationsvermittlung ist

besonders schlecht.

Ich fuhle mich bei Disziplinschwierigkeiten vom.

Schulleiter zu wenig unterstutzt.

Der Lehrplan laBt zu wenig Spielraum.

-Burokratisierung

-Organisationsform, z.B. MSS

-Verhaltnis Lehrer - Schulleiter gegenuber von

Schulern.

5.Inwieweit wirken sich Probleme auf den privaten

Bereich aus - Probleme mit mir selbst

Ich finde, ich habe zu wenig Erfolgserlebnisse in

meinem Beruf.

i
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6. Elternarbeit

Ich wurde mit wlinschen, daB sich der Kontakt zu den

Eltern verbessert.

-Abstimmung des Erziehungsverhaltens der Schule und

des Elternhauses.

-Wie kann die Schule offener werden gegenitber Eltern?

-Warum sind die Eltern so desinteressiert an der

Schule (das Vertrauen zu dem Lehrer fehlt).

7. Bedurfnisse, Interessen und Vorschlage zur

Klarung von Problemen

Wurden Sie einen gemeinsamen Betriebsausflug fur

fdrderlich halten?

-In welchem Bereich sind Lehrer bereit, auBerhalb

des Unterrichts mitzuarbeiten?

a)Arbeitsgemeinschaft
b)Eltern - Lehrerkontakt

c)Schiller - Lehrerkontakt

8. Sonstiges

Inwieweit wirken sich Anonymitat, Massenbetrieb

und bauliche Konzeption negativ aus?

l

:

'
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Presse 1.-5. Juni

Pressevorlaze

Die zeitliche Uberforderung von Lehrern ha t sich

zwischenzeitlich herumgesprochen. Daa Padagogen

dennoch bereit sind, sich neben ihrer reguliren
Dienstzeit fYr schulische Belange einzuset,en,

haben. Lehrer *m Schulzentrum Jahn gezeigt.
-

Dort ging man von der Uberlegung aus, caL ver-

tesserte Beziehungen zu #sn Schi- „ M. -= -3 -· + = 7.-1

e.ber auch zwischen fen Le...ern untereinsnder,
rositive Aus"'0 --- --M-  -, -0- --,", =7 '6

'.-- - ....I---- *-- i. ./- ---- .v--,·--=.-:..2.T haben.
--

Susitzlich wolfe man instre-gungen unternehmen, un

·immer wiederkehrende ersieherische Protleze im Schul-

alltag somie zu hause mit nauen Kethoden zu lbsen.

Seit einem Jahr arbeitet nun eine Lehrergruple zu-

sr'mmen mit den Mitarbeitern des Projekts Psycho-
soziale Privention an der Erstellung und Aus·:,·ertung
eines u-fangreichan 2ragetoiens, der unter anderem

Avskunft zu Frs€3n reben sollte ·-:ie:

- --:elchg Problem3 hs,ben Lehrer mit einzelnen Scl--filern,
mit der gesamten Klasse,

- inwieweit ist man mit der Elternarbeit zufrieden,
welche Ideen und Vorschlize haben Lehrer selbst zur

Kliz- ulg von Problemen.

Ziel dieser Befragung sollte sein, Informe tionen iiber

Bedii:fnisse, Interessen und Probleme von Lehrern

sozusagen aus erster Hand zu erhalten.

Zwischenzeitlich wurde der Fragebogen ausgeteilt und

von 40 Kollegen des Schulzentrums zur(ickgegeben.
Die Ergebnisse waren selbst far einige Lehrer iber-

raschend:

Davon sind 65 % bereit, aber einen langeren Zeitraum

(mindestens 7 Wobhen) aktiv zu werden.

l
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Auch die Zielrichtung des Enggagements rrirde erfaSt:

So kem beispielsweise der Wunsch zum verstarkten

Erfahrungsaustausch aueerhalb der Schule, aber auch

gemeinsame Veranstaltungen aller Kollegen zum Ausdruck.

Es zeigte sich eine Bereitschaft nach Versttrkung des

Schuler-Lehrer-Kontakts in Form von Schulfssten, Schul-

fahrten, einem Oberstufenstammtisch, und nach Intensivierung

des Kontakts zu den Eltern.

Bezaglich der Probleme, die Lehrer mit einzelnen

S chillern haben, ergab die Befragung, daB vor allem

aggressives Verhalten, Unpiinktlichkeit und Rauchen

Ltrhaltensweisen sind, die von den Lehrern als "st3rend"

empfunden werden.

Darliber hinaus ergibt der Fragebogen Anhaltspunkte

dafur, dad das Unterrichten aufgrind mangelnder
Motivation und Konzentrationsfihigkeit der Schiiler

und daraus resultierender Disziplinschwierigkeiten
als eine anstrengende Tatigkeit empfunden wird, deren

belastende Nachwirkungen bei einem Groateil der Lehrer

noch im privaten Bereich Ssurbar ist.

Die Lehrergruppe hat sich inzwischen auch aber die

Konsequenzen, die aus den Befragungser'rebnissen zu

ziehen sind, Gedanken gemacht und die ersten prakti-
schen MaRnahmen eingeleitet. Vor kurzem vrurde ein

Iommunikationstraining beendet, an dem 13 Lehrer teil-

nchmen. inhalt war: zie auf die Interessen und Probleme

von Schulern verstindnisvoll eingeganden werden kann

und velche pidagogischen Nainahmen einzuleiten sind,
werin Schuler Probleme haten.

lesentlicher Bestandteil des Trainings war die hand-

lungsorientierte Auseinandersetzung mit schulischen

Problemsituationen, - d.h. Rollenspiele und praktische

Ubungen anstatt theoretischer lissensvermittlung.
Hierbei wurde in Kleingruppen versucht, praktische

.-·

mil
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Unterrichtssituationen zu simulieren. Ziel war es,

gadaauates Lehrverhalten" einzuuben.

Um zu verhindern, daB das hier Gelernte in Vergessen-

heit gerat, vor allem aber  m auftsuchende Probleme

gemeinsam besprechen zu kdnnen, verabredeten die Teil-

nehmer weitere Reflexionstreffen in regelmiSigen Abstrnden.

Im Herbst soll dann ein weiteres Kcmmunikationstraining

folgen, bei dem evtl. zusitzliche Fertiikeiten
ein--eubt werder. kEnnten.

§

:

i

"

'

L- -

Dariber hinaus wurde ein Letrer-Eltern-Arbeitskreis

geplant, von dem man sich ein verbessertes Zi,se.mmen-

wirken zwischen Schule und Elternhaus verspricht.
Dies k5nnte ein 199 sein, um Probleme mit Schulern

von vornherein zu verhinder- und bestehende irable-9

leichter zu lEsen. Zur stindigen Einrichtung soll der

vor turzen ins Leben geruiene Lehrerst=-mtisch werden.

Man verspricht sich von ihm Verbesserung der Kontakte

untereinander und ein Forum fuSers-hulischen Erfahrings-

austauschs, 'vodurch letztlich auch die Zusanmenarceit

mit den Sch lern positiv beeinfluSt warden kann.
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DER LEHRERGRUPPE AM A': 1.G. 80

Dauer: Uhr 14.30 -·Uhr 16.05

Raum: Lehrerzimmer der Realschule

Anwes.: 2 Lehrerinnen, 2 Lehrer, G.Gahr, W.Hubert

Auch diesmal wurde wieder von einer Lehrerin fur die

ganze Gruppe Kaffee gekocht.
Zu 2.: Zu Beginn wollten wir wissen, ob die Lehrer fiir die

heutige Sitzung einige Votschlage zur Gestaltung (Inhalt)
hatten. Die Resonanz eines Gruppenmitgliedes, in die

die anderen ebenfalls einstimmten, war: Wir haben uns f2r

heute eine konkrete Aufgabe gestellt, nahmlich die weitere

Auswertung des Fragebogens. Dies wurde von uns bestatigt.

Wir erinn4rten daran, daB wir bei der letzten Sitzung

die einzelnen Fragen des Fragebogens daraufhin ubersahen,

in-wieweit sie RuckschluB auf Lehrerprobleme haben k5nnten.

Heute haben wir uns vorgenommen, die offenen Antworten zu

kategorisieren.
Von einem Teilnehmer wurde die Frage auf den Riicklauf auf-

geworfen. Er selbst hat 9 Fragebagen aus dem Kollegium der

Realschule gesammelt. Er wollte wissen, wieviele Frageb5gen

jetzt insgesamt da seien. Wir veraiesen darauf, dad wir

inzwischen 26 abgelegt hatten, daB wir hber noch von der

Hauptschule und dem Gymnasium, aber auch von der Realschule

welche erwarten wurden. Fur die Realschule wurde betont,

daB eigentlich alle Lehrer angesprochen wurden, daa ein

weiterer Rucklauf nur uber folgenden leg zu erreichen sei:

Man musse die Lehrer, von denen man wei G, daB sie keine

Bagen abgegeben hatten, direkt ansprechen. Dies wollte die

Gruppe aber nicht, da dann die Anonymitat der Befragung

nicht gewahrleistet sei.

Bezuglich des Rucklaufs der Realschule wollten wir uns

nochmals mit Frau N unterhalten. Bezugl. des Rucklaufs

des Gymnasiums sollte die erneute Aufforderung von Herrn

S
, der seine Kollegen nochmals auffordern wollte,

abgewartet werden.
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lir teilten unsere Enttauschung dariber mit, daBnur

insges. 35 Frageb5gen eingegangen sind. Diese Anzahl sei

aber nicht 80 schlecht, da die Riicklaufsquote immerhin

nahezu 50% betragt, wenn man von einem Personalstand von

knapp uber 100 Lehrern ausgeht. Die Realschullehrer wollen

aber trotzdem aber nochmals ihre Kollegen allg. in einer

Konferenz auffordern, Frau N soll dies ebenfalls in der

Hauptschule tun.

Ich bahnte nochmals an, in-wieweit Bereitschaft zur Ein-

richtung eines Eltern-Lehrer-Stammtischs bestiinde.

An den Reaktionen (Schweigen) senken d. Kopies) erkannten

wir, da2 die Lehrer keine hohe Motivation fur diese Eis-

richtung zu haben schienen. Wir sprachen deshalb ihre

Reaktionen und die erniedrigte Motivation an. Ds.raufhin

wurde geduBert, daE grundsatzlich Bereitschaft zur Ein-

richtung eines derartigen Stammtischs besteht, daa er

aber wenig wirkungsvoll und auch langfristig praktisch

durchfiihrbar in Gang gehalten wird, wenn sich Lehrer mit

solchen Eltern treffen sollen, deren Kinder nicht bet

ihnen in der Klasse sind. Der Vorschlag eines Lehrers

war folgender: Man solle einen Stammtisch einrichten f:ir

Eltern, Lehrer, Kinder in der jeweiligen Klasse des je-

weiligen Lehrers. Dies wurde von den anderen Gruppenmit-

gliedern durch Nicken als richtig bestatigt. Ein Lehrer

versuchte diesen Vorschlag dadurch noch attraktiver zu

machen, daB er von Erfahrungen eines Freundes erzahlte,

der selbst Stammtischmitglied ist. Hier hitten sich die

Beziehungen zwischen Lehrer u. Eltern durch eine derartige

Einrichtung spurbar verbessert. AusechluS seien u.a.

gemeinsame Ausfluge, Feste und Ausspracheabende (wie kommt

ein Lehrer bei Schulern an, weshalb hat ein Lehrer

Schwierigkeiten bei einigen Schulern). lir uberlegten uns

nun ;velche organisatorische Schritte zur Etablierung eines

Lehrer-Eltern-Stammtischs gegangen werden sollten.

Hier wurde der Wunsch gedudert, daB die Initiative nicht

von den Lehrern, sondern von den Eltern ausgehen sollte.

4 Vorgehensformen wurden diskutiert:

-3-
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1. Wir (PPP) sprechen Eltern an u. versuchen sie zur

Initierung eines Stammtischs zu gewinnen.

2. Lehrer sprechen aktive Eltern an, duaern den Vorschlag
zur Etablierung eines Stammtischs u. uberlassen die

Initii. erung ....
:t,44 1.,2.ia-*

3. Bei einem Elternabend (der allerdings erst in einigen
· Monaten sein wird) wird der Vorschlag eines Stammtischs

angesprochen. Folg. Modus wurde vorgeschlagen:Mach  em
ofizielen Teil des Elternabends schligt der Lehrer vor

gemeinsam noch etwas trinken zu gehen. Bei dem dann

beginnenden Tel in einer Wirtschaft soll der Vorschlag
nach weiteren Treffen aigebracht , das Interesse er-

kundet und wenn m6glich ein neuer Termin- ·,< . 6--:* *&-4.

\

4. Bei der demn chst stattfindenden Feier (anlassl. der

Berlin-Fahrt) soll aie unter 3. vorgegangen werden.

Frau K war das letzte Mal nicht da gewesen.

Es wird von uns das Bedurfnis aufgeworfen, auch mit ihr

"per Du" zu sein. Sie auBerte, daB ihr diese Ansprache
auch angenehmer sei.

Wir fragten, ob die "Du-Form", die die Realschullehrer

in der 10. Klasse einfithren wollten,

a) mit anderen Kollegen abgesprochen und

b) inzwischen eingefiihrt sei. Beides wurde als noch

nicht durchgefiihrt bezeichnet, es soll aber noch ge-

schehen. Es sollen die Lehrer der 10. Kl. noch ange-

sprochen werden und noch vor der Feier die "Du-Form"

eingefiihrt werden.

lir gingen nun zur Kategorisierung der offenen Antworten

uber. Es wurden mehrere Vorschlage des Verfahrens geKuSert:

a) Jeder nimmt sich 1 Pack Frageb6gen u. versucht

sie nach eigenen Kategorien durchzusehen.

b) Wir teilen die Frageb3gen gleichmaSig aus, legen

fest, welches Gruppenmitglied die Antworten von welcher

Frage notieren soll. Jeder wiirde dann nacheinander

seine Antworten in der jeweils besprochenen Frage laut

vorlesen. Das sustandige Grupvenmitrlied notiert dann

3
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die Antworten bzw. wenn hierfur schon Kategorien vor-

handen sind, macht einen Strich in der jeweiligen Kategorie,

Vorteil hierbei ist, daB wir alle gemeinsam zusammenarbeiten

kannen u. die. gegebenen Antworten alle erfahren. Auf dieses

Vorgehen einigten wir uns. Das Ergebnis dieser Auswertung
ist in den Anlagen enthalten.

Zu 3. Als wir zu Beginn offen lieBen, was heute in der

Gruppe getan werden soll, erinnerten die Teilnehmer prompt

an unsere letzte Absprache (Bildung v. Kategorien bei

offenen Antworten). Wir uberlieien die Festlegung des

Auswertungsmodus den Teilnehmern. Hierbei zeigte sich,

da3 bei der Durchsprache mehrerer Vorschlage derjenige

angenommen wurde, bei der die einzelnen Gruppenmitglieder

gemeinsam zusammenarbeiten konnten. Bezugl. des Eltern-

Lehrer-Stpmmtischs zeigte sich zwar eine Bereitschaft

zur Mitarbeit. Wir muBten aber immer wieder zu U-berlegungen

anregen, um einzelne Realisierungsschritte vereinbaren zu

k3nnen. Die Reaktionen hierzu waren nicht spontan zu-

stimmend, sondern eher zuriickhaltend. Dies zeigt sich vor

allen in der Ar umentation, daB die Eltern die Initiative

ergreifen sollten. Erst bei der Problematisierung der Frage
wie denn die Eltern zum "1 . Schritt" angeregt werden kannten,
kamen Vorschlige von den Gruppenmitgliedern. Diese gingen

dann in die Richtung "Motivierung d. Eltern zur Initiierung
eines Elternstammtisches".

Zu 4. Wie oben schon er,yahnt wurde "Duzen" vereinbart.

Es wurde betont, daB dies allen die angenehmete Form der

Anrede sei.

Zu 5. Eigene Einschatzung
Wir hatten den Eindruck, daB die Lehrer die Auswertung des

Fragebogens gerne machen u. dai de mit Interesse diese ver-

folgen. Allerdings scheint zumindeat bei der Realschule

keine ausgepragte Bereitschaft finden zu lassen, einzelne

Kollegen erneut ansprechen zu wollen.

4
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Protokoll uber das Lehrertraining am 08.04.1981

Raum: Lehrerzimmer der Realschule, Hauptschule und

des Gymnasiums

Dauer: 14.30

Anwesende: Teilnehmer & 4 2 iz i 1 64 2 L (4. 2 r /, r k

L. :6 % 9, .14 7
3 LIZ-

A
.

'

1

Eine Teilnehmerin brachte zu Beginn des Trainings Kaffee mit,

den sie vorher gekocht hatte.

Zu Beginn wurden nach einigen BegruBungsworten von Frau Minsel

die Teilnehmer gebeten, daruber zu sprechen, wie sie sich momentan

fuhlten. Von einigen Teilnehmer kam hierbei der Hinweis, daB es

anstrengend sei morgens zu unterrichten und nachmittags an einem

derartigen Training teilzunehmen. Andere auBerten, daB sie neu-

gierig seien auf den heutigen Tag und waren froh, daB es weiter

ginge. Insgesamt waren die AuBerungen, die sich in Richtung

positiver Erwartungen ausdruckten, dominant.

Frau Minsel gab einen Uberblick uber die heutige Sitzung und

wies daraufhin, daB heute das Formulieren einfacher Verstandnis-

reaktionen in Kleingruppen geubt werden sollte. Sie machte deut-

lich, daB es sich bei Verstandnisreaktionen um einen Aus-

deutungsvorgang handle, bei dem die internen Prozesse des

Kommunikationspartners erfaBt werden sollten.

Interne Prozesse: Gefuhle, Denkprozesse,

Das Formulieren von Verstandnisreaktionen sollte nach folgenden

Kriterien geschehen:

1. Liegt eine psychische Problematik beim Schuler in der Situa-

tion vor7

2. Begrundung dafur, daB der Interaktionspartner angesprochen
wird. Beispiel hierzu: "Du stahnst, es macht dir Schwierig-
keiten".

3. Es soll eine persanliche Ansprache erfolgen. Der Interaktions-

partner soll mit "DU" angesprochen werden. Er soll persanlich

angesprochen werden und nicht die Sache.

4. Die AuBerungen sollten kurz sein.

5. Es soll er innere psychische Zustand des Interaktionspartners

angesprochen werden, also ein Gefuhl, ein Gedanke, ein Motiv.

"
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6. Der innere Zustand soll am Ende stehen. (Begrundung: was

am Ende .steht kann man sich leichter merken) .

7. Die Kriterien 3 6 sollen belegbar aufgrund einer Informa-

tionsanalyse sein.

Nach einem Rollenspiel, das Frau Minsel mit einer Teilnehmerin

durchfuhrte, (Scnulerin will sich nicht am Unterricht beteiligen)

wurde folgende Instruktion gegeben:

Es werden wieder Kleingruppen gebildet, jedes Gruppenmitglied

uberlegt sich mindestens eine Situation, in der ein Schuler/

Schalerin ein psychisches Problem hatte. Diese Situation soll

in der Kleingruppe genannt werden. Im AnschluB daran, also

nach'den Situationen soll uber den Weg einer Informationsana-

lyse der vermutete innere Zustand des Interaktionspartners

gefunden werden. Wobei der vermutete innere Zustand uber die

Informationsanalyse begrundet werden soll.

In den gebildeten drei Untergruppen wurden u.a. folgende Bei-

spiele durchgespielt:

1. Situation:

Ich habe gedacht mit Ihnen k8nnte man reden, aber sie sind

genauso wie alle anderen.

Antwort:

· weitere
Antwort:

Du bist enttauscht daruber, daB ich nicht so auf deine

Bedurfnisse eingehe, wie du dir es wunscht.

Du fuhlst dich von mir nicht verstanden, deshalb bist

du enttauscht.

2. Situation:

Der Heiner schlagt mich immer, ich weiB nicht mehr was ich

machen soll.

Antwort:

weitere
Antwort:

Du wiirdest dir wiinschen, dich wehren zu kannen,wgil

du dir so hilflos vorkommst.

Du hast Schmerzen und hattest gerne, daB ich dir dem

Heiner gegenuber helfe.

3. Situation:

Der ......

gekriegt,

Antwort:

.. ist ein bl8der Hund. Ich habe wieder eine sechs

nur weil ich zu spat gekommen bin.

Du findest das Verhalten sehr ungerecht.

2
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Bezuglich der Reaktion auf die methodische Vorgehensweise zeigte

sich nach dem Plenum eine Erleichterung, ein Aufatmen, jetzt

in·Kleingruppen gehen zu kdnnen: Die Kleingruppen setzten sich

wie bei dem vorhergehenden Nachmittag aus den gleich Mitgliedern

zusammen, dodaB aufgrund der Bekanntheit auch eine gewisse Unbe-

fangenheit zu verspuren war (laSt sich aufgrund des Erfahrungs-

austausch aller drei Co-Trainer feststellen)

In den Kleingruppen wurde aber auch deutlich, daB die im Plenum

gezeigte Disziplin schnell nachlieB. So gab es Lehrer, die bei

der Darstellung ihrer gefunden Problemsituation sehr assoziativ

vorgingen. Es wurden W6rtbeitrage unterbrochen, Kommentare dazu

abgegeben und haufig sehr assoziativ das hauptsdchliche Thema

verlassen. Beispiel: Der .... ist ein bldder Hund......

Bei diesem Satz wurde uber einen allseits bekannten Lehrer ge-

sprochen, der an allen drei Schulen bekannt war, sein Verhalten

wurde kritisiert, es wurde Verstandnis ausgedruck, wieso ein

Schuler zu einem derartigen Kollegen "bl6der Hund" sagen kann.

Vereinzelt wurde der Eindruck gewonnen, daB das Uben dieser ein-

fachen Verstandnisreaktionen nicht so ernst genommen bzw. ver

mieden werden sollte. Die Co-Trainer hatten dementsprechend haufig
zum ursprunglichen Thema wieder zuruckzulenken.

Auffallend war auch,daB im Plenum von schwierigen Situationen  dem die Lehrer gegenubersthhen gesprochen wurde, sollten aber

solche Problemsituationen (in denen Schuler ebenfalls Probleme

haben) benannt werden, fiel den teilnehmenden Lehrern zunachst

nichts ein. Dementsprechend waren AuBerungen festzuhalten, wie

mir fallt nichts ein, ach Gott was gab es denn da fur Situationen,

es ist schwer, wenn man sich an solche Situationen erinnern soll.

Dieser Widerspruch wurde zum Teil in den Kleingruppen thematisiert.

Eine weitere Schwierigkeit.bestand darin, auf Problemsituationen

mit Verstandnisreaktionen uberhaupt zu reagieren..So wurden

trotz Instruktion vereinzelt (zu Beginn) Verstandnisreaktionen,
Durchschnittsreaktionen der Lehrer genannt. Beispiel:
Zur Situation, in der der Lehrer als ungerecht empfunden wurde,

weil er eine sechs gab, nur weil der Schuler zu spat kam, wurde

geantwortet:"Beruhige dich ersteinmal, vielleicht hast du es

nicht richtig verstanden".

#
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Daruberhinaus wurden die Reaktionen nicht umfassend mit einer

Informationsanalyse begrundet, sondern es wurden die aus einer

Situation oder AuBerung herausgehdrten Gefuhle benannt. Ent-

sprechend waren die · Gefuhle auch sehr vordergriindiger NAtur,

namlich die von Arger, Enttauschung usw.

Dies lag zum Teil daran, daB nicht allen Lehrern die Instruktion

klar war. In den Kleingruppen wurde namlich nochmals diskutiert,

welches methodisches Vorgehen in den Kleingruppen zu wahlen sei.

Anscheinend war die Instruktion nicht eindeutig genug. In einer

Kleingruppe erklarte ein Co-Trainer die Aufgabe, die in der

Kleingruppe zu erfullen sei. In einer weitern wurde von den je-

weiligen Teilnehmern das methodische Vorgehen besprochen und

eine L6sung gefunden.

Auffallend war, daB die Disziplin in den Kleingruppen sich dann

veranderte, wenn Frau Minsel in die Gruppe kam. Die Bereitschaft

zielgerichteter zu arbeiten war hier deutlich spurbar.

Bezuglich gruppendynamischer Aspekte laBt sich festhalten,

daB eine Rivalisierung zwischen Hauptschul- , Gymnasial- und  
Realschullehrern nicht feststellbar war. In einer Gruppe war

zsar die Deutschlehrerin des Gymnasiums bei der Formulierung
von Verstandnisreaktionen beim Ansprechen von Gefuhlen wesent-

lich dominanter als andere Teilnehmer. Dies durfte aber nicht

mit ihrem Status als vielmehr in ihrer Einfaltsfreude und

differenzierten Sprache gekoppelt sein.

Nach der Kleingruppenarbeit wurde fur eine dreiviertel Stunde

das Plenum aufgesucht. Von Frau Minsel wurde reihum die

Frage gestellt, ob die Teilnehmer glauben, mit den"Verstandnis-

reaktionen" etwas anfangen zu kdnnen, und ob der bisherige
VErlauf des Trainings den Teilnehmern etwas gebracht habe.

Hierbei gab es u.a. folgende Reaktionen:

"Wir fanden es ganz gut, daB wir eine schulartubergreifende Ver-

 anstaltung hatten, bei der die Maglichkeit bestand bisher kaum

bekannte Kollegen kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten"

"Auch mit der Arbeitsform habe ich positive Erfahrungen gemacht,

4
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insofern als wir ein Wechsel von GroBgruppe zur Kleingruppe

vornahmen". "Ich kann mir schon vorstellen, daB es Situationen

gibt, in der Verstandnisreaktion gezeigt werden kann".

"Ich tue mir noch schwer bei der Anwendung von Verstdndnis-

reaktionen". "Ich glaube,.daB Verstdndnisreaktionen auch bei

anderen angewandt werden kannen". "Wir muBten solche. Veran-

staltungen wiederholen". "Mir kommen die Verstandnisreaktionen

noch sehr gekunstelt vorn.

Daruberhinaus wurden Fragen gestellt bzgl. der Literatur, die

diesen Fertigkeiten zugrunde liegt. Es wurde auch gefragt, wie

es weitergehen soll.

Wir vereinbarten folgendes:

Die Mitglieder der Projektgruppe fotokopieren aus Frau Minsels

Buch L. 26·rr V Li' L c. 1 /-2 4 T  /4,1.•Li/,9(/Si,C/f ; /2/LA#k)4 31://e , C,e'4 46 :--1.

die Ubungen Seite 63 und Seite 65, 69, 73 und 75 und iibergeben
-/

diese den Teilnehmern des Trainings. Diese sollen zuhause

durchgefuhrt werden. Am 30.4. treffen sich die Teilnehmer ohne

Frau Minsel, um Erfahrungen zu besprechen.

Jeder Teilnehmer sollte im Unterricht versuchen,Verstandnisreak-

tionen anzuwenden. Diese sollten entweder auf Tonband aufge-

nommen oder schriftlich festgehalten werden, sodaB sie beim

nachsten Treffen besprochen werden kannen. Frau Minsel wird

  dann am 5. und 6. Mai den Rest des Trainings durchfuhren.

Die Teilnehmer gingen nach pers6nlichen Verabschiedungen, bei

denen noch informell Gesprdche gefuhrt wurden, nach Hause. Wir

begleiteten Frau Minsel.

*
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VII. GRUPPENARBEIT MIT SCHOLERN

Schulerzeitungsartikel uber die Schulerarbeit

Protokoll einer G ruppensitzung mit dem

Schwerpunkt Problemdiskussion

Protokoll einer G ruppensitzung zum Einuben

der Spielszenen
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Projekt Psychosozlale Pravention

Viele Leute k5nnen sich unter dem Begriff "Psychosozlale
Praventlon" nichts vorstellen. Das Erste, was sle horen,
ist, daB das Projekt mit Drogen zu tun hat. Sie gehen hin
in dem Glauben nun nur uber Drogen zu sprechen und mit
Drogenabhangigen in Kontakt zu kommen. Viele sind dann
enttauscht, well es im Grunde mm etwas ganz anderes geht.
Denn das Projekt will vorbeugen und den Leuten helfen,
zufrleden und angstfreler mit stch und mit den anderen
umzugehen. Dies soll auch dazu beltragen, die Menschen
vor der Suchtlgkelt zu bewahren. Es gibt viele Leute, die

die Fahigkeit, mit anderen Menschen umzugehen, nicht richtig
beherrschen und so von den anderen falsch verstanden
werden. Anderen zuzuhoren und sich thnen mltzutellen sind

2.B. Fahigkelten, die wichtig sind und die viele Leute nicht

gelernt haben. Fur die Arbelt in der Gruppe wird darauf ge-
achtet, nicht nur die Leiterfigur in jemandem zu sehen,
sondern auch Elgeninitiative zu ergreifen. Fur solche
Tatigketten wurden drel Psychologen C -/I'll.--il=
4--) im Mal 1980 eingestellt, die zwlschen-
zeitlich erste Kontakte mit Elternvertretern, Lehrern,
und Schulern aufgenommen haben. Es wurden elne Lehrer-

gruppe und eine Schulergruppe gebildet.
Die Scl,il]ergr ppe sollte elgentlich schulartubergrelfend
seln, d.h. alle drel Schularten, Gymnasium,Realschule und

Hauptschule sollten vertreten sein. Dies gelang jedoch nlcht,
da vorwlegend Gymnaslasten vertreten sind. In der Schuler-

gruppe wurde bisher viel diskuttert. Ursprunglich wollte dle

Gruppe elnen Fragebogen zusammenstellen, daraus wurde
bisher noch nlchts, da viele Themen, seltens der Schuler,
angesprochen wurden. Zur Zeit wird ein Videofilm gedreht.
In dem Film sollen kurze Szenen, Rollenspiele, Diskusionen
und Probleme von Schulern durch Schiller aufgezeigt weI·(len.
Eine Elterngruppe konnte blsher noch nicht gebildet
werden, ist aber geplant. Lelder bestand bisher, seltens
der Eltern, wentg Interesse. -

Zu verkaufen:

V; 1200 Sparkater BJ· 62/63
65330'km 1 Tuv 10/82
Schiebedach, Radio
Sehr guter Zustand
Prek 900 Da

Tiziano Asti
HauensteinerstraBe 36
6783.·Dahn
Tel.:. 06391/1003

... will will jill ... lill wili lil ./.1

Fritzchen kommt aus der Messe und lant seinen Rosenkranz um

den Finger krelsen. Der Priester, der das sleht, spricht ihn

an und sagt: "Fritzchen, das darfst Du doch nlcht tun. Sleh

mal, auf jeder Perle sltzt eln kleiner Helligerl" Darauf geht

der Priester. Fritzchen besieht slch grubelnd selnen Rosen-

kranz und ruft:nHaltet euch fest Jungs. es geht wieder rundl"

8. Gl.
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1.1. Buro, gro Ber Raum

Im wesentlichen zeigten sich zwei St3:quellen:

1. Die Teilnehmer saSen nicht in einem Kreis,

sondern befanden sich quasi in einer groSen Reihe

zwisched den 2 GL und den Teilnehmern bestand ein

Abstand von ca. 1 m. Dadurch entstand eime dem

Frontalunterricht ahnliche Form.

2. Die Sitzung 'mirde mehrfach durch Telefonanrufe

gestart, hierdurch kam es zu mehrfachen Unterbrechungen

und zu einer Zerstuckelung der Diskussion.

1.2. Es waren 5 Teilnehmer an·,vesend, alle Gymnasium,

2 Madchen, 3 Jungen.

Trotz einem Aktivierungsgesprach mit einer Teilnehmerin

der Realschule war niemand dieses'Schultyps anwesend

(vgl. Kontaktbogen v. 28.10.80).

1.3. Die Sitzung dauerte 1 Stunde, 45 Min.

Alle Teilnehmer waren bis zum SchluE anwesend.

2.2. Folgende Inhalte wurde schwerpunktmiSig erarbeitet:

Diskutiert wurden primar Unsicherheits- und Angst-
-

faktoren, die sich bei einem Kontak  mit Litgliedern

der anderen Geschlechts auizeigten. Diskutiert wurde

auf der Grundlage der Zeitschrift "Szenen einer Clique"

S. 2 und 3. Angst ergibt sich einmal aus der Selbstun-

sicherheit heraus, nicht akzeptiert, angenommen bzw.

abgelehnt zu werden. Jedes offensive Handeln k3nnte

mit Ablehnung begegnet werden. Ferner wird befgrchtet,
da2 die Kontaktsuche erfolgreich sein kannt e: "Te.s

dann, wenn man mein Angebot tatsachlich annimmt,
kann ich bestehen, kann die Bindung nicht so stark

werden, daB ich mich dann nicht mehr wohl f:.ihle?"

Weiterhin bestehen Angste, etwas zu verpassen, eine

Chance auEeracht zu lassen. Geschieht dies, kommt es

ZU einer Selbstkritik, macht sich selber VoI ,·-arie,

wendet u.U. Aggressionen gegen sich selbst usu.

/
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Diese Gefiihle k5nnen in einer erneuten Kontaktsituation

reintegriert werden, was u.U. die Erfolgswahrschein-
lichkeiten in einer erneuten Situation reduzieren.

Dieser Prozed kann sich hinziehen bis zu "Komplexen".
Seitwdise kann es vorkommen, dae es einem nicht gelingt,

einen hinreichend engen Kontakt mit einer Person zu

kniipfen. Trotzdem braucht es nicht dahin-zuf:.ihren,
daB man jeglichen Kontakt abbricht, sondern nach ·Nie

vor einen "iiblichen Kontakt" aufrecht erhalt.

Allerdings bleibt der Wunsch nach einem sehr nahen...

Kontakt trotzdem bestehen.

Die Verhaltensweisen, die sich aufzeigen lassen, wenn

eine Person einen sehr nahen Kontakt zu einer anderen

Person sucht, lassen sich in 3-facher Hinsicht auf-

zeigen:

1. Das Individuum verandert sein Verhalten dahin-

gehend, daB er Verhaltensweisen zeigt, bei denen er

vermutet, daS sie den 7/unschen des Partners entsprechen,

d.h. er redet dem anderen nach dem Munde.

2. Das Individuum wurde sich gerne so verhalten,

wie glaubt, daa es cer andere gerne hEtte. Es gelingt
ihm aber in der Situation nicht, 10 der gewunschte

Partner ihm gegeniibersteht.

Eine Teilnehmerin berichtete aus ihrer 3rfahrung,
dai sie anfangs bewuEt sich so verhalten hat, wie sie

glaubte, da; es der Partner gerne sehen wurde. Dies

habe sie dann reflektiert u. ihr Verhalten dahin-

gehend ge ndert, daa sie sich entgegengesetzt den

Wunschen des Partners verhalten hat, dh. diese ur-

spr:jingliche Verhaltensweise das Gegenteil bewirkt hat.

Zur Zeit ist sie dabei einen fur sich adaquaten Ng

ZU suchen, der einmal auf "nach dem Munde redet"

verzichtet, aber auch gleichzeitig auf das andere

Extrem verzichtet. Die Teilnehmerin befindet sich

auf der Suche nach einem leg, 10 sie sich dem gegenuber

m6glichst echt verhalten kann. Sie meint aber, daS

dieser Weg noch nicht abgeschlossen sei, sondern

sie sich in einem Prozee der Konsolidierung befindet.

R
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Eine weitere Verhaltensweise zeigt sich darin, da3

eine Teilnehmerin auf Verhaltensweisen verzichtet,

bei denen sie annimmt, daB es der Partner nicht er-

wiinscht bzw. nicht fur gut hElt. Ansonsten vairde sie

ihr Verhalten nicht verandern, sondern sie unternimmt

den Versuch so zu bleiben wie sie tatsachlich ist.

Diskutiert wurde ferner uber die 3eziehungen zwischen

Jungen und Madchen im Laufe der kindl. bzw. jugendl.

Entwicklung. Innerhalb der Vorpubertit zeigten sich

stark getrennte Gruppenbildungen, jeweils Gruppen von

Jungen und Gruppen von MEdchen mit starken Abgrenzungs-

erscheinungen, die sich im Zeitraum der Pubertat zum

Teil auf15 sten und es zu Kcntakten innerhalb von

Gruppen vers.<_r.·..  ,ischen Jungen und 1./.dchen kommt.

Dabei lassen sich Unterschiede registrieren zwischen

der Intension des Kontakts:

Einmal auf der Suche nach einem kameradschaftl. Kontakt

zwischen Jungen und MEdchen, zum anderen ein: tiefer-

gehende Kontakt hin zu einer Liebesbeziehung.

Vielfach suchen Jugendliche Cliquen aui mit dem Ziel,

m5glichst intensive Beziehungsn zu einem anders ge-

schlechtlichen Partner das Mitglied dieser Clique es

aufzunehmen . Geling: dieser indentierte Kontakt nicht,

so kann es dazu fuhren, 228 sich dieses neue Gruppen-

mitglied wieder aus der Clique ausglieiert. Zum anderen

fuhrt dies dazu, dad z.3. ein Kidchen eine Clique nicht

aufsucht, aus der Befurchtung heraus, von irgendjemand

angemacht zu werden. Sie zieht sichdann wieder in ihre

gleichgeschlechtliche Clique bzw. Gruppe zuriick.

Die meisten Gruppenmitglieder plidierten dafir, daS

innerhalb einer solchen Clique ein h3heres Ma2 an

kameradschaftl. Kontakten bestunden, dies ··turde sich

sicherlich auch auf den GruvvenarozeR aus·,virken.

AbSDrache:

W iltrend der nachsten Sitzung am 4.11.80 soll die Szene

"Szenen einer Clique", S  2+3 erneut aufgegriffen ·,·:erden.

Dabei soll eine bzw. mehrere Szenen herausgegriffen u.

Draktisch geiibt werden.

I -4-
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Durchweg liit sich sagen, daB alle Gruppenmitglieder,

allerdings mit unterschiedlicher Intensitit und Proble-

matik Schwierigkeiten mit diesen Problemschwerpunkten

haben. Die Diskussion war insgesant sehr aktiv.

Insbesondere waren 4 Mitglieder sehr stark an der

Diskussion beteiligt. Einer gliederte sich weitgehenst

aus und war meist damit beschiftigt, andere zu st6ren

bzw. in einem Fachblatt fur Videotechnik herumzublattern.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben fur diesen die be-

sprochenen Schwerpunkte eine spezifische Problematik.

Er ist anscheinend z.Z. noch nicht in der Lage sich

intensiver mit ihr auseinanderzusetzen. Angemessen
wire hier m3glicherneise eine Einzelintervention.

Zur Zeit ist dies aber nicht m6glich und wenig sinnvoll.

Eine Teilnehmerin vertrat die Auffassung, daB unter den

Jugendlichen bei der Bewertung eines Partners duEerliche

Kriterien in hohem MaBe eine Rolle spielen vairden

(viel Geld, Attaktivitat, hoher sozialer Status, Besitz

eines Motorrads usw.).
Verliebtheit sei ein Phanomen, das unerkltrlich sei.

Hatte man andlich erfaSt, warum man jemand li&ben ·.·,-Urde,
wire dpmit gleichzeitig das Ende dieser Liebe gefunden.
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PROTOKOLL uber die H ruppensitzung der Schuler

vom 11 .11.80

1.1. Klassenraum schulzentrum

Im Verlauf der Sitzung wurde von unserer Seite

angefragt, ob e, fur die cr. - mgl. starend sei,

wiederum (auch nachmittags) in einem Klassenraum

zu verbringen. 5 Teilnehmer verneinten dies,

1 Teilnehmerin meinte, sie dachte schon des

afteren daran, daB vorne am Pult vielleicht

ein Lehrer stilnde. 1 Teilnehmerin war erkaltet

und bat, mit dem Auto aus Busenberg abgeholt zu wer-

den, was auch geschah.

1.2. Anwesend 6 Teiln., 1 Teiln. fehlte unentschul-

digt. (4 Schulerinmen, 2 Schuler)

1.3• 1 Teiln. (aus Dahn) verlieS die Gruppe um 16.10,
die anderen Teiln. (alle auswarts, Busenberg,

Hinterweidenthal, Flschbach) wollten noch linger

bleiben, da ihre Busse erst um 17.30 gingen.

Mit 3 Teiln. gingen die Gr.-1. noch 1 Std. in

ein Cafe.

2.2. Zum ersten Mal war unsererseits geplant, den

Gruppenverlauf mit eindeutigen Programmangeboten
zu strukturieren.

ProgrammanEebote waren:

2 vertrauensf3rdernde Spiele, eine vorstrukturierte

Spielszene.
Am Anfang wurde dieses neuartige Vorgehen unserer-

seits thematisiert. Reaktionen der Teilnehmer:

"das ist doch ganz normal, daE ihr als Gruppen-

mitglieder auch etwas vorschlagt." nfind ich gut",

2
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1 . Vertrauensilbung: Es werden PRare gebildet,

jeweils ein Partner schlieBt die Augen, ist

blind, der andere muB "Blinden" fiihren.

Verlauf: Nach anfanglichem Z6gern bildeten sich

2 Paare spontan, 2 weitere Paare wurden von

Gr.-1. mitinitiert.

Die Paare bewegten sich zunehmend sichfrer

und erweiterten ihren Aktionsradius sehr

schnell auf den Flurber,·.ich der Schule.

Aussprache: Durchgangig wurden die ungewohnten

Gefithle als "Blinder" benannt- "kein Raumge-

fuhl", "kein Gefuhl flr eigenes SchrittmaB",

"Angst anzustoBen". Alle Teiln. erklarten, die

Augen stets geschlossen gehalten zu haben. Von

3 Paaren wurde erklart, sich voll auf den

Partner verlassen zu haben. Kurze Diskussion,

ob dies abhangig davor. ist, daB man den ande-

ren gut kennt, ausgel3st davo n, daB von viertem

Paar Schwierigkeiten mit Vertrauen dAmit be-

grindet wurden, daB man sich zuwenig kenne.

6 Vertrauensubunc: Gruppe bildet stehend einen

Kreis. 1 Teilnehmer stellt sich in die Mitte,

schlie?t die Augen und laBt sich in Kreis

fallen. Wird weitergereicht, bzw. hin- u. her-

pendeln laseen.

Verlauf: Ein Gr.-1. machte den Anfang, danach mach-

ten anfa igs zdgernd, dann zunehmend mit mehr

Begeisterung, alle Grl. und alle Gr.-mitgl.

bis auf zwei mit. Am SchluB lienen sich, auf

Anregung eines Gr.-1. verschiedene Teiln.

jeweils einzeln frei nach hinten fallen, wo

sie kurz vcr dem Aufprall von einer.1 hinter

ihnen postierten Gruppenmitgl. aufgefangen
wurden.

3
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Aussorache: Die tj-bung wurde auperst pos. aufge-

nommen. Dies auBerte sich beispielsweise

darin, daS einzelne immer noch mal"in die

Mitte" wollten. 2 Teilnehmerinnen auBerten,

daB es schwerer fur sie war, sich im Kreis

fallenzulassen als allein. Eine Teilnehmeri n

war nicht in den Kreis gegangen, weil sie"von

so et·,aa Kopfweh bekomme", eine weitere Teil-

nehmerin, die ebenfalls nicht im Kreis war,

wollte uber ihre Gr'inde nicht sprechen.

Dies wurde von der Gruppe akzeptiert.

Bei den 4 Teilnehmern, die "im Kreis" waren,

herrschte eine ausgelassene, fast euphorische

Stimmung.

Vorstrukturiarte Svielszene: Eine Clique <die Gruppe)
aus einer GroBstadt (spontan genannt warden

Munchen u. Berlin, wo Teilnehmer bereit mit

Klassenfahrten u. Privat waren) unterhalt

s i.,·:h ilber die bestehenden Freizeitangebote

mit dem Ziel einer gemeinsamen Freizeitaktivi-

tat am Abend.

 erlauf und Aussorache: Der von Gr.-1. eingebrachte
.'

jorschlag fithrte zu einem deutlichen Abflauen

der ausgelassenen Stimmung. Nach kurzer

Schweigephase Nachfragen des Gr.-1., w che

Geffilile sein Vorschlag bei den Teiln. ausge-

last hnbe. AntwortenY " Das bringt doch

nichts, fuhrt doch nur zu einer Aufzahlung,
was es in der Stadt alles gibt", "da m'iate

man doch wissen, was es genau gibt, welche

Filme z.B. laufen, sonst ist das nicht reali-

stisch ", "da wird uns unsere eigene miese

Situation nur noch deutlicher gemacht."
Kurze Diskussion ubeI ihre Freizeitaktivititen in

rahn. "Da gibt es kaum groBe Diskussionen,

entweder man macht Ele ein, zwei Sachen die es

-4-
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gibt oder nicht", "ich wiirde gerne in Judo gehen,

gibts aber in Fischbach nicht", "Wenn man vor-

schlagt spazieren zu gehen" - "buhhh, spazieren",

"zu singen" - "ich glaub du spinnst", "die wollen

nur konsu mier,in".

Es kam .zu keinem  Spieln, vor allem weil die

Teilnehmer offensichtlich keine L..st dazu hatten.

Trotzdem wurde ein GroSteil de-·· Dahner-Land-Frei-

zeitprobleme reflektiert.

3.1. Auf unsere Frage hinsichtlich unseres diesmaligen

Vorgehe-s kamen Ausrufe "War Klassen, "tolle Spiele",

nwo hast du die her", "kennst du noch so welche,

wir k5nnten ja noch schnell eins machen". Aber auch

"so was hatten wir uns auch schon mal uberlegen

kdnnen, ieh geh immer nur tierher und denk irgend-

was werden wir schon machen". Es wurde beschlossen,
sich Spielszenen mit mehr Bewegung auszudenken,

da inner nur diskutieren spielerisch nichts bringt.

Vor allem wenn wir nachstes Mal die Videoanlage

hatten, sollten wir mal was mit Bewegung machen.

4. Pei vier Teiln. h3rrschte die meiste Zeit sehr

ausgeglichene, teils echt heitere Stimmung, eine

( Ul) klint-te sich phasenweise ein, eine (Ad) hielt

s ch praktisch v5llig zurlick.

Ein .Peiln. fragte platzlich (ohne irgend erkan:-

baren Zusam,enhang) "stimmt es, daB ihr schon

im Mai geht?" Die Frage erzeugte spurbar Beklof-

menheit. Mach kurzer Pause bestatigten wir

(g··hen zu Beginn Sommerferien). Kein Gr.-mitgl.

fragte nach, sodaB auch wir es dabei belieBen.
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Um die eben erwahnte praventive Arbeit so effektiv

wie maglich zu gestalten, ist eine breite Brfassung

der Zielgruppen-Mitglieder, '*' l. r&, C.2/6-4, 2 Le<-,
.

.J-14 12- 1-r/r,*.C

Pil'Lic haben wir uns fitr eine sog. unspezifische Vorgehens-
08

weise entschieden. Konkret heiat dies, daB wiri nicht
t**

mit einem ausgewihlten Personenkreis, von dem wir

annehmen, daB er besonders anfallig gegenuber
44 4.JLL

psychischer Krankheit, ,Beeen Konsum oder Alkohol-
 -1 .--.-" , I

-

- i - 1-
-

miBbrauch ist, ,scnd*rn mn Ri e-alla_wead-en.
6#.244 L. ''L 4,6-44- AL 34 ,

_-4 d
.

Wie Sie wissen haben wir mit unserer Arbeit schon

begonnen. Wir haben hier am Schulzentrum eine

Lehrergruppe aufgebaut, die versuchen will, Probleme

und Schwierilkeiten aber auch Interessen von Lehrern

im Form einer Befragung zu erfassen. Daruberhinaus

hat sich eine Schalergruppe gebildet. Nach dem der-

zeitigen Diskussionsstand will auch sie eine Umfrage

unter Sch;flern durchfiihren. In beiden Gruppen sollen

die weiteren Aktivitaten nach Vorliegen der Befragungs-

ergebnisse beschlossen werden. Man will also von den

JLK.  
& 144-

Bedurfnissen, Wilnschen, Interessen der jeweils Batr*$-

#enen ausgehen, um darauf aufbauend weitere MaBnahmen

in Gang setzen zu k3nnen. Wir haben daran gedacht,

auch mit Ihnen, den Eltern, eine Gruppe griinden zu

.f-,1-'1. f LL

kannen, sodaB wir insgesamt mit drei Personenkee6sear

den Schulern, Eltern, Lehrern, zusammenarbeiten wilrden.

Zielgruvpen
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VIII:-GRUPPENARBEIT MIT ELTERN

Referat zur Elternarbeit

Einladungsschreiben zur ElterngroBveranstaltung

Ablauf und Struktur des Elterntrainings

Protokoll der ersten Sitzung zum Elterntraining
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Sie werden ·sich nun sicher fragen, wcrum soll denn

mit uns Eltern gearbeitet werden. Haben wir etwas

in der Erziehung falsch gemacht? Nun, um es gleich

vorweg-zunehmen, wir haben Sie deshalb eingeladen,
.,2:41

weil wir davon ausgehen, daB Siefschwerwiegendet-,

Erziehungsfehler begangen haben. Im Gegenteil:

Wir wissen, daS gerade Sie aktive Eltern sind,

Eltern, die padagogischen Problemen gegen·Liber auf-

geschlossen sind, sonst Maren Sie nicht hier her ge-

kommen. Wir wissen aber auch, daB es in jeder Familie

Schwierigkeiten, Problemeund Konflikte gibt, fur

die haufig nur schwer, oftmals gar keine Lasung ge-

funden werden kann. Wenn wir Ihnen anbieten, gemeinsam

mit urls L5sungen zu erarbeiten, Erziehungsfahigkeiten

zu erproben, dann geschieht dies also nicht, weil wir

Ihre Erziehungsfahigkeit anzweifeln oder kritisieren,

sondern um Ihnen Hilfestellung zur L5sung gerade dieser

schwierigen Probleme zu geben.

Hierbei sollten wir uns vergegenwartig sein, daB sich

sowohl positives als auch negatives elterliches

trziehungsverhalten direkt auf das Verhalten des Kindes

auswirkt. Dieser enge Zusammenhang, dem man sich im

Erziehungsalltag haufig gar nicht bewuBt ist, soll

anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden.

Primare Privention bei Eltern



Eltern sind Modelle

til
*
 

"

l

rI

Eltern sind Modelle. Mit dieser Aussage wird ein in

der Entwicklungsspychologie gewichtigter Sachverhalt

bezeichnet, wonach das Kind bedeutingsvolle Personen

seiner Umgebung beobachtet und deren Verhalten, dann

wenn es sich in Ehnlichen Situationen bef indet, nach-

ahmt. MAn spricht deshalb auch vom Nachahmungsverhalten.

Uns allen ist der Begriff des Vorbilds bekannt; dam_it

meinen wir genau dasselbe: robei wir noch, je nach dem,

ob das Verhalten als winschenswert oder nicht wiinschens-

wert angesehen wird, zwischen positiven und negativen

Vorbildern unterscheiden. Tenn wir etwas nachdenken,

so werden wir uns sicher an einige Verhaltensweisen

unserer Kinder erinnern, die wir als "L-odell" vorgelegt

haben kjnnten.

Ich habe vor kurzem meinen Sohn dabei ertappt, als er

seinen nicht vorh_andenen Oberlippenbart genau in der

Art und :Neise zwirbelte, wie ich es dann haufig tue,

wenn ich unkontrolliert dasitze.

Es gibt in der Psychologie sehr viele Untersuchungen

und Belege uber den Zusammenhang zwischen Vorbild und

Nachaheung. Sehr haufig wurde hierbei untersucht, wie

sich strafende Erzieher auf die Aggressivitat von

Kindern auswirkt. Ein fur unsere Arbeit wichtiges Er-

gebnis liegt aus der Alkoholismusforschung vor:

Hier konnte nachgewiesen werden, daB Alkoholkranke
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Eltern sind Dodelle. Mit dieser Aussage wird ein in

der Entwicklungsepychologie gewichtiater Bachverhalt

bezeichnet, wonach das Kind bedeutingsvolle Personen

seiner Umgebung beobachtet und daren Verhalten, dann

wenn es sich in :ihnlichen Situationen befindet, nach-

ahmt. Lian spricht deshalb auch vom Nachahmungsverhalten.

Una allen ist der Begriff des Vorbilds bekannt; damit

meinen wir genau dasselbe: Wobei wir noch, je nach dem,

ob dcs Verhalten als v,"unschenswert oder nicht irinschens-

wert angesehen wird, swischen positiven und negativen

Vorbildern unterscheiden. Wenn wir etwas nachdenken,

so werden wir uns sicher an einige Verhnltensweisen

unserer Kinder erinnern, die wir als "Modell" vorgelegt

haben k3nnten.

Ich habe vor kurzem meinen Sohn dabei ertappt, als er

seinen nicht vorhandenen.Oberlippenbart genp-u in der

Art und Weise zwirbelte, wie ich es dann hiiufig tue,

wenn ich unkontrolliert dasitze.

Es gibt in der Psychologie sehr viele Untersuchungen

und Pelege uber den Zusammenhang zwiechen Vorbild und

Nachrh:-ung. Sehr ht-ufig wurde hierbei untersucht, wie

sich strafende Erzieher auf die Aggressivitat von

Kindern auswirkt. Zin f:Ar unsere Arbeit wichtiges Dr-

gebnis liegt aus der Alkoholi smusforschung vor:

Hier konnte nachgewiesen werden, daa Alkoholkranke

Eltern sind Modelle



selbst wiederum Eltern hatten, die Alkoholiker waren.
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Ich rlsubo, dies vordeutlicht (7121 cut , daB die Eltern

als Modell xir den Erziehungsverlauf des Kindes im

CL.nsticen Fall positiv, im unganstigen Fall negctiv

beeinflussen kannen.

Eltenn loben - Eltern tadeln

Tin Teil des Kontakts zu unseren Kindern besteht darin,

sie f:ir ent:nschtes Verhalten zu loben, fur unereunschtes

Vcrhnlten tadeln oder zu betrafen. Allgemein gilt, daS

Lob -eine Form der Zunendung zzup Kind- eine Verstarkunc

des Verhaltens Fird. 183 heiSt, es darf in Zukunft ein

hfuficeres Auftrcten dieser von rhnen gelobten Handlung

ersertet varden. Nurs: renn ein Kind gelobt wird, wird

es sich freuen und es wird -um diese Freude nochmals

erleben zu kdrnen- in der Regel die gleiche Verhaltene-

weise wiederholt cusfuhren. 7/ird dagegen das Verhalten

bestraft, kann ein soc. Vermeidungeverhalten die Folge

sein. Konkreter: Zin Kind wiz•d die Person oder Situation

meiden, die es als Strafe bzw. unangenehm erlebt·.

Eirfi Gefahr- Strafe besteht darin, daB das Uner-

w:inschte kindliche Verhalten durch die elterlichen

Sanktionen nicht abgebaut wird, sondern nur bei der

Person ausbleibt, die bestraft. 30 kann es beispiels-

weise vorkommen, daB ein Kind auf vaterliche Auffor-

derungen keine Widerreden gibt, auf mutterlichen Bitten

LI

i
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aber regelmaBig mit solchen entgegnet.

In diesem Fall kannte der Vater in all jenen.Situationen,

in denen er eine Widerrede erhielt, vielleicht mit

Schlige reagiert haben, wihrend die Eutter die Strafe

lediglich androhte, sie aber nicht ausfiihrte.

Dies ist ein Beispiel dafur, bei dem sich die Eltern

daraber wundern, wieso ein Kind beim Vater "auf das

Wort hdrt", bei der Mutter aber "macht, was es will".

Darliber hinaus gibt es aber noch eine andere schwer-

wiegende Gefahr beim Strafen: Das Kind lernt die

Personen zu meiden, die es bestrafen oder gar vor

Ihnen wegzulaufen, um dadurch einer Strafe zu ent-

gehen. Hat ein Kind in der Folge ein solches Vermei-

dungsverhalten aufgebaut, dann erlebt es die Beziehung

zu dem jeweiligen Elternteil oder den Eltern als nicht

vertrauensvoll. Es wird ihm schwerfallen, in Situationen,

in denen es auf Grund eines begangenens Fehler Hilfe

und Rat braucht, dies zu erbitten, da es immer wieder

damit rechnen muG, bestraft zu werden.

Konflikt- und Problemlasung

Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, daB Konflikte

und Probleme in jeder Familie auftauchen. Sie sind

etwas ganz naturliches. Zine gute Beziehung zeigt

sich insofern nicht darin, daB keine Konflikte auf-

treten, sondern wie sie gel5st werden. Hierbei gibt



es mehrere Moglichkeiten, auf die ich kurz eingehen

machte: Stellen wir uns vor, eine Familie plant eine

Urlaubsreise. Der Vater m3chte nach Spanien, die

Mut,er an die Nordsee. Ein Kind machte in diesem Jahr

allein in Urlaub fahren, ein weiteres Kind machte

weder nach Spanien, noch an die Nordsee, sondern

eine gr5Bere Wp_nderang in den Alpen unternehmen.

Wir haben es hier mit einem klassischen Konflikt zu

tun, insofern als unterschiedliche Interessen auf-

einanderstoBen und eine Entscheidung getroffen

werden soll. Eine L3sungsm5glichkeit besteht jetzt

darin, dan der Vater die Entscheidung alleine trifft

und bestimmt, was getan wird. Die Folge davon wird

sein: Alle anderen Familiermitglieder sind enttiuscht,

fahlen sich iibergangen, sind mit der Entscheidung nicht

einverstanden und werden sich ihr widersetzen, wenn

dies m5glich ist. Ahnliche Konzequenzen werden sich

zeigen, wenn die Mutter die Entecheidung bestimmt

ohne die Interessen und Wiinsche der Anderen bzw.

der Beteiligten zu beriicksichtigen. Eine zweite,

unserens Erachtens effektivere Art der Konfliktlbsung

ware die folgende: es wird keine "einsame" Entschei-

dung, beispielsweise des Vd;ers, gefillt, sondern die

Familie setzt sich zusammen und beratschlagt, wie der

Konflikt so gelast wird, daB niemals als Sieger bzw.

als Gewinner aus dem Konflikt hervorgeht. Es gehart

nicht viel Phantasie dazu, sich auszumalen, daS

diese Methode insofern wirkungsvoller ist, als alle

"
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Personen dann mit der Konfliktl6sung einverstanden

sind, die Lnteressen eines jeden Beteiligten sind

berlcksichtigt, jeder wird bestrebt sein, die ge-

troffene Vereinbirung einzuhalten.

Die 1. Form der Konfliktlasung durfte wohl kaum zur

Etablierung einer guten, vertrauensvollen Beziehung

zwischen Eltern und Kind beigetragen haben. Die 2.

erscheint hier erfolgreicher: Die jeweils Betroffenen

erfahren, CaB ihre Meinung gefragt ist, daB sie als

Persanlichkeit mit entscheiden kEnnen.

Attives 5· 6ren

Eine hiufig auftauchende Schwierigkeit in dem Verhilt-

nis swischen Kind und Eltern besteht darin, daB

Eltern in Situationen, in denen das Kind echte

Probleme hat, nicht die Worte finden, die uns einen

Zugang zu diesen Problemen ermaglichen und des Kind

vermitteln, /25 wir echtes mitfuhlendes Verstandnis

fur seine Lage haben. Es geht hier also um die Fragen,

wie h3re ich meinem Kind zu, habe ich Fertigkeiten,

um seine Angste, W·Linsche, Bedurfnisse, Interessen zu

verstehen, auch dann, wenn sie nur sehr indirekt

vermittelt werden?

Wir alle haben schon die Erfrhrung gemacht, wie ange-

nehm es ist, wenn jemand mit uns ftihlt, sich in unsere

Lage versetzen kann. Wenn Eltern diese Fahigkeiten

.-



'

l

I

al I

/
1

Ii-

#

ill
I

haben -mir ne)£nnen sie aktives Zuh5 ren- dann.werden

Sie erreichen, daB die Kinder offener Ihnen gegen-

ilber sind und mit ihren Problemen zu Ihrlen koncen.

Zusnnmenfassend kann festgehm pn werden:

Elterliches Verhalten wirkt sich in vielflltiger

Form c.uf das kindliche Verhilten aus. Beispielhz.ft

habel·. wir er.·:FIRnt:

Die unterschiedliche Wirkung zwischen Lob und Strafe,

Formen der Konfliktl6sung, die Art, wie rnp-n in

schwiericen Situation mit dem Kind sprechen kann.

Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen elter-

lichen Verhalbensweisen zeigen sich entweder in der

Hiufigkeit er,·,-'d schter bzw. unerffinschter Verhaltens-

weisen, aber auch in der qualitat der Beziehung, die

zum Kind hergestellt werden kann.

Im folgenden soll es darum gehen, den Zusammenhang

zwischen elterl. Verhalten und der Entstehang von

Sucht zu verdeutlichen.
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Schulzentrum Dahn

-Hauptschule-
-Realschule-

-Gymnasium-

Schulelternsvrechar

6783 Dahn, den 29.5.1980

An alle Eltern der Schulerinren und Schuler

im Schulzentrum Dahn

Liebe Eltern!

Sicher haben einige von knen schon erfahren, daB die

"Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufklirung" gemeinsan mit der

"Landeszentrale fiir Gesundheitserziehung" ein Projekt am Schul-

zentrum Dahn eingerichtet haben.

Das Ziel der Arbeit soll sein: Vorbeugung gegenuber seelischer

Krankheit allgemein, Vorbeugung gegenuber AlkoholmiEbrauch und

Drogen.

Hierfur wurden drei Psychologen eingestellt, die zwischenzeitlich

erste Kontakte mit Elternvertretern, Lehrern und Schulern aufge-

nommen haben.

Fiir die zukiinftige Arbeit ist es wichtig, daB m6glicksi alle

Eltern umfassend Eber die geplanten Aktivititen und wie Sie sich

an ihnen beteiligen kannen, informiert sind.

Deshalb laden wir Sie recht herzlich zu einer Informationsveran-

staltung
am 10. Juni 1980 in der Aula des Schulzentrums, 20 Uhr

ein, bei der sich die Mitarbeiter des Projekts vorstellen und

ihre Arbeit erlautern werden.

b.w.

\

:
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Wir w·urden uns freuen, wenn viele Eltern an dieser Varanstaltune

teln%hmen und damit die Arbeit der Projektgruppe aktiv unter-

stutzten.

Die Schulleiter

Mit freundlichen GruBen

Die Schulelternsirecher

LI
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1. Trainingseinheit Inhalte didaktisches  aterial Darbietungsform

Erwartungen des Kurses Poster 1 Kleingruppe, Plenum

Kursubersicht Poster Plenum

Einfuhrung in die Fertigkeit Eltern Manual Plenum

I des Aktiven Zuhdrens

2. Trainingseinheit Erarbeitung einer Liste der Poster Klejngruppe

Gefuhle

Oben des Aktiven Zuhdrens Rollenspiel,

Besprechung offener Fragen Plenum

3. Trainingseinheit Umwege (typis ches Antworten). Poster Plenum

Informeller Teil Rollenspiel

Eltern-Lehrerstammtisch Weitere Obung des Aktiven

i Zuhurens

Initiativen zur Verbesserung Auftretende Proble,ne beim Aktiven Plenuin

von Resourcen Zuh5ren
.

Mitarbeit bei Drogen-
initiative
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Inhalte didaktisches Material Darbietungsform
4. Trainingseinheit

Informeller Teil Aktives Zuhbren (Ruckblick) Eltern Manual Plenum

Eltern-lehrer- Einfuhrung von Ich-Botschaften Tafel Plenum,Kleingruppe
\

stammtisch (Autoritatsubung)
Initiativen zur Verbesserung Theoretische Ei nfUhrung Poster Plenum

von Ressourcen Obung des Aktiven Zuharens Rollenspiel

Mitar·beit bei Drogeninitiative Trainer Teilnehmer

5. Trainingseinheit Obung von Ich-Bbtschaften Rollenspiele (Klein-

Umwege (typischer Reaktionen) Poster gruppe)
Offene Fragen Plenum

Plenum

6. Trainingseinheit Probleme von Ich-Botschaften Plenum

Informeller Teil

Eltern-Lehrer-Stammtisch Wechselseitiger Ausdruck und Lusungssuche Poster

Initiativen zur Verbesserung Obung·von :Rrobl eml 25 sen Rollenspiel,Trainer

von Ressourcen SchluBbesprechung Poster Rollenspiel,Kleingruppe

Mitarbeit bei Drogen Plenum

initiativen
1
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Elternkurs

didaktisches Material DarbietungsformInhalte

7. Trainingseinheit Obung Aktives Zuhuren Poster Plenum

RollenspieleInformeller Teil Ich- Botschaften senden

Gewinnung von Diskussion u. Erziehungsziele Kleingruppe

Multiplikatoren

Eltern-Lehrer-Stamintisch

8. Trainingseinheit Obung von Problemlasung, feed-back Poster Plenum

Kleingruppe
Informeller Teil

Rollenspiele
Multiplikatoren-

Selbsthilfegruppen.

Alkohol, Drogen

-,1  
.* 9
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PROTOKCLL

zin Elterntraining der Dienstacs:ruive

vom 17.2.1331

1. Sit sunc

2.1 Technische und orcanisatorische Bedincuncen

2.1.1 Rlumliche Bedinc:unren

Die erste Sitzung wurde in einer Gruppenraum des Kinder-

7-rtens St. Prankratius durchgef.'.rt. Von 3 Kitgliedern

unserer Gruppe, die gleichzeitig bei dem genannten kineer-

garten beschiftigt sind, wurde der Raum vorberei*et, d.h.

alle Tische intern und St:lhle in einem Kreis auigesaelli.

Der Raum hat eine GrEEe von ca. 35 27 , an den YUnden

hincen Zilier tz·.·:. Bastelprodukte der Kinder, ier &612

wirkt etrss &b=rl-den. Diese Reizvielfalt stimulierte dis

Teilnehmer, Ihre Aufierksankeit zuerst diesen Produkden

rususenden: erst dann interessierten sie sich fur die

Inhalte des Hurses. lir gehen aber davon aus, daE im Verlauf

des Nurses z5glichst schnell ein Sfttigungseffekt eintrift.

In dem Rcum befiniet sich eine Tafel; es ist schrieri , fie

Tanizeituncen an den T<nden zu befesti-en. Die Leiterin LEE

Kiniergartens erklirte Fich bereit, diesen Raur ffir its

resemte lauer des Kurses zur Verfij.Eung zu stellen.
- -.

2 1.2 Die Teilnehmer betreffend

Es waren 16 Teilnehmer anwesend, davon 3 mli22-lich, 13 ..-  -.ich

(,.veitere Informstionen vergleiche Teilnehmer:,itersicht zu

Elter-trzining).

2.1.3 Zeitliche Be:renzuns

Der Kurs dauerte ET

Teilnehmer .urie

47 i =42'- bis zu.--- - ---

ersten Abend 2 1/2 Stunden. Von 2 der

die Zeitdauer kritisiert. Alle Teilnehier

r Beendigung des Sitzune im Raur.

-2-
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2.2. Die Refrtion der Teilnehmer auf

-. -..

_ce iria: sscn·.·.'er:unT: e '.·.' ·ren:
-.

Ausdr:icken ier Gefy.227. e,

LE*-c: BAJ- *40- :=  T·'U-C

Berinn mit dem- 37.verb der _--

Reflexion des ersten.Abends.

5 2
1 A . r -=48 1-

ov• av, T.- 1•, -7:0

portigheit AKTIVES ZUECREN und

- -

_u _zeginn cer ersies 1155313g herrschze eine senr gespinnte

Athrasphrre. Die Deilnatzer saren anscheinend verunsichert.
-

LE .··ar innen r.3 Slickerre.se unklar, wos langgeht, in".:ie:eit

Eis sich seltst einbringen ruS ten. Als Sefuhls<u-erung
..-.--2

C.- :i-'.=.--.  •· c; -:·a-•• rec-C (,-•·8 7,-„/.• I  =--.1

--

-

Tes:re.t, gehetzt, auch entsvinnt". lin Teilneh:zer Er ls:
-

Rettor einer Grunischule, bekindete seine Unsicherheit 4%..An

ial er sich in einer neuen 20119 befindet, wo er Informa-

tionen aufnehmen m)Ste, er sei selbst Lernender, kein Dozent

oder Lehrer. Einerseits sei dies unrewohn: und vermittle

etras Unsicherheit, anderersei:s Iunle er sich roll, auch

-=.. 11.-/1 , ... , r ' .1- ...- :<: r-f=-

Diese Gespannte, unterd/-ickte, distanzierte und .abwartende

A tos-.hire lockerte sich uni entspannte sich im Verlauf€

Ler 1. Sit.unc et:-:as. Genannt wurde. als . ./- ..--_.I.- 1-u.- .: ,_-

ru= SchluE: celast, froh, suversichtlich, sich auf den

-.9.,i.sten Treff freuena, nozinunesvoll, dzE die Gruppe zu-

Erm*.Zen::t.chst.

Als Fositiv wurden bewertet:
...

"Athmosphtre des Raums ", Allgemeine Bereitschaft .ur .I.-I.----
4·- - .Cl- llc- . 9

':offenes Gesprgch in der Gruppe", Zusammenarbeit in der

Zleingrappe, " dak Elle Teilnehmer et·.·.,as reden multen",
"es it ain netter Kreis, die Ati-_mosphire war entspan-nt".
-iner Teilhehmerin hat es besoniers gefallen, "da£ sich

Priagogen mit Eltern und Praktikanten auf eine

Stufe stellen und noch etwas dazulernen 10119-",

-3-
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"ic.2 sich alle auf eins St-.lfe stellen". Eine Teilniehmerin

bererkte, daS sie es positiv findet, keine lingen "thecre-

tischen Erlruteransen 07.9 ..-H v•an 1,
-V .-----

Negativ Turie vermerkt:

Besser ware Ne Darstelluni an einem Overhehdprojektor

gewesen, die Gruppenmitglieder sollten sicn mehr mit Yamei

Enreden, "es sollte mehr an einen herangetrigen rerden,

fur einen Berufstttigen ist es sonst su anstrengend",

vielleicht kEnnte die Arbeit in der Gruppe noch rrc:isniher

Terden, "manchmal erinnert mich die Situation an die Schule",

"mehr Zrischen-Zusammenfassungen, mehr die Situation der

Teilnehmer ausleuchten". Alle =nd=ren Teilnehmer hatter

hiersu Keine Ansaben gem-cht.
-

Es zeigten sich 2 Kleingruppierungen: einmal die Eltern

unc kincergarznerinnen von Dahn, die sich Uber cen Kincer-

garten St. Franzistus kannten, Die Gruppe Hauenstein-

Wilgartswiesen , die sih  ber ihre Kinder, die die Sleiche
Schule besuchen, kannten. Die jeweiligen Unterst tringen

erfolaten innerhalb dieser Grappenverbande, sobei sich keine

Rivalitaten swischen diesen Kleingruppen reitten.

.Reflexion En bcniu5

Folgende Fragenklomplexe wurde.

1. Kann man diese Fertickeiten

Schule und Kindergarten? (beso

Fragestellung bei Lehrer bea.

2. Ein Schi:.ler in
_

tun, habe i ch ii -_. .

'

... 04--04'.1-06* „"F A 1 =ir-,+ 4 cr+ •

----69 , - C·-4-- D 8.-- 0.---·.v.. - ... v.

1-rer einsetzen, auch in

nderes Interesse zu dieser

Kindergartner)

nelner Vls=se liest nicht. Was kann ich

b=-haupi ··it diesen Fertigkeiten, die

eine M5glichkeit dazu?

nichsten Pausentof anwende, was vassiert3. Tenn ich das in

dann?

4. Tenn ich das bei meinen gro Ben Kindern nun anwende, glauben

sie, ich bin verfickt. Ist es nicht alles unnaturlich?

2 Lassen sich diese Fertigkeiten nicht besser bei kleinen

Kindern einsetzen?

-L-

*
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4 Eltern bemertten am SchluS der Sitzung, dad man

noch gereinse.- ein Bier trinken gehen sollte. Die

Gruppe vereinbarte diesen informellen Treff auf

ass nichste Eal zu verschieben.
.
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Sucht-Krankheiten an der Wurzel bekiimpit
Modell Dahn - Mit der DarstcHung von Drogengefahren ist es nicht getan - Ursachen abstellen ·

DAliN. Nicht den Rauch, sondern das
Feuer beklimplen wollen drei P5ycholo-
gen, die seit Mai dieses Jahres am Dahner
Schulzentrum modellhait vorbeugende
Suchibekimpfung betreiben. In der Spra-
che der Psychologen heillt das
Ganze:„Projelit Psychosoziate Prliven-
tion'.

Dahinter steckt nichts anderes als die Er-
kenntnis, dan die Flucht in die Sucht(seten
es nun Drogen. Zigarettten, Alkoho! oder
Medikamente) eine Ursache hat, Und diese
Ursachen kann man einmal nicht damit
ausschalten, indem man allein auf die Fol-
gen des Drogenmif]brauchs aufmerksam
macht. Der Geschaftsfuhrer der Landes-
zentrate Rheinland-Pfalt fur Gesundheits-
aufkliining. Peter Sabo. jetzt in einer Pres-
sekonferenz in Dahn: „Wir wollen nicht
darstellen, welche Drogen es gibt und wie
sie wirken, wir wollen dem Einzelnen hal-
fen mit den Problemen des Ikbens fertig
zu werden, cline in die Droge zu flachten."

Die drei Psychologen am Dahner Schul-
zentrum (Gerd Gahr, Walter Hubert und
Werner Runit) stutzen sich bei ihrer Arbeit
aul neuere Erkenntnisse in der Ursachen-
forschung von Suchtverhalten. Danach
sina es meistens Probleme der Kommuni-
kation, Kontaktschwierigkeiten, man-
gelnde Fertigkeiten aktiv und sinnvoIt die
Freizeit zu gestalten, Schwierigkeiten Kon-
flikle angemessen zu idsen und mangel-
hafte Informationcn liber Auswirkungen

7/61 '24/64 i  L /1

und Folgen. die zu Suchtverhatten fuhren.
In der Praxis bedeutet dies: Gruppenar-

beit mit Schulern, I. hrern und Eltern irt
einem Stadium, in dem noch keine konkre-
ten Schwierigketten aulgetreten sind. Es
bedeutet aueh Verzicht auf die sonst abli.1
chen eher arionymen Vorbeugungsmati-

. nahmen wie Plakate und Druckschriften.
Und es heillt: Die Psychologen liefern den
Gruppen kein fertiges Programm. das der

. einzelnen mehr oder weniger unverdaut
, konsumieren kann, sondern die die Lern

ziele und Schritte werden gemeinsam ge-
plant und erarbeitet:,. Wir spieten nicht
den Leithammel in einer Gruppe, pfropfen
niemanden unsere Erkenninisse auf. son-
der geben tediglich Ansuae, lielfel beim
Erkennen und bei der Analyse der Pro-
bleme.  Die eigentliche Arbeit mun von den
Gruppen selbst geleistetwerden. Der gameVersuch ist denn auch daraut ausgerichtet,
dal der Selbsterkennt.nis-Prozei3 auch
dann weiterlaufen kann, wenn Mitte niich-
sten Jahres die drei Psychologen ihre Kof-
fer gepackt haben. Noch einmal Peter
Sabo:,Aeder von uns ist doch schon seit
den friihen Kinderjahren fremdbestimmt
Dadurch wird unsere Flihigkeit, selbsuin-
dig zu handeln, zu denken, eingeschrankt
Experten bestimmten daruber, was, wie ge-
schieht Darunter leidet unsere Autonomie,
unsere Selbstverantwortung. Die Flucht in
die Droge hat nicht zuletzt hier ilire Ursa-
clie."

Diese Erkenntnisse werden im Dahner

.feit" 1 k:J

Schulzentrum nun nach einem Art
.Schnellball-System" umgesetzL Die Psy-
chologen sprachen Funktionstrager bei El-
tern, Schalern und Lehrkraften an und bit-
deten dann dret Gruppen. So fanden sich
beispielsweise Klassensprecher der Schui
ter aus dem Gymnasium, der Real- und der
Uauptschule zusammen, um zu untersu-
chen, wo die Schwierigkeiten junger Men-
schen im Dahner Tai liegen. Nach dieser
Ilestands-Aufnahme will die Schiller-
gruppe nun einen Videofilm uber thre in-
teressen und Problemedrehen. Der Strei-
fen kann spater in Jugendgruppen oder im
Kiassenverband vorgefuhrt werden. Die
Psychologen: „Die Identifikation der Ju-
gendlichen ist bei einem solchen Film na-
turlich wesentlich leichter zu erretchen ats
bel einem professionellen Streifen. Wir
hotten. daft dadurch auch das Gesprach
leichter in Gang kommt:

Die Arbettsgruppe der Lehrer art)ettet
zur Zeit einen „aktivierenden Fragebogen 
aus, der demnitchst an alle Lehrer des
Sehulzentrums verteilt werden soil. Der
Fragebogen 50111 nieht nur Problembe-
wuBtsein schaffen, dia Ergebnisse der Ba-
fragung miinden dann auch in die weitere
Arbeit ein. Viele b.hrer. das gitt nieht nur
fur Dahn, stehen heute vor erheblichen
Pmblemen mit thren Schiltern. Dhese zu
bewaltigen, ohne daB es Sieger und Be-
siegte gibt, dazu wollen die Psychologenmit Analysen und Rollenspielen beitragen.
Um die Zus,ammenarbeit zu vertiefen soil

47- 1.90

dar(iberhinaul am heutigen Samstag ein
gemeinsamer ;,Stammtisch"von Eltern,
Schatern und Lahrern gegrundet werden.

, . Elternkurse mit Rollenspiele. AnstaBen, f
wie Konflikte gelast, wie die Erziehuntls-  Kompetenz verbessert werden kannte - dasi·;

. Bind Schwerpunkle im Beretch der Eltern- '

gruppe. Auch hier soil ein Fragebogen aus-
gearbeitet werden. der Erkenntnisae uber
Wu sche und Probleme der Eltern liefert.
Dies alles hat auf den ersten Blick wenig
mit traditioneller Suchtbeklimpfung zu tun.
Sinn des Projekts aber. ist, wie gesag£ die

· Wege, die zur Droge fahren kdnnen, so
frah wie moglich bew'uflt zu machen.

Das Projekt Psychosoziale Pravention in
Dabn wird gemeinsam von der Bundeszen-
trate lur gesundheittiche Autklarung und
der Landesrentrale Rheinland-Pfalz getra-
gen. Weitere Versuche dieser Art lauten in

. Berlin mit dem Schwerpunkt „Elternar-
beit', in Nordrhein-Westralen, wo die El-
tern von Vorsehalern angesprochen sind
und im Landkreis Koblenz-Mayen. flier
soll die Suchtbekiimpfung auf Kreisebene
modellhaft verstarkt werden und die Ko-
operation der einzelnen Institutioen koor-
diniert und verbessert werden. Dahn soil
zeigen, wie vorbeugend an einem Sch,il-
zentrum i landlichen Berelch Drogenmill-
brauch verhindertwerden kann.

Nach einem Jahr beginnt dann die wis-
senschaftliehe Ausarbeitung del  Projekts.
Dabei soll auch ein liandbuch ill;er Prii-
ventivmaanahmen erstelk werden.

Peter Sabo:,Auch wenn Mitte 1981 das
Projekt auslautt, massen wir in Dahn nichi
auf Null zuruck. Wir werden weiter be-
treuen hellen. In wetcher Form - daz ist al-
terdings noch QUen.

GERHARD SPECIT

------I--Illi 
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Budive Vorbeugung
durth Gruppenarbeit
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(bf) Dahn. - „Projekt psycho-sm konnten die drei in Gesprachen und emiehen und zu gewinnen ist Bei
ziale Privention" nennt stch ein Diskussionen, die parallel mit Scha- einer lanten GroBveranstaltung
Verhabea,dasvoadrei Psychologen lern, Ikhrern und Eltern gefuhrt . fur et'wa 3 000 Eltem er:chienen
mr Zeit am D*hner Schulzentrum wurden, ihre Intentionen verstand. Bnze 45, und das waren die, die
durchgefullrt wird. Ins Dentsche lich machen, Gerd Gahr: „Wir zogen· immer kommen. Trotzdem hat sich
Oberseist habdelt essich dabeium dasGanzenacheinerAriSchneeball- ein kleiner Krei3 zur Mitarbeit her.·
Vorbeuruticsmal nalimen mm aystem auf. Wirwandten uns an vine..auskristallisiert In liner emeuten,

Sufhtverhallen und dem Konsum Zietgruppe, wie-Schulsprecher, El. Fragebogenaktion $011 jetzt, nbqh·i
von legaten und illeralen Drogen, temsprecher und Drogenberatunts.,:einmal ein Anspom ·mr· weitere'
also Medikamenten, Rausehlitnen, lehrer. Diese:unterrichteten' dann ··Aktivitaten versucht wercien. ..„ ·· 1
ebenso wie Alkohol und Zigarettert wieder Freunde;Bekannte und Kol- · · Schlie13lich houen died,ei Initialb 1

Ibr Ziel es ist, durch eine Verbes· lege- Heute ist das·Projekt bereits. ren, daS deh dieses Projekt'-juth i
Berung der Kommunikation unter• in den SchubHtag hineingewachsert. nach ihrem Rackzug, quasi nach ·

einander, durch sinnvollere Gestal. Zur Zeit bestehen nebeneinander · einem Multiplikatorenaystem,· wei· 1
tunB der Freizeit und durch Kon· drei Gruppen mit jeweils etwa zehn len=twickern wird. Zwar *611'du:'
nikibewaltigung miteinander, das bis 15 Mitgliedern,dieeinenderdrei Schutrentrum dann·mmindest von·:
fremdbes:Immte Konsumverhalten Psychologen zum Hauptansprech· einer · psychologischen · Fachkn,A,
ru verandern, und elne rrattere partner haben. ,

.
weiterbetreut we:den, der Er.04: de  

/Widerstandsfihigkett gegeriaber In' der Schulergruppe uberwiegen. Aktion wird aber in den Handen der
Suchtmittele ru erretchen. Tracer momentan die Madchen und die Beteiligten · liegen. ·Ernie Anfange
dieses Projekts, das voraussichtlick Gymnasidsten im Verhaltnis 2:1. Im.· sind dafur. schon gemaeht: Man
uber ein Jahr lang latifen soll, sind .Gegensatz zum Beginn des Kurses, beabsichtigt·einen gemeiniamen El-'
die Bundes:zentrale far Gesundhelt- wo ein Drittel der Beteiligten aus der tem-Lehrer.Schuler-Stammtisch mu
liche Aulklarung und die Landes* Hauptschule kam Ziel ist es jedoch. grunden, derselbstandig und gleich·
zentrale rar Gesundheltserziehune eine ausgeglichene Gruppe zu errei· ·berechtigt knktiodieren *011 · ·.· · ·7
in Mainz · chen. Da Teitnehmeralter liegt zwt· '

Anders als bei den ublichen passi. schin 14 und 17 Jahrem In den'
Die Erkenntnisse und Ergebnine

de* Dahner Projekts werden inform·ven und anonymen Vorbeugungs· · Sitzungen. einmal pro Woche nach-
versuchen - beispielsweise mit Pla- mittags, kommen durchwegs spezili-

·

von Protokollen ·und Inventarien
wissenkhantich ausgewertet und inkaten und Hochglanzprospekten - sche Prableme dieser AltersgruP.1 einein Handbuch veroffentlicht Elkonzentriert man sich bei dem.Dah- zur Sprache. Zur Zeit versucht sicn

ner Projekt aufeine aktive Arbeit in das Team auch an einem Videofilm.
3011 dann bestimmten Institutionen

Gruppen. Und *war abergreifend auf der sich speziell mit den Problemen der Jugendarbeit als ,Anteitung ttlr
alle drei Schularten und die Betrof-· und Interessender junieti  euta aus

Praventim rbetten" dienen. -1
- fenen: Schmer. Lehrer und Eltern, diesem Ram bef*ssen solL i..

.

Die I,ehretgruppe formutierte ih. .; L
-

1.- ---I-,

DaB man dafar gerade des Sch - rerseits einen Fragebogen. der dem· ,zentrum der Wasgaugemeinde aus· nachst an alle Kollegen des Schul.
gesuc that,liegt-so der Geschafts. zentrums verteilt werden soil. Auch
mhrer der Landeszentrate, Peter hierwerdeninform von Gesprachen

,
,

Sabc - nicht an der uberma igen und Diskussionen Probleme, Inter  '

Droganabhangigkeit der Dahner Ju- essen· und Bedurfaisse theoretisch
. Igendllchen: .Vielmehr handelt es aurgearbeitet. In Rollenspielen will

sich hier um ein landliches Gebiet man konkret die Probleme der Leh-
mit denublichen Drogenaufmlngkei- rer mit ihren Schulem. der Klasse...,
ten. Ware die Situation hier schon mit den Kollegen sowle don Konnikt v

aussichtslos, hatten wit unsere Ar- twischen persanlichem· und schuli- ,

beit verfehlt denn wir betreiben ja schem Bereich zu klaren versuchen.
keine Drogentherapie. Wir wotten .Wichug ist; so. pgzisiert Walter.·

..vorbeugen, nicht heiten." Hubert -da,3 die Beteiligten *elbit
· 3 die MaBnahmen bestimmen. Wiz

Mit diesem MiBverstandnis hatten wollen nichts draufpfropfen, .son-
'

die Psychologen Gerd Gaht Walter dern die eigene Aktivimt prolozie- -

Hubertund WernerRungam Anfang .ren." · ·,··2--5.· ····· ' ,----··---'·-*-1threr Arbeit schwer zu k npfen:
„Das Schlagwort Drogen stand im- Schwierigistdas.vorallembel kier

-mer im Raum: Ent allmahlich Elterngruppe, dienursehr schwerm
1

.

..
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Richtiges IErziehzingsverhaltene :··,=den,uk,·ne·
.darin selbst wieder andere El tem -

.

Was kostet das Ganze? Keinen
·. muden Pfennig, nur die Bereitschaft,·

,

:

durch aktives Training lernen aktiv mitzuwirken. Die beiden Di- ··,

plompsychologen Werner Rung und .::
· · · ·.Walter Hubert wer(len neben theore-· ·

Das „Projekt psycho•soziale Priiveptation" bictct Elterntraining an I
.

,
.

: .lischen Erlauterungen die Techni.
ken Rojlenspielen praktisch eina· ,.,,,

(bk) Daha. - Das Modeliprojelit findet Am Mittwoch, 1. Februar,'Qtm  rige Erztehungssitugtiongn,noch bes- ·· ben. Daheim wird das Gelernte m

„psychonozlala Priventation" am 20 Uhr im Film- und Feiersaal der ·· ser nleistern kann. erprobt, und Erfahrungen .werden: K
Schulzentrem Dahn, dessen Auf- :Grundachule Dahn statt. Der Kurs·,· Eine dieser Fahigheiten: ist das iyieder in den Kuri eingebrdicht. 1; 13
gabe es fat, suchterregen.dem, Ver-:wird insgesamt Neehs Woellen dall. Erlernen „aktiven Zuh6rens". Hier Zur Hilfeatellung gibt es einen von, ai
halten bet Schalern'und Jusendll, ern. Nach etwa elneni Monat wird, soll man beim Gesprach mit Kindern beiden Initiatorenentwickelten Leit.< di
chen vorrubeugen, bletet lin Rah- man stch zum Erfallrungsaustaltsgh= 80 zuh6ren, daB ·· man. fahig i*t. faden. Die Projektleiter versichem,: Sti
menderEtte,marbeiteln Elterntral- ··zusanimenfinden. :

· :·: .· Gefuhle und Bedurfnisee,i·die i die. daB sie bet einem gleichen Kurs in 2 Fa
'··· Vorausgegangent'N)ar ·ci,ie Fiage-  : Kinder auBerng mls.dem, GesprAch Lpdwigshafen besle Erfahrungen

' 'lel
·bbgenaktion mr Eltern  der' flchuler ": herauszuharen, um dabet'·dam Kind bel , allen Alter gruppen machen '

pa
der 7. Klasse. Dabei wollte inan zum f besser zu veratehen', i BeiBpidl: Ein konnten. ·

Beispiel ergrunden, ob die Eltem:.Kind kommtheimund sagt: „lihgeli · 6

·Wissen, dan es Kgrse und pro. 2 nicht melir in die'Schulet'VDahinter '

gramme gibt, durch did,Eltern ihr verbirgtstch eineEntlauschung,pine ·

Erziehungsverhalten verbessem: Frustration oder Angst. Beim akti-
kannen. Den Eltern· wurde in rund · ven-Zuhoren kann man dann·erfah-
1 000 Fragebogon klargemacht, daB · ren, wo das Kind der„Schuh drackt':
ein Training das Aktive Uben von · i Eine weitere Technilt gibt e, f 
Erziehungsverhalten beinhaltet im Eller, die. selbst S'chwieriglieiten  
Gegensatz zum relnen Vortrag.· haben, ihre Bedurfnisse und Gemhle

1
FaK BO. Prozent der Eltern, 80 zu Aunern. Die Kinder sollen erst

4
ergaben die Antworten, Bind an einer einmal zuh6ren und dann gleichfalls

4
zweistandigen Abendveranstaltung auf die Bedurfniase der Eltern einge- 1
interessiert, und Ober 50 Prozent · hen. .,E
wurden gelno ari einem Erziehungs- Das Training 16411 daz4 beitragen, '  
kurs teilnehmen, 'der uber langere daB Eltern Konflikle mit ihren Kin-
Zeit geht und in dem Erziehungsver- dem so 16sen konnen, daB heide;4
halien praliti,ch geabt wird. Parteien (Elterq und Kinder) mit der .rt

'.
' Mit dem nun angebotenen Ellern- Konnikilosung einverstanden Bind' l

ning an. Das Angel,6t Cr#Ab alchaus training, dias auf Erfahrungen di:r und steh auch daran halten.
einerumfangretchen Bofrarlingsak. · Diplompsychologen in der Zusam- · Eine Besonderheit des Kurses is*'11
lion. Durchgefullrt wird.der mehr- menarbeit mit Eltern ileruht, Bolton das sogenarinte Vervielfalligungs-·6
wochlge Kurs von :wel erfahictien Er:ichungsftihigkeiten' .. yermittell konzept. Eltern oder Kindergartne- 4

Diplempsychologen #n Zusilmmen- werden. die dazu beitragen, Bezie. rinnen, die am Kurs 'teilnehmen, 1
arbelt mit Yollabildungswerk und hungen zwischen Eltern und Kin. haben die Moglichkeit, wenn sic sich ;
Kreisvolksliochescllule, Die Vorbe- dem zu verbessern. Dabel 'sollen nile Flihigketten angeeignet haben, '.
sprechung *4 diescm Etterntralning Eltern auch lemon, wie man *chwie- einen weiteren Kurs zu belegen, unt 1,

*
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.,..'.'SHeutei 20 Uhr, Grundschule ' , 5
, fliI,31) el.;iIi·,1,4-1

Erziehu g beginnt-  --M
·t: 1.'..,$, :i,t ;i·,. , a

beimitiktifudfszulii)):4*%-..·.  
.,4

Eltemkurs im Rahmen des Dahner Modellversuchs c z,;t., 1 :1':.1 i . ,#
DANN (mas). Die Angite und Fnt'*trationen einez Kindes erkennen,tihm ·*uharert und 4  
solne Probleme bewititigen hetten - das sind Grundvoraussot=ungen mr Elern, die ihr k jiKind lormen und durch aktivei Miterleben aut das Lehen vorbereiten wollen. Richilges.:.: i
Entehung=yerhalten Ist. so melnen die belden Diplom-Psychologen Werner Rung und : ;
Walter Hubert, keine Hexerel, man mu.[1 ea·uben. Elterntraining heiat.daa Zauberwort„, 1
daa itbor ctnem sechs Wochen umiassenden Hurs steht,.zu dom sich die Teilnehmpr i.·:

heute, 20 Uhr, im Film#aal der Grundschule Dahn zu einent eraten Vorgesprlich treffen, , ·i·,1
., ·„· 1 ·.: ·. 1 ·; ,1, · '; ,:; •,·· j (,'.· . :.,i ·.

Angeboten wird Training filr· richilges Er-. teilnehmen zu.wollen,1 den uber einen'lan- 1

ziehungsverhalten im Rahmen der Eltern-
'-

geren Zeitraum,·hini Erztehungsverhalten:.7
arbeit des Modellprojekts „psychosoziale ·praktisch einube. 1,·,.1 ·, : i,...·.:,,i.-. ··. r,:.
Prliventation" am Schulzentrum Dahn, das Sinn des Elterntrainigs·ist, Erziehungs-,iii
sich·zum Yiel gesetzt hat, nuchterregendem., flihigkeiten *u: .vermittein, Beziehungen:i. 1,
Verhalten bet Schalern und Jugendlichen .·Izwischen. Eltern und·Kindern zu verbes- ·:i
vorzubeugen (wir informierten bereits aus, ser und aufzuzeigen, wie manischwierige,>1,
fuhrlich). ·· '

:. ·"a Erztehungssituationen .:1 besser - meistern,1 P.

Eine umfangretche
.

Fragebogenaktion li'kann. An erster. Stella steht' hier far idie ,·,·r
gab den AnstoB fur den Kur*, der von den Psychologen,,„aktives.Zuht ren" einzuitben,·4 I
beiden Diplom-Psychologen, dem Volksbil· ·

um die Fiihigkeit zu steigern, Ger(ihle und

dungswerlf und der Kreisvolleshochschulec,i, Bedartnisse der Kindertaus·dem Gesprtich i,4
getragen wird. In einem·Teat bet Schuler,·,.·,herauszuharen und so besser darauf einge-
und Eltern der 7. Klasse wollte man.her-,:,hen.zu, kannen. Durch das Training sollen ·,1
ausfinden, ob den Eltern bekannt war, dall:.:Eltern zusammen.mit ihren Kindern Kon- .:
es Kurse und Programme fiir Erziehungs-,·idlikte und Probleme so lasen zu lerhen, so,· 1
verhalten gibt, wenn ja, ob Intqresse an. ei: ., daB beide Parteien einverstanden sind. ..

' .,:1
ner Schulung bestehe beziehungsweise, ob.·

'

Eltern, die Teilnehmer des ersten Kurses ·. 1

ein derartiger Kurs bereit  besucht wurde. waren, haben· durch das sogenannte Ver-
in rund 1000Frageb6gen wurden die Eltern ·L.vielibiltigungskonzept die Mdgliclikeit, ei- ·4

dariiber informiert, dEO dai Traint:tg (inp nen weiteren Kura zu belegen, um sputer
Gegensatz zum ·reinen Vertrag) dits'.aktive.; j selbst :Ellern 114.richtlgen Erzlehungsver-
Uben des Erziehungsverhaltens in den halten ausbilden zu kdnnen. '

Vordergrund riickL Nach Auswertung der ..
.

Neben theoretisehen Erlaitterungell ge- · -

Aktion (164 Fragebogen kamen ausgefullt hiirt die Technik des Rollenspiels zd den
zuruck) waren rund 80 Prozent der Eltern·,::praktischen Ubungen. Im Klartext: Das , /

an einer zweistundigen Abendveranstal-k..Gelernte·wird zuhause erprobt, die Erfah-
tung interessiert und uber 50 Prozent er-.1„rungen werden in den Kurs wieler mit ein- .

klarten, gern an elnem . Entehungskurs, · gebracht und verarbeiteL
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,.., irr. Erzlehungbeginnt. belm Zuhoren,:s.
,·'i Wle man Zuharen wledor erlernt. ,',

·,i,,- Wie Konflikle zwischen Erwachse-
, ·: nen ung KIndern gelast wer4en

''

·

 ·· ' ' kannen - das· Soll in elnem Klirs
P' 1 geubt weklen, der heute·In Dahn' '

.·, ·· beginnt. Bertcht auf Lokalsolte 3. ·, ··

.,
,.'Lqute.„, .,' ,,„:." fi :

.

1
·1

. .,til, . , Ple v,lerte Folgo unserer Kol Imne
,· .. .·:: •:,Neues von Land und Leuten" in'

...·
· 1. . ·:':...:vartinderter Form. verattentlichen

 
- f(,.. ' 9.|r.he.4.te aul Lokalseite 3

,
7.„4. ' 1 Veistarker , 4 ,

':'  ·'
--

jk.{ , . , ·.. Die whofften';.Verstarker'Yde,·' Ju 
,f ; .

i ..E do-Kamprgemelnschaft Pirmasens

 '. ", f.'1,x' sind ·noch unentschlossen, ob sle
- %:i, . "wleder mitmischen, dor Mai*p-.

i . 1;,2.,·:'· schaft den Rucken starken. Bericm:,1
 '

: :. '; :I·, ·I f
auf Lokalselte 5.. 1 4 H JJLA 1 it '

'

, A:·t' 11&,Hularonu.trolch .jit·,., : 4':,.1.b <·t ,
I .·. f HZ · 4 1

i,i :3'4'·:: '444„1„i SchOlar schlagt Lehrer - gescheti·
'y· hon belin Spiel des Tlechtennls..·

 ''p*,;1.': ·  ··:sRhelnland-Platz.klgisten TR ; NOn-. 714...,02.  :i:·,-A, .schweller gegen ·TSG Kaiserslou-:

;i>il.A cd'd;,4 item. Stefan Schwartz besiegle 8042.
'

'

· ·<,bp, M. n. Lehrer. aus dem Kalsers!autei, =

.: rer Sportgymnasium. .Sclintfier,<2
,·· ':,' ,:':,'· Bericht auf Lokalseite 5. '.
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111./ Dahn
Amflicher Teil

Gemeinderatssitzung

  emas § 34 Abs. 6 der Gemeindeordnung fOr Rheintand.Pfaiz
ird hiermit bekannlgegeben, da8 am

Donnersiag, dem 29. Januar 1981, 19.30 Uhr,

T n Sitzungssaal des Rathauses in Dahn, Marktstraae 7, eine

litzung des Stadtrates Dahn stattfindet.
i

TAGESORDNUNG

  ) Offentlicher Tell der Sitzung

Beschaffung von Banken und Tischen for das Wanderwege-
netz

 1.  'def la :2:5 :.2%,S:'Szt=' von Ge=hran mr

. Neutestsetrung der Strompreise

/} Nichitiffentlicher Teil der Sitzung

 . Auftragsvergaben
 rundstocksangelegenheiten

/uschuaantrag

  Ehrung von Sportlern
Bauantrage und Bauvoranfragen

Dahn, den 15. Januar 1981

dez. Kissel

 rtsborgermeister

Fs.Volksbildungswerkes Dahn a iehungskurse fur Eltern

Das Volksbildungswerk Dahn bietet allen interessierten Elt .n

Ainen Kurs in Erziehungstragen mit den Dip om-Psychologen
 alter Hubert und Werner Rung an. Zii einem ersten orientieren-
 n Vorgesprach trefien sich die Kursteilnehmer am 4. Februar
um 20.00 Uhr im Film- und Feiersaal der Sonderschule Dahn.

 inder zu erziehen ist eine der anstrengendsten Aufgaben, die es

 bt. Dabei kannte vieles leichter sein, wenn Ettern auch in
 hwierigen Augenblicken dem Kind gegenober die richtigen
Worte finden worden.

 nerhalb dieses Kurses sollen MOglichkeiten autgezeigt werden,

 aultretende Schwierigkeiten mit Kindem noch besser bewal-
werden k6nnen. Die im Kurs behandelten Probleme beziehen

ih auf allgemeine Schwierigkeiten, wie sie jeden Tag zwischen

 Itern und ihren Kindern entstehen kannen. Fur solche Falle
 llen Fertigkeiten eingeubt werden, um die Beziehung zwischen
 tern und ihren Kindern verbessern zu kennen. Der Kurs wendet
Sich an alle Eltern, Mutter und Vater. Kursgebuhren entstehen

£icht. Alle Teilnehmer erhalten eine Arbeitsmappe mit theoreti-

 hem Begleittext und einer praktischen Anleitung zu praktischen
 ungen.
Anmeldung nehmen entgegen:

 kretariat
des Schulzentrums Dahn

rbandsgemeindeverwaltung Dahn, Zimmer 5
6erdem werden noch Anmeldungen beim Vorgesprach entge-

gengenommen.

  5  Erfweiler
Amtlicher Teil

'll-

E.=-".,a   ar b     s.'..10.,e'....19,1
...,e.

OrtsbOrgermeister, Herr Wolfgang Frary. in Urlaub. Oie Venre-
g Obernimmi wahrend dieser Zeit der 1. Ortsbeigeordnete.

rr Bernhard Althof.

Terminsbestimmung

Amtsgericht Pirmasens
K 111/80

Die Zwangsversteigerung zum Zwec*ke der Aufhebung der Ge-

meinschaft Naab, erfolgf in dem auf

Freitag, dem 23. Januar 1981, 14.30 Uhr.
in der Gaststatte •Zum Jagerhof• in Erfweiler bestimmten Ver-

steigerungstermin auch wegen nachstehendem GrundstOck:

Gemarkung Dahn PL Nr. 689/2 Grunland (2,70 a}, Streu o. Stau-

wiese (6,50 a)
Hochwiesenwoog zu insg. 9,20 a.

Die Veraffentlichung vom 18. 2. ·1980 wird hiermit erganzt.

gez. Zapp, Rechtspfleger

Bezirksregierung 673 Neustadt a.d. Weinstr. 17.12. 80
Rheinhessen-Pfalz
Az.: 56/556-201 Er 9/79

Betr.: Planfeststellungsverfahren nach § 31 Wasserhaushal:s-

gesetz (WHG) .

Bekanntmachung
Die Ortsgemeinde Erfweiler hat auf Antrag auf Durchfohrung
eines Planfeststellungsverfahrens for die Errichtung eines Land-
schaftsweihers in der Gewanne „Im Bottental-, Gemarkung Ed-
weiler, Landkreis Pirmasens, gestellt.

Es wird' darauf hingewiesen, daB
1. der Plan des Vorhabens wahrend eines Monats vom

26. 1. 1981 bfs 25. 2. 1981

bel der Verbandsgemeindeverwaltung
Dahn, Zimmer 16

und der Kreisverwaitung ·

Pirmasens
zu jedermanns Einsicht ausliegt.

2. Einwendungen gegen das Unternehmen und Entschadigungs-
ansprOche wegen nachteiliger Wirkung auf Rechte und Befug-
nisse anderer zur Vermeidung des Ausschlusses bis spates-
tens 11. 3.1981 schriftlich (maglichst 3fach) oder zur Nieder-
schrift bei

den Auslegestellen
erhoben werden kdnnen

3. Nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen wegen
nachteiliger Wirkungen Auflagen nur verlangt werden kdnnen,
wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen nicht voraus-

sehen kann (§ 10 Abs. 2 WHG)
4. Vertragliche Ansproche durch die Entscheidung nicht ausge-

schlossen werden.

Im Auttrag, gez. Veit

Dahn, den 22. 1. 1981

Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Pirmasens hat mit Schreiben vom 19.1.1981.
Az.: 610-13, folgende Verfugung eriassen, die hiermit nach § 12

Bundesbaugesetz Offentlich bekanntgemachl wird.

„Vollzug des Bundesbaugesetzes (§§ 14,16 und 17 BBauG) und
der Gemeindeordnung: hier Satzung Ober die Verhangung einer
Veranderungssperre for das Gebiet des konftigen Bebauungs-
und Grunordnungsplanes .Langental. der Gemeinde Erfweiler

Genehmigung
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Bundesbaugesetzes vom

23.6.1960 (BGBI. S. 341) in der Fassung vom 18.8 1976 (BGBI. 1

S. 2256) in Vero,ndung mit der Anderung vom 6.6 1979.BGBI. i
S. 949) und des § 24 der Gemeindeordnung fur Rne,nland-Plat:
vom 14. 12. 1973 {GVBI S. 419> zuietzt gear,oe:: arn 21. 12. 1975
(GVBI. S. 770) wird die in def Sitzung des Ge:neincerates Eriwei-

  *pgal,- nieig•': 2&12981
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