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I

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkllirung (B ZgA) fuhrte

ab 1979 zwei Alodellprojekte zur primaren Prtivention gegen Alkohol-

miBbrauch und den Konsum anderer Drogen durch. Eines davon war

das Pilotprojekt am Schulzentrum Dahn /Rheinland-Pfalz, ein Koope-

rationsprojekt der BZgA mit der Landeszentrale fur Gesundheitser-

ziehung in Mainz (LZG) - das zweite bestand in vergleichbaren MaB-

nahmen mit werdenden und jungen Eltern in Berlin und wurde zu

einem Kooperationsprojekt der B ZgA mit dem Senator fur Gesundheit

und Umweltschutz, Berlin (West). Am Schulzentrum Dahn bestand

eine aktuelle Drogenproblematik unter den Schulern sowie Integra-

tionsprobleme der drei additiv zusammengefaBten Schultypen Haupt-,
Realschule und Gymnasium - im Berliner Projekt wollte man jungen

Eltern helfen, mit der konflikttrachtigen Veranderung der Familien-

situation vor und nach der Geburt des Kindes besser fertig zu werden,

und sie nicht z.B. durch Alkohol zu verdrtingen versuchen.

Nlit beiden Vorhaben verfolgten die Projektrager einen neuen Ansatz

der Gesundheitserziehung: Sie verbanden den Grundgedanken pri-

mtirer Prdvention mit einem kommunikationstheoretischen Konzept so-

zialer Intervention mit folgenden konzeptionellen Ansatzpunkten:

e Primare Pravention anstelle sekundarer PrAvention

e Stlirkung kommunikativer bzw. interaktiver Kompetenzen

e Modell-Lernen

• Freizeit bzw. aktives Freizeitverhalten

• Vermittlung problembezogenen Wissens uber Alkohol und

andere Drogen

• Personalintensive Interventionen anstelle Information durch

Broschuren u. A.

O.KURZBERICHT

e Multiplikatorenkonzept



• Teilnehmerzentrierung und Orientierung an den Prinzipien

der Handlungsforschung

• Gemeinwesennahe Gesundheitserziehung

Man ging davon aus, daf  Probleme in den primhren Systemen Familie,

Schule und Freizeit den Konsum von Drogen provozieren k8nnen, wenn

dieser als eine M8glichkeit erkannt wurde, Konflikten auszuweichen.

Daraus leitete sich die Forderung an die Gesundheitserziehung ab, da-

zu beizutragen, da B der Einzelne lernt, besser mit seinen Problemen

umzugehen - und zwar noch bevor aufftilliges Verhalten wie beispiels-
weise miBbrfiuchlicher Konsum von Alkohol auftritt.

Ausweichendes Verhalten wurde als milgliche Folge nicht bewiltigter

Kommunikationsprobleme bzw. mangelnder Interaktionskompetenz auf-

gefa Bt. Interventionen sollten Kompetenzen vermitteln, die notwendig

sind, um Konflikte konstruktiv zu 16sen anstatt ihnen mit Hilfe von

Drogen aus de:n Weg zu gehen. So gedachte man einerseits dem Einzelnen

zu helfen, selbstbewu Bter zu handeln, Problembew&iltigungsstrategien

zu entwickeln und Techniken einer zufriedenstellenden Kommunikation

zu erwerben. Andererseits war damit gleichzeitig eine Verbesserung

der Systeme selber intendiert, indem die Beteiligten lernten, mehr auf-

einander einzugehen bzw. gemeinsam dafur zu sorgen, da B es ihnen

gelingt, zufriedener zusammenzuleben und -zuarbeiten.

Im Berliner Projekt erwarben junge Eltern Fahigkeiten, die vorrangig

auf die Verbesserung des Systems Familie abzielten. Das komplexe

Projekt Dahn sprach Lehrer, Schuler und Eltern als Zielgruppen an;

die Interventionen sollten primar Systembedingungen des Schulzentrums

aber auch der Familie und der Freizeit verandern.

Freizeit erhielt in beiden Projekten nochmal einen besonderen Stellen-

wert: die geplanten Projektaktivitaten konnten als M6glichkeiten aktiver

Freizeitgestaltung angeboten werden - eine Form ·des Freizeitverhaltens,
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von der angenommen wird, daf; sie kontrtir zu starkem Alkohol-

konsum steht. Zusatzlich kommt gerade der Freizeit eine zentrale

Bedeutung fur neue Erfahrungen zu - Erfahrungen, die dann

wieder innovativ in die Systeme Familie und Schule hineinwirken

k6nnen.

Obwohl der Information uber Ursachen des Drogenmifibrauchs

keine unmittelbar praventive Wirkung zugesprochen wurde, soll-

ten doch alle Interventionen immer wieder von entsprechenden In-

formationen begleitet werden, auch um ein Problembewu Btsein ent-

sprechend des neuen Ansatzes einzuleiten und zu vertiefen.

Die Ausarbeitung dieses theoretischen Konzepts, Vorsondierungen

an den Projektorten und die Herstellung erster Kontakte nahmen

fast ein Jahr in Anspruch. Auch fur die Umsetzung war eine lang-

fristige und personalintensive Konzeption der Modellvorhaben er-

forderlich. Durch den Multiplikatorenansatz, also die selbstandige

Fortfuhrung von Projektaktivitaten nach Projektabschlu B durch

die Teilnehmer versprachen sich. die Projekttrtiger eine entspre-

chende Effektivitat und damit auch eine Rechtfertigung der hohen

Kosten.

Das setzte jedoch voraus, daB von Anfang an Selbstandigkeit und

Selbstorganisation gefordert wurden, ein weiterer neuartiger Schwer-

punkt beider Projekte. Die Adressaten sollten gleich zu Beginn bei

der Planung der verschiedenen Projektaktivithten mitwirken, nach-

dem vorhandene Motivationen, die eigenen Lebensverhbltnisse zu

verbessern, aktiviert worden waren.

Mithin gewannen die Prinzipien 'Teilnehmerzentrierung' und 'Orien-

tierung an den Prinzipien der Handlungsforschung' eine konzeptio-
nelle Schlusselfunktion. Sie waren Ziel und Methode zugleich. Beide

Projekte zeichneten sich dadurch als Pilotprojekte aus, daB insbeson-

dere zu gemeinwesennaher Gesundheitserziehung, die sich eben an
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jenen Prinzipien orientiert, so gut wie keine Erfahrungen vor-

liegen. Die Projekte boten also Mi glichkeiten fur erste Explo-

rationen beim Beschreiten solcher neuen Wege der Gesundheits-

erziehung.

Doch gerade hierfur trafen die Projektmitarbeiter in Dahn un-

gunstigere Voraussetzungen an als erwartet: Ausgesprochen
konservative Einstellungsmuster prtigten das soziale Gefuge

dieser landlichen Region. Sie hatten ihren Ursprung in jahr-

hundertealten patriarchalischen Familien- und Betriebsstruk-

turen. In der Schuhindustrie, der Haupterwerbsquelle fur die

Einheimischen, in den zahlreichen Vereinen wie auch in den Fa-

milien leben sie noch heute fast ungebrochen weiter.

Auch die Erwartungen der Zielgruppenmitglieder waren davon

bestimmt: Die Projektmitarbeiter sollten konkrete Angebote ma-

chen, definitiv Leiterfunktion (ibernehmen, selber Drogenbe-·

ratung fur Schuler bzw. FortbildungsmaBnahmen anbieten, Wis-

sen uber Symptome vermitteln, Hilfestellungen im Umgang mit

aktuellen Drogenfallen geben.

ZU Projektbeginn standen die Projektmitarbeiter dieser Ausgangs-

situation der Zielgruppenarbeit relativ unvorbereitet gegenuber,
da man es versliumt hatte, sich uber derartig restriktive Be-

dingungen zur Verwirklichung des Projektansatzes grundlich

und rechtzeitig genug zu informieren. Im Gegenteil: Vorin-

formationen veranlaBten zu der Annahme, daB kommunikative

Hilfen und selbstaktivierende Elemente erwunscht waren.

So kam es, daB die Projektmitarbeiter bei der Einfuhrung des

Projekts am Schulzentrum eine Zielgruppenaktivierung verfolg-

ten, welche die Motivation, im Sinne des Projektansatzes aktiv

ZU werden, bereits voraussetzte: Zuerst wurde der Projektan-

satz erklirt und anschlie Bend versucht, gemeinsam Arbeits-
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ziele fur die geplanten Gruppenaktivitiiten festzulegen.

Aufgrund der ungunstigen Voraussetzungen erreichte dieses Vor-

gehen nur die geringe Anzahl derer, die vorher schon entsprechend

motiviert waren, die gleichsam nur noch die nutigen Anst8Be brauch-

ten, um endlich etwas zu tun und in dem kommunikationstheoretischen

Ansatz echte Hilfen sahen.

Folglich entwickelten sich die als Schulzentrumsinterventionsprojekt

geplanten Aktivitaten zu einer reinen Kleingruppenarbeit. Allerdings

gelang es, intensive individuelle Entwicklungen und Gruppenprozesse
einzuleiten. Besonders nachhaltig konnten kommunikative Fahigkeiten

vermittelt werden ; alle Gruppen zeigten Fortschritte in den Bereichen

'Selbstorganisation' und 'problembezogenes Wissen uber DrogenmiB-
brauch'.

• Mit Lehrern bildeten die Projektmitarbeiter zwei aufeinanderfolgende

Gruppen: Von April 1980 bis Anfang 1981 entwickelte man gemein-

sam einen Fragebogen zur Problem- und Interessenerhebung in dieser

Zielgruppe, fuhrte die Befragung durch und wertete sie - ebenfalls

gemeinsam - aus. Anhand der Erhebungstatbestande des Fragebogens

wurde ausfuhrlich uber die Probleme von Lehrern des Schulzentrums

gesprochen, was bei den Teilnehmern eine vertiefte Problemsicht des

Zusammenhangs zwischen Lehrerverhalten und Verhalten - auch AliB-

brauchverhalten - der Schuler ausl8ste, gleichzeitig verbesserten

sich die Beziehungen der Teilnehmer untereinander erheblich.

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen und der Befragungsergebnisse
diskutierte die Gruppe Form und Inhalt eines fur die Zukunft geplan-

ten Kommunikationstrainings, ein Vorschlag, dem auch andere Lehrer

ein lebhaftes Interesse entgegengebracht hatten.

Das Kommunikationstraining fand als zweite G ruppenaktivittit mit Leh-

rern von Mai bis Juni 1981 statt. Die Teilnehmer lernten versttindnis-

volleres Kommunikationsverhalten ihreh Schulern gegenuber wie auch

untereinander - primar in der erfahrungsbezogenen Lernform Rollen-

spiel.
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• Die am Projekt beteiligten Schuler brauchten mehrere Wochen, um

sich als G ruppe zu konsolidieren und blieben dann eine reine G ym-

nasiastengruppe. In der Konsolidierungsphase besprachen sie Pro-

bleme wie Beziehungen zwischen Jungen und Madchen. Auch in

dieser Gruppe entstand zunehmend Vertrauen zwischen den Teil-

nehmern.

Ab Oktober begannen sie mit Vorbereitungen zur Erstellung eines

Videofilms, der die genannten Schwierigkeiten aber auch die Be-

deutung von Rauschmitteln in typischen Szenen ihres Alltags dar-

stellte.

Die Schulergruppe beendete ihre Arbeit mit der Vorfuhrung des

Films vor anderen Jugendlichen der Verbandsgemeinde im Juni 1981.

e Bei den Eltern schien es zu Anfang, als ob eine Gruppenbildung

uberhaupt nicht gelingen wurde. Wie die anderen Zielgruppenmit-

glieder auch, hatte man versucht, die Eltern uber das Schulzentrum

anzusprechen. -

..

Erst in einem zweiten Versuch, der sich von Ende 1980 bis Anfang
1981 hinzog, und nachdem Institutionen und Medien als zusiitzliche

Hilfen hinzugezogen worden waren, konnte eine Arbeit mit Eltern

initiert werden. In Kommunikationstrainings wurde verst5ndnis-

volleres Erziehungsverhalten geubt. Rollenspiele bildeten auch

hier eine zentrale Lernform.

Ein Multiplikatorenkurs, also eine Ausbildung von Eltern zu Trainern

schlo B sich unmittelbar an. Bisher fuhrten zwei Teilnehmer dieses

Kurses selbstandig ein Training mit Miittern der Verbandsgemeinde
durch.

Auch die Eltern entwickelten zunehmerid Vertrauen zueinander und

waren zum gro Ben Teil von den Problemli sungsm6glichkeiten faszi-
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niert, die sich ihnen mit dem Erwerb kommunikativer Fiihigkeiten

erschlossen hatten.·

Die Schwierigkeiten des Gesamtprojekts zeigten sich vorrangig an

folgenden Punkten:

• Die Gruppenaktivittiten nahmen im Vergleich zu notwendigen

flankierenden MaBnahmen wie z. B. Kontakte mit wichtigen

Meinungstrigern der Verbandsgemeinde ein zu groBes Gewicht

ein - nicht zuletzt, weil es nicht gelang, die Teilnehmer lediglich
zu aktivieren und schon sehr fruh selbstandiges Weiterarbeiten

einzuleiten.

• Zwischen den Projektmitarbeitern und dem GroBteil der Lehrer

des Schulzentrums entstanden Spannungen, die verhinderten,

da B das Projekt ein positives Image am Schulzentrum erhielt. Die

gewunschte · Unterstutzung blieb aus.

• Zwischen Projekttragern und Projektmitarbeitern entwickelte sich

eine eigene Konfliktgeschichte. Auch hier verhinderten diverse

Reibungspunkte eine konstruktive Zusammenarbeit wie sie infolge

des Projektansatzes nijtig gewesen wAre.

Im Juni 1981 wurde das Projekt abgeschlossen. Allerdings hatte man

zu diesem Zeitpunkt erst eines der Zwischenziele erreicht, ntimlich

die Motivierung der Teilnehmer, selber im Sinne prim rer Prtivention

weiterzuarbeiten; eine eigenstiindige Ubernahme von MaBnahmen war

im GroBen und Ganzen nicht m6glich.

Um das Projekt und die einzelnen Projekterfahrungen dokumentieren

zu k8nnen, wurden alle Aktivitaten von Beginn an wissenschaftlich

,

begleitet. Die wichtigsten Unterlagen sind Gespriichsprotok lle und

Protokolle der Gruppensitzungen. Besonderer We.rt wurde auf qua-

litative Elemente gelegt, d. h. die Erfassung von Einstellungen, Ein-
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stellungsver3nderungen und Beurteilungen. Denn davon versprach

man sich zum einen zentrale Kriterien fur die schrittweise geplante

Fortschreibung der Konzeption und zum anderen eine die wirkliche

Projektgeschichte erfassende Projektdokumention.

Aus zeitlichen Grunden war es den Projektmitarbeitern nicht m8g-

lich, diese Dokumentation des Dahner Projekts selber zu erstellen.

Daher ubergab die B ZgA diese Aufgabe einer mit derartigen Pro-

jekten vertrauten Diplomptidagogin.

Der vorliegende Bericht entstand nach einer Vielzahl von Gesprachen
mit den Projekttragern, den Projektmitarbeitern, mit Teilnehmern

der .Gruppenaktivittiten, mit anderen Beteiligten wie z. B. den Rek-

toren des Schulzentrums oder Mitarbeitern der LZG, durch die Be-

sichtigung des Projektorts sowie durch die Einarbeitung und analy-

tische Auswertung des vorhandenen Quellenmaterials.
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1. Entstehungsgeschichte des Projekts

1.1. Beweggrunde

In den Jahren 1979 /80 /81 fuhrte die B ZgA (Bundeszentrale fur ge-

sundheitliche Aufklarung) zwei Modellprojekte durch, mit denen

neue Wege der Gesundheitserziehung gegangen und uberpruft werden

sollten.

Das Pilotprojekt am Schulzentrum Dahn war eines davon.

Neue Wege, das hei Bt vor allen Dingen:

e Primiire Pravention anstelle sekundarer Pravention

Primfire Pravention versucht bereits vor dem Auftreten auffalligen
Verhaltens wie beispielsweise dem miBbrtiuchlichen Konsum legaler

(z.B. alkoholischer Getrhnke) oder illegaler Drogen (z.B. Haschisch,

Heroin) sozial zu intervenieren, um das Risiko einer Auffalligkeit

bereits von vornherein so weit wie m6glich zu mindern.

Sekundtire Pravention hingegen greift erst dann ein, wenn Sturun-

gen bereits sichtbar sind und versucht, sie durch Fruherkennung
und rechtzeitige Behandlung zu mindern bzw. Ruckflille zu ver-

1)hindern

• Langfristige und personalintensive MaBnahmen auf der Erlebens-,

Verhaltens- und Umweltebene anstelle der sonst allgemein ublichen

Priivention durch Information.

Es lag nahe, eine in diese Richtung weisende Konzeption zu ent-

wickeln, da die Erfahrungen der letzten zehn Jahre gezeigt haben,

daB Vorbeugung durch Information nur selten die gewunschten Effekte 3

vgl. CAPLAN (1964)
1)



1)
erzielt oder sogar u.U. Gegenteiliges bewirkt. Hhufig ent-

stand erst hierdurch Neugier, die beschriebenen Phanomene des

Konsums von Drogen selber zu erleben.

Zudem zeigten Erfahrungen aus Bereichen der Ptidagogik und

Psychologie immer eindeutiger, daB die Stabilittit des Einzelnen

durch das F8rdern von Eigeninitiative und sachbezogener Grup-

penerfahrung erh8ht wird. Dies wiederum begunstigt soziale

Integration und es ist anzunehmen, daB damit dem MiBbrauch von

Drogen vorgebeugt wird (s. S. 11). Unter dem Aspekt Gesund-

heitserziehung muB darauf hingearbeitet werden, daB die Betrof-

fenen lernen, Verantwortung fur sich und andere zunehmend

selber zu ubernehmen.

Daraus ergaben sich weitere Neuerungen:

0 Ansatzpunkte von Interventionen sind primare Systeme wie

Familie, Schule, Freizeit. Wenn auch die Interventionen zu-

ntichst bei Personen einsetzen, bleibt das Anliegen die Ver-

besserung der Lebensbedingungen in diesen Systemen. Die In-

terventionsform ist immer die Gruppenarbeit, nicht die Einzel-

fallhilfe.

• Als Zielgruppen werden nicht nur potentiell unmittelbar Be-

troffene angesprochen (wie z. B. Kinder und Jugendliche),
sondern vorrangig auch Personen, die deren Entwicklung ent-

scheidend beeinflussen (wie z. B. Eltern, Lehrer, Jugendleiter) .

Sie sollen die in den Gruppen erworbenenen Fiihigkeiten im Sinne

des Modellverhaltens bzw. Modell-Lernens weitergeben.

1)
vgl. SCHULZ, KARSTEDT-HENKE 1979, S. 8: " Alle bisher durch-

gefuhrten Kontrollen der Effektivitat solcher Kampagnen (ausschlieB-
liche Vermittlung problembezogenen Wissens - d. V.) weisen darauf
hin, da B selbst bei einem so eingegrenzten Problem des Alkohol-
konsums, wie es der Alkoholkonsum vor dem Autofahren darstellt,
keine oder nur kurzfristige Erfolge erzielt werden konnten. "
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0 MaBnahmen primarer Prlivention durfen nicht mehr den Charakter

von Angeboten annehmen, die passives Konsumieren ermi glichen.
Sie mussen von vornherein so angelegt sein, daB sie immer wieder

genau diejenigen Eigenschaften der Adressaten fordern und f6r-

dern (wie z.B. Selbstiindigkeit und Eigeninitiative), die als per-

s6nliche Flihigkeiten ausgebildet werden sollen.

• Das Endziel ist die Multiplikatorentatigkeit von Teilnehmern.

Denn die prbventive MaBnahme ist nicht beendet, sobald von

offizieller Seite nicht mehr interveniert wird, sondern soll von

den Adressaten selbstandig weitergefuhrt werden, indem sie

entweder (bewuBt) als Modelle fur andere fungieren oder begon-

nene Aktivittiten selber fortfuhren.

Den Gedanken primbrer Prtivention verfolgt die B ZgA bereits seit

liingerem und gibt auch dementsprechend konzipierte Medien her-

aus z. B. die Broschure "Alltag - Szenen einer Clique", in der Pro-

blemsituationen von Jugendlichen aufgegriffen werden.

(In Rheinland-Pfalz wurde die Verteilung dieser Schrift in 6ffentlichen

Institutionen verboten, ein Indiz fi r die Umstrittenheit dieses An-

satzes.)

Interventionsprojekte jedoch gab es bis dahin noch nicht, sodaB die

BZgA 1979 im Zuge vorbereitender MaBnahmen ein Gutachten uber

Ursachen des Alkoholmi Bbrauchs in Familien in Auftrag gab und

eine Expertentagung durchfuhrte. die sich mit Fragen und M6glich-

keiten der Pravention bzw. alternativer Projekte primarer Praven-

tion befaBte (siehe S. 8 ff). Auf der Expertentagung entschloB

man sich, drei Modellprojekte mit folgenden Zielsetzungen durch-

zufuhren:

• (auf die AlaBnahmen bezogen): Verringerung des hohen Dauer-

konsums von alkoholischen Getranken in den Familien;
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e (auf den Modellcharakter bezogen): Suche nach neuen Wegen

zur Vorbeugung von Suchtverhalten ;z.B. durch Initiierung

von Alternativen im Freizeitbereich, die attraktiver als Alko-

holkonsum und mit ihm unvereinbar sind.

Zu Problemen der Umsetzung bestand nun ein ganzer Fragen-
1)katalog:

- Auf welchen Sektoren der Gesellschaft / des Gemeindewesens

(z .
B. Kindergarten, Schule, Elternbildung) ist es nach dem

bisherigen Forschungsstand sinnvoll, mit priiventiven MaBnah-

men anzusetzen?

- Welche konkreten Angebote k6nnen gemacht werden, welche

Hilfsmittel und materiellen Voraussetzungen sind dafur erfor-

derlich ?

- Wie ist die subjektive Interessen- und Problemlage potentieller

Zielgruppen; deckt sie sich mit den Vorstellungen der Fach-

krafte?

- Welche M6glichkeiten gibt es, die subjektive Interessen- und

Problemlage potentieller Zielgruppen zu erheben?

- Und wie k8nnte sich dann eine priiventive Arbeit gestalten;

eine Arbeit also, die versucht, sowohl fachlichen Erkenntnissen

als auch der erhobenen Ausgangssituation Rechnung zu tragen?

- Welche Erfahrungen werden bei der Umsetzung gemacht, welche

fdrdernden und hemmenden Bedingungen treten auf, wie kann

man diese so erfassen und darstellen, daB Interessenten, die

Ahnliche Projekte planen, dadurch eine Hilfestellung erhalten.

1)
Projekte der gemeindenahen bzw. adressatennahen Gesundheitser-
ziehung werden in der Bundesrepublik Deutschland noch kaum durch-
gefuhrt und befinden sich konzeptionell erst in der Entwicklung.
Erfahrungen aus den USA oder den skandinavischen Landern sind
nicht ohne weiteres auf deutsche Verhaltnisse ubertragbar.
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- Welche Effekte, Ergebnisse, Veranderungen k6nnen derartige

Projekte erzielen, was ist in einem solchen Rahmen m6glich, was

in Zukunft von ahnlichen Projekten zu erwarten?

Diese und andere Fragen (wie organisiert man uberhaupt ein

solches Projekt, wer fuhrt es durch, wieviel kostet es etc.)

mu Bten beantwortet und dann wissenschaftlich belegt werden,

wollte man weiterkommen.

Denn als Fernziel war daran gedacht, solche und Ahnliche MaB-

nahmen, insofern sich der Ansatz be.wahrte, auch bundesweit

durchzufuhren.

Allerdings wollte die Bundeszentrale die Triigerschaft dann

nicht mehr selber ilbernehmen, sondern potentielle Projekttrager

wie Gemeinden, Gesundheitsiimter, freie TrAger, Schulzentren

etc. dafur interessieren.

Auch hier war also wieder an einen Multiplikatoreneffekt gedacht,

indem von der BZgA z. B. Planspiele solcher Projekte entworfen

werden, und so wurden grundliche und aufwendige Vorstudien

einschlie Blich differenzierter Berichte besonders notwendig.

Die drei Modellprojekte umriB man auf der Expertentagung folgen-

derma Ben:

1. BERLIN

Vor und nach der Geburt ihres Kindes sollten Eltergruppen mit

jungen Eltern gebildet werden. Als Alternative und Erweiterung

herk8mmlicher Wickelkurse wollte man ihnen hier helfen, besser

mit der neuen Lebenssituation fertigzuwerden. Eine Untersu-

chung uber die Lebenssituation junger Mutter hatte namlich

gezeigt, daB durch das Hinzukommen des Kindes bei Muttern

bzw. zwischen Ehepartner hAufig Konflikte auftreten, auf

die man nicht vorbereitet war und die alleine nicht ohne weiteres
1)

zu 16sen sind.

1)
IMW-KOLN 1979: Pilot-Studie in der Zielgruppe Schwangere Frauen -

Analyse der Ausgangssituation: gesundheitsrelevantes Verhalten;
Analyse des Informations- und Hilfsangebotes - Untersuchungsbe-
richt im Auftrag der BZgA.
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In diesem Projekt waren der Erwerb von Vorkenntnissen,

von Konfliktltjsungsstrategien und von stabilem sozialen

Verhalten in bezug auf die Zeit vor und nach der Schwanger-

schaft die vorrangigen Ziele primiirer Privention. Die Ziel-

gruppenmitglieder waren also sowohl potentiell unmittelbar ge-

filhrdete als auch Personen, die uber die Verbesserung ihrer

sozialen Kompetenz zur Verbesserung des Systems Familie bei-

tragen konnten.

2. DAHN /Rheinland-Pfalz

Mit Lehrer, Schulern und Eltern des Schulzentrums Dahn

sollten kommunikationsfi rdernde MaBnahmen durchgefuhrt

werden sowie Verbesserungen im Freizeitbereich (insbe-

sondere dem der Schuler) initiiert werden.

Hier war die Ausgangslage von aktuellen und langer be-

bestehenden Konflikten zwischen allen drei Zielgruppen ge-

priigt. Von Seiten der LZG ( Landeszentrale fur Gesund-

heitserziehung) in Mainz hatte man bereits kommunikations-

und verhaltenstheoretisch ausgerichtete Kurse mit Lehrern

des Schulzentrums durchgefuhrt und weitere Maf3nahmen

waren anvisiert, nachdem der Direktor des Gymnasiums dieser

dreigliedrigen Mittelpunktschule (Haupt-, Realschule und

Gymnasium) bereits im Vorjahr mit der Bitte um Hilfestellung

an die LZG herangetreten war.

Als Probleme wurden hauptsachlich steigender Alkoholkonsum

unter den Schulern, eine befurchtete Ausweitung des in

Dahn zunehmenden Gebrauchs illegaler Drogen auf die Schu-

lerschaft sowie ein gespanntes Klima unter den Zielgruppen

genannt. Letzteres verhindere u. a., daB die Zielgruppen-

mitglieder von sich aus aktiv wurden und sei als eine m6gliche Ur-

sache des MiBbrauchs von Alkohol und anderen Drogen ein-

zuschlitzen.

Im Unterschied zum Modellvorhaben Berlin lag also eine akute

Drogenproblematik vor, doch sollte, auch hier symptomun-

spezifisch vorgegangen werden.
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Intendiert war - analog dem Vorhaben der Zielgruppe

'Junge Eltern' - ein allgemeiner Kompetenzgewinn im

Kommunikations- / Interaktionsverhalten aller drei Ziel-

gruppen.

Daruberhinaus sollten alle drei Zielgruppen spiiter selber

MaBnahmen der prim&ren Priivention durchfuhren.

Der vorrangige Ansatzpunkt war das System Schule
,

doch dessen Ausweitung in die Systeme Familie und Gemeinde

erwunscht.

3. NORDRHEIN-WESTFALEN

Mit Elterngruppen in KindergArten sollte speziell die

Erziehungsfihigkeit gefordert werden und zwar von Eltern,

deren Kinder bereits das Kindergartenalter erreicht hatten.

Damit waren zum dritten Mal Interventionen im System Fa-

milie geplant, das hatte folgenden zusatzlichen G rund:

Unter dem Aspekt der Vergleichbarkeit der MaBnahmen

interessierte besonders die Frage, inwieweit das Alter der

Kinder (Kleinstkinder, Kindergartenkinder, Schulkinder)

die Bereitschaft der Eltern beeinflu Bt, sich mit der Erzie-

hung ihrer Kinder zu befassen - und das hei Bt, fur Ma B-

nahmen primarer Priivention aufgeschlossen zu sein, und

im gunstigsten Fall, sich von den hier entwickelten Alaximen

bei der Erziehung ihrer Kinder leiten zu lassen.

Das Projekt NRW konnte nicht realisiert werden. Das Berliner

und das Dahner Projekt wurden, wenngleich sich auch leichte

zeitliche Verschiebungen ergaben, auf der Basis desselben

theoretischen Konzepts nahezu parallel abgewickelt: BERLIN

von September 1979 bis Februar 1981; DAHN von April 1980

bis Juni 1981.
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1.2. Theoretischer Kontext

1)
In dem von der B ZgA in Auftrag gegebenen Gutachten stellten

die Verfasser, Dr. Wolfgang SCHULZ und Susanne KARSTEDT-

HENKE fest, daB ein Zusammenhang zwischen AlkoholmiBbrauch

und Defiziten gesellschaftlicher Systeme einerseits und mangeln-

den individuellen Fiihigkeiten, mit problematischen Systembe-

dingungen umzugehen, andererseits anzunehmen sei.

Als ursachliche Faktoren der Systeme Beruf, Familie, Freizeit

wiesen sie besonders auf Bedingungen wie StreB, Konflikte,

mangelnde Freizeitm8glichkeiten hin. Hinsichtlich der poten-
tiellen G efihrdung Einzelner und sozialer Gruppen betonten sie

die Bedeutung pers6nlicher Defizite wie mangelnde KonfliktfAhig-

keit und mangelnde Aktivitatsbereitschaft.

Demzufolge empfahlen sie MaBnahmen primArer Pravention, ver-

standen als Beseitigung ursichlicher Systemfaktoren und Ver-

besserung individueller Kompetenzen.

Interventionen schlugen sie vor allem fur folgende Bereiche vor:

• FREIZEIT

e INTERAKTION

• PROBLEMBEZOGENES WISSEN

Das Fazit des Gutachtens bildeten drei zentrale Forderungen an die

Gesundheitserziehung in der Bundesrepublik:

1)
Dr. W. SCHULZ/ S. KARSTEDT-HENKE - MaBnahmen zur Senkung
des AlkoholmiBbrauchs bei Erwachsenen, Bielefeld 1979



- Dem Einzelnen soll ein Alaximum an Information, aktiver

Teilhabe und Entscheidungsfreiheit bei seiner individuellen

Lebensgestaltung erm6glicht werden.

- SchAidigende und belastende Bedingungen in Gesellschaft

und Umwelt mussen ausgeschaltet werden.

- Die Notwendigkeit kontinuierlicher Atiologischer Forschung
wie auch der Evaluation und Dynamisierung durchgefuhrter

Programme wird eindringlich betont.

Zusammen mit den Ergebnissen der Fachtagung im Mai 1979 ent-

wickelten die Verantwortlichen der Bundeszentrale einen Hypo-

thesenkatalog, der die Notwendigkeit primiirer Prlivention mit

einem kommunikationstheoretischen Ansatz verbindet:

Alkoholkonsum findet in unterschiedlichen sozialen Situationen

aus unterschiedlichen Motiven statt.

Soziale und conviviale Faktoren determinieren PrAsenz von Alkohol

und Trinkanliissen -z.T. auch den AusmaB des Konsums.

Problematisch wird der Konsum dann, wenn er individuell als

Mittel psychischer Regulation entdeckt und eingesetzt wird

(utilitaristischer Alkoholkonsum), da hier nicht mehr von un-

bewu Btem Verhalten ausgegangen werden kann, sondern der

Konsument uber unzlihlige Rationalisierungen seines Verhaltens

verfugt.

Aus folgenden Grunden mussen MaBnahmen gegen gewohnheits-

maBigen bzw. ilbermaBigen und utilitaristischen Alkoholkonsum

in den gesellschaftlichen Systemen FREIZEIT, FAiSIILIE aber

auch au Berhalb der Familie befindlichen wie z.B. SCHULE

sowie beim WISSEN der Adressaten ansetzen:

-9-



- Alkoholkonsum findet uberwiegend in der Freizeit statt.

Verschiedene soziale Situationen und pers6nliche Befindlich-

keiten sind dem Konsum f6rderlich bzw. hinderlich.

- Die Familie ist die Institution, in der fur die meisten Men-

schen nicht nur besonders kontinuierliche, sondern auch die

hAufigsten und, bezuglich der pers6nlichen Betroffenheit und

Bedeutung, die wichtigsten Interaktionen stattfinden.

Die Interaktion in der Familie bestimmt weitgehend die Soziali-

sation der Kinder und damit deren Interaktionsfahigkeit.

- Interaktion au Berhalb der Familie bietet zusatzliche und not-

wendige M6glichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln.

- Wissen ist Voraussetzung rationaler und themenbezogener

Auseinandersetzung und bestimmt neben anderen Faktoren

die Steuerung individuellen Verhaltens.

Aufgrund der Annahme, daB Freizeitverhalten, intra- und

innerfamiliAre Interaktion im engen Zusammenhang mit Kon-

sumverhaltensweisen (hier besonders Alkoholkonsum) stehen,

k6nnen hieraus Arbeitshypothesen abgeleitet werden, die

sich vorerst auf die Verbesserung individueller Handlungs-

ftihigkeit in diesen Systemen beziehen. Als Endergebnis je-
doch ist die Verbesserung der Systeme selber durch die

Adressaten intendiert, worauf der pers6nliche Kompetenz-

gewinn ab zielt.
1)

- Aktive Freizeitgestaltung steht kontrAr zu starkem Alkohol-

konsum; sozialer und konvivaler Alkoholkonsum wird durch

aktives Freizeitverhalten eingeschrAnkt.

1)
Definitionen und Bedingungen fur: aktive Freizeitgestaltung,
interaktive Fahigkeit, problembezogenes Wissen, siehe Anhang
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- Interaktive FAihigkeiten (soziale Kompetenz) tragen dazu

bei, Konflikte und Spannungen zu 16sen und wirken damit

utilitaristischem Alkoholkonsum entgegen.

- Problembezogenes Wissen wird in diesem Zusammenhang

genau dann verhaltensrelevant, wenn es Identifikations-

mdglichkeiten bietet und in einer auf die Problemlage der

Adressaten ausgerichteten Form dargeboten wird.

Form und AusmaB der Beeinflussung durch problembezo-

genes Wissen sind abhingig von der Funktion, die das

Trinken fur den Einzelnen besitzt.

Der Hypothesenkatalog stutzt sich auf die Grundannahme,

daB bessere kommunikative Fertigkeiten sowie daraus erwach-

sende befriedigendere Beziehungen den Einzelnen derart stabi-

lisieren, da B er weniger zu Ausweichverhalten (z.B. Sucht-

mittelmi Bbrauch) neigt, worauf in Literatur und Interventions-

projekten in jungster Zeit verstiirkt hingwiesen wird:

- Von MATTEJAT und BRUMM (1977) wird zur Natur psychischer

St6rungen beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, da B

"neben der lerntheoretischen Auffassung von psychischen

St6rungen (...) ihre Interpretation als Kommunikations-

bzw. Beziehungsst6rung eine bedeutsame Alternative zum

medizinischen Krankheitsmodell" darstelle (S. 822).

- TAUSCH und TAUSCH (1970), SCHULZ von THUN, F. und FITTKAU

( 1974) sowie MINSEL (1975) versuchen, Schulerverhalten uber

verandertes Lehrerverhalten zu beeinflussen und stellten da-

bei im wesentlichen kommunikative Fertigkeiten in den Mittel-

punkt.

- Die innerfamiliare Kommunikationsverbesserung ist Ziel zahl-

reicher Elterntrainings, am bekanntesten ist wohl Thomas

GORDON ( 1972): "Familienkonferenz".
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Derartige padagogische und psychologische Erkenntnisse konnten

nun folgenderma Ben fur einen kommunikationstheoretischen An-

satz primar-praventiver Gesundheitserziehung genutzt werden:

Wenn unter primarer Prlivention MaBnahmen verstanden werden,

die vor dem Auftreten von Symptomen einsetzen, so beziehen

sich die Initiatoren der Modellprojekte dabei auf CAPLAN's De-

finitionen, der bereits 1964 zwischen primArer, sekundiirer und

tertiarer Pravention unterschied, wobei hier auf die tertiare

Pri vention (klinisch-therapeutische Entzugs- und Prophy-

laxemaBnahmen) nicht mehr naher eingegangen werden soll.

Auch fur die Bundeszentrale war es jedoch ein ganz neuer An-

satz, primare Prlivention als Verbesserung kommunikativer Kom-

petenzen zu definieren - eine Auffassung, die vornehmlich auf

SOMMER ( 1977) zuruckgefuhrt werden kann. SOMMER benennt

diejenigen individuellen Kompetenzen, die fur das Individuum

notwendig sind, um seine Umwelt selbst in einer solchen Weise

gestalten zu k6nnen, daB ihm langfristig ein Maximum an po-

sitiven sowie ein Minimum an negativen Erfahrungen m6glich ist.

Er differenziert zwischen: instrumentellen, individuellen und

sozialen sowie gesellschaftlich-politischen Kompetenzen.

Kompetenz, so erltiutert SOMMER, sei "die Verfugbarkeit und

angemessene Verwendung von Verhaltensweisen (motorisch,

kognitiv und emotional) zur effektiven Auseinandersetzung mit

konkreten Lebenssituationen. ··

„1)

Unter instrumenteller Kompetenz versteht er die Beherrschung

aller G rundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen oder

von Grundwissen (z.B. der Naturwissenschaften) sowie die

Verfugbarkeit differenzierter kognitiver und operationaler

Fahigkeiten (z.B. Informationen sammeln und verarbeiten k6nnen,

wissenschaftliche Vorgehensweisen kennen und problematisieren

kannen) - also im Prinzip ein methodisches Know-How.

-12-
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siehe SOMMER 1977 S. 75
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Als individuelle und soziale Kompetenz bezeichnet er die Fiihig-

keiten, zu sich selbst und anderen wirklichen Kontakt her-

stellen zu k6nnen. Er verweist auf Fertigkeiten wie: eigene

Gefuhle, Bedurfnisse und Interessen wahrnehmen, angstfrei

bejahen, anderen mitteilen und mit Rucksicht auf die Umwelt

durchsetzen k6nnen; Verhalten verstehen und problemati-

sieren k6nnen; Selbstiindigkeit, Eigensteuerung, Selbstwert-

gefuhl, Kreativitlit, Produktivitdt, sensible soziale Wahrneh-

mung entwickeln und bewahren sowie kommunizieren und koope-

rieren k6nnen.

Bei der gesellschaftlich-politischen Kompetenz handelt es sich

vorwiegend um:

Das Vorhandensein gesellschaftlichen und politischen Wissens,

die Einsicht in die Notwendigkeit von Demokratisierung und die

Fahigkeit, demokratisch handeln zu k6nnen.

Damit 15Bt sich der Zusammenhang zwischen kommunikativer

Kompetenz und primArer Prtivention weiter differenzieren:

Durch die instrumentellen Kompetenzen erkennt der Mensch

die Komplexitat des Lebens in m6glichst vielen Dimensionen und

kann so eher Bewaltigungsstrategien entwickeln;

individuelle und soziale Kompetenzen f8rdern die zwischen-

und mitmenschliche Kommunikation und tragen zu einer h6heren

Zufriedenheit bei;

die gesellschaftlich-politischen Kompetenzen erm6glichen es dem

Einzelnen, sich aktiv an der Gestaltung von Umwelt und Gesell-

schaft, d. h. bei der Schaffung mi glichst optimaler Umwelt-,

Lebens- und Arbeitsbedingungen zu beteiligen.

Mit dem Kompetenzkonzept primarer Pravention verandern sich

auch das Selbstverstiindnis des Professionellen und die Projekt-

ziele:
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Der Fachmann hat nicht mehr vorrangig die Aufgabe, St6rungen

zu beheben oder Symptome zu beseitigen; vielmehr hilft er den

Adressaten, pers8nliche Einstellungen zu enverben, mit deren

Hilfe sie ihre gegenwartigen oder zukunftigen Probleme alleine

und gemeinsam mit anderen besser bewiiltigen und damit ihre

Zufriedenheit mit ihrem Leben erh8hen k6nnen.

1.3. Obergreifende Projektziele und Prinzipien der Umsetzung

Dabei wird mit folgenden Zielsetzungen in vier ausgewihlten

Bereichen interveniert:

KOMMUNIKATION

Kommunikation, besonders das Gefuhl, verstanden zu werden

und den anderen zu verstehen, sind zentrale Voraussetzungen
einer positiven Beziehung zu sich selbst und zur Umwelt. Zum

einen mussen kommunikative Fertigkeiten vermittelt werden,

zum anderen mu B aber auch eine engagierte und intensive Hal-

tung zum Mitmenschen bewirkt werden, also der Einzelne dazu

angeleitet werden, auf andere eingehen zu k6nnen. Beides ist

Voraussetzung fur das Lernziel kooperative Aktivittitsbereitschaft.

FREIZEITVERHALTEN

Aktives Freizeitverhalten ist haufig nicht nur eine Frage mangeln-
der Motivation und FAhigkeiten, sondern wird auch durch geringe

Freizeitm6glichkeiten in erreichbarer Nahe verhindert. Im Rahmen

solcher Projekte ist es naturlich nicht mi glich, zuskitzliche Frei-

zeiteinrichtungen zu schaffen.

Jedoch kann der Zusammenhang zwischen Freizeitverhalten und

SuchtmittelmiBbrauch angesprochen werden, k6nnen Anst6Be zu

Eigeninitiative und Selbstorganisation fur die Verbesserung der
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Freizeitressourcen gegeben oder bestehende MaBnahmen be-

ratend unterstutzt werden.

PROBLEMBEZOGENES WISSEN

Informationen z. B. uber Wirkungsweisen und Folgen des Alko-

holkonsums bewirken isoliert zwar keine oder nur kurzfristig
die erwunschten Folgen, doch kann man andere MaBnahmen

damit unterstutzen. Trotz ihrer geringen Relevanz fur Ver-

haltensanderungen, mussen sie also grundshtzlich zur Verfugung

gestellt werden, besonders dann, wenn sie von Adressaten

selbst gewunscht sind. Wichtig ist hierbei aber, Informations-

materialien nicht uninterpretiert weiterzugeben, sondern immer

wieder auf die Bedingungen von MiBbrauchverhalten hinzuwei-

sen.

Problembezogenes Wissen sollte jedoch primAr der Effekt von

Aktivitaten in den anderen Bereichen bleiben und nicht eigen-

stiindiger Interventionsbereich oder Voraussetzung der Teilnahme

an MaBnahmen in anderen Bereichen sein.

SELBSTORGANISATION

Eigeninitiative und Mitbestimmung sind sowohl f·Qr den primar-

praventiven als auch fur den Multiplikatoreneffekt von ent-

scheidender Bedeutung. Der Fortbestand von Aktivitaten kann

nur dann erhofft werden, wenn die Teilnehmer sich stark mit

der entsprechenden MaBnahme identifizieren und es m t glich

geworden ist, einiges an Know-How hinsichtlich Selbstgestaltung

und Selbstorganisation zu vermitteln bzw. bewuBt zu machen. Zu-

satzlich werden Betroffene dadurch unabhangiger von Institu-

tionen und FachkrAften.

Demzufolge konnten Einzelziele als pershnenorientierte, system-

orientierte und multiplikatorenspezifische Ziele differenziert werden:

- 15 -
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PERSONENORIENTIERTE ZIELE

Verbesserung der Kompetenzen der Teilnehmer von MaBnahmen des

Projekts:

0 Verbesserung der Kommunikationsfertigkeiten zur Verbesserung

der Kommunikation in den Zielgruppen wie auch mit Mitgliedern
anderer Zielgruppen

e Erh6hung von Fertigkeiten, die notwendig sind, um die eigene

Freizeit befriedigend und aktiv zu gestalten

e Erh6hung der Fertigkeiten, die notwendig sind, um gleichge-

lagerte Interessen und Bedurfnisse anderer erkennen und ge-

meinsam mit ihnen handeln zu k8nnen

e Differenzierung und Vertiefung des Wissens uber Ursachen

und Folgen des Suchtmittelmi Bbrauchs. Erkennen eigener hier-

mit in Verbindung stehender Erwartungen, Abhiingigkeiten

und Angste sowie der Bedeutung situativer Einflusse

SYSTEMORIENTIERTE ZIELE

Verbesserung der Bedingungen, unter denen die Systeme Familie,

Schule und Freizeit die Entwicklung des einzelnen entscheidend

beeinflussen:

e Erh8hung der Einsicht in die Bedeutung, die Familie, Schule

und Freizeit fiir die aktuelle Befindlichkeit, und damit dauer-

haft fur die Pers6nlichkeitsentwicklung, besitzen

e Gemeinsames Erarbeiten von Strategien fur die L6sung von

Konflikten in den Systemen

1
1

1

1



e Ein8ben alternativer Verhaltensformen zur Verbesserung

der Beziehungen in Familie, Schule und Freizeit

e Bewu Btmachen gleicher oder ahnlich gelagerter Probleme

von Mitgliedern unterschiedlicher Zielgruppen. Exempla-

risches Heranfuhren an M5glichkeiten gegenseitiger Hilfe

und Unterstutzung

MULTIPLIKATORENSPEZIFISCHE ZIELE

Erm6glichen eines Weiterfuhrens begonnener Aktivitiiten nach

Projektabschlu B, indem von Anfang an in allen MaBnahmen auf

Selbstorganisation und Eigeninitiative der Teilnehmer hinge-

arbeitet wird:

• Teilnehmer gewinnen, die an einer Weiterfuhrung von Aktivi-

tilten Interesse haben

• Diese Teilnehmer fur eine eigenstiindige Arbeit qualifizieren

e Ihnen Hilfsquelien aufzeigen, sie beraten und vorbereitend

die notwendigen Kontakte herstellen

e Institutionen und Fachkrafte, die dem Projekt nahestehen,

dafur gewinnen, Multiplikatorenaktivitaten zu unterstutzen

Alle weiteren Differenzierungen wie auch die Frage der Umsetzung

forderten eine genauere Kenntnis der anvisierten Projektorte, da-

mit aber gleichzeitig eine Spezifizierung der bislang projektiber-

greifend, also einheitlich formulierten Zielsetzungen.

Denn die Projektorte unterschieden sich erheblich: Beim Projekt-
'

ort Berlin handelte es sich um eine GroBstadt mit ihren spezifi-
schen Rahmenbedingungen und Einstellungsmustern, hier sollten
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Zudem noch verschiedene (soziale) Einzugsbereiche differen-

ziert werden, ein unterpriviligierter Stadtteil (Berlin- Kreuz-

berg), ein gutsituierter Stadtteil (Berlin-Zehlendorf) ;

der Projektort Dahn dagegen liegt inmitten einer landlichen

Region, hier sollten drei Zielgruppen angesprochen werden -

Lehrer, Schuler, Eltern - fur die schon unter didaktischen

Gesichtspunkten kein einheitliches Programm entwickelt wer-

den konnte, ganz abgesehen davon, da B sich die 'GroBstildter'

der Bundeszentrale in K6ln auch in diesem Fall nicht anmaBten,

von 'grunen Tisch' aus Einzelheiten festzulegen.

Das gleiche galt fur alle Fragen der Umsetzung.
Denn das gesamte weitere Vorgehen orientierte sich an zwei

zentralen Prinzipien, der teilnehmerzentrierten Konzeption des

Projekts und der Handlungsforschung, die beide das Ziel der

'Selbstorganisation' haben und derselben Interventions- und

Forschungsethik folgen: der Entobjektivierung des Adressaten.

Die Teilnehmer sind zusammen mit den Intervenierenden gleich-

berechtigte Subjekte in einem gemeinsamen ProzeB.

Da fur beide Orientierungen gill, daB sie noch relativ uner-

probt sind - sowohl von denjenigen, die MaBnahmen durch-

fuhren als auch hinsichtlich der Vorerfahrungen der Adressa-

ten, kann die Realisierung des teilnehmerzentrierten Vorge-
hens und der Handlungsforschung im weiteren Sinne noch zu

den ubergreifenden Projektzielen gezahlt werden:

TEILNEHMERZENTRIERTES VORGEHEN

Die Adressaten verfugen uber eine h6here situationsbezogene

Kompetenz als jeder der (in der Regel von au Ben kommenden)

Intervenierenden:

- Sie kennen die Ausgangsbedingungen am Projektort und k6nnen

uber objektive und subjektive Rahmenbedingungen informieren.

- 18 -



- Haufig handelt es sich um Experten, also um Funktions-

trliger wie z.B. Erzieher, Vertreter von Gremien (Schul-,

Elternvertreter oder zentrale Figuren des politischen und

kulturellen Lebens (Vertreter von Verbanden, Vereinsvor-

sitzende, Gemeinderatsmitglieder) mit einem spezifischen

Fachwissen und besonderen Kenntnissen der Ausgangslage.

- Teilnehmer haben besseren Kontakt zu anderen Adressaten,

sind haufig Meinungsfuhrer und gelten in vielen Bereichen

als glaubwurdiger. Dies bedeutet auch: Gewinnt man die Mit-

arbeit Weniger, so kann man uber sie u. U. ein Vielfaches

an Persenen erreichen (Multiplikatoreneffekt). Sie erm6glichen

es au Berdem, in Kontakt zu Menschen zu kommen, die Profes-

sionellen gegenuber starke Hemmungen und Sperren haben.

- Ober sie kann es gelingen, das gesamte Projekt am Projekt-
ort sozial zu verankern und damit auch normativ abzusichern,

sobald sie sich durch hohe Eigenbeteiligun g damit identifizieren.

Generell kann fur jede MaBnahme eine umso h8here Effektivittit

angenommen werden, je umfassender sie auf einer Zusammen-

arbeit mit den Teilnehmern basiert und sich deren Kompetenzen
zunutze macht.

Sobald aber Informationen und Mitarbeit der Zielgruppenmit-

glieder Bestandteil der Konzeption sind, mussen sich beide, Inter-

venierende und Teilnehmer, von der Idee (und auch von der

sicherheitspendenden Funktion !) vorstrukturierter Programme

und Handlungsablaufe befreien. Erst wenn das gelungen ist,

kann man sich mit der ni tigen Gelassenheit den interaktiven

und kommunikativen Prozessen widmen, die im Mittelpunkt
des teilnehmerzentrierten Vorgehens stehen. Als Vorgriff auf

die im Dahner Projekt entstandenen Probleme (zwischen allen

Beteiligten) soll in diesem Zusammenhang kurz auf die Frage
der Erfolgsmessung eingegangen werden:
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Wird im Sinne des teilnehmerzentrierten Vorgehens darauf

verzichtet, zugig und schulmABig Programme durchzuziehen,

so kann nicht mehr erwartet werden, me Bbare Ergebnisse im

Sinne von erarbeiteten Produkten oder erreichten Lernzielen

zu erzielen, denn die Realitiit setzt andere MaBstiibe: alle Be-

teiligten mussen sich fragen,

• ob es gelungen ist, einen ProzeB auszult sen und weiterzu-

entwickeln, der es m6glich machte, daB gemeinsame Probleme

erkannt und bei engagierter Beteiligung aller Interessierten

definiert, bearbeitet und vielleicht sogar ge16st wurden.

Produkte und deren Herstellung sind Mittel und nicht Ziel. Es

ist zwar sinnvoll und wichtig - gerade fur den Multiplikatoren-

effekt - eine Aufgabe in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen,

an der die produktive Kooperation geubt werden kann, doch

haben Gruppengeschehen und interferierende persdnliche Befind-

lichkeiten immer Vorrang vor der konkreten Arbeit, da ja das

Hauptanliegen darin besteht, exemplarisch zu lernen, wie man

ein Problem gemeinsam 18sen kann. Und das wiederum bedeutet,

da B die Gruppenprozesse transparent werden. Das Produkt

ist das Vehikel, auf dem die verschiedenen Bedingungen des

gemeinsamen Arbeitens in die Gruppe transportiert werden. Er-

folg ist erst an zweiter Stelle daran zu bemessen, ob das an-

gestrebte Ziel in der gewunschten Zeit erreicht worden ist. In

erster Linie stellt sich die Frage,

• ob den Teilnehmern die Prozesse deutlich geworden sind, die

eine Gruppe dazu beflihigen, ein gemeinsames Ziel zu benen-

nen und gemeinsam zu erarbeiten.

Eine groBe Anzahl von Teilnehmern ist zwar erstrebenswert, darf

jedoch nicht anderen Kriterien wie z. B'. der Intensitiit des Grup-

pengeschehens untergeordnet werden. Man muB zum einen
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davon ausgehen, daB die angestrebten Verhaltensweisen immer

mit bisher praktiziertem und lange eingeschliffenem Verhalten

kollidieren. Der Intervenierende mu B sich davon freimachen,

hier irgendetwas erzwingen zu wollen. Gefordert sind lang-

wierige, muhsame und viel Geduld beanspruchende Prozesse;

nur so kann sich der gewunschte Einstellungswandel vollziehen.

Der Erfolg beginnt bereits da, wo bestehende Sperren erkannt

werden und das Interesse der Teilnehmer entsteht, sie abzu-

bauen. Unter diesem Aspekt bemi Bt sich der Erfolg daran,

• ob es gelungen ist, Denkprozesse, die eingeschliffenes Ver-

halten in Frage stellen, auszu16sen und zu vertiefen.

Zum anderen kommen bei der Teilnehmergewinnung diverse

intervenierende Variablen ins Spiel (z.B. die Nahe der Adres-

saten zum Projektansatz, die Attraktivitat vorgeschlagener

Arbeitsziele, gegenseitige Sympathien oder Antipathien), und

es findet gleich zu Anfang eine in ihrer Bedeutung nicht zu

untersch£itzende Selektion statt. Eine realistische EinschAtzung
der Erfolgsm6glichkeiten mu B eine solche Reduktion akzeptieren.

Denn die Effektivitat gerade psychosozialer Ma Bnahmen hAngt

entscheidend von der inneren Anteilnahme und der Identifika-

tion aller Beteiligten, also der Teilnehmer und der Intervenie-

renden, ab. Diese ist gest6rt, wenn man weiter an hohen Teil-

nehmerzahlen orientiert bleibt, wenn sogar die Intervenieren-

den sich trotz der Prinzipien primtirer Pravention davon irritieren

lie Ben, wenn anstatt quantitativer Effekte eine relativ geringe
Anzahl Personen intensive Prozesse auf der Erlebens-, Verhaltens-

und Umweltebene vollzieht.

Bei alI dem darf der Multiplikatoreneffekt nicht vergessen werden,

besteht doch auch hier die Gefahr, sich selbst und die Teilnehmer
'

unter einen nicht mehr vertretbaren Erfolgszwang zu setzen: Der

erreichbare Multiplikatoreneffekt ist eigentlich erst dann realistisch
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zu bestimmen, wenn die Rahmenbedingungen der einzelnen

Zielgruppen und Zielgruppenmitglieder bekannt sind, und dies

wird hiiufig erst im Verlauf der gegenseitigen Konfrontation

wihrend der Arbeit m6glich. Ob es gelungen ist, auch hin-

Sichtlich dieses Aspekts erfolgreich zu arbeiten, bemiBt

sich also an der Differenz zwischen der Ausgangssituation

und der Situation, die am Ende der Intervention verlassen

wurde.

• Ob dann schlieBlich die ideale Konstruktion einer eigen-

stiindig durchgefuhrten primfirpriiventiven MaBnahme

m6glich wurde, ein reflektiertes Erziehungsverhalten oder

'nur' eine grdBere pers6nliche Zufriedenheit, die sich auf

andere Lebensbereiche auswirkt -

das sind Erfolgsabstufungen, die zwar unterschieden werden

mussen, deren Bewertung aber zuniichst dahingestellt sei.

HANDLUNGSFORSCHUNG

Die einzige Forschungsmethodik (wissenschaftlicher Projekte
wie den hier geplanten), die den Prinzipien der Teilnehmer-

zentrierung entspricht, ist die der Handlungs- bzw. Aktions-

forschung. Wie schon der Name besagt, basiert sie ebenfalls

auf der aktiven und der aktivierenden Beteiligung der Ziel-

gruppenmitglieder.

Auch die Orientierung an den Prinzipien der Handlungsforschung

bedeutet wieder, daB weder die Konzeption noch einzelne MaB-

nahmen vorab vollstandig erstellt, bzw. geplant werden durften.

Gleich die ersten Aktivittiten dienen dazu,:dat Teilnehmer ge-

meinsam mit Intervenierenden bzw. Forschern ihre Bedurfnisse

und Interessen hinsichtlich weiterer MaBnahmen erheben. MOSER

( 1977) entwarf ein zyklisches Handlungsmodell, mit dessen Hilfe

1)die initiierten Prozesse strukturiert werden k8nnen:

MOSER 1977: Praxis der Aktionsforschung, S. 56
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Informations-

sammlung

Erarbeitung von

--* Diskurs --4 Handlungs- ---,

orientierungen

Handeln im

sozialen Feld

Im Projektverlauf wird es notwendig, die einzelnen Phasen

mehrfach zu durchlaufen - von der Untersuchung der Aus-

gangssituation bis hin zur Situation, die nach Projektabschlu B

verlassen wurde.

Soweit milglich, beteiligen sich die Teilnehmer an siimtlichen

Phasen dieses Modells bzw. 8bernehmen sie selbstandig. Der

Handlungsforscher intendiert damit, da B sich die Adressaten

uber ihre eigene Lebenssituation informieren und in problem-
orientierten Gesprdchen (siehe S. 65 ; vgl. MOSER: Diskurs,

S. 54) daruber bewuBt werden, was eine entscheidende Vor-

aussetzung fur Handlungsbereitschaft und -fahigkeit darstellt.

Neben diesem aktivierenden Aspekt wird mit den Methoden der

Handlungsforschung ein sehr pragmatischer Forschungsansatz

verfolgt:

- Die Intervenierenden mussen einen Eindruck der Gesamtsi-

tuation am Projektort und eine Vorstellung uber die einzelnen

Zielgruppen haben und weitervermitteln k6nnen. Sie erheben

also objektive Merkmale - wie: physikalische, topografische,
sozialstrukturelle und demografische Bedingungen sowie nor-

mative Orientierungen - und subjektive Merkmale - wie: Ein-

stellungen, Wertsch tzungen und Problemsichten.

Wichtigste Quellen der Datenerhebung sind amtliche Statistiken

und (Experten)Gesprache; doch ergibt sich ·aus diesen Infor-

mationen noch kein Gesamteindruck.
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Ein integriertes Bild entsteht erst im Projektablauf, wenn

zum einen mit Zielgruppenmitgliedern und anderen Gesprachs-

partnern am Projektort uber gewonnene Eindrucke reflektiert

wird (siehe auch : Reflektierende GesprAche,S.65) und wenn

durch zusatzliche Erfahrungen weitere relevante Informationen

und Gewichtungen hinzukommen - also erst uber die praktische

interaktive Erfahrung mit Adressaten und Beobachtungen am

Projektort.

Bereits die ersten Interventionen vertiefen das Wissen ( siehe

auch : Aktivierende Interviews, S.65). Zu beobachten ist

hier z. B., wie die Adressaten im einzelnen auf die geplanten
Interventionen reagieren, wie sie Reaktionen anderer An-

sprachepartner bewerten und wie daraus neue Situationen ent-

stehen. Aufgrund solcher Wirkungszusammenhiinge ist auch

die Subjektivitat aller Beteiligten Gegenstand der Untersuchung.

- Interventions- und ForschungsprozeB fuhren nicht nur die-

selben Personen durch, sondern sind auch als MaBnahmen iden-

tisch (z .
B. Erarbeitung und Durchfuhrung einer Befragung

durch eine Projektgruppe). AuBerdem geh6ren Untersuchungen
zu wichtigen Interventionsmethoden, sie werden ausdrucklich

zum Zweck der Verdinderung der untersuchten Ausgangssitua-
tion eingesetzt.

- Nach AbschluB des Projekts wird mit Hilfe der gesammelten

ProzeBdaten aus Frageb8gen, Gesprachs- und Beobachtungs-

protokollen uberpruft, inwieweit den Erfahrungen des Projekts
eine exemplarische B edeutung zukommt oder inwieweit bzw. an

welchen Punkten einzelne Voraussetzungen so spezifisch waren,

da B keine verallgemeinerungsfiihigen Schlusse daraus gezogen

werden k6nnen.

Nachdem die theoretischen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen

bis Ende 1979 im wesentlichen festgelegt worden waren, begann
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der eineinhalbjAhrige UmsetzungsprozeB der beiden Modell-

projekte Berlin und Dahn.

Von nun an wollen wir nur noch der Geschichte des Dahner

Projekts folgen.

Das Berliner Projekt wurde von den Projektmitarbeiterinnen

ausfuhrlich in ihrem Abschlu Bbericht

"Neue Anshtze piidagogischer Arbeit mit werdenden und jungen
Eltern in Gruppen" Berlin (West), Oktober 1981

dargestellt.

Ebenso wie fur das Dahner Projekt hatte die B ZgA dort freie

Mitarbeiter eingestellt; sechs Diplom-Padagoginnen bzw. Stu-

dentinnen und zwei Diplom-Psychologinnen zur Supervision

bzw. wissenschaftlichen Beratung und Begleitung fuhrten die

Arbeit mit drei Elterngruppen durch.
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2.1. Ausgangssituation am Projektort Dahn

Dahn liegt im sudwestlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz. Diese

Gegend ist den wenigsten ein Begriff, doch fallt es schon

leichter, sie zu lokalisieren, wenn man el·fAhrt, dan Dahn

an die Grenze zum Elsa B st6Bt.

Demzufolge waren auch die Mitarbeiter der LZG (eine Diplom-

padagogin und ein Sozialarbeiter, die spater auch die Koordi-

nation mit den Projektmitarbeitern ubernahmen ·sowie eine Jahres-

praktikantin, die zu Projektbeginn eingestellt wurde, um die

Projektmitarbeiter zu unterstutzen - siehe S. 46) neugierig,
was sie dort vorfanden, als sie vor und zu Projektbeginn den

Projektort aufsuchten. Denn bevor das Projekt beschlossen und

begonnen werden konnte, mu Bte eine Reihe von Fragen zur Aus-

gangssituation beantwortet werden, wie z. B.:

- Welche Merkmale kennzeichnen Dahn als landliche Region?

- Welche Besonderheiten bestimmen daruber hinaus das Leben

und die Ausgangssituation des Projekts?

- Wie leben die Menschen hier?

- Wie arbeiten sie?

- Wie verbringen sie ihre Freizeit?

- Wie sehen sie selber ihre Lebenssituation, wie beurteilen sie

die der anderen Zielgruppen?

- In welche Lebensverhilltnisse tritt ein Projektteam, das in

einer 18ndlichen Gemeinde ein Projekt primiirer Privention

einrichten will, ein Projekt, dessen Ziel es sein sollte, mit

2. Der Projektort Dahn
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potentiell Betroffenen eine kritische Reflexion ihrer Lebens-

verhaltnisse einzuleiten und m6glicherweise sogar Verande-

rungen vorzunehmen?

- Was sind die dringlichsten Probleme der hier lebenden Menschen?

GemAB dem theoretischen Konzept versuchten sie also, einen Zu-

gang zur Beantwortung dieser Fragen dadurch zu bekommen, daB

sie Kontakte mit wichtigen Personen der Gemeindeverwaltung und

des 8ffentlichen Lebens aufnahmen (z. B. Pfarrjugendleiter, Leiterin

des Arbeitsamtes, Kripo- und Drogenkontaktbeamter der Schutz-

polizei, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, Gemeinderatsmitglieder

der Stadt Dahn, Vorsitzende von Vereinen usw.).

Von ihnen erhofften sie sich, die notwendigen Informationen uber

GesprAche zu erhalten, aber auch statistisches Datenmaterial, denn

sie saBen ja sozusagen an der Quelle.

Mit den GesprAchen machten sie immer wieder positive Erfahrungen.

Obwohl die GesprAchspartner schon aufgrund ihrer vielfliltigen

Funktionen zeitlich sehr belastet waren, nahmen sie das Anliegen,
Sich mit ihnen zu unterhalten, freundlich und mit viel Hilfsbereit-

schaft auf. Im Verlauf dieser 'Einzelgesprtiche zur Datenerhebung'

(siehe S. 64) konnten sie uber Fragen und Probleme sprechen, die

auch fur sie aktuell und von gro Ber Bedeutung waren, da sie

mit ihren beruflichen und sozialpolitischen Interessen zusammen-

hingen. Demzufolge wurde die Unterhaltung hdiufig sehr lebendig.

Wichtig war auch, daB es gelang, die Gesprachspartner davon zu

uberzeugen, daB alle Informationen streng vertraulich behandelt

wurden.

Doch bei dem statistischen Datenmaterial zeigte sich ein grund-

slitzliches Problem der Erfassung der Ausgangssituation mit Hilfe

'

von Daten der amtlichen Statistik:

Die Daten sind meistens veraltet bzw. entsprechen nicht dem eigent-

lichen Informationsinteresse.
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F r die anstehenden Fragen muBte beispielsweise immer wieder

auf Zahlen von 1970 zuruckgegriffen werden, die im Gemeinde-

spiegel Dahn der Bezirksregierung der Pfalz zu finden sind.

Zwar existiert filr Dahn auch ein neuerer Gemeindespiegel ( 1975

bis 1978) ,
und auch Zahlen von 1980

,
doch wird hier z.B. nur

nach den in der Gemeinde "sozialversicherungspfHchtig Beschaf-

tigten" gefragt ( 1978 : 4. 063) ,
aber hierunter fallen auch Ein-

pendler, von denen es bereits 1970 877 gab. Fur 1978 ist ihre

Zahl nicht erhoben, so da B zur Frage der in Dahn Lebenden und

in Dahn Beschtiftigten kein anderer Weg gegangen werden kann als

auf die Alteren Quellen zuruckzugreifen.

Doch da es primlir darum ging, einen Eindruck von Tatbestanden,

Proportionen und Zusammenhiingen zu erhalten, reichten die Unter-

lagen aus. Ergiinzt und abgerundet durch die Gesprachsergebnis-

se aber auch eigene Beobachtungen und Impressionen, nfiherte

man sich zunehmend der M6glichkeit, Aussagen uber den Projekt-

ort formulieren zu k6nnen, die nicht nur aus einer Aneinander-

reihung struktureller Merkmale bestehen, sondern auch etwas

von der Gesamtathmosphare vermitteln.

Die topografische Beschreibung laBt sich z. B. mit folgenden
Bildern einleiten, wodurch gleichzeitig ein erwachender Wirtschafts-

zweig der Region, der Tourismus, angesprochen ist:

Dem Durchreisenden etwa prasentiert sich die Region Dahn als

ein ideales Feriengebiet. Ruhesuchende, Bergsteiger, Wanderer,

Naturfreunde, Romantiker kommen hier, im oberpfalzischen Berg-

land - dem Wasgau - im gr25 B ten nichtalpinen Klettergarten der

Bundesrepublik mit seinen scheinbar endlosen hugeligen Wald-

und Wiesenflachen, idyllischen D6rfern und zahlreichen mittel-

alterlichen Burgruinen voll auf ihre Kosten.
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Bald aber, so vermuten Kenner, wird das Wasgau kein Geheim-

tip fur Deutschlandurlauber mehr sein, denn in den letzten

Jahren ist die Zahl der GAste im Kreis Primasens um ein Viertel

auf 150. 000 gestiegen ( Radiobericht, Juni 1982) .

Mehr und mehr beginnt man auch in Dahn den Tourismus aus-

zubauen. Die Planung einer Autobahn, die es den Reisenden

erleichtern soll, hierher zu gelangen, der Ausbau von Sport-

anlagen und die Zunahme des Gaststattengewerbes sind eindeu-

tige Anzeichen dafur.

Angelockt werden die Touristen mit Werbespruchen wie dem

folgenden:

"Unterwegs laf>t sich's herrlich verweilen : In vertraumten

D6rfchen mit schmucken FachwerkhAusern. Bei einer nostalgi-

schen Kutschfahrt durch das BArenbrunnertal. Dort wo die

Heidschnucken grasen. Auf den Burgen Altdahn, Grafendahn

und Tanstein
,

dem gr8Bten Burgenkomplex in der Pfalz..." -

und diese Kulissenbeschreibung ist auch gar nicht so weit von

der Athmosphilre entfernt, die den AuBenstehenden hier emp-

fangt.

Strukturell hingegen stellt sich der Projektort folgenderma8en

dar:

Dahn; ursprunglich eine selbstandige Kleinstadt, wurde an-

188lich der Gemeindereform 1972 mit 14 anliegenden Ortsge-

meinden, in denen heute rund 17. 000 Einwohner leben (Stand

1980), zur Verbandsgemeinde Dahn - Landkreis Pirmasens -

zusammengeschlossen.

Die Stadt Dahn, Sitz der Gemeindeverwaltung, ist mit ca. 5.200

Einwohnern der weitaus gr8Bte Ort; Hirschthal, Nothweiler, Nie-

derschlettenbach, Fischbach - um nur einige der umliegenden

Darfer zu nennen - zhhlen jeweils hdchstens 150 bis knapp uber
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1.500 Bewohner; einzig Wieslautern macht da noch eine Aus-

nahme: hier leben etwas uber 3.000 Burger der Verbandsge-
meinde. Zur Sozialstruktur sind folgende Daten bemerkens-

wert (Stand 1970 - jedoch auf heute ubertragbar) :

- Etwa ein Zehntel der Einwohner sind Jugendliche im Alter

von 16 bis 20 Jahren

- Von den rund 2.000 Erwerbsthtigen sind etwa die HAilfte

Arbeiter; etwa 40 % Frauen

- Der Ausl£inderanteil liegt um 3 %; etwas weniger als die Halfte

davon sind stationierte US-Soldaten

Ein Bild des 6konomischen, politischen und sozialen Settings

erhalten wir bereits 8-ber eine einfache Auflistung charakteri-

stischer Merkmale der Verbandsgemeinde:

- Dahn ist von alters her eine arme Gegend. Den wichtigsten

Wirtschaftszweig der ansonsten industriell unterentwicketten

Region bildet die Schuhindustrie, in der etwa ein Drittel der

erwerbstdtigen Einwohner beschiftigt sind. Sie bietet neben

betrieblichen Arbeitsplhtzen auch Heimarbeit.

- Ein weiterer groBer Teil der Erwerbsttitigen arbeitet au Ber-

halb der Verbandgemeinde und gehdrt zu den sogenannten

Pendlern. Auf diese Weise kompensieren viele den Mangel
an Arbeitspllitzen innerhalb der Verbandgemeinde, besonders

aber das Fehlen von Stellen fur eine mittlere Berufsausbildung.

- Von der Arbeitslosigkeit sind vor allem Frauen in Teilzeitbe-

schiiftigung und Jugendliche, die nach einer Lehre in mittle-

ren Berufen keine Einstellung finden, betroffen. Die Arbeits-

losenquote liegt bei etwa 3 %.
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- Die Verbandsgemeinde Dahn hat wie das Land Rheinland-

Pfalz eine CDU-Regierung. Auch die MeinungstrAger in

Dahn vertreten diese politische Richtung.

- Eines der gravierendsten Probleme sind die ungunstigen

Verkehrsverbindungen. Sie verschlechtern die Arbeitsbe-

dingungen und beeintrachtigen gleichzeitig die M6glich-

keit flexibler Freizeitgestaltung.

- Sehr ausgepriigt ist das Vereinsleben. Die meisten der Ver-

eine sind Sportvereine. Volkstiimliche Vereine bieten immer

wieder gemeinsame Unternehmungen an, im Sommer u. a. die

beliebten Waldfeste.

- Schlie Bt man die M8glichkeit, in den Vereinen Freizeit zu ver-

bringen einmal aus, so ist das verbleibende kulturelle Ange-
bot sehr gering. Um Kino, Theater oder Konzerte erleben zu

kilnnen, mu B man in die umliegenden Stadte wie Pirmasens,

Landau, Ludwigshafen fahren, die 20 km und weiter entfernt

liegen.

- Zwar gibt es relativ viele Institutionen psychosozialer Versor-

gung (wenn man die der weiteren Umgebung hinzurechnet -

doch sind sie meistens uberbelastet. Beim schulpsychologischen

Dienst in Pirmasens z. B. betriigt die Wartezeit etwa ein Viertel-

jahr.

- Die Freizeitm6glichkeiten fur Jugendliche sind ausgesprochen

schlecht: es gibt kaum Jugendzentren, aber besonders schwer

fallt ins Gewicht, da B die wenigen vorhandenen Angebote nicht

oder kaum genutzt werden k6nnen, da die meisten Jugendlichen

nicht motorisiert sind und die Postbusse abends so gut wie

nicht mehr fahren.

- Die eigentliche Drogenszene, die auch mit den stationierten Sol-

daten und dem Nachbarland Frankreich in Verbindung gebracht
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wird, hatte zunachst in Landau ihr Zentrum, verlagerte sich

aber mittlerweile nach Neustadt. Nur wenige Dahner Jugend-

liche sind von dem Problem der illegalen Drogen direkt be-

troffen. Einzelne Drogenftille sind allerdings in aller Munde

und werden auch von der Presse ausfuhrlich behandelt.

Der hdufige und hohe Alkoholkonsum einer grdGeren Anzahl

von Jugendlichen beunruhigt demgegenuber Einheimische

doch noch mehr - und besonders Eltern - obwohl das Trinken

in Dahn andererseits auch wieder in den Bereich des Normalen

flillt, da es eine regionale Gewohnheit darstellt.

- Das sozialpolitische Klima ist konservativ, was einer jahrhunder-

telangen Tradition entspricht. z. B. hat es hier nie eine Ar-

beiterbewegung gegeben, und in .den Schuhfabriken gibt es

noch immer keinen Betriebsrat; ein Umstand, den die wenig-
sten kritisieren. Emanzipatorische Bestrebungen finden sich

lediglich in informellen Gruppierungen, in geringfugigen oppo-

sitionellen Tendenzen der Schulerunion und vielleicht als An-

slitze in kirchlichen Frauengruppen.

Erscheinungen des Jugendprotests bleiben beschrAnkt auf

Rockergruppen oder auf wenige Reprhsentanten und Ver-

fechter alternativer Lebensformen.

Generell jedoch werden bestehende Sozialstrukturen (etwa

die Unterordnung unter anerkannte Autorittiten) von den

Jugendlichen akzeptiert und fortgefuhrt. Anzeichen hierfur

ist die unangezweifelte Autoritiit der Eltern gegenuber ihren

Kindern.

- Damit zusammenhangend und wahrscheinlich auch in Verbindung
mit dem Mangel an kulturellen Angeboten, besteht grundsiitzlich

eher die Erwartung, etwas geboten zu bekommen als selber ini-

tiativ zu werden. Selbsthilfeaktionen wird zuntichst immer Skepsis

entgegengebracht.
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Mit diesen Hinweisen sollte ein erster umfassender Eindruck

uber wesentliche Bedingungen vermittelt werden. Filr eine

detailliertere Einschatzung der Ausgangssituation jedoch, mus-

sen besonders zwei Bereiche nochmals herausgegriffen und erlautert

werden:

- die Bedeutung der Schuhindustrie und anderer Erwerbs-

m8glichkeiten

- die Entstehungsgeschichte und Bedeutung des Schulzentrums

fur die Stadt Dahn und die Verbandsgemeinde.

Zur Vertiefung der anderen Aspekte sei an dieser Stelle auf

die Tabellen und weitere Materialien im Anhang hingewiesen.

2.2. Die Bedeutung der Schuhindustrie und anderer Erwerbsm6glich-
keiten

Die beiden althergebrachten Wirtschaftszweige der Region Dahn,

die Holz- und die Schuhindustrie bieten den dort Arbeitenden

nur verhiiltnismaBig geringe Verdienstm8glichkeiten.

Die Holzindustrie ist, auch bedingt durch den hohen technischen

Aufwand beim Abholzen und beim Transport der Stiimme in dieser

bergigen Gegend, haufig ein Zuschu Bunternehmen; die Schuh-

industrie ist ein ausgesprochen konjunkturabhlingiger Wirtschafts-

bereich, da sich Wirtschaftskrisen in dieser Branche immer sehr

schnell bemerkbar machen.

Die Schuhindustrie wird als ein wichtiger Einflu Bfaktor auf das

Leben der Dahner betrachtet, eine Einschiltzung, die sich sowohl

auf die geringen Verdienstm6glichkeiten und die mangelnde Ar-

beitsplatzsicherheit als auch auf das sozialpolitische Klima bis hin

zum Problem der Terminierung von Urlaubszeiten und Tagesab-
thufen bezieht:
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- Die Schuhindustrie hat im Vergleich zu anderen Industrien be-

sonders schlechte Stundenl6hne. Der Tariflohn liegt zwischen

DM 5.08 und DM 8,04 die Stunde (Vergleichswert: DM 12,00) .

- Die Produktivittit ist nicht konstant, sondern abhangig von

der Saison und neuen Kollektionen.

- Die Arbeitszeiten sind vormittags von 7.00 Uhr bis 11.30 Uhr

und nachmittags von 13. 15 Uhr bis 16. 30 Uhr. Es gibt nur ge-

meinsame Schichten, gleitende Arbeitszeit ist ausgeschlossen.
Durch diese Zeit- und Arbeitseinteilung entstehen Kontakt-

probleme in den Familien, da sich Eltern nicht mehr auf die

Unterrichtszeiten ihrer Kinder einstellen k6nnen.

- Aufgrund der Saisonabhtingigkeit der Schunindustrie sind

die Sommerferien der Schiller im Vergleich zu anderen Regionen

des Landes Rheinland-Pfalz um 14 Tage vorgezogen.

- Vor hundert Jahren, als die Schuhindustrie entstand, bildeten

sich in diesen Betrieben patriarchalische Hierarchien und Ord-

nungen heraus, die noch heute das soziale Gefuge bestimmen:

" Die Leute kennen nichts anderes und brauchen eine Autoritat.

Autorittiten sind wie fruher der Pfarrer und der Burgermeister.

Man erwartet klare Anweisungen, wenn das nicht kommt, wird

einer nicht anerkannt. ··
" 1)

- Die Eigner der Schuhindustrie sowie des bis nach Baden-Wurtem-

berg reichenden Bekleidungshandels sind wichtige Mitglieder der

Gemeindeverwaltung und geh6ren zu den ausschlaggebenden

Meinungsfuthrern.

Besonders problematisch aber ist die Arbeit in der Schuhindustrie

fur die Einheimischen wegen der schlechten Bezahlung und der

Akkordarbeit. Ebenso wie im Hotel- und Gaststiittengewerbe und

1)
Beurteilung des Einflusses der Schuhindustrie durch einen der
drei Rektoren des Schulzentrums.
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im Bauhandwerk gibt es dort noch offene Lehrstellen, denn auf-

grund eben jener schlechten Arbeitsbedingungen werden sie

von den Jugendlichen abgelehnt. Sie ziehen es vielfach vor, in

die Gro Bstidte abzuwandern und wenn schon nicht dort zu leben,

so doch zumindest dort zu arbeiten.

Daher gibt es in der Region auch die vielen Pendler - etwa 3.000

in der Verbandgemeinde Dahn, die in der Mehrzahl bei einem gros-

sen Autohersteller in W8rth arbeiten. Sie ergreifen dort Berufe

nach mittlerem Bildungsabschlu B, fur die es in Dahn und der

nAheren Umgebung kaum Arbeitspltitze gibt. Dies zeigt sich deut-

lich in der (nach Haufigkeiten) geordneten Auflistung, der neben

der Schuhindustrie noch vorhandenen Betriebe:

- Einzelhandel

- Baugewerbe

- Verpackungswerk

- Land- und Forstwirtschaft

- Spankorbfabrik

- Banken

a
- StraBenneubauamt

- Tiefbaub·aros

- Steuerburo
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2.3. Entstehungsgeschichte und Probleme des Schulzentrums

Das Schulzentrum liegt an der Ortsgrenze von Dahn. Will man

es von der Ausfallstra Be nach Erfweiler, die anfangs noch Schul-

straBe heiBt, erreichen, hat man fast den Eindruck, es sei regel-

recht versteckt worden, denn in einer Senke unterhalb der StraBe

errichtet, liegt es erstmal au Berhalb des Sichtkreises. Steht man

schlieBlich davor, wirkt der verschachtelte, terassenf6rmig an-

gelegte Betonbau wie ein Fremdk6rper nach den anmutigen, ge-

pflegten darflichen Altbauten, die man eben noch sah.

Wie der langwierige Proze B der Einpflalizung eines Fremdk6rpers

mutet auch die Entstehungsgeschichte dieser 1976/77 fertiggestell-
ten Mittelpunktschule der Verbandsgemeinde Dahn an (ob sie end-

gultig mit ihrer Umgebung verwachsen ist, darf bezweifelt werden) :

Seit 1973 finden wir Schlagzeilen in der Regionalpresse, die das

Vorhaben bzw. dessen Nutzen und moralischen Wert immer wieder

in ein positives Licht setzten:

- "Ausbildung fur rund 2.000 Schuler - Schulzentrum Dahn 1977

fertig; Einheimische als Arbeitskrafte" (Pirmasenser Zeitung -

08.11.1974)

- "Auftrage an hiesige Firmen vergeben";

"Mustergultige Schulform, die fur alle zukunftigen Entwicklungen

offenbleibt" (Rheinpfalz - 08.11. 1974)

- "Symbol der Zusammenarbeit der Generationen" (Rheinpfalz -

23.03.1975)

- "Staatssekretiirin Dr. Renate Laurien sagt klares 'Ja' zur Gemein-

samkeit der Schulen und bezuschu Bt funf Hauptschulen im Kreis

und Schulzentrum Dahn mit 32 Millionen - Gesamtkosten 54 Millio-

nen" (Pirmasenser Zeitung - 24. 10.1975)

Der Burgermeister der Verbandsgemeinde formulierte die Erwartungen·



zum erzieherischen Wert der neuen Schule in der Festschrift

anlABlich der Einweihung des Schulzentrums als Verantwort-

licher fur den Finanzhaushalt seiner Gemeinde:

"Das Schulzentrum fordert neben dem Lande Rheinland-Pfalz

und dem Landkreis Pirmasens auch von der Verbandsgemeinde

Dahn mit ihren vierzehn Ortsgemeinden sehr groBe finanzielle

Opfer. Aus diesem Grunde erwarte ich von allen in der Verant-

wortung stehenden, da B die Chancen dieses Bildungszentrums

fur unsere Jugend in bestm6glichster Weise ausgenutzt werden. "

Und Frau Dr. Hanna Renate Laurien, Staatsministerin
, appellier-

te in demselben Zusammenhang:

"Der hohe Aufwand fur das Schulzentrum Dahn ist gerechtfertigt,
wenn hier in der Jugend die Faihigkeit und die Bereitschaft ge-

f6rdert wird, KDnnen und Wissen in Menschlichkeit und Verant-

wortungsbereitschaft umzusetzen. "

Doch zentrale Probleme des Schulzentrums gefahrden die Verwirk-

lichung solcher Ziele:

Der Bau des Schulzentrums verursachte und verursacht heute

noch nicht nur erhebliche Kosten, sondern bedeutete auch fur

alle Beteiligten eine grofte Umstellung.

Schuler und Lehrer mu Bten sich von nun an daran gew6hnen, daB

drei Schultypen, die Hauptschule, die Realschule und das Gym-

nasium in einem GebAude zusammengeschlossen sein wurden, und

das hie B auch: in direkter Konfrontation miteinander leben.

Die Grund- und die Sonderschule geh6rten von diesem Zeitpunkt

an ebenfalls zur direkten Nachbarschaft - zwar in eigenen Gebauden,

doch immerhin noch auf demselben Geliinde.

Eine solche Zusammenfugung bedeutete fur afle den Verlust fruherer

Intimitat zugunsten einer unerwunschten Anonymitiit.
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Ganz besonders muBten sich die rund 1.000 Schuler und etwa

42 Lehrer der Hauptschulen umstellen: Auszug aus den vertrauten

Dorfschulen, tiigliche Hin- und Ruckfahrten.

Fur das Gymnasium (rund 760 Schuler und 40 Lehrer) und die

Realschule (rund 320 Schuler und 20 Lehrer) erwies sich die mit

dem Umzug verbundene Hoffnung auf bessere Arbeitsbedingungen
als trugerisch: Heute k6nnen sie noch weniger ungest6rt arbeiten

als zu den Zeiten, da das Gymnasium und die Realschule noch in

der alten Schule untergebracht waren und sich die Raume teilten,

die ehemals nur dem Gymnasium zustanden. (Das Gymnasium be-

steht in Dahn schon seit 1952; die Realschule wurde 1973 gegrun-
det und die Unterbringung der nunmehr rasch wachsenden Schule

erfolgte in den ohnehin raumlich stark beengten Verhaltnissen des

Gymnasiums - siehe Festschrift anlaBlich der Einweihung des Schul-

zentrums Dahn.)

Eine Anonymitat hat sich auch in der Beziehung zwischen Bewoh-

nern der Stadt Dahn und Lehrern eingestellt:
Das alte Rollengef ge ist verschwunden. Lehrer sind nichts Un-

gew6hnliches mehr, auch da sich viele direkt am Schulzentrum

ihre Eigenheime gebaut haben. Fur junge Lehrer, die frisch von

der Universittit kommen ist das kein Problem, sondern eher ange-

nehm, da sie sich weniger beobachtet fuhlen. Doch die ehemaligen
Dorfschullehrer vermissen diese vormals exklusive Beziehung zu

ihrer Umgebung. Sie gingen schon deshalb nur mit Unwillen an das

Schulzentrum, weil sie es als angenehmer empfanden, in dem Dorf

zu arbeiten, in dem sie und ihre Familie als integrierte und aner-

kannte Alitglieder - haufig haben sie auch noch wichtige Posten

als Vereinsleiter z. B. inne - der Dorfgemeinschaft leben.

Die anderen, die nicht aus der Gegend stammenden Lehrer, haben

meist dann Schwierigkeiten, den Einhei'mischen naher zu kommen,

wenn sie nicht bereit sind, sich in Vereinen oder der 6rtlichen Kom-
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munalpolitik zu engagieren. Denn erstmal begegnet man ihnen

mit AliBtrauen, es sei denn, sie belehren ihre Alitburger eines

Besseren, indem sie sich aktiv am 6ffentlichen Leben beteiligen.
Meistens aber ziehen sie sich in ihr 'Ghetto' zuruck und be-

schdftigen sich lieber mit dem Ausbau ihres Eigenheimes.

Die Planer des Schulzentrums dachten damals vorrangig an

eines der Verpflanzungsprobleme: an die Zusammenfassung

einer gr6Beren Anzahl von Scholern und Lehrern verschiedener

Schultypen in einem Gebtiudekomplex und hofften, es mit Hilfe

des additiven Schulsystems 16sen zu kannen:

"Damit ist die Gliederung in uberschaubare schulische Einheiten

vorgegeben, die von vornherein die fur integrierte Systeme so

schwierige Frage der Binnengliederung 16st, die personalen Be-

zuge sichert und die unerwunschten Konsequenzen der Zusammen-

fuhrung sehr groBer Schulerzahlen vermeiden hilft"

(siehe Festschrift anlABlich der Einweihung des Schulzentrums Dahn).

Doch nach Einschatzung von Lehrern gefhhrden verschiedene

Bedingungsfaktoren der neuen Lern- und Lehrsituation und

nicht zuletzt das additive Schulsystem mehr und mehr die Ar-

beitszufriedenheit von Schulern und besonders der Lehrer:

- Unter den Lehrern herrscht ein latenter Spannungszustand,

der teilweise auf Konfliktmilglichkeiten zuruckgefuhrt wird,

die das Schulzentrum als additives System mit sich bringt
wie beispielsweise eine Hierarchiebildung unter den Lehrern

der verschiedenen Schultypen. Denn integrierende Ansatze

wie z. B. schulartilbergreifende Arbeitsweise oder Freizeit-

aktivitaten,die solche Tendenzen zu vermeiden helfen, waren

bisher kaum m6glich.

- Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern zur gemein-

samen Erfullung des Erziehungsauftrages findet so gut wie
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nicht statt, was hauptsachlich mit der neu entstandenen

gegenseitigen Anonymitiit begrundet wird.

- Seit August 1978 stellte sich fur das Schulzentrum das Problem

der illegalen Drogen. Besonders die Oberstufe, aber auch

schon Schuler des 8. Schuljahres werden von Lehrern fur

gefahrdet gehalten. Au Berdem griff der Alkoholkonsum in

den mittleren und oberen Klassen immer mehr um sich. In

diesen Klassen seien z. B. Ausfluge ohne Alkohol nahezu un-

m6glich.
1)

Die Lehrer fuhlten sich angesichts ihrer hohen Belastung durch

den Lehrplan 8berfordert, sel·bst MaBnahmen gegen Ursachen

solcher Probleme zu ergreifen.

Daraufhin setzte sich im Sommer der Direktor des Gymnasiums mit

dem Leiter der LZG in Mainz in Verbindung.

1) Ergebnisse des Gruppengesprachs mit Lehrern des Schulzentrums,
August 1979
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3. Organisation und Konzeption des Projekts

3.1. Entscheidung fur den Projektort Dahn

Um der mehr oder weniger zufiillig entstandenen Idee, eines der

Modellprojekte am Schulzentrum Dahn stattfinden zu lassen, Hand

und FuB zu verleihen, muf;te zunlichst vor Ort recherchiert werden.

Noch bevor die Untersuchungen zur Ausgangssituation unternommen

wurden, reisten daher verantwortliche Vertreter der BZgA und

der LZG verschiedene Male im Juni/August 1979 nach Dahn, sahen

sich das Schulzentrum und die Stadt an und sprachen vor allem

mit den Rektoren und in Form von drei Gruppengesprachen mit

Lehrer, Schulern und Eltern des Schulzentrums uber ihr eigenes

Verhalten und das der anderen Zielgruppen in den ausgewahlten

Interventionsbereichen. Gleichzeitig versuchten sie, herauszu-

finden, welche Bereitschaft vorhanden war, an dem geplanten Pro-

jekt mitzuarbeiten. Sie kamen zu folgenden Ergebnissen:

- In den Zielgruppen und unter den Zielgruppen bestanden er-

hebliche Kommunikationsprobleme.

- Besonders fur die Jugendlichen war ein groBer Mangel an Frei-

zeitm6glichkeiten festzustellen.

- Das Alkohol- und Drogenproblem wurde nochmal bestatigt.

- Alle Zielgruppenmitglieder zeigten Interesse, in Eigeninitiative
etwas gegen die aufgezeigten Probleme zu tun, sodaB bereits

Vorschltige wie themenzentrierte Arbeitskreise oder Elternini-

tiativen zur Verbesserung der Freizeitsituation der Jugendlichen

gesammelt werden konnten.



- Besonders der Direktor des Gymnasiums, der eigentliche Ini-

tiator der Projektaktivitiiten am Schulzentrum Dahn, schien

dem Ansatz primarer PrAvention und dem Vorhaben, inte-

grierende Aktivit§ten f' r Lehrer der drei Schultypen anzu-

bieten, sehr aufgeschlossen. Seine Einstellung lie B auf eine

dauerhafte Unterstiltzung hoffen.

In Abstimmung mit seinen Erwartungen wurden folgende erste

konkrete Zielsetzungen formuliert:

e Die Lehrer sollten davon uberzeugt werden, dal; es wichtig

ist, sich durch auBerschulische Aktivithten um einen besseren

Kontakt mit den Schulern zu bemuhen.

e Die Schuler sollten zu Verhaltensweisen veranlaBt werden,

die sie selber als Alternativen zu MiBbrauchverhalten von

Drogen, besonders Alkohol aber auch Rauchen und illegale

Drogen, erkennen und akzeptieren k6nnen.

e Die Eltern sollten vor allem zu einem verstandnisvolleren Er-

ziehungsverhalten motiviert werden.

Auch uber Interventionsm8glichkeiten bestand Ubereinstimmung.

Beispielsweise erwog man fur Lehrer und Schuler bereits Kommu-

nikationstrainings. Allerdings fallt im Nachhinein auf, daB eine

ebenfalls anvisierte Fortbildungsveranstaltung fur Lehrer, "unter

Einbezug von Experten" - "uber die Drogenproblematik", schon

zu diesem Zeitpunkt die spAter problematisch gewordene Fixie-

rung auf MaBnahmen sekundarer Pravention ankundigte.
1)

Doch noch zwei weitere Gesichtspunkte waren ausschlaggebend,

das Schulzentrum Dahn auszuwahlen:

1)
ErEebnisse des ersten Informationsgesprachs mit dem Direktor des

Gymnasiums vom 15. Juni 1979
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- daG durch die uberschaubare Gr6Be und relative Geschlossen-

heit der Region eine gunstige Ausgangsbedingung bestand,

und

- da B der kommunikationstheoretische Ansatz primbrer Praven-

tion aufgrund der festgestellten Kommunikationsprobleme der

Zielgruppen geeignet erschien, die Schwierigkeiten zwischen
1)

Lehrern - Schulern - Eltern des Schulzentrums zu bearbeiten.

3.2. Bildung des Projektteams und Konfliktgeschichte der Zusammen-

arbeit

Die nun folgende Zeit - etwa August 1979 bis April 1980 - war

durch ein vorsichtiges Sich-Herantasten an die zukunftigen Auf-

gaben, den zu erwartenden Arbeitsaufwand und die personelle

Besetzung geprAgt.

Von Mai bis Oktober 1979 hatte die konzeptionelle Entwicklung
des Projekts - wie wir gesehen haben - noch ausschlieBlich in

den Handen der B ZgA und der LZG gelegen.

Im Verlauf dieser ersten Vorsondierung wurde immer deutlicher,

da B eine Aktivierung der drei Zielgruppen und deren Betreuung
sehr arbeitsaufwendig werden wurde und eine kontinuierliche

Pr senz am Projektort erforderte. Beides konnte nicht mehr von

festangestellten Mitarbeitern der B ZgA oder LZG geleistet werden,

und so versuchte man, freie Mitarbeiter anzuwerben.

Im Oktober 1979 meldeten sich drei Sozialarbeiter, und in den

Vorstellungsgespriichen stellte sich heraus, da B sie eine au Ber-

gew6hnlich hohe Qualifikation fur die anstehenden Arbeiten mit-

brachten:

1)
Siehe Vermerk der BZgA zur Zusammenarbeit mit der Landeszentrale,
Juli 1979
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- Zusatzlich zu ihrer Berufsausbildung als Sozialpadagogen

hatten sie bereits mehrere Jahre den Lehrerberuf ausgeubt

(Bezug zum Schulzentrum) ; zum damaligen Zeitpunkt absol-

vierten sie ein Zweitstudium im Fach Psychologie, das sie

noch im selben Jahr abschlieBen wollten (Bezug zu dem qua-

litativ ausgerichteten Forschungsansatz) ; sie vertraten ein

gemeindeorientiertes Konzept primiirer Priivention und sie

besaBen theoretische und praktische Kenntnisse in der kommu-

nikationstheoretisch ausgerichteten Erwachsenenbildung.

- Daruberhinaus war zu erwarten, daB ihnen die Bewliltigung

praktischer Probleme weniger Schwierigkeiten bereiten wurde

als 'reinen' Theoretikern, da sie alle drei aus praktischen Be-

rufen kamen (zweiter Bildungsweg); da sie seitdem immer wieder

zusammengearbeitet hatten (es konnte von einem eingespielten

Projektteam ausgegangen werden) und da zwei von ihnen Fami-

lienvater waren (was einen unmittelbaren Bezug zu praktischen

Erziehungsfragen darstellte).

Au Berdem wirkten sie sympathisch, kooperativ und optimistisch -

Eigenschaften, die hinsichtlich der ungew6hnlich langen Zeit

gemeinsamer Projektarbeit (Vertreter der BZgA/LZG - Zielgruppen-

mitglieder) wichtig waren.

Sie wurden mit der Durchfu hrung des Proiekts beauftragt und

daruberhinaus einem von ihnen die koordinierende Betreuung
beider Pilotprojekte 8bertragen. Es folgte ihre Einarbeitung in

die bisherige Projektgeschichte, eine gemeinsame Tagung mit den

Berliner Projektmitarbeiterinnen und, etwa bis Januar 1980, die

Festlegung der Modalittiten der Zusammenarbeit. Die Kooperation
zwischen BZgA und LZG beinhaltete folgende Aufgabenverteilung:

. Die BZgA ubernahm die ubergeordnete Betreuung beider Alodell-

projekte und Personalkosten - die LZG die materielle und
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organisatorische Unterstutzung des Dahner Projekts am

Projektort und beauftragte punktuell eigene Angestellte,

die Projektmitarbeiter zu unterstiltzen (z. B. Erhebung

der Ausganssituation und Teilnahme an der Gruppenarbeit

mit Sch ilern durch eine Jahrespraktikantin) .

Die Zusammenarbeit zwischen Projekttragern und Projekt-

mitarbeitern:

e die Projektmitarbeiter sollten die Aufgabe ubernehmen, die

Wunsche und Interessen der Zielgruppenmitglieder gemein-

sam mit diesen festzustellen sowie daraus erfolgende Aktivi-

tkiten plidagogisch zu betreuen; der notwendige Informations-

und Kontrollbedarf der Projekttrager sollte uber regelmiBige

Sachstandgesprache und Abstimmung des weiteren Vorgehens,
schriftliche Zwischenberichte sowie telefonische Kontakte bei

eventuell auftretenden Unklarheiten abgedeckt werden;

e uber den mit der Koordination beider Projekte betrauten Mit-

arbeiter sollte der regelmABige Informationsaustausch zwischen

den Projektteams und die ubergeordnete Betreuung der Mo-

dellprojekte durch die B ZgA gewAhrleistet werden. Dazu

wurde ein 14-tiigiger Informationsaustausch vereinbart.

Die organisatorischen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit

standen also fest, doch wurde im Verlauf eines Nachgesprachs

(Februar 1982) zwischen Projekttrilgern und Projektmitarbeitern

deutlich, daB die Schwerpunkte des Projekts zum damaligen

Zeitpunkt nicht eindeutig benannt werden konnten, was gleich

ZU Beginn der Zusammenarbeit bei den Projektmitarbeitern Ver-

wirrung und Unsicherheit erzeugt hatte: Das ursprungliche

Konzept hiitten sie so verstanden, daB sich ihre Aktivittiten in

'

Dahn auf ein kurzes 'Gastspiel' beschrdnken w.urden - anzurei-

sen, eine Gruppenstunde abzuhalten, ein Training anzubieten
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und dann wieder abzureisen. Spdter dagegen sei der Auftrag

zunehmend in Hinblick auf gemeindenahe Arbeit, also kontinu-

ierliche Zusammenarbeit mit den Adressaten erweitert worden.

Au Berdem sei ihnen nicht deutlich gewesen, ob primar am Schul-

zentrum oder in der Gemeinde interveniert werden sollte, und

im Unterschied zum ursprunglichen Konzept habe sich ihr Auf-

trag dann nochmal erweitert, als sie erfahren hAitten, daB auch

die Freizeitbedinungen von Kindern und Jugendlichen in Dahn

untersucht werden sollten.

Ebenso groBe Unklarheit bestand scheinbar bezuglich der Defini-

tion ihrer Rolle bzw. ihrer Funktion innerhalb des Projekts und

am Projektort.

Mit folgenden Zitaten illustrierten die Projektmitarbeiter im Nach-

gesprdich die unterschiedlichen Vorstellungen, die sie zu erkennen

glaubten:

- "Ihr braucht gar nicht selbst aktiv zu werden, sondern ihr

sollt nur etwas initiieren. Ihr sollt die Leute ansprechen, in

Wirtschaften gehen, sollt gucken, daB Ihr an Informationen

rankommt und wie man die Situation beeinflussen kann. "

- Und ein vollkommen entgegensetzter Anspruch sei gewesen:

"Ihr habt die wissenschaftliche Begleitung durchzufuhren, an-

sonsten besteht kein Kontakt zur Zielgruppe. In den Gruppen

ist eine nichtteilnehmende Beobachtung durchzufuhren. "

- Eine dritte Position, die allerdings erst spAter eingebracht wurde,

habe gelautet: "Ihr sollt auch die praktischen MaBnahmen durch-

fuhren. Ihr bekommt zwar noch einen, vielleicht auch zwei Sozial-

arbeiterpraktikanten hinzu - aber die praktische Arbeit fuhrt

Ihr durch. "

Die in diesen Darstellungen zum Ausdruck kommende Kritik an den
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Projekttragern bezieht sich also auf den Umstand, daB zu diesem

Zeitpunkt noch keine klaren Programme vorlagen und demzu-

folge auch keine eindeutigen Hinweise zur Auftragserfullung ge-

geben werden konnten. Die damit benannten Unsicherheitsfakto-

ren jedoch waren ein Bestandteil der intendierten Teilnehmerzent-

rierung und Handlungsforschung und ruhrten aus dem Interesse

der Projekttrager her, gerade nicht vom 'grunen Tisch' aus pia-

nen zu wollen. So wurde von ihrer Seite aus sphter bemiingelt,

daB die Projektmitarbeiter zu sehr auf die Sicherheit klarer Pro-

gramme fixiert gewesen seien. Zu Beginn des Projekts wAre es

notwendig gewesen, sich zundchst vor Ort zu begeben, auszu-

probieren, was m6glich sei, auf die Eigeninitiative der Adressaten

zu vertrauen - und nachdem man diese Erfahrungen verarbeitet

habe, zu uberlegen, wie man nun weitermachen wolle. Die Projekt-

mitarbeiter hingegen hatten von Anfang an immer wieder viel zu

viel Zeit auf konzeptionelle Voruberlegungen verwendet.

Schlie Blich verz8gerte sich der Beginn des Projekts bis April 1980

(ein weiterer Umstand waren die bis dahin andauernden Examens-

prufungen der Projektmitarbeiter), so da B sich zunehmend Unzu-

friedenheit und MiBtrauen bei den Projekttragern ausbreiteten.

Erfahrungen von Mitarbeitern der LZG aus der Anfangsphase

verstArkten diese Empfindungen und fuhrten zu folgenden Ein-

drucken:

- Bei der Vorstellung der Projektmitarbeiter im Schulzentrum schien

es, als ob sie die Zusammenarbeit mit den Lehrern allein durch

einen Konsens uber die theoretischen Ansdtze des Projekts be-

wirken wollten, dabei aber den Projektansatz zu abstrakt er-

klArten.

- 1\Ian vermiBte einen wirklichen und echten Kontakt zu Zielgruppen-

mitgliedern : die Bereitschaft, an ihrem Leben teilzuhaben (z. B.

in Vereinen oder Kneipen Kontakt aufzunehmen) und uber feste

Burozeiten hinaus fur sie ansprechbar zu sein.
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- Eine Zusammenarbeit mit Hauptschullehrern und Hauptschulern

gelang nicht und es schien, als ob die Projektmitarbeiter dies-

bezaglich auch nicht genugend interveniert hatten.

Bereits zu diesem Zeitpunkt kam es nur noch vereinzelt zu einer

wirklichen Verstkindigung zwischen Projektmitarbeitern und Pro-

jekttragern uber die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Kon-

zepts. Denn es war den Projektmitarbeitern scheinbar auch nicht

mi glich geworden, die Arbeitsprozesse in den jeweiligen Zielgrup-

pen anschaulich zu schildern, also entsprechende Probleme aber

auch Erfolge nachvollziehbar darzustellen, so daB bei den Projekt-

tr gern zusatzlich der Eindruck entstand, es wurde uberhaupt
nichts geschehen.

Die Projektmitarbeiter gelangten mehr und mehr in eine Rechtfer-

tigungsposition, von der auch das erwAhnte Nachgesprach ge-

pragt war.

Im November/Dezember 1980 kam es dann zum Eklat: Die Projekt-

trager beschlossen, das Projekt vorzeitig zu beenden, da sie be-

furchteten, daB sich die Arbeit so lange hinziehen wurde, daB die

Aktivierung weiterer Gruppen nicht mehr gelingen k6nnte. Au Ber-

dem war abzusehen, daB die sowieso beschrankten Finanzierungs-
mittel des Projekts fur die sich ankundigende Ausdehnung nicht

mehr reichen wurden. Daher sollte versucht werden, das Projekt
bis Juni 1981 abzuschlieBen - immerhin war zu erwarten, da B das

Berliner Projekt, das planmABig abgewickelt werden konnte, be-

reits im Februar 1981 abgeschlossen sein wurde - um eine nicht

mehr vertretbare weitere Verzogerung zu verhindern.

Auch aus der Sicht der Projektmitarbeiter hatte sich bis dahin

ein Konflikt hochgeschaukelt. Sie fuhlten sich durch das steigende
&1iBtrauen der Projekttrilger zunehmend 'im Sti'ch' gelassen. Dafur

nannten sie mehrere Grunde, beispielsweise, daB sie nicht den

Eindruck gehabt h tten, da B man bereit gewesen
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ware, Verstandnis mr ihre hohe zeitliche Belastung aufzubringen:

Zu Beginn des Projektes, als sie noch kein Projektburo hatten

(noch langer verfugten sie nicht uber ein eigenes Telefon) ent-

standen Zeitverluste und Stre Bmomente bei der Organisation

des Projekts; die Kontaktaufnahmen mit den Zielgruppen erwie-

sen sich ebenfalls als sehr zeitaufwendig; von Seiten der Schul-

leitung bzw. der Direktoren sei ihnen zwar mit sehr viel Hilfsbe-

reitschaft begegnet worden, doch trafen gleich zu Anfang Kompe-
tenz- und Hierarchieprobleme auf, wenn z. B. die Direktoren

nicht gleichzeitig uber laufende Projektaktivitaten informiert

wurden, so da[; auch hier wieder zusiitzliche Gespriiche und Ab-

machungen notwendig geworden seien, um Konflikte abzubiegen.

Auch hinsichtlich der organisatorischen Betreuung durch die

LZG habe es Probleme gegeben:

Bei der Einrichtung des Projektburos und der Verlegung des

projekteigenen Telefons, bei der Beschaffung von B uromate-

rialien und spater fur die Arbeit mit den Sch ilern, vermiBten

sie eine reibungslose Unterstutzung; stattdessen empfanden sie

sich immer mehr in die Position von Bittstellern gedrangt.

Eine vollkommen gegenshtzliche Wahrnehmung und Interpreta-

tion der Situation hatten sie bezuglich ihres Arbeitseinsatzes:

Im Unterschied zu den ProjekttrAgern empfanden sie sich als

sehr engagiert. So hatten sie z.B. Gruppenteilnehmer, die

Fahrprobleme hatten, zu Hause abgeholt und auch wieder heim-

gebracht, sich auch privat mit Kritikern (Lehrer) ihrer Maf3nahmen

getroffen und uber m6gliche Ursachen und Grunde diskutiert oder

nach dem offiziellen Teil der Gruppenarbeiten noch bis spiit in

die Nacht mit Teilnehmern informell zusammengesessen und die Ge-

legenheit wahrgenommen, in diesem Rahmen die Anliegen des Pro-

jekts nochmal anschaulich zu erlautern.

Teilnehmer selber wiederum empfanden den Kontakt zu den Pro-



jektmitarbeitern als sehr pers6nlich und wollten sogar mit Pro-

testaktionen die Kurzung des Projekts verhindern, was die

Projektmitarbeiter allerdings mit Rucksicht auf das Projekt und

die Teilnehmer verhinderten. Denn sie hatten noch immer das

Anliegen, das Projekt im Sinne der Konzeption zu einem fur beide

Seiten befriedigenden AbschluB zu bringen.

So ist es auch weniger erstaunlich, da8 die Drucksituation, die

durch die Intervention der Projekttrager entstand, positive Aus-

wirkungen zeigte: Die Projektmitarbeiter entwickelten nochmals

neuen Elan und arbeiteten - nun auch fQr die Projekttriiger er-

kennbar - Ru Berst engagiert an der Vorbereitung zukunftiger b zw.

bereits bestehender Aktivitaten (siehe: Entwicklung und Fortschrei-

bung der Konzeption, S. 6lf).

Auf diese Weise konnten bis Juni 1981 doch noch alle MaBnahmen zu

einem befriedigenden Abschlu B gebracht werden. Allerdings opferten
die Projektmitarbeiter, ihrer Einschatzung zufolge, dem damit

verbundenen produktorientierten Arbeiten die eigentlichen Proi

jektziele wie 'Selbstorganisation' und Gewahrleistung reflektier-

ter Gruppenprozesse.

Sie hhtten, um ansatzweise Multiplikatoreneffekte erzielen zu k6n-

nen, stArker als ursprunglich geplant, in Gruppenprozesse ein-

gegriffen, und teilweise sogar Arbeiten ubernommen, die eigent-

lich von Teilnehmern h tten ausgefuhrt werden mi ssen. Als Bei-

spiel nannten sie die Schulergruppe, wo sie schlie Blich das Dreh-

buch fur den Videofilm selber schrieben, damit die Szenen zum

gewunschten Zeitpunkt fertiggestellt und vorgefuhrt werden konnten.
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3.3. Spezifische Proje-ktziele - Entwicklung und Fortschreibung

der Konzeption

Ab Anfang 1980 entivickelten die Projektmitarbeiter in Ab-

stimmung mit den Projekttragern spezifische Projektziele und

Programmvorschliige fur deren Umsetzung. Im Mai 1980 lag die

Konzeption einer ersten Phase der Aktivierung und Gruppenar-

beit schriftlich als "Konzeption der MaBnahmen am Schulzentrum

Dahn/Pfalz" - einschlie Blich der Konzeption der Begleitforschung -

vor:
1)

• Alle Ma Bnahmen sollten ZIELGRUPPENSPEZIFISCH, aber

SCHULARTOBERGREIFEND durchgefuhrt werden.

Fur das zielgruppenspezifische Vorgehen sprach, dat; in den

ersten Gesprachen hiufig zielgruppenspezifische Wunsche ge-

AuBert worden waren (z . B. Information der Eltern uber Er-

ziehungsfragen) und daB damit auch organisatorische Probleme

besser lusbar schienen (z. B. Zeitpunkte und Orte der Gruppen-

treffen).

Das schulartubergreifende Vorgehen bot sich deswegen an, weil

in erster Linie das Kommunikationsproblem der Zielgruppenmit-

glieder verschiedener Schultypen bearbeitet werden sollte, denn

hier gab es erhebliche Ressentiments und Vorurteile. Auaerdem

konnte aus zeitlichen Grunden jeder Zielgruppe nur ein Angebot
der Zusammenarbeit gemacht werden, so da B auch ganz prag-

matische Grfinde fur ein schulartubergreifendes Vorgehen sprachen.

e Im Mittelpunkt der Projektarbeit stand die GRUPPENARBEIT am

Schulzentrum

Sie sollte im Sinne des Projektansatzes (Interventionsbereiche,

1)
Siehe: "Pilotprojekt Priivention von AlkoholmiBbrauch - Konzeption
der MaBnahmen am Schulzentrum Dahn/Pfalz, Mai 1980 im Materialband.
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Zielsetzungen, Teilnehmerzentrierung, Handlungsforschung)

durchgefuhrt werden. Auswirkungen der Arbeit in die Ge-

meinde hinein, z. B. in Form von Verbesserungen der Frei-

zeitm6glichkeiten fur Jugendliche durch initiierte Selbsthilfe-

aktivitaten waren erw nscht.

Diese beiden zentralen Programmpunkte sollten durch folgendes

Vorgehen realisiert werden:

• Die GEWINNUNG VON TEILNEHMERN fur die Gruppenarbeit

planten die Projektmitarbeiter stufenweise:

Zu Beginn sollten aktivierende Interviews mit jeweils ein bis

drei Vertretern der Zielgruppen (Lehrer, Schuler, Eltern der

drei Schultypen) stattfinden. Mit diesen G€sprachen wollten

die Projektmitarbeiter zum einen Teilnehmer fur die geplanten

Gruppen, zum anderen Mitarbeiter fur die Alotivierung weiterer

Interessenten gewinnen. AuBerdem war es wichtig, den Rat der

Gespr chspartner hinsichtlich einer m6glichst angemessenen und

effektiven Ansprache der Zielgruppen einzuholen und zusatz-

liche Informationen uber Bedurfnis- und Interessenlagen der

Adressaten zu erhalten. Daraufhin sollten beide - Projektmit-

arbeiter und Gesprachspartner - weitere Interessenten ansprechen

und zu ersten konstituierenden Gruppengesprachen einladen.

AnschlieBend wollte man dann in diesen ersten Gruppensitzungen
eine Zusammenarbeit der Anwesenden in Gruppen anregen und

gemeinsam die Ziele der zukunftigen Arbeit festlegen.

e Die INHALTE der Gruppenarbeit sollten auch wahrend der folgen-

den Gruppenarbeit immer nach den Wunschen und Interessen der

Teilnehmer ausgerichtet werden.
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Vorsch12ige beeinflussen, die sie aus den bisherigen Informa-

tionen entwickeln konnten, und indem sie darauf achteten, den

zur Verfugung stehenden Zeitrahmen einzuhalten. Um die Eis·en-

initiative der Teilnehmer zu f8rdern, hielten sie es fiir notwen-

dig, sich ansonsten so weit wie m6glich zuruckzuhalten und die

G estaltung der gemeinsamen Arbeit den Teilnehmern zu uber-

lassen.

0 Als AbschluB dieser ersten Projektphase (etwa bis August 1980)

waren AKTIONSTAGE am Schulzentrum geplant, die von den

Arbeitsgruppen selbsthndig gestaltet werden sollten.

Fur eine solche Etappenbildung sprachen folgende Grunde:

Es erschien wichtig, den Gruppen ein erstes, motivierendes

Zwischenziel ihrer Arbeit vorzuschlagen.

Auf diese Weise konnten au Berdem noch weitere Informations-

und Aufklarungsarbeit geleistet werden - und zwar, als ein

erster Multiplikatoreneffekt: von den Zielgruppenmitglieder

selber.

Das Herstellen von Offentlichkeit erm8glichte es, zudem noch

weitere Teilnehmer zu gewinnen.

Die damit verbundene gemeinsame Arbeit der drei Zielgruppen

konnte perspektivisch auf eine zielgruppenubergreifende Zu-

sammenarbeit hinweisen, die fur die Bearbeitung der hier vor-

liegenden Kommunikationsproblematik als eine niichste Stufe

eingeplant worden war.

e Zur inhaltlichen Gestaltung der Gruppen sollten von den Projekt-

mitarbeitern folgende zielgruppenspezifische PROGRAMMVOR-

SCHLAGE gemacht werden:

Lehrer: Themenzentrierte Beratungsgruppe, Trainings- und

Informationskurse ;

Schuler: Kommunikationstraining, Selbsthilfegruppe, Informa-
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tionskurse uber Drogen und Alkohol, Theatergruppe;

Eltern : Kommunikationstraining, themenzentrierte Be-

ratungsgruppe, Selbsthilfe- und Nachbarschaftsgruppe.

e Die verschiedenen Gruppen konnten sich am Schulzentrum,

an der VHS und in affentlichen Raumen der umliegenden Ort-

schaften treffen, die dort fur solche Zwecke zur Verfugung

standen.

e Den Umfang der Angebote konnte man allerdings noch nicht

festlegen, da er abhhngig vom zur Verfugung stehenden Fach-

personal war und damit abhangig von den Finanzierungsm6g-

lichkeiten des Projekts.

Eine flexible Handhabung dieses Programms war vorgesehen, um

beispielsweise auch auf die Durchfuhrung der Aktionstage ver-

zichten z·.1 k6nnen, insofern es sich als gunstiger erwies, die be-

stehende Gruppenarbeit zu intensivieren, anstatt sofort mit der

Offentlichkeitsarbeit zu beginnen.
Doch schon die Gewinnung der Teilnehmer fiir die Gruppenar-

beit beanspruchte mehr Zeit als geplant. Dazu stellte sich das

Problem der vorgezogenen Sommerferien, so daB die Arbeit erst-

mal unterbrochen werden muBte. Bis dahin hatte das Projekt fol-

genden Stand erreicht:

- Nur die Lehrergruppe hatte sich fur ein Arbeitsziel, die Er-

stellung eines Fragebogens zum Zweck einer Bedurfnis- und

Interessenerhebung in der Zielgruppe Lehrer, entscheiden

k6nnen, stand jedoch noch ganz am Anfang damit.

- In der Schulergruppe hatten andere Themen, hauptsachlich

Geschlechtsrollenkonflikte, Vorrang vor der Bestimmung von

Arbeitszielen der Gruppe; zudem bestand sia nur aus Gymna-

Siasten, was eine weitere Aktivierung notwendig machte.
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- Bei den Eltern war erst gar keine Gruppe entstanden.

Daraufhin muBte die Konzeption wahrend der Sommerferien
1)

uberarbeitet und neue Zwischenziele festgelegt werden:

• Mit der Lehrergruppe sollte auf ein Kommunikationstraining

hingearbeitet werden, das man mit diesen und neu gewon-

nenen Teilnehmern der Zielgruppe Lehrer durchfuhren wollte;

weiterhin war geplant, eine Zusammenarbeit mit den Drogenbe-

ratungslehrern herzustellen sowie die G rundung eines Eltern-

Lehrer-Schuler-Stammtisches einzuleiten.

• Fur die Schulergruppe wurde die Aufgabenstellung 'Videofilm

uber die Situation von Jugendlichen im Dahner Tal' anvisiert;

es sollte nochmals versucht werden, Haupt- und Realschuler fur

die Gruppenarbeit zu interessieren (u. a. durch die Vorstel-

lung des Projekts in den Klassensprecherversammlungen der

beiden Schultypen) .

e Bei den Eltern sollte die Gewinnung von Teilnehmern fur die

Gruppenarbeit forciert werden (u.a. dadurch, da 8 die Projekt-

mitarbeiter nun selber eine aktivierende Befragung durchfuhrten).

Da jedoch zu allen drei Planungspunkten gegen Ende 1980 immer

noch keine Erfolge festgestellt werden konnten, sahen sich die

Projekttriiger geni tigt (siehe Konfliktgeschichte der Zusammenar-

beit -3.2.) einzuschreiten
.
Besonders beunruhigte sie, daB es

noch nicht einmal gelungen war, die Phase 'Erfassung der Aus-

gangssituation' abzuschlieBen. Hatten sich nicht die Mitarbeiter

der LZG um die Erhebung der Daten zur Gemeinde Dahn gekum-

mert, so ware auch in dieser Richtung noch nichts geschehen.

Da zu diesem Zeitpunkt der Eindruck entstanden war, daB die

1)
Siehe schriftlicher Zwischenbericht vom September 1980 im
Materialband



Projektmitarbeiter zu viel Zeit auf aktivierende, reflektierende und

problemorientierte Einzelgesprtiche verwcndet hiitten, beschloB man,

daB sie sich in Zukunft ganz auf die Programme der einzelnen G rup-

pen konzentrieren sollten, und das bedeutete:

e F r die Lehrergruppe: einen m6glich st fruhen Beginn des Kommu-

nikationstrainings anzustreben, um noch mehr Lehrer in die Ziel-

gruppenarbeit einzubeziehen. - Hier dachte man u. a. an die Vor-

stellung der Ergebnisse der Lehrerbefragung in den Kollegien

der drei Schultypen, wo man sich dann gemeinsam Gedanken uber

Lernziele und Lernformen machen sollte.

0 Fur die Schulergruppe: so bald wie m6glich die Videoszenen fertig-

zustellen, um sie anderen Jugendlichen vorspielen und mit ihnen

daruber diskutieren zu k6nnen - geplant war hier u. a. ein Ar-

beitswochenende mit den Schulern, denen es so erm6glicht werden

sollte, uber liingere Zeit und kontinuiertlich erste Filmszenen zu

erstellen.

e Fur die Elternarbeit: nochmals alle Krtifte zu mobilisieren, um

letztlich doch noch die geplante Gruppenarbeit durchfuhren zu

kannen. - Hier sollte die Anbindung der Elternarbeit an die Volks-

bildungswerke und die 6ffentliche Werbung von Interessenten fur

ein Kommunikationstraining mit Eltern uber die lokalen Zeitungen
bewirkt werden.

Alle anderen Aktivittiten am Schulzentrum sollten gedrosselt werden.

Das galt z. B. fur eine ehemals beabsichtigte Gruppenbildung zur

Schulhofgestaltung, bei deren EntstehungsprozeB die Projektmit-

arbeiter nur noch beratend tatig sein sollten ; fur die Offentlich-

keitsarbeit in den Zielgruppen, die durch die Projektmitarbeiter

nur noch in Form der Weitergabe wichtiger Informationen uber

die Ursachen und Grunde von Drogenmi Bbrauch erfullt werden sollte,

und dies auch nur dann, wenn sie ausdrucklich um Hilfe gebeten
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wurden ; fur die haufig von Zielgruppenmitgliedern gewiinschte

Einzelberatung bedeutete das, von den Projektmitarbeitern bei-

spielsweise nur noch Informationen uber die Beratungsstellen,
also Hilfen zur Selbsthilfe im engsten Sinne bekommen zu k6nnen.

Ende 1980/Anfang 1981 wurde dementsprechend mit der Arbeit

an den zielgruppenspezifischen Vorhaben begonnen und wie ge-

wunscht konnte man sie bis zu ihrem AbschluB fortfuhren. Den

anschlieBend zu erzielenden Multiplikatoreneffekt formulierten

Projekttrager und Projektmitarbeiter folgendermaBen:

e Lehrergruppe: Als Auswirkung der gemeinsamen Arbeit wahrend

des Kommunikationstrainings ist eine gegenseitige Supervision

der Lehrer in ihrem Unterricht m6glich geworden, was diese

auch wunschen. Sie wollen sich hinsichtlich ihrer Fhhigkeiten

beobachten, Schulern Verstiindnis entgegenbringen zu k6nnen

und sie um die Bemuhungen wissen zu lassen wie auch unter

dem Aspekt, ob dieses Verhalten auch unter den Bedingungen

des Unterrichts durchgehalten werden kann.

Als Fortfuhrung der gesamten Zielgruppenarbeit sei der seit

Anfang des Jahres bestehende schulartubergreifende Lehrer-

stammtisch beizubehalten.

e Schulergruppe: Die Schuler fuhren, wie geplant, die Video-

szenen anderen Jugendlichen der Verbandsgemeinde vor und

gestalten selbstandig die Diskussion daruber; u.U. ist es

m6glich, daB die Schuler die Videogruppe aufrechterhalten

und weitere Filme drehen.

e Elterngruppe: Teilnehmer des Kommunikationstrainings werden

zu Trainern fortgebildet und fuhren anschlieBend selber Trai-

nings mit Eltern durch ; u.U. ist es m6glich, einen Eltern-Lehrer-

Schuler-Stammtisch einzurichten sowie SelbgthilfeaktivitAten

zur Verbesserung der Freizeitm6glichkeiten fur Jugendliche
zu entwickeln.
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Obwohl die Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit darauf hin-

wiesen, daB die meisten Zielsetzungen sehr hoch gegriffen w aren,

ging man weiterhin davon aus, da B es wichtig sei, mit den Grup-

pen Zielsetzungen von derartiger Qualitiit zu entwickeln.

Denn zum einen wurde damit der Blick vom Selbstzweck alles

Bisherigen, also von der starken Betonung interner Gruppen-

prozesse, hin zur Verwendbarkeit des Gelernten fur andere ge-

richtet; zum anderen gab dies den Projektmitarbeitern eine wei-

tere Milglichkeit, mit den Teilnehmern gemeinsam auf der Basis

des nunmehr vertieften Verstandnishintergrunds alle Einzelma B-

nahmen als Bestandteile des Projekts zu besprechen. ·

Die Abnabelung der Projektaktivitaten sollte aus einem formellen

und einem informellen Teil bestehen:

9 AbschlieBende Interviews mit den Rektoren und Befragung von

Lehrern und Schulern des gesamten Schulzentrums zum Be-

kanntheitsgrad und zur Effektivitit des Projekts.

e Die Projektmitarbeiter wollten mit den Teilnehmern aller drei

Zielgruppenaktivitiiten jeweils einen 'gemutlichen Abend' ver-

bringen, um sich entsprechend der pers6nlichen Beziehung,

die inzwischen untereinander entstanden war, von ihnen zu

verabschieden
.

Fur eine letzte Oberprufung der Effektivitiit und Zielerreichung

entwickelten die ProjekttrAger die Idee, ein Jahr nach Projektab-

schluB den Projektort nochmal aufzusuchen und mit den Beteilig-
ten daruber zu sprechen, welche Bedeutung das Projekt letztlich

fur sie gehabt habe.
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3.4. Umsetzung der Konzeption: Bausteine und Handwerkszeug

des Projekts

Mit· der Fortschreibung der Konzeption wurde das Endprodukt
schrittweise aus dem Vorgefundenen und Erarbeiteten herausmo-

delliert. Dieser ProzeB bezog sich im wesentlichen auf die Grup-

penaktivitaten mit den drei Zielgruppen. Weitere Aktivitilten

am Schulzentrum und in der Gemeinde blieben flankierende MaB-

nahmen und wurden jeweils gezielt eingesetzt, um die Gruppen-

arbeit zu unterstutzen. Schon die Tatsache, daB Gruppenakti-
vitaten ca. 80% der Arbeitszeit der Projektmitarbeiter bean-

spruchten, unterstreicht ihre Bedeutung im Gesamtprojekt.

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Projektstruktur und

damit auch die Schwerpunkte und Funktionen einzelner Inter-

ventionen:

BAUSTEINE DES PROJEKTS

Schwerpunkte/
Funktionen

Eigentliche
Projektarbeit:

Verdnderungen
am Schulzentrum

Flankierende
MaBnahmen:

Unterstutzung
durch die
Offentlichkeit

Interventionen

Kontakte am Schulzentrum

GRUPPENARBEIT
mit den Zielgruppen

Kontakte zur Gemeinde

Kontakte zu Institutionen
psychosozialer Versorgung
Kontakte zu iliedien

Zuordnung von

Untersuchungsmethoden

Datenerhebung
aktivierende
und

begleitende
Forschung

Datenerhebung
und aktivierende

Forschung

Dokumentation
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Die Arbeit am Schulzentrum hatte als Ziel, zum einen Teil-

nehmer fur die Gruppenarbeit mit den Zielgruppen zu ge-

winnen, zum anderen, das Projekt so fest am Schulzentrum

zu verwurzeln, daB durchgefuhrte MaBnahmen und anschlieBeti-

de Aktivitaten nach Projektabschlu B auf gunstige Voraussetzungen
treffen konnten, wie es z. B. ein hoher Bekanntheitsgrad primar-

prAventiver Gesundheitserziehung ist.

Hierzu wurde im Projektverlauf ein Katalog von Interventions-

m6glichkeiten entwickelt und realisiert:

- Vorstellung bei den Rektoren

- Aktivierende Gespr3che mit FunktionstrAgern

wie Vertrauenslehrern, Drogenberatungslehrern, Sch·Dler-

sprechern, Elternsprechern

- Einrichtung des Projektburos unmittelbar am Schulzentrum

- Kontakte zur Schulverwaltung

- Interviews mit den Redakteuren der Schiilerzeitung

(drei Artikel uber das Projekt)

- Vorstellung in den Kollegien der drei Schultypen

(vier Termine)

- Vorstellungen in den Klassensprecherversammlungen

(drei Sitzungen)

- Zusammenarbeit mit den Drogenberatungslehrern
(drei Gespriiche)

- Kontaktaufnahme zu bestehenden Initiativen

- Bekanntgaben an 'Schwarzen Brettern' etc.

- Einzelgesprilche mit Zielgruppenmitgliedern

Die Offentlichkeitsarbeit sollte dazu beitragen; das Projekt in

der Gemeinde bekannt zu machen, um auch von dort Unterstutzung
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zu erhalten, Auswirkungen der Projektarbeit in die Gemeinde

hinein zu begunstigen und vor allem den Weg fur initiierte

Selbsthilfeaktivitaten zu ebnen. Nicht zuletzt war aufgrund der

Untersuchungen uber die Ausgangssituation davon auszugehen,

da B der primarpraventive Ansatz wenig bekannt war, so da8

es zuvorderst darum ging, ihn publik zu machen und um Sympa-

thien zu werben. Daher reichte es nicht aus, daB nur die Teil-

nehmer, die ja ebenfalls Gemeindemitglieder und hazifig auch

wichtige Mitglieder von Verbanden und Vereinen waren, uber

die Inhalte des Projekts sprachen. Man muBte im G egenteil davon

ausgehen, da8 auch sie Ruckhalt bent tigten und versuchte dem-

zufolge, noch weitere wichtige Personen bzw. soziale Institutionen

an dem Projekt zu beteiligen:

- die Gemeindeverwaltung

- evangelische und katholische PfarrAmter

- Vereinsvorsitzende

- Kindergarten

- Jugendfreizeiteinrichtungen

- Volksbildungswerke

Eine Zusammenarbeit wurde nur mit Kindergiirten, den Volks-

bildungeswerken und einem Sachbearbeiter fur ¤ffentlichkeits-

arbeit der Gemeinde m8glich (siehe: Gewinnung von Teilnehmern

fur die Gruppenarbeit mit Eltern - 4.3.2.2.).

Bei den anderen Ansprachepartner beschrankte sich der Kontakt

auf die gegenseitige Information zu Projektbeginn oder insofern sie

als Zielgruppenmitglieder durch Projektaktivitaten angesprochen

wurden.

Kontakte zu Jugendfreizeiteinrichtungen fanden nicht gezielt statt,

sondern lediglich uber Teilnehmer der ·Schulergruppe, die dort

verkehrten bzw. dort Funktionen als Jugendgruppenleiter innehatten.
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Speziell fur den angestrebten Multiplikatoreneffekt boten sich

folgende Institutionen mit dem Tatigkeitsbereich Drogenprdvention

an:

- Drogenberatungsstellen im naheren Umkreis der Gemeinde

wie z. B. in Pirmasens und Landau

- evangelische Gemeindedienste

- die Caritasberatungsstelle in Pirmasens fur erwerbslose Jugendliche

- der Psychosoziale Arbeitskreis Pirmasens ( Zusammenschlu B von

Personen, die in Bereichen psychosozialer Versorgung tatig sind,

wie z.B. Vertreter des Gesundheitsamts, Drogenberatungs-

lehrer, Drogenberater etc.)

Zu ihnen bestanden zum Teil regelmaBige, tells gelegentliche bzw.

einmalige Kontakte. In den meisten Fallen blieb es bei Telefonge-

sprachen. da Fahrten nach Pirmasens, Landau etc. zu zeitaufwen-

dig waren.

Mit den Mitarbeitern der Drogenberatungsstelle Pirmasens und dem

Drogenberater einer Nachbargemeinde traten die Projektmitarbeiter

schon sehr fruh in Verbindung. Diese Kontakte konnten uber die

gesamte Projektlaufzeit erhalten werden mit dem positiven Effekt,

daB diese Drogenberater einen regelmABigen Informationsaustausch

mit Kollegen anderer Institutionen pflegten. Dazu geh6rten Mit-

glieder des Psychosozialen Arbeitskreises und Kollegen des Stadt-

jugendamtes Pirmasens, die sich spliter dazu bereiterkldrten, nach

Projektabschlu B den Teilnehmern aller drei Gruppenaktivitdten als

Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle zur Verfugung stehen

zu wollen. In diesem Zusammenhang erwies es sich als besonders

gunstig, daB ein engagierter Teilnehmer der Lehrergruppe als

Drogenberatungslehrer Mitglied des Psychosozialen Arbeitskreises

war.
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Medien wie Zeitung, Rundfunk und Fernsehen sollten ange-

sprochen werden, um zum einen maglichst viele uber das Pro-

jekt informieren zu k8nnen (spiiter auch, um Teilnehmer ZU

gewinnen) zum anderen, um sich deren imageerhilhende Wirkung

Zunutze zu machen.

Als Medien mit der entsprechenden Breitenwirkung kamen infrage:

- das Gemeindeblatt, der "Wasgau-Anzeiger"

- die beiden groBen Tageszeitungen
"Pirmasenser Zeitung" und "Rheinpfalz"

- der Rundfunksender "Sudwestfunk" (der  brigens mit "open-air"-

Musikveranstaltungen etc. in dieser Gegens sehr aktiv ist)

"
- der Fernsehsender "Sudwestdeutsches Fernsehen

Auf die Arbeit mit den Medien legten die Projektmitarbeiter groBen

Wert, was zu mehreren Berichten in den Tageszeitungen, Rundfunk-

interviews und Fernsehaufnahmen der Gruppenarbeit fuhrte.

Allerdings kam es kaum vor, daB sie daraufhin von AuBenstehenden

auf ihre Arbeit angesprochen wurden. Nach ihren eigenen Aussagen

blieb das Projekt insgesamt in der Gemeinde ziemlich unbekannt.

Allen Kontakten - sowohl im Verlauf der Arbeit am Schulzentrum als

auch den punktuellen der Offentlichkeitsarbeit - kam eine Doppel-

funktion zu: die verhaltens- bzw. einstellungsverandernde Inter-

vention und die Erhebung quantitativer und qualitativer Daten.

Das Herausmodellieren der Projektaktivitti·ten bedeutete, daB die im

Folgenden aufgelisteten Interventions- und Untersuchungsinstru-
mente gleichsam als spezifisches Handwerkszeug eines teilnehmer-

zentrierten und an den Methoden der Handlungsforschung orientier-

ten Vorgehens eingesetzt wurden.
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Fur die Kontakte mit Einzelnen und Gruppen bestanden

folgende Orientierungen der Gesprachsfuhrung:

Aktivierende Interviews leiteten geplante MaBnahmen ein.

Sie setzten bei den Bedurfnissen und Interessen der Ge-

spr ichspartner an und trugen zur Klilrung von Zusammen-

h3ngen bei. Dem Gesprachspartner zeigten sie Perspektiven,

seine Situation zu verandern und dem Intervenierenden er-

6ffneten sie M6glichkeiten der Zusammenarbeit mit den Adres-

saten, indem zunachst noch ungerichtete Interventionsziele und

-methoden nun kanalisiert werden konnten.

Reflektierende Gesprache fanden im Verlauf und zum Abschlu B

der Ma Bnahmen statt. Indem sie zwischendurch Ruckmeldung
uber die verschiedenen Interventionen gaben, konnten die

notwendigen Modifikationen vorgenommen werden. Bei Projekt-

ende dienten sie der Evaluation der Ma Bnahme.

Problemorientierte Gesprdche fanden ebenfalls im Verlauf der

Ma Bnahme statt, gehdrten aber schon zu gezielten Interventions-

strategien im Sinne gesteuerter Einstellungs- und Verhaltens-

veriinderung in den Interventionsbereichen des Projekts.

Die Gruppenarbeit - die zentrale Trainingssituation fur den

Erwerb interaktiver und kommunikativer Fhhigkeiten - sollte

daruberhinaus Verhaltensweisen f8rdern, die folgende Momente

beinhalten:

- Erkennen und Verbalisieren der eigenen Interessen und der

Interessen anderer

- Mitverantwortung

- Mitbestimmung des Gruppengeschehens

- gewaltlose Konfliktregelung
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- aus "Hier- und Jetztinteraktionen" lernen

- Selbsterfahrung

- themenzentrierte Interaktion

Nachdem die Voraussetzungen der drei Gruppen eingeschatzt

werden konnten, wurde beschlossen, schwerpunktmi Big folgende

Interventionsstrategien der Gruppenarbeit einzusetzen:

• Lehrergruppe: Kommunikationstraining

zur Vermittlung von Fertigkeiten, die nach MINSEL zu

"padagogischem Basisverhalten " geh6ren und der gesprAchs-

therapeutischen Schule entnommen sind. Rollenspiele bildeten

die wichtigste Sozialform des Lernens, da in ihnen die kogni-

tive, die emotionale und Verhaltensebene angesprochen werden.

Die Teilnehmer sollten lernen, aus Au Berungen eines Kommu-

nikationspartners dessen innere Erlebnisprozesse zu erkennen,

zu benennen und zu verstehen, wobei davon ausgegangen wurde,

da B sich eine solche Verstandigung  rdernd auf Kommunikations-

probleme, also auch auf die Beziehung zwischen Lehrern und

Schulern auswirkt.

Dazu wurden folgende Fertigkeiten vermittelt:

- eigene und fremde AuBerungen (visuell, auditiv etc. wahr-

nehmbare Informationen) zu analysieren

- ihre Bedeutung fur psychische Prozesse zu erkennen

- auf das Wahrgenommene verstehend reagieren zu kunnen

- im Gesprlich mit Schulern die Ursachen der vorliegenden

psychischen Problematik erfassen zu kannen

- dabei eigene und fremde Lernziele bewu Bt erfahren zu

kannen
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Das Lernen fand in folgenden Soz .lformen statt:

- Frontalform : zur Informationsvermittlung
- Plenum: zur Diskussion und Aussprache
- Kleingruppen : fur einzelne Obungen

e Schulergruppe : Problemorientiertes Gespriich

nach BASTINES ( 1975), das eingesetzt wurde, um mit den

Sch lern Probleme, die sie immer wieder selber in die G ruppe

einbrachten (z.B. Beziehung Jungen - Madchen; SchulstreB)

zu besprechen. N eben der Fhhigkeit, sich reflektierender mit

solchen Fragen auseinanderzusetzen, sollten sie soziales Kommu-

nikationsverhalten innerhalb der Gruppe und als Gruppenmit-

glieder Au Benstehenden gegenuber (z .
B. bei der Vorfuhrung

der Szenen) lernen. Weitere Lernziele waren, sich selber besser

einschatzen zu k6nnen, sowie eigenes Verhalten und das anderer

besser zu verstehen.

Diese Ziele galten grundslitzlich fur alle drei Gruppenarbeiten;
da wegen der besonderen Situation der Schulergruppe jedoch
auf die Durchfuhrung eines Kommunikationstrainings verzichtet

wurde, bekamen sie hier eine schwerpunktmiBige Bedeutung.

• Elterngruppe: Kommunikationstraining
1)nach K. SIGNELL und P. SCOTT

.
Die Teilnehmer sollen lernen,

wie sie ihrem Kind besser zuh8ren k6nnen und wie sie es schaf-

fen, daB ihr Kind ihnen besser zuhdrt. Bei diesem Kurs, der

Geffihle in den Mittelpunkt stellt, ist das oberste Ziel die Ver-

besserung der Beziehung zwischen Eltern und Kind bzw. der

Gesamtfamilie untereinander (Teilziele: Nahe, Vertrauen, Ver-

stehen, Freude am Zusammenleben u. a.) durch die gegen-

seitige Annahme von Elternteil und Kind (Teilziel: Unabhfingig-

keit, Respekt vor dem Recht des anderen auf eine PrivatsphAre,
eine eigenstandige Persanlichkeit und Eigenstdndigkeit).

siehe SIGNELL, K. und SCOTT, P.: Eltern - Kind - Kommunikations-
kurs, Deutsche Ausgabe von Gahr, Hubert, Ring, Spies, Ludwigs-
hafen 1978
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Dazu wurden folgende Fertigkeiten vermittelt:

- Aktives Zuhdrer- - es ermutigt den Gesprachspartner

(hier speziell die Kinder) sich mitzuteilen und f6rdert

dessen Selbstvertrauen, da er sich ernstgenommen fuhlt.

- Ich-Botschaften senden - indem die Gespr chspartner

lernen, aufrichtig und offen daruber zu sprechen, was

sie denken und empfinden und dabei Wertungen erstmal

beiseite lassen, entsteht ein Klima des Verstehens und Ver-

trauens und einer gleichwertigen Beziehung.

- Konfliktlasung - auf dieser Grundlage wird es m6glich, Kon-

flikte unabhangig von Machtausubung zu bearbeiten, da jede.

L sung die Zufriedenheit beider zum Ziel hat und von zwei

gleichberechtigten Partnern ausgehandelt wird.

Ober den Erwerb von Fertigkeiten, die solches Kommunikations-

verhalten ermi glichen, hinaus, sollten mit den Eltern allgemeine

Fragestellungen zum Erziehungsverhalten (Erziehungsziele, Ein-

stellungen, Erwartungen u. a.) besprochen werden sowie spe-

zifische Probleme der Teilnehmer und Einflusse externer Fak-

toren im nat: rlichen Umfeld ( Probleme mit Kindern, Partner-

probleme, Rolle des Partners beim Versuch, neue Fertigkeiten

einzubringen, Schwierigkeiten, die sich aus gesellschaftlichen

Bedingungen heraus ergeben u. a.).

Trainingsimmanente Aspekte (Gruppenprozesse, Rolle der

Trainer, Mitwirkung der Teilnehmer bei der Gestaltung und

Planung des Trainingsverlaufs u. a.) wurden schrittweise

in Richtung Selbstorganisation thematisiert und modifiziert.

In der Elterngruppe war es m6glich, dem Elterntraining eine

Fortbildung als Trainer anzuschlieBen. Die Teilnehmer lernten

im Rollenspiel, die Aufgaben des Trainers zu erfullen.

Da das Elterntraining in hohem MaBe praxisorientiert ist, er-

folgte das Lernen anhand von Problemen und Beispielen, die

von den Teilnehmern genannt wurden.
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Zusatzlich erteilten die Projektmitarbeiter Hausaufgaben, da-

mit auch zuhause die erlernten FAhigkeiten immer wieder ge-

ubt und damit verbundene Erfahrungen als weitere Beispiele
in die Gruppe eingebracht werden konnten.

Obwohl die Teilnehmer gemaB den Prinzipien der Handlungs-

forschung selbstandig am Proze B der Begleitforschung beteiligt

wurden, blieb die systematische Organisation und Durchfuhrung
der Datenerhebung - ebenso wie der systematische Einsatz von

Interventionsmethoden - in den Handen der Projektmitarbeiter
bzw. der Mitarbeiter der LZG. Schwerpunkte bildeten Beob-

achtungs- bzw. Gesprachs- und Verlaufsprotokolle aller Gruppen-

treffen. Die Projektmitarbeiter erhoben hierbei jeweils die Rahmen-

bedingungen (anwesende Personen, Ort, Zeitpunkt und Dauer der

Treffen); Inhalte der Arbeit; Interventionsformen der Gruppen-

leiter; gruppendynamische Prozesse und Gruppenklima. Die Grup-

Pen wurden konstant von zwei Projektmitarbeitern betreut, wobei

einer primir die Durchfuhrung und der zweite die Beobachtung
und Protokollfuhrung ubernahm. ·,

Sehr viel Zeit nahmen die Nachgesprache und die Zwischenab-

stimmungen in Anspruch, aber auch die Protokollfilhrung selber.

Als Entlastung wurde spater eine Schreibkraft fur das Abtippen
der Protokolle eingestellt.

Nur in der Lehrergruppe gelang es, Teilnehmer an dem Umgang

mitherkijmmlichen Untersuchungsinstrumenten (Entwicklung,

Durchfuhrung, Auswertung und Weiterverwendung der Ergeb-

nisse) ZU beteiligen. Sie fuhrten die schriftliche Befragung von

Lehrern des Schulzentrums fast selbsthndig durch, doch verging
daruber sehr viel Zeit, was dazu beitrug, daB das Kommunikations-

training erst Anfang 1981 beginnen konnte.

Die_Schuler bedienten sich einer unkonventionellen Methode, der

Untersuchung aktueller Probleme mit Hilfe von Videoaufnahmen
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indem sie typische Situationen der Kontaktaufnahme zwischen

Jungen und Miidchen und die Rolle von Zigaretten und Alkohol

dabei filmten und besprachen.

Die Eltern verblieben in der ublichen Rolle des Befragten,

lernten dabei allerdings das Medium Fragebogen als auch fur sie

interessante Mdglichkeit des Feed-Back kennen, z. B. dadurch,

daB sie nach jeder Gruppenstunde und zum AbschluB des Trai-

nings positive wie negative Kritik uben konnten.

Uber den gesamten Projektverlauf wurden folgende Instrumente

der Datenerhebung eingesetzt:

- Befragungsraster uber objektive und subjektive Daten:

Erhebung von Grunddaten zur Region Dahn

- Teilstrukturierte Kontaktb6gen:

Feststellung samtlicher wesentlicher Kontakte im Projektablauf-

soweit sie nicht durch andere Instrumente erfaBt wurden.

- Teilstrukturierte und offene Interviews:

Informationen uber die Zielgruppe, Teilnehmergewinnung und

Aktivierung der Zielgruppen.

- Von den Befragten selbst auszufinlende Frageb5gen:

Teilnehmergewinnung, Interessenerhebung zur Ma8nahmen-

planung, B eurteilung von MaBnahmen durch Teilnehmer, Be-

urteilung des Gesamtprojekts durch direkt und indirekt Be-

troffene.

Damit entstanden im Verlauf des Projekts folgende Unterlagen
fur die Auswertung und den AbschluBbericht :

- Kontaktb8gen
- Gespr5chsprotokolle der aktivierenden Interviews
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- Gesprachsprotokolle der konstituierenden Gruppensitzungen
- Gesprtichsprotokolle von allen Kontakten mit weiteren Per-

sonen oder Gruppen
- Auswertung der Fragebagen fur Lehrer des Schulzentrums

- Auswertung der Fragebagen fur Eltern des Schulzentrums

- Antworten zu Frageb6gen und offene Fragen, die den Eltern

im Verlauf des Elterntrainings vorgelegt wurden

- Beobachtungsprotokolle von allen Sitzungen mit den drei

Zielgruppen
- Frageb6gen zur Bekanntheit und zur Effektivitat des Projekts

(zum AbschluB des Projekts an Schuler, Lehrer, Eltern ver-

teilt)

- Tonbandprotokolle der Abschlu Bgesprtiche mit den drei Rektoren

- GesprAchsprotokolle der Treffen der Projektmitarbeiter mit den

Projekttragern
- Tonbandprotokolle zu den Gesprdchen ein Jahr nach Projekt-

abschluB: Nachgesprich mit den Projektmitarbeitern (Febr. 1982);

Nachgespr5che mit Beteiligten (Juni 1982)

Weitere Dokumente bilden die Videoaufzeichnungen der Schuler-

gruppe, die Fernsehaufnahmen der Schuler- und Elterngruppen-

arbeit, die Radiosendungen und Veri ffentlichungen in den Tages-

zeitungen.

Fur die Dokumentation des Dahner Projekts gewannen qualitative

Daten eine zentrale Bedeutung. Im Nachhinein wurde immer deut-

licher, wie sehr z. B. Einstellungen, subjektive Interpretations-

muster und emotionale Reaktionen beispielsweise auf die Einstiegs-
situation oder auch im Verlauf der Zusammenarbeit zwischen Pro-

jekttragern und Projektmitarbeitern den gesamten Projektablauf

beeinflu Bt hatten.
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Dies soll bei der nun folgenden Darstellung der Gruppenar-

beit mit den drei Zielgruppen besonders berucksichtigt werden,

denn:

Bis hierhin konnte anhand der Fortschreibung der Konzeption

lediglich die Entwicklung des Projekts dargestellt werden; an-

hand der Beschreibung der Strukturelemente des Projekts wurde

es m6glich, einzelne Voraussetzungen, organisatorische Probleme

sowie Umsetzungsformen der gesamten Projektkonzeption zu schil-

dern.

Doch das Zusammenspiel dieser Elemente und die Prozesse, die

zu den Problemen des Dahner Projekts aber auch zum Erreichen

der jeweiligen Teilziele fuhrten bildeten die eigentliche Projekt-

geschichte und damit das wesentliche explorative Material fur

N achfolgeprojekte.

Ebenso wie in der Analyse der Ausgangsbedingungen des Pilot-

projekts sind die Erklarungen in der :\Iotivatienslage und der

Motivationsdynamik der Beteiligten bzw. im Zusammenspiel dieser

objektiven und subjektiven Bedingungen zu suchen. Die Form

der Darstellung folgt der Frage, welche Ausgangssituation in

den Zielgruppen vorhanden war, wie Beteiligte damit aber auch

mit den durch die Interventionen und die Zusammenarbeit ent-

standenen Situationen umgegangen sind, welche Grunde sie da-

fur hatten und welche neuen Situationen daraus entstanden.
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1)
4 Gruppenarbeit mit den Zielgruppen

4.1. Gruppenarbeit mit Lehrern

4.1.1. Ausgangssituation der Zielgruppenarbeit mit Lehrern

Wenn morgens die Schulbusse eintreffen, die die Haupt- und

Realschuler der umHegenden D6rfer eingesammelt haben, fullt

sich das bis dahin menschenleere Schulzentrum schlagartig.
Ebenso schnell entleert sich die Schule wieder mit Unterrichts-

schlu B. Die Schuler werden von den Bussen wieder abgeholt,

und "auch die Lehrer verschwinden sofort". (Lediglich die

Gymnasiasten sind unabhAngig von der Busregelung, sie be-

nutzen den Linienverkehr.)

Dazwischen: Unterricht, Organisatorisches, Verwaltungsarbeit
- Alltag im Schulzentrum Dahn, der "Lehr- und Lernmaschine",

wie diese Schule von Schulern und Lehrern bezeichnet wird. (3)

Schulalltag: das hei Bt auch, da B zwischen den Lehrern private

Gesprache oder Gesprache, die uber organisatorische Fragen

hinausgehen, kaum stattfinden. WAihrend den Pausen sind sie

alle "beschaftigt", besonders die mit Verwaltungsaufgaben be-

lasteten "Funktionstrtiger" wie Rektoren, Beratungslehrer, Leh-

rervertreter usw. Zeit zum kollegialen Austausch bleibt eben

kaum, wenn man "funf Alinuten spater wieder vor der Klasse

steht und uber das nachste Unterrichtsthema sprechen muB". (3)

1) Zu den formalen Rahmenbedingungen siehe Anhang S. ff

Fur die Darstellung der Gruppenarbeit mit den drei Zielgruppen
wurden folgende Quellen herangezogen, gekennzeichnet im Test

durch:

( 1) = schriftliche Protokolle der Gruppensitzungen und Besprechungen

( 2) = Erfahrungen der Projektmitarbeiter im Projektverlauf, zusammen-

getragen in einer ersten schriftlichen Projektdarstellung und in

dem abschlieBenden Gesprtich vom Februar 1982

(3) = Tonbandprotokolle zu den GesprAchen ein Jahr nach Projektabschlu B.

Bei Oberschneidungen wurde die ausdrQcklichste Informationsquelle
angegeben.
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Die in diesem Sinne unpers6nliche, sachliche AthmosphAre

wird unterstrichen durch die nach funktionalen Gesichtspunkten

eingerichteten Lehrerzimmer, von denen fur die Lehrer jeden

Schultyps jeweils eines existiert: graue Resopaltische, mit grauem

Stoff bezogene Stuhle. Und auch die Cafeteria unterscheidet sich

hiervon nur durch das fehlende Rauchverbot und den Kaffeeau-

tomaten: Hier treffen sich Lehrer der verschiedenen Schultypen; je-

doch bietet dieser Raum, ein Durchgangszimmer, wenig Ruhe: dauern-

des Kommen und Gehen bestimmt das Bild in den Pausen. Und den-

noch: ein Lehrer berichtet, daB es Kollegen am Schulzentraum ge-

be, die er noch nie in einem dieser Lehrerzimmer gesehen habe.

Mit dem architektonischen Geprage des Schulkomplexes - groBe
Beton- und Steinflachen, Kunststoff, abgezirkeltes modisches

Design - haben sich die meisten Lehrer inzwischen wohl abge-

funden; schneller die jungeren Kollegen, insofern sie den Unter-

schied zu den kleinen Dorfschulen nicht kennen ( 3).

Hauptproblem des Schulzentrums jedoch ist die fehlende Koopera-

tion und Integration der drei hier additiv zusammengefaBten Schul-

typen. Drei Lehrerzimmer sind au Berer Ausdruck eines Nebenein-

anders, zu dem es als einziges integrierendes Element den "Neuner-

rat" gibt, ein Gremium von Lehrern der drei Schulformen, der bei

Anllissen wie etwa Schulfesten oder Sportveranstaltungen eine Zu-

sammenarbeit ermtiglichen soll. Die Mitglieder dieses "Neunerrates"

Sind nach Angaben von Lehrern Kollegen, die sich gezielt mit dem

Problem des additiven Systems auseinandersetzen: weitere Lehrer

wQrden sich dort nicht engagieren ( 3) . Eine ahnlich integrierende

Funktion auf organisatorischer Ebene hat der Schulleiter des Schul-

zentrums. Nach dem Rotationsprinzip ubernimmt fur die Dauer von

drei Jahren einer der drei Rektoren dieses Amt. Als das Projekt am

Schulzentrum stattfand, war es der Rektor der Hauptschule.
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Insgesamt ergeben sich filr die Lehrer des Schulzentrums

folgende Probleme aus dem additiven System:

- Keine inhaltliche Zusammenarbeit zwischen den Lehrern der

drei Schultypen ( 2);

- de facto vorhandene bzw. unterstellte Wertehierarchie unter

den Lehrern: Gymnasiallehrer kommen sich als was besseres

vor bzw. Haupt- und Realschullehrer glauben, die Gymnasial-
lehrer kamen sich als was besseres vor ( 2);

- fur die Hauptschule blieben nur noch die schlechtesten Schuler

ubrig, die besseren gingen auf die Realschule bzw. das Gym-

nasium, ' denn sie mussen jetzt ja alle den Weg zum Schulzentrum

nach Dahn zurucklegen, weil die Hauptschulen nicht mehr in

den Ddrfern sind" ( 3).

Dieser Zusammenhang wird von anderer Seite jedoch bezweifelt.

Entscheidend ist dabei aber, da 8 an diesem Punkt Animositaten

entstanden sind, bzw. bei gegebenem AnlaB ausgetragen werden ( 3).

- Ein weiteres Problem ist die hohe Lehrer- und Schulerzahl. Hier-

bei ist zu berucksichtigen, daG insbesondere die Lehrer der

Hauptschulen eine tiefgreifende kulturelle "Verpflanzung" erlebt

haben: Von der jahrzehntelangen Tradition der kleinen intimen Dorf-

schule zu dem modernen System der funktionalen Mittelpunkt-

schule ( 2).

Es scheint fast, als ob sich, gerade durch diese "Ver- und Zusammen-

pflanzung" und die damit fur die meisten entstandene geringere

Oberschaubarkeit, die einzelnen Schultypen in sich enger zusammen-

schlieBen und nach au Ben abkapseln, um diese Komplexitat wieder

zu reduzieren,d.h.,um wenigstens im Subsystem Sicherheiten

und Orientierungen zu finden.

1
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Das Kommunikationsproblem der Lehrer am Schulzentrum mit

den Lehrern der anderen Schultypen stellte sich also als Folge

objektiver Rahmenbedingungen und mangelnder Verarbeitungs-

m6glichkeiten dadurch entstandener Konflikte dar. Bei vielen

Lehrern fuhrte dies ebenso zur individuellen Abkapselung.

Initiativen zur gegenseitigen Stutzung im Arbeits- und Privat-

bereich wurden dann entweder durch die Kommunikationspro-

bleme gleich zu Anfang blockiert oder diese wirkten im Verlauf

als Stilrfaktoren (z.B. beim Versuch, gemeinsame Feste zu or-

ganisieren) ( 3).

Ein weiteres Hemmnis bilden allgemeine Abgrenzungen unter den

Lehrern bezuglich Einstellungsfragen .
So fuhrt z. B. das Wissen

uber den Erziehungsbtil eines Lehrers oder eine sich in der Klei-

dung Au Bernde konservative Einstellung bei jungeren Lehrern

dazu, wenig Interesse an einem intensiveren Kontakt zu einem

solchen Kollegen zu empfinden.

Umgekehrt werden jungere Lehrer von alteren auch als "die

jungeren Kollegen" im Sinne von unerfahrener und nicht so

sehr akzeptierten Ideen aufgeschlossen klassifiziert. (Bei der

Versetzung eines jungeren Kollegen spitzten sich derartige Dif-

ferenzen zu.) (3)

Hinsichtlich des Drogenproblems wurde die Situation von Lehrern

nachtraglich ( 3) folgendermaBen beurteilt: Zum Zeitpunkt, als

die Projektmitarbeiter ihre Arbeit im Schulzentrum aufnahmen,

sei das Problem illegaler Drogen im Schulzentrum nicht mehr akut

gewesen. Pro Schultyp beschrankte es sich auf drei bis vier Falle

habe sich also nicht in dem Umfang auf das Schulzentrum ausge-

weitet, wie die Lehrer es noch zwei Jahre vorher befurchtet hdtten.

An diesbezuglichen Hilfen sei also kein Bedarf mehr gewesen.

Auch sei die Zahl rauchender Schuler rucklaufig, so dat; hier gleich-

falls keine besonderen MaBnahmen ergriffen ·werden mu Bten.
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Das Alkoholproblem sei eher als ein generelles regionales

Phanomen zu bewerten, gegen das von Seiten der Schule

alleine nichts unternommen werden kanne. Die Lehrer hlitten

lediglich die Mi glichkeit, Ausschankbeschrankungen im Rah-

men schulischer Aktivitaiten zu verordnen, wie sie es etwa bei

Schulfesten oder Klassenfahrten auch taten. Wie andernorts

werde Alkohol eher von den Hauptschulern konsumiert, be-

treffe also nicht alle Schultypen gleichermaBen.

Die Projektmitarbeiter mu Bten bereits zu Beginn des Projekts

feststellen, daB diejenigen Lehrer, die sich mit der Drogenpro-
blematik beschaftigten, sich vornehmlich fur konkrete "Drogen-
falle" interessierten, d. h., ihr Anliegen war es, Drogenab-

hangigen sinnvolle Einzelfallhilfe zu bieten, wie z. B. die Ein-

weisung in eine Wohngemeinschaft mit betreuender Funktion

oder zu verhindern, da B solche Schuler, die als gefahrdet ein-

gestuft werden konnten, zu Drogen greifen. Als Grunde des

Drogenkonsums nannten Lehrer immer wieder soziale Verhillt-

nisse, Langeweile, Neugierde ( 2).

Am Schulzentrum gab es drei Drogenberatungslehrer - fur jeden

Schultyp einen - die als Ansprachepartner fur alles galten, was

mit dem Problem Drogen in Verbindung gebracht werden kann.

Infolge ihrer Funktion war bei ihnen das Interesse an sekun-

diirer bzw. an terti rer PrAvention besonders stark ausgebil-
det. Daneben kummerten sich einzelne Lehrer darum, da B im

Schulzentrum nicht geraucht wird und daB sich nur Gymnasiasten
1)

in der MSS-Wohnung aufhalten, wo das Rauchen erlaubt ist.

Die Lehrer selber rauchen nach Darstellung von Lehrerseite ( 3)

wenig und trinken in der Schule - z. B. bei Festen - so gut wie

keinen Alkohol ( 3).

zur MSS-Schulerwohnung siehe Gruppenarbeit mit Schulern -4.2.1.
1)
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Die Erwartungen der Lehrer an die Projektgruppe richteten

sich auf gezielte Hilfestellungen fur Einzelfalle der "Drogen-

szene". Bedarf bestand lediglich als Entlastung. Die bereits

Tiitigen wunschten Drogenberatung fur Schuler und Lehrer,

insbesondere auch fur die Drogenberatungslehrer ( 2). Da-

ruberhinaus belastete die Gesamtlehrerschaft das Problem,

die Situation einzelner Schi ler nicht zu kennen und daher

oft hilflos zu sein, wenn mit ihnen Probleme auftreten, wie

z. B
.

schlechte Noten, Disziplinschwierigkeiten oder Auf-

filligkeiten bezuglich Drogen - vom Rauchen uber Alkohol

bis hin zum Konsum "harter" Drogen.

Da aber die Projektgruppe von Anfang an mit dem Problem

"Drogenfille" in Verbindung gebracht und der Zusammen-

hang zwischen den Kommunikationsproblemen der Lehrer,

ihren Problemen mit ihren Schulern, deren Problemen und

der Arbeit der Projektgruppe nicht offensichtlich erkenn-

bar war, hatte die Einfuhrung des Projekts am Schulzentrum

fur die meisten Lehrer keine Bedeutung, war in gewisser-

weise "uberflussig" ( 3) .

In dieser ungunstigen Ausgangssituation waren die eigent-

lichen Trtiger des Projektes in der Lehrerschaft die Rektoren

des Schulzentrums - oder noch eingeschrankter, der Rektor

des Gymnasiums, der sich von der Arbeit der Projektgruppe

die Verbesserung der Lehrer-Lehrer-Kommunikation ver-

sprach. Alle drei versuchten, besonders zu Beginn des Projekts,
die Projektmitarbeiter zu unterstutzen, indem sie ihnen zu den

ersten Kontakten mit den Lehrern verhalfen.

4.1.2. Vorgehensweise bei der Gewinnung von Lehrern fur die

Gruppenarbeit

Die Lehrergruppe kam nach Gesprachen mit Rektoren, Drogen-
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beratungslehrern und Vertrauenslehrern der drei Schultypen

zustande. 1hnen wurde jeweils der Ansatz des Projekts und

die Absicht, mit den Lehrern und den beiden anderen Zielgrup-

pen eine kontinuierliche Gruppenarbeit einzurichten, darge-
stellt.

Die Resonanz der G esprtichspartner war grundsatzlich positiv;
bei den Gymnasiallehrern bestand Interesse, die Kommunikation

der Lehrer untereinander zu verbessern, wahrend von Seiten

der Hauptschule starker auf die Bedingungen des Drogenver-
haltens und Moglichkeiten der Pravention eingegangen wurde,

die Realschullehrer dagegen interessierten sich mehr fur die

Frage, inwieweit mit Training und Problemdiskussionen die

Lehrer-Schuler-Kommunikation verbessert werden kann ( 1).

Anfang i\lai 1980 trafen sich zum ersten i\Ial 12 Lehrerinnen und

Lehrer ( 5 Hauptschule, 4 Realschule, 3 Gymnasium), um uber die

Arbeit der Lehrergruppe zu beratschlagen. Diese und eine folgende

Sitzung wurden notwendig, um die Lehrergruppe uberhaupt zu kon-

stituieren. Die Projektmitarbeiter stellten den Projektansatz nochein-

mal vor, diskutierten mit den Lehrern deren Fragen zur Funktion

des Projekts (z.B. Modellcharakter des Projekts) und Vorschltige

zur Gruppenarbeit wie Interessenbefragung, Kommunikationstrai-

ning und Selbsterfahrung.

In diesem Treffen hatten die Projektmitarbeiter den Eindruck, daB

einige Lehrer fur die Arbeit gewonnen werden konnten. Sie wirkten

neugierig und schienen interessiert, in ihrem schulischen Bereich

etwas zu verAndern sowie eigene Kompetenzen zu erweitern, andere

waren von dem Ansatz nicht ganz uberzeugt, wieder andere zeigten
eine abwartende Haltung. Von letzteren hofften die Projektmitar-

beiter, sie uberzeugen zu kijnnen, s,obald die praktische Arbeit be-

gann. Die Gruppenathmosphiire empfanden sie als angenehm und

von dem gemeinsamen Interesse geprligt, ernsthaft und zielstrebig

an die Arbeit zu gehen.
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Als Arbeitsziel wahlte die Gruppe die Erarbeitung eines Frage-

bogens, um die Probleme und Interessen der Kollegen kennen-

zulernen. Dieser Vorschlag wurde den beiden anderen - Kom-

munikationstraining und Selbsterfahrungsgruppe vorgezogen,

da die Lehrer dem Argument der Gruppenleiter zustimmten,

hierdurch eine Grundlage fur weitergehende Angebote zu er-

halten. Ihnen ware zwar ein paralleles Programm lieber gewesen,

doch war dies aufgrund der Abstimmung des Gesamtprojekts

( s. Konzeption) nicht mi glich ( 1) .

4.1.3. Die Gruppenarbeit mit Lehrern

Die nun folgende Gruppenarbeit hatte zwei Schwerpunkte:
Die Lehrer erarbeiteten den Fragebogen; gleichzeitig nutzten

sie das Zusammensein mit Kollegen fur ausfuhrliche Gespriiche

uber Probleme des Schulalltags, z. B. Disziplinschwierigkeiten,

Rauchen von Schulern oder Kontakte der Lehrer zu den Eltern.

Der zu erstellende Fragebogen war immer wieder AnlaB fur sol-

che Gesprtiche. Die Ergebnisse der Diskussionen wiederum prag-
ten die Ausformulierungen der Fragen.

• Stellungnahmen der Lehrerschaft zum Projektansatz und

seiner Umsetzung

Manchmal empfanden einige Kollegen solche Diskussionen

als zu ausschweifend. Aufgrund dieser Erfahrungen entstand

die Befurchtung, daB die Gruppe zum "Debattierclub'  wlirde

und auch in den Augen anderer Lehrer ein solches Image er-

hielte, die dann ihrerseits nicht mehr fur eine Mitarbeit ge-

wonnen werden ki nnten ( 2). Von einem Lehrer wurde spiiter
Kritik an den Projektmitarbeitern geau Bert : sie haben die Dis-

kussionen zu weit ausufern lassen und zu sehr auf der Ebene

LEHRER
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des Erfahrungsaustausches belassen. Einsichten, Ergeb-

nisse oder Konsequenzen wiiren nicht diskutiert worden (3) .

Obwohl auch Lehrer, die bis zum Ende des Projekts an der

Gruppe teilnahmen, derart kritische Einwinde getiu Bert hat-

ten, war es fur sie wichtiger, daB ihnen dort die Maglich-

keit gegeben war, miteinander zu reden und andere Kollegen

besser kennenzulernen (3).

Waren schon vor den Sommerferien immer haufiger Lehrer

der Gruppe ferngeblieben, hatte sich die Situation im Sep-
tember soweit zugespitzt, daB in einer Sitzung nur vier

Lehrer anwesend waren; ein Gymnasial- und drei Realschul-

lehrer. Zu den Lehrern, die kein Interesse mehr hatten, ge-

h5rten auch die Drogenberatungslehrer der Hauptschule und

des Gymnasiums - der Drogenberatungslehrer der Realschule

blieb bis zum SchluB sehr aktives i\litglied.
Die Hauptgrunde fur das Fernbleiben waren der Selbsthilfe-

charakter der Gruppe und das Gefuhl hier Zeit zu vergeuden.
In diesem Zusammenhang wies ein "Aussteiger" daraufhin, da B

diejenigen, die sich mit dem Problem Drogen befassen "selbst

schwimmen und gerne einen Ball im Wasser gehabt hhtten, um

sich daran festzuhalten". AnstaBe und Angebote seien aber

nicht gekommen, sondern man habe selber uberlegen sollen,

was am besten zu tun sei (3).

Mit dem Aussteigen einzelner Lehrer entstanden am Schul-

zentrum zwei Aleinungen zu dieser Lehrergruppe: Die Teil-

nehmer entwickelten mehr und mehr ein Wir-Gefuhl, das sich

in einem guten Gruppenklima, z.B. gegenseitiger Aufmerk-

samkeit und zunehmender Offenheit bei der Besprechung von

Problemen Au Berte - aber auch in negativen Urteilen uber

das mangelnde Interesse der Lehrer, die ferngeblieben waren

bzw. erst gar nicht teilnahmen (z.'B.: "Wenn es dafur keine

Freistunden gibt, machen die nicht mit") ( 1).



-82-

LEHRER

Die Aussteiger hingegen begannen, die mangelnde Kompetenz

der Gruppenleiter zu kritisieren (s. 0.), stellten fest, da B

in der Gruppe "nichts lief" und einer beklagte, da B Angaben

uber die Treffpunkte und Trefforte nicht weitergegeben

wurden, wenn man mal nicht teilnehmen konnte. Das Image

der Projektarbeit wurde bei diesen und anderen Kollegen immer

schlechter (3).

Die Projektmitarbeiter konzentrierten sich auf die Gruppen-

arbeit, deren Verlauf auch sie positiv bewerteten. Sie hatten

den Eindruck, daB die Teilnehmer "
an der Arbeit imecht"

Sinne des Projektansatzes interessiert waren, was sie z. B.

den engagierten Auseinandersetzungen uber die Grunde fur

das MiBglucken des Elternabends entnahmen (siehe Eltern-

arbeit) : Die Lehrer hatten die Widerstiinde bei den Eltern

damit erklart, daB einige recht konservative Meinungsfuhrer

die Diskussion bestimmt hitten und beratschlagten gemeinsam,

welche MaBnahmen erfolgreicher sein k6nnten, etwa ein Artikel

in der Zeitung oder eine Einladung der Elternvertreter in die

Lehrergruppe. Sie uberlegten auch, ob sie sich am Schulfest

beteiligen k8nnten und schlugen vor, dort einen Eltern-Lehrer-

Schiller-Stammtisch (siehe S. 16f) einzurichten, um abzukliiren,

inwieweit bei den Eltern Interesse an einer solchen Einrichtung
bestunde (1) .

Die Kritik der Lehrer an ihrer bisherigen Arbeit erfuhren sie

meist durch Einzelgesprilche. In den Nachgesprlichen iu Berten

Teilnehmer der Lehrergruppe, sie hAtten den Eindruck gehabt,
da B die Projektmitarbeiter froh gewesen seien, daB zumin-

dest dieser Kreis mit so viel Motivation bei der Sache gewesen

sei. Alan habe es den drei Projektmitarbeitern angemerkt, daB

sie sich durch die Skepsis, die sich bei den ubrigen Lehrern

breitmachte, zunehmend unwohler gefuhlt hhtten (3).
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Nachdem weder Projektmitarbeiter noch Projekttrager mit

dieser Redukti9n der Projektarbeit auf eine Kleingruppen-

arbeit, der zudem noch die Hauptschullehrer fernblieben,

zufrieden waren, sollte durch die Vorstellung des Projekts

und der Arbeit der Lehrergruppe in den Kollegien der drei

Schultypen, nach den Sommerferien, nochmal versucht werden,

den anderen Lehrern das Projekt nAherzubringen. Eine wich-

tige Rolle spielte hierbei auch die Darstellung der Fragebogen-

erarbeitung und des damit verbundenen Interesses, zu er-

fahren, welche Probleme die Lehrer haben und von welchen An-

geboten sie sich Hilfen versprechen wurden.

Die Lehrergruppe hatte dieselben Interessen. Seit der Zeit

nach den Sommerferien arbeiteten sie verstiirkt auf die Fertig-

stellung des Fragebogens hin, denn das Bedurfnis nach kon- .

kreter Weiterarbeit wurde immer stiirker (z .
B. Beteiligung

am Schulfest und Kommunikationstraining) (3).

Die Rektoren veranla Bten daraufhin mehrmals, daB sich Pro-

jektmitarbeiter und Lehrergruppe ab September 1980 in Dienst-

besprechungen und eigens anberaumten Konferenzen vorstel-

len und den Lehrern der drei Schultypen die Ergebnisse ihrer

Arbeit vortragen konnten.

In der Beurteilung dieser Veranstaltungen, besonders der ersten

- sowohl durch Lehrer der Lehrergruppe als auch andere und Rek-

toren - wurden die grundsitzlichen Probleme der Projektarbeit mit

den Lehrern des Schulzentrums Dahn besonders deutlich ( 3) :

- Die Arbeit habe von Anfang an unter der Protektion der Rek-

toren gestanden. Die Lehrer seien zu den Vorstellungsveran-

staltungen geschickt worden. Sie seien nicht thematisch moti-

viert gewesen, sondern hatten die Zusammenkunfte als zustitz-

liche Belastung betrachtet und demzufolge zum groBen Teil

unwillig auf den damit verbundenen Zeitaufwand reagiert,
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besonders als ihnen nicht, wie gewohnt, ein konkretes

Programm vorgelegt worden sei.

- Die besondere Protektion durch den Direktor des Gymnasiums

habe die gesamte Aktion zu einer Initiative des Gymnasiums

abgestempelt, wodurch die grundsiitzlichen Animositaten

zwischen den Schultypen wieder aufgelebt seien.

- Die Projektmitarbeiter hatten auf die Lehrer hilflos und un-

sicher gewirkt. Sie hitten sich selbst viel zu lange vorge-

stellt und keine Angebote gemacht. Damit sei fur sie ihre

Kompetenz erheblich. in Frage gestellt worden.

- Anstatt die Lehrer nach ihren Problemen zu fragen, und

daruber Ansatzpunkte fur eine Zusammenarbeit mit den Leh-

rern zu finden, hhtten die Projektmitarbeiter nur den fur die

Lehrer unverstiindlichen und "zu bombastisch" dargestellten

Projektansatz verfolgt.

- Anstatt konkrete Angebote zu machen, hatten die Projektmit-

arbeiter die Erwartung geAu Bert, daB sich die Lehrer selbst

beteiligen und vielleicht sogar verandern sollten.

- Daruberhinaus habe das Projektteam den Eindruck erweckt,

da B den Lehrern das Erziehen beigebracht werden solle. Sie

htitten sich nicht auf die Kompetenz der Lehrer bezogen, sondern

diese bezweifelt.

In einigen Kritikpunkten druckt sich das berechtigte Empfinden

der Lehrer aus, in ihren eigentlichen Anliegen, aber auch in ihrer

Rolle als Experten nicht verstanden und akzeptiert worden zu sein.

Ein Lehrer erlAuterte diesen Eindruck im NachgesprAch noch damit,

da B die Projektmitarbeiter die Beispiele, mit. denen sie den Projekt-
ansatz verstandlich machen wollten, nicht der Schulpraxis ent-

nommen hiitten. Damit seien auch m6gliche Sichtweisen von Lehrern

LEHRER

1
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nicht berucksichtigt worden
.

Ein genanntes Beispiel:

'Junge trinkt sich Mut an, um ein Mlidchen anzusprechen' -

eine Situation also, die fur eine Arbeit im Sinne des Projekt-

ansatzes bedeutet, da B mehr Selbstvertrauen erzeugt werden

mu B, damit ein Jugendlicher nicht den Alkohol braucht, um

den Kontakt zu einem M dchen herzustellen, deutete dieser

Lehrer ironisierend folgenderma Ben um : "Gut, wenn ein Junge
Probleme damit hat, ein Madchen anzusprechen. Dann arbeitet

er besser fur die Schule. " (3)

Andere Kritikpunkte unterstreichen aber auch die erhebliche

Blockade der Lehrer, mit den Projektmitarbeitern im Sinne des

teilnehmerzentrierten Vorgehens zusammenzuarbeiten.

In den NachgesprAclien wurde der Widerstand von Lehrerseite

damit erkldrt, da B die Projektmitarbeiter den Vorstellungen
dieses Personenkreises uber kompetente Bezugspersonen nicht

entsprochen hitten - und zivar vor allem durch ihre Zuruck-

haltung:
In dieser Gegend gebe es seit Jahrhunderten patriarchalische

Strukturen, daher w8rden die Leute nur Autoritaten anerkennen,

und die brtiuchten sie auch. Man erwarte klare Anweisungen;
wenn die nicht ktimen, "wird einer nicht anerkannt". - Oder

auf die Berufsgruppe Lehrer bezogen: Philologen seien es ge-

wohnt, strukturiert zu arbeiten, sie selber gestalten ihren

Unterricht durch klare Vorgaben; das erwarten sie dann auch

von Personen wie den Projektmitarbeitern ( 3).

Bei den Projektmitarbeitern entstand aufgrund einer spur-
baren Ablehnung ihres Arbeitsansatzes der Eindruck, daB

die Lehrer sie auf die Rolle von Drogenberatern oder Sozial-

arbeitern festlegen wollten, eine Erwartung, die sie primir

darauf zuruckfuhrten, daB das Konzept der primiren Prii-

vention nicht habe vermittelt werden ki nnen, da die Lehrer

auf MaBnahmen sekundhrer Prdvention fixiert gewesen seien. ( 2)
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So bildete sich also auch bei ihnen der Eindruck, in ihrem

Selbstverstiindnis (Intervenierende im Sinne des Projekt-

ansatzes) nicht verstanden und akzeptiert worden zu sein.

Die Folge dieser Kommunikationsst6rungen war, daB vorwiegend einige
Lehrer der jungeren Generation, aus denen sich auch die bis-

herigen Teilnehmer rekrutierten, begannen, Interesse fur eine

Arbeit im Sinne des Projektansatzes zu entwickeln. Ihre Bereit-

schaft wurde von Nicht-Teilnehmern damit begrundet, daB

"die da etwas offener sind" und auch akzeptieren w8rden,

wenn man gemeinsam nach etwas sucht, eigentlich aber auch

konkrete Hinweise haben wollten ( 3).

Die Motive einer Teilnehmerin der Lehrergruppe best5tigen
diese Annahme. Auf die Frage, warum sie sich fur die Gruppen-
arbeit interessiert habe, erztihlte sie, da B sie die Offenheit

der drei Projektmitarbeiter als angenehm empfunden, sich

uber die "neuen Gesicher" und eine Initiative von auf;en

gefreut und in dem Projektansatz eine willkommene Hilfe ge-

sehen habe, ihre eigenen Interessen nach mehr Integration
der Schultypen und mehr Kommunikation untereinander zu

verfolgen. In der Beteiligung an dem Projekt habe sie fur

sich eine M6glichkeit gesehen, "etwas zu tun", d. h. ihren

Anspruchen an sich selbst gerecht zu werden, die im Schul-

alltag immer wieder verloren gingen ( 3).

Kollegen, die der Projektarbeit kritisch gegenuberstanden, wiesen

jedoch darauf hin, da8 es auch mi glich gewesen wiire, mit Leh-

rern zusammenzuarbeiten, die dem Projektansatz weniger nahe

standen, wenn die Projektmitarbeiter mehr Bereitschaft ge-

zeigt hatten, sich mit den Problemen der Lehrer, d. h. mit

den Problemen ihres Schulalltags, intensiver auseinanderzu-

setzen. Die Projektmitarbeiter hingegen hiitten noch nicht ein-

mal Angebote wahrgenommen, in die Klassen zu gehen und sich

einfach mal den Unterricht anzusehen (3).
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Die Kritik, vornehmlich durch Hauptschullehrer, lief letzt-

lich darauf hinaus, da 13 die angebotenen MaBnahmen im Ver-

gleich zu den Schwierigkeiten, die im taglichen Umgang mit

den Schfilern entstunden, zu abgehoben gewesen seien ( 3) .

Obwohl auch Mitglieder der Lehrergruppe nicht ganz zufrie-

den waren mit der Art und Weise, in der sich das Projekt-

team vorstellte, - die Erliiuterungen dauerten auch ihnen zu

lange und wirkten auch auf sie zeitweise orientierungslos -

arbeiteten sie weiter intensiv an den selbstgestellten Auf-

gaben:

- Einrichtung eines zielgruppen- bzw. schulartubergreifenden
Stammtisches

- Fertigstellung des Fragebogens

- Auswertung der Frageb6gen

- Diskussion der Ergebnisse und

Vorbereitung des Kommunikationstrainings.

Die Teilnehmerzahl hatte sich inzwischen auf vier bis sieben

eingependelt, eine Zahl, von allen als unbefriedigend emp-

funden, die jedoch auch durch indirektes Ansprechen weiterer

Kollegen nicht vergr6Bert werden konnte. Man traf sich wie

bisher w6chentlich im Lehrerzimmer der Realschule. Den Ver-

such, die Gruppenarbeit in der Cafeteria stattfinden zu lassen,

hatte man aufgegeben, da starke Frequentierung und Unruhe

konzentriertes Arbeiten unmi glich machten.

e Inhaltliche Schwerpunkte der Lehrergruppe

Im Verlauf der Erarbeitung des Fragebogens entstand bei den

Teilnehmern zunehmend ein Interesse, sich .fur die Verbesserung

der Eltern-Lehrer-Kommunikation einzusetzen. Alit der Beteili-
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gung am Schulfest, Ende September 1980, erhofften sie sich,

dort einen Eltern-Lehrer-Schuler-Stammtisch zu grunden, bzw.

in einem ersten Versuch auszuprobieren, inwieweit daran Inter-

esse bestand und zu erfahren, welcher organisatorische und

inhaltliche Rahmen von den Teilnehmern gewunscht witrde.

Au Berdem hatten sie sich mit diesem Vorhaben endlich ein kon-

kretes Ziel geschaffen, wofur sie "etwas tun" konnten, wie z. B.

Plakate entwerfen und malen.

Aber das gewunschte Ergebnis blieb aus. Obwohl die Plakate

und Hinweisschilder an zentralen Punkten angebracht worden

waren, kamen nur vier Eltern, wobei eine Mutter von einer

Lehrerin mitgebracht worden war.

Dennoch schienen die Lehrer nicht entti uscht : Nachdem sich

herausgestellt-hatte, daB die wenigen anwesenden Eltern kein

Interesse zeigten, uber eine Zusammenarbeit zu diskutieren,

entstand ein lockeres G esprach uber die anfiingliche Angst der

Projektmitarbeiter, in eine Lehrergruppe zu gehen und uber

Berufserfahrungen einer  Iutter, die Hauptschullehrerin war,

was dazu fuhrte, daB eine heitere und gel6ste, VerstAndigung
schaffende Athmosphdre entstand.

Den MiBerfolg der Elternarbeit erklarten sich die Lehrer erstmal

pragmatisch dadurch, daB der Raum, in dem man sich traf, zu

abseits gelegen war und insgesamt zu viel angeboten worden sei -

Eltern und Schuler bereiteten mit Spielstinden, Imbi Becken,

Theater- und Sportauffuhrungen das Schulfest vor - so daB

ein Gesprlichs- und Diskussionsangebot nicht den gewunschten

Anklang habe finden k6nnen. Da aber auch weiterhin keine

Interessenten fur einen Eltern-Lehrer-Schuler-Stammtisch zu

finden waren, bildete sich ab Marz 1981 durch die Initiative

der Lehrergruppe ein schulartuberpreifender Lehrer-Lehrer-

' Stammtisch. Sie behielten ihn bis zum' Ende des Projekts bei.
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Die Hauptaufgabe der Lehrergruppe, die Erarbeitung der

Lehrerbefragung verlief erfolgreicher. Nach Meinung der

Te nehmer hatte die Erstellung des Fragebogens zwar bis-

lang viel Zeit in Anspruch genommen, dennoch waren sie

im nachhinein sehr stolz darauf, diese Aufgabe bewaltigt

zu haben und betrachteten den Fragebogen als ihre eigene

Leistung. Was sie alle gemeinsam erarbeitet hatten, brachten

zwei Mitarbeiter ihres Kreises schlie[ lich in die Endfassung.

Nur den Vorspann, die Erklarung des Ziels der Befragung
und Hinweise zum Ausfullen schrieben die Gruppenleiter, da

ihnen mehr Erfahrung zugetraut wurde.

Der Fragebogen enthielt folgende Fragen bzw. Themen-

bereiche:

- Probleme mit einzelnen Schulern

- Probleme mit der gesamten Klasse

- Probleme unter Kollegen

- Probleme mit Vorgesetzten und der Schulorganisation

- Auswirkungen beruflicher Probleme auf den privaten
Bereich

- Elternarbeit

- Bedurfnisse, Interessen und Vorschltige zur Klarung der

Probleme

- Sonstiges

ZU ]eder Frage gab es auch die Mi glichkeit, offen zu ant-

worten. Um die Anonymitiit der Befragten zu wahren und in

der Hoffnung, dadurch mehr ehrlich beantwortete Fragebugen

zuruckzubekommen, hatten sich die Lehrer far die Form der

schriftlichen Befragung entschieden und keine detaillierten

Fragen zur Person gestellt.
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Zuerst war die Entt uschung groB, als nur 35 der 120 Lehrer

den Fragebogen ausfullten (allerdings immer noch fast 30 %, was

fur eine schriftliche Befragung, bei der man in der Regel mit

maximal 10 % R icklauf rechnet, sehr viel ist) .
Sichertich

lag das auch an der nicht ausgeraumten Angst einiger Leh-

rer, dennoch identifiziert werden zu k6nnen ( Schultyp, Stun-

denzahl). Ein weiterer Grund wurde in dem Umstand gesehen,
daB zur selben Zeit von einer anderen Stelle eine Befragung

mit Aihnlichen Erhebungstatbestlinden, jedoch weitaus profession-

neller und umfangreicher durch gefuhrt worden war. ( 3)

Auch ein Erinnerungsschreiben der Lehrergruppe erh8hte den

Rucklauf nicht wesentlich (n = 37). Den Teilnehmern war es

unangenehm, ihre Kollegen nochmal daraufhin anzusprechen,

da sie haufig Ressentiments verspurten gegenuber MaBnahmen,

die von der Lehrergruppe ausgingen. ( 3)

Die Auswertung der Frageb6gen dauerte von Oktober 1980 bis

Januar 1981, also relativ lange, setzt man eine gewisse Obung

voraus. Doch diese besaBen die Lehrer nicht. AuBerdem stand

ihnen nur ihre Freizeit zur Verfugung, um diese Arbeiten zu

erledigen. Unter Anleitung der Gruppenleiter werteten sie die

offenen Fragen aus, die geschlossenen Fragen ubernahmen

die Projektmitarbeiter. Sie lieBen Computerprotokolle anfertigen,

sahen sie gemeinsam mit den Lehrern durch und fa Bten die Ergeb-

nisse in einem Auswertungsraster zusammen (siehe Anhang)

Von dieser, ihnen bisher unbekannten Forschungstechnik waren

die Lehrer fasziniert und studierten mit groftem Interesse sowohl

die Computerb6gen als auch das Auswertungsraster, insbesondere

die unterschiedlichen Ergebnisse bei Haupt-, Real- und Gymna-
Siallehrern. Ihnen fiel auf,

- daB nur 36 % der Gymnasiallehrer Probleme damit haben Diszi-

plin in ihren Klassen herzustellen (Frage 9: Das Regeln von
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Disziplinschwierigk iten 18Bt zu wenig Zeit zum Unterrichten

- RS 73 %, HS 54 %);

- daB fast alle Lehrer angaben, sich mit beruflichen Schwierig-

keiten an ihre Kollegen wenden zu k6nnen (n = 34), aber weit-

aus weniger dies auch bei persdnlichen Problemen k8nnen

(n = 17);

- daB die Lehrer des Gymnasiums relativ zufrieden mit dem In-

formationsflu 8 an ihrer Schule sind (reicht nicht aus: 57 % zu

RS 91 %, HS 69 %);

- daB die lehrer des Gymnasiums scheinbar einen relativ guten

Kontakt zu den Eltern haben, da nur 57 % eine Verbesserung
wunschen (RS 91 %, HS 77 %);

- daB bei ihnen gleichzeitig ein groBes Bedurfnis besteht, den

Erfahrungsaustausch bezuglich Erziehungsproblemen au Ber-

halb der Schule zu verbessern (wie auch bei RS und HS 80 bis

90 %);

- und daB sie gerne den Schuler-Lehrer-Kontakt verbessern

wurden (G, RS, HS 100 %, 80 %, 75 %5.

Jeweils 11/12 Lehrer waren an einer 7 Wochen dauernden Gruppen-

arbeit interessiert, etwa die HAlfte aller an ein- bis zweistundigen

Informationsveranstaltungen.

Nach einigen Diskussionen kamen die Lehrer zu dem Schlu 8, durch

folgende Angebote auf die Ergebnisse der Befragung eingehen zu

k8nnen (1):

'
- Lehrerstammtisch: Erfahrungsaustausch auBerhalb der Schule

- Arbeitsgemeinschaften: Themenbezogene Bearbeitung von Er-
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ziehungsproblemen im Schulalltag

- Lehrer-Eltern-Stammtisch: Verbesserung der Beziehung

zwischen Eltern und Lehrern

- Lehrer-Schuler-Stammtisch und gemeinsame Freizeitaktivit&ten:

VerstArkung des Lehrer-Schuler-Kontaktes im Freizeitbereich

- Kommunikationstraining: L6sung von Interaktionsproblemen

zwischen Schulern und Lehrern durch den Erwerb von Kommu-

nikationsfertigkeiten, wie sie z.B. durch GORDON's "Familien-

konferenz " bekannt wareh-.

Besonders der Lehrerstammtisch und das Kommunikationstraining
wurden hierbei favorisiert: Von einem Zusammensein mit Kollegen

au Berhalb des Schulzentrums, und damit auch in einer anderen

Athmosphare, versprachen sich die Lehrer offene und private

Gesprliche, "die bei diesem Massenbetrieb nicht m6glich sind"

und die Chance, "Barrieren und Schwierigkeiten abzubauen, die

wir beispielsweise mit manchen Gymnasiallehrern haben". - Vom

Kommunikationstraining erhoffte man sich, unmittelbar fur den

Unterricht zu verwertende Fertigkeiten zu erlangen. Sie mahnten

die Gruppenleiter, nicht nochmals eine Veranstaltung anzubieten,

die fur die Lehrer "nichts bringe". Lehrer, die normalerweise

nicht in die Gruppe kamen, k6nnten nur dann gewonnen werden,

wenn sie merkten, daB sie davon fur ihren Unterricht profitieren
wurden (1).

e Voraussetzungen des Kommunikationstrainings

Als die Lehrergruppe im Februar 1981 die Ergebnisse der Be-

fragung den Realschullehrern im Rahmen einer reguliiren Kon-

ferenz vorstellte (etwa zur selben Z'eit fanden auch Vorstellungen
in den Kollegien des Gymnasiums und der Hauptschule statt) be-
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statigte sich die Vermutung, daB ein solches Kommunikations-

training groBen Anklang finden wurde. Das Interesse war so-

gar au Berordentlich ( 1). (Fur die Anmeldung wurden in den

Lehrerzimmern Listen ausgelegt.)

Sti rend wirkte sich aus, daB mit der Frage, wer das Training

leitet und in Verbindung mit einer zweitagigen, von der LZG

durchgefuhrten vergleichbaren Veranstaltung des Schulzentrums

einige Meinungsunterschiede und Probleme entstanden, die die

Gefuhle und Interpretationen der Beteiligten negativ beeinflu Bten :

Ursprunglich sollte das Kommunikationstraining von einer, der

LZG bekannten Psychologin durchgefuhrt werden, von der man

wu Bte, dat% sie nicht nur Techniken vermitteln wurde: sondern

auch eine Haltung vertrat, die das zwischenmenschliche Klima

als Voraussetzung fur bessere Kommunikation in den &littelpunkt

stellte. Selbsterfahrungsprozesse der Teilnehmer waren in ihren

Kursen besonders wichtig.

Schwierigkeiten entstanden, als die Projektmitarbeiter mit ihr

Kontakt aufnehmen wollten. Sie schien nicht dazu bereit, das

Training mit ihnen gemeinsam, d. h. auf der Grundlage ihrer

bisherigen Erfahrungen mit den Lehrern zu konzipieren. Dieser

Konflikt kam letztlich allerdings nicht zum tragen, da die Psycho-

login den Kurs aus zeitlichen Grunden nicht zum geplanten Ter-

min durchfuhren konnte. Daraufnin bemuhten sich die Projekt-

mitarbeiter um eine ihnen bekannte Psychologin, mit der ein

Trainingsprogramm nach MINSEL (siehe Umsetzung der Konzep-
tion - 3 .4.) vereinbart wurde, nach dem die Lehrer uber Rollen-

spiele lernen sollten, bei Schulern Selbstverantwortlichkeit und

Selbstandigkeit zu filrdern.

Durch dieses Hin und Her muBte der Beginn des Trainings bis

in den Mai 1981 hinausgeschoben werden, was Teilnehmer der



- 94 -

LEHRER

Lehrergruppe zu der Spekulation veranlaBte, daB die Projekt-

trager scheinbar kein Vertrauen in die Projektmitarbeiter h£it-

ten und lieber eine kompetentere Person mit dieser Aufgabe be-

trauen wollten ( 1). Dem bisher bereits entstandenen Image der

Projektmitarbeiter war eine solche Annahme wenig zutraglich.

Denn im Zusammenhang mit dem Lehrerseminar zum Drogen-

problem, das die LZG unabhiingig vom Projekt im Januar 1980

mit Lehrern des Schulzentrums durchgefuhrt hatte, war ein

Ahnlicher Eindruck schonmal entstanden. Damals waren die

Teilnehmer der Lehrergruppe daruber verwundert, daB die

Projektmitarbeiter trotz der, Ahnlichkeit des Anliegens und ihres

Bezugs zur LZG noch nicht einmal wu Bten, wann es stattfand

und welche Themen mit welchen Methoden dort behandelt werden

sollten. Sie hatten einen Konflikt zwischen Projektmitarbeitern

und Projekttragern vermutet und kritisiert, daB die Projekt-
mitarbeiter hier ubergangen worden seien. Eigentlich, so lautete

ihre Argumentation, mu Bten die Projektmitarbeiter "bruskiert"

sein, da nach dem Alotto verfahren worden sei: "Wir 7eigen denen

mal, wie man Lehrer anspricht und heranholt". ( 1)

Die mangelnde Koordination war fur die Teilnehmer der Lehrer-

gruppe, die diese Veranstaltung besucht hatten, auch deswegen
besonders uneinsichtig, da sie im Verlauf festgestellt hatten,

da B inhaltliche und methodische Aspekte wie beispielsweise "an

eigenen Problemen arbeiten" und "die Kommunikation unterein-

ander reflektieren" mit denen der bisherigen Arbeit der Lehrer-

gruppe ubereinstimmten.

Die Projektmitarbeiter hatten daraufhin versucht, diese prekhre

Situation dadurch zu umgehen, daB sie lediglich ihre eigene Ent-

tauschung uber die mangelnde Kommunikation ausdruckten und

diese Sonderveranstaltung damit begrundeten, da B hier eine

andere Zielgruppe angesprochen werden sollte; den tatsachlich
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vorhandenen Konflikt zwischen ihnen und den Projekttragern

aber hatten sie nicht thematisiert, sondern die Diskussion auf

die Frage nach der Bedeutung dieser Veranstaltung fur Lehrer

des Schulzentrums gelenkt.

In diesem Zusammenhang wurden Abgrenzungen deutlich, Fremd-

bilder, mit denen sich Teilnehmer der Lehrergruppe von ihren

Kollegen unterschieden:

Fur sich bewerteten sie das Lehrertraining der LZG positiv, nicht

zuletzt deshalb, weil es ihnen Erfahrungen vermittelt habe, die mit

ihrer Arbeit in der Lehrergruppe vergleichbar seien.

Doch viele Kollegen seien mit dem Training unzufrieden gewesen,

weil es nur wenige fi r den praktischen Unterricht direkt ver-

wertbare Teile enthalten habe. Einige Lehrer hatten sogar von

Geschwatz gesprochen. Au Berdem hatten sie hier nur mitge-

macht, weil es dann Freistunden und eine ausgezeichnete Ver-

pflegung in dem besten Hotel (Tagungsort) der Umgebung ge-

geben habe ( 1).

Das Kommunikationstraining fand endlich im Mai 1981 an sechs

Nachmittagen ( 15 bis 19 Uhr) mit 8 bis 13 Lehrern in den Lehrer-

zimmern der drei Schultypen statt. Wieder waren die Realschul-

lehrer am stiirksten vertreten ( 7), von den Lehrern des Gymna-
siums nahmen funf, von denen der Hauptschule drei Kollegen

teil. Die Leitung des Trainings oblag der Psychologin, die von

den drei Projektmitarbeitern als Ko-Trainern unterstutzt wurde.

Diese Regelung erwies sich besonders dann als gunstig, wenn

sich die Gruppe in drei Kleingruppen aufteilte.

4.1.3.2. Kommunikationstraining fur Lehrer

Der Kernpunkt des Kommunikationstrainings bestand im Einuben

von 'Versttindnisreaktionen". Die Lehrer suchten hierfur B ei-

spiele aus ihrem Schulalltag, in denien Schuler mit Problemen

an sie herantraten und ubten dann in Rollenspielen, wie sie die
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G efuhle und Denkprozesse der Schuler nachvollziehen und ihnen

gegenuber aussprechen k6nnten. Man ging davon aus, daB sich

die Schuler auf diese Weise besser von den Lehrern verstanden

fuhlten und sich somit die Beziehung der Schuler zu den Lehrern

verbessern wurde. Die Lehrer sollten gleichzeitig lernen, mehr

2eit darauf zu verwenden, sich mit solchen Gefuhlen und Denk-

prozessen auseinanderzusetzen. Dabei spielte das AuBern ei-

gener G efuhle wahrend des Trainings eine wichtige Rolle, da

die Lehrer solche Prozesse exemplarisch an sich selbst erfuhren

(vgl. Umsetzung der Konzeption - 3.4.)

Die gr6Bere Anzahl der Teilnehmer, vorwiegend die Realschul-

lehrer, erwartete nicht theoretische Ausfuhrungen, sondern

Informationen, Ratschl ge und praktische Ubungen. Sie wollten

aus Beispielen der eigenen Erfahrung lernen: Was macht man,

wenn ein Schuler stiindig keine Hausaufgaben macht; wenn

Schuler nicht arbeiten wollen, weil ihnen die i\lotivation fehlt;

wenn ein Schuler frech und provokativ mit einer Zigarette an

einem Lehrer vorbeiltiuft? - Zwei der Teilnehmer sahen die Ver

anstaltung anfangs als "Vorlesungsreihe" zu L8sungsm6glich-

keiten solcher Probleme an.

An der heftigen Diskussion, die sich im Anschlu B an ein Rollen-

spiel ergab, mit dem die Trainerin das Konzept exemplarisch

zu verdeutlichen suchte, zeigte sich dann, daB die Trainings-

inhalte neu, ungew8hnlich und in den Erwartungen teilweise

widersprechend waren. Einige der Lehrer waren grunds itzlich

gegen "sozialintegrative" Erziehungsstile - als Autoritatspersonen

hatten sie aufgrund ihrer Fachkompetenz letztlich die Entschei-

dungsgewalt - andere argumentierten, daB man sich liicherlich

mache, wenn man bei jedem Unbehagen eines Schulers solche

langen Diskussionen fuhre. Dagegen meinte eine dritte Gruppe,

in erster Linie Lehrer der Lehrergruppe, man k6nne nicht einer-

seits Lernziele demokratisieren, auf Selbstandigkeit und Selbst-
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verantwortung hin erziehen wollen, sich andererseits aber

selbst genau entgegengesetzt verhalten. Doch waren auch

sie skeptisch, inwieweit kommunikative Fertigkeiten wie jene

"Verstiindnisreaktionen" uberhaupt erlernt und im Unterricht

konsequent angewendet werden k6nnen. Trotz ihrer "progres-

siven" Einstellung wurden auch sie sich immer wieder bei au-

toritaren Verhaltensweisen ertappen.

Gleichfalls wurde im Verlauf des Trainings deutlich, daB es

ihnen besonders schwerfiel,

- Beispiele aus dem Schulalltag zu finden oder angstfrei

einzubringen;

- die richtigen Worte zu finden, um den psychischen Zustand

ZU beschreiben;

- wirkliche Verstindnisreaktionen zu zeigen und nicht immer

wieder in "Durchschnittsreaktionen" zu verfallen, wie "be-

ruhig dich ersteinmal";

- praktische Obungen in der eigenen Klasse durchzufuhren -

einige griffen erstmal lieber auf die eigene Familie zuruck.

Zum Ende des Trainings schrankten die Teilnehmer ihr an-

sonsten positives Feedback auf die fur sie problematische Um-

setzung von Verstdindnisreaktionen ein : Ein solches Verhalten

erfordere eine relative Sicherheit und sei im Unterricht nicht

immer zu realisieren. Sie beschlossen, sich gegenseitig im Unter-

richt zu besuchen und Supervision zu geben ( 1).

Obwohl sie die Trainerin als sehr kompetent betrachteten - "sie

beherrschte die Techniken" - meinteb einige Lehrer spater. die

Projektmitarbeiter hatten das Training vielleicht doch besser

- 97 -
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selber leiten sollen, da sie nicht so " seien und somitperfekt"
vielleicht nicht so sehr der Eindruck entstanden ware, da B

die Bewaltigung von Kommunikationsproblemen lediglich eine

Frage des gekonnten und korrekten Anwendens bestimmter

Kommunikationstechniken sei ( 3).

4.1.4. Bewertung der Gruppenarbeit mit Lehrern

Kommt man heute, ein Jahr nach Projektabschlu B, ins Schul-

zentrum und fragt nach Lehrern, die damals an dem Projekt
uber primare PrAvention teilgenommen haben, so zeigen Infor-

mierte zwei spontane Reaktionen (3):

- Ja, da gebe es elne Gruppe meist jungerer Lehrer, die seien

heute noch zusammen.

- Fur Drogenpravention habe das Projekt nichts gebracht, eigent-

lich nur fur diese Lehrer, die seitdem in engerem Kontakt mit-

einander stunden.

Diese Aussagen kennzeichnen die Ergebnisse der Lehrerarbeit -

die Auswirkungen nach innen, also in den beiden Gruppen und

die Auswirkungen nach auGen, also ins Schulzentrum.

Die Teilnehmer der Gruppenarbeit gelangten nach Einschiltzung

der Projektmitarbeiter innerhalb der beiden 1nterventionsbe-

reiche 'Problembezogenes Wissen' und Kommunikation' zu einer

vertieften Problemsicht und zu entscheidenden Verhaltensiinde-

rungen:

- In bezug auf Drogenmi Bbrauch sprachen sie selber sucht-

f6rdernde Sozialisationsbedingungen mehrmals an und proble-
matisierten z. B. nicht nur elterliches Erziehungsverhalten,
sondern auch ihr eigenes Verhalten gegeduber Schulern.
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- Die Lernziele fur Schuler wie 'Selbstandigkeit', 'Selbst-

verantwortlichkeit' und 'Fiihigkeit zur Kommunikation'

wurden nicht nur abstrakt postuliert, sondern auch das

eigene Verhalten (als zentrale Kontextbedingung - auch

als Modellverhalten - ) war immer wieder Gegenstand der

Diskussion.

- Sie erkannten also immer mehr, daB z.B. Alkoholismus

kein Pers6nlichkeitsmerkmal, sondern eine unter ungunsti-

gen Sozialisationsbedingungen entstehende Krankheit ist,

bei deren Genese und Aufrechterhaltung die eigene Rolle

kritisch betrachtet werden mu B - ebenso wie die anderen

Faktoren: Kommunikationskompetenz, Freizeitverhalten,

Freizeitressourcen.

Folgende Beobachtungen der Projektmitarbeiter nennen drei

entscheidende Merkmale fur den Kompetenzgewinn der Teil-

nehmer beider Gruppen:

- Da B die Teilnehmer sich beim Sprechen weniger unterbrachen

und genauer zuh6rten,

- daB zunehmend dominante und weniger dominante Teil-

nehmer gleicherma Ben angesprochen wurden,

- und daB die Lehrer uber ihre Beziehungen und deren Ver-

dnderung im Verlauf der Arbeit sprachen.

Hinsichtlich des Lernziels Selbstorganisation bestanden bei

den Teilnehmern gunstige Voraussetzungen. Im Gegensatz

ZU der ubrigen Lehrerschaft erwarteten sie weniger, daB

ihnen Angebote gemacht wurden, sondern sie waren von An-

fang an bereit, sich selbst zu engagieren. Sie machten die

Kompetenz der Projektmitarbeiter nicht von deren "Lokomo-
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tiven-Funktion" abhlingig, sondern erkannten deren primiir
unterstutzende Funktion.

Die Gruppenarbeit zeigte, daB sie immer wieder selber Organi-
satorisches ,[it)ernahmen - beispielsweise die Vorbereitung der

Teilnahme am Schulfest oder Kaffekochen fur die G ruppentref-

fen, die Vorstellung in den Lehrerkollegien bestimmten sie eben-

falls entscheidend mit. Diesbezuglich war es nicht notwendig, ent-

sprechende Techniken zu vermitteln, eine Erfahrung, die man

sicherlich auf die gesamte Lehrerschaft ubertragen kann, da es

sich hierbei um Fhhigkeiten der Berufsrolle handelt.

DaB diese Teilnehmer trotz ihrer, subjektiv empfunden, knapp

bemessenen Freizeit mehr oder weniger regelmliBig zu den Grup-

pentreffen kamen und zusatzlich noch den schulartubergreifenden

Lehrerstammtisch einrichteten, weist auf die hohe Bedeutung hin,

welche die Projektinterventionen fur sie pers6nlich besaBen. Der

Zusammenhalt dieser Lehrer mu B primiir dadurch erkliirt werden,

daB der hiermit angebotene Rahmen eine M8glichkeit bot, Kollegen,

denen man sich schon vorher verbunden fuhlte, ein Stuck ndiher

zu kommen.

Einige - insgesamt sind es etwa 12 - nahmen lediglich am Kommu-

nikationstraining teil, andere auch an der vorhergehenden Lehrer-

gruppe. Sie bestatigten den Eindruck, da B sie wahrend der Unter-

richtszeit mehr Kontakt miteinander haben als fraher, sind jedoch

unzufrieden, daB sich die Kontakte auf informeUe Treffen beschrAn-

ken. Die geplante Supervision sei nicht zustandegekommen, und

auch die von allen gewunschte Weiterfuhrung des Kommunikations-

trainings mit der Leiterin und den Projektmitarbeitern stehe noch

aus - ob es dazu noch kommt? Sie bezweifeln es. Hier fehle die

Hilfe von au Ben, wie sie von den Projektmitarbeitern geboten worden

sei. Aus sich heraus wurde man, angesichts der tiiglichen Anfor-

derungen durch die Schule doch nichts tun, sondern immer wieder
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in die ubliche Passivitat zuruckfallen. Es sei schade, da B die

Projektmitarbeiter damals so schnell weggewesen seien, denn

man habe in der Zeit doch einen intensiven und sehr pers8nli-

chen Kontakt bekommen.

Mit dem Nachgespriich verbanden ehemalige Teilnehmer meh-

rere Erwartungen:

- zu h6ren, wie andere Teilnehmer heute uber die Arbeit denken,

ob auch sie unzufrieden damit seien, daB keine nachfolgenden

Aktivittiten mehr stattfanden;

- zu erfahren, was seitens der Bundes- und Landeszentrale mit

den Erfahrungen der Projektarbeit gemacht werde.

Am liebsten wAre es diesen Lehrern, wenn etwa in Abstanden

von einem halben Jahr jemand kiime, uberprufen wurde, was in

der Zwischenzeit geschehen sei und neue Ziele mit ihnen erar-

beitete - deren Verwirklichung dann wieder entsprechend ge-

pruft werden wurde. Sie selber zogen hierbei den Vergleich

zu 'Hausaufgaben', die sie ihren Schulern geben.

Ohne solche Hilfen von au Ben jedoch sehen sie keine Chancen,

ihre Situation am Schulzentrum zu verbessern. Als ein anderes

positives Beispiel fur Hilfen von auGen - es handelte sich dabei

jedoch auch nur um eine einmalige MaBnahme - fuhrten sie einen

Rhetorikkurs an, der nach Projektabschlu B stattfand. Dieser Kurs,

an dem Lehrer und Schuler teilnahmen, hatte den Vorteil gehabt,

da B er au Berhalb des Schulzentrums stattfand. Man habe sich voll-

standig darauf konzentrieren kilnnen. denn die thglichen beruf-

lichen Belastungen seien ja weggefallen.

Hinsichtlich der Wirkungen in das Schulzentrum bestiitigt die

Aussage, "fur Drogenpravention halie das Rrojekt nichts gebracht",

nochmal die Hauptschwierigkeit der Lehrerarbeit, ntimlich daB der
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primarpriiventive Ansatz dem GroBteil sowohl theoretisch als

auch praktisch nicht zu vermitteln war: MaBnahmen gegen Dro-

genmiBbrauch - das zeigte das Nachgespriich ganz deutlich -

werden immer noch sofort mit sekundarer Prlivention in Ver-

bindung gebracht (3).

Die grundsatzliche Belastung, die im Laufe der Zeit dadurch

fur die Projektmitarbeiter entstand, daB sie immer wieder mit

diesem Unverstandnis konfrontiert wurden, konnte nur ge-

ringfugig durch ihre Einschhtzung aufgefangen werden, "wie

wenig man andere Dinge wahrnehmen kann, wenn man - wie

die Lehrer - nicht im Sinne primlirer Pravention denkt und

auch keine entsprechenden Zielsetzungen hat". Daruberhinaus

fuhlten sie sich hinsichtlich des Projektziels 'Teilnehmerzent-

rierung' bzw. 'Selbstorganisation' in einer Art Zwickmuhle :

"auf der einen Seite als Fachmann dazustehen, sich der Er-

wartung gegenuberzusehen, man musse ja aufgrund von an-

genommenen Athiologischen Faktoren in der Lage sein, Kon-

zepte anbieten zu k6nnen - aber auf der anderen Seite ge-

rade kein Konzept anbieten zu wollen, sondern anzubieten,

wir wollen das tun, was ihr an Bedurfnissen habt, was ihr

wollt." Aufgrund von vorwurfahnlichen Reaktionen wie z. B.:

"Sie wollen Suchtpravention machen ! Nun sagen sie mal ganz

konkret, was wollen Sie tun?", fuhlten sie sich von Anfang an

bewertet als konzeptionslos, als mangelhaft mit konkreten Vor-

stellungen ausgestattet.

Und dennoch, diese gesamte Konfliktgeschichte hatte auch einen

positiven Effekt:

Im Nachgesprach erzahlten Lehrer, die nicht an den Gruppen teil-

nahmen, "wir haben angefangen, uber das Drogenproblem nachzu-

denken". Gerade die stiirksten Skeptiker meinten, nun hatten sie

den Unterschied zwischen Drogenpravention und Therapie z. B.

erkannt und: so etwas musse ja nicht immer·gleich gelingen, son-

dern aus den Grunden des Mi Berfolgs k6nne man ja auch ersehen,
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unter welchen Umstanden solche Ma Bnahmen Sinn hatten. So

musse man in einer anschlieBenden Beurteilung auch beruck-

sichtigen, daB die 'Lehr- und Lernmaschine' Schulzentrum

kaum zeitliche Lucken fur solche MaBnahmen lieBe (3).

.
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4.2. Gruppenarbeit mit Schulern

4.2.1. Ausgangssituation der Zielgruppenarbeit mit Schalern

Wenn die Schuler nach der Schule wieder in ihre D8rfer

fahren - nur 250 der insgesamt 2.000 kommen aus Dahn -

beginnt fur sie noch nicht die Freizeit, denn wie allerorts

mussen am Nachmittag zuerst einmal die Hausaufgaben ge-

macht werden. erst dann ist Zeit fur das Zusammensein mit

Freunden, Klavierstunden, Fu Bballspielen oder andere

sportliche AktivitAten. Daruberhinaus gibt es besonders in

den kleineren D6rfern der Verbandgemeinde kaum Freizeit-

angebote fur Jugendliche, und so mu B man sich immer wieder

selbst etwas einfallen lassen.

Im Sommer gehen die Schuler gerne schwimmen und dort, im

Schwimmbad, treffen sie auch ihre Freunde. Meist jedoch haben

sie nur die Alternative 'Spazierengehen' oder 'Moped fahren'.

Am Wochenende geht man in die Disco oder ins Kino, wozu man

allerdings bis nach Pirmasens fahren muB. Wenn man GNick

hat, besitzt man selber ein Moped oder hat Freunde, ehemalige

Alitschuler, die einen im eigenen Auto mitnehmen.

Das Haupthindernis, mehr mit der Freizeit anzufangen, sind

die ungunstigen Verkehrsbedingungen. Fur den Touristen

bieten die vereinzelten D6rfer zwar ein idyllisches Bild, doch

fur die Einheimischen, und hier besonders fur die Jugendlichen

bedeutet es schon einiges an Zeit und Geld, Taschengeld, was

sie aufbringen mussen, wenn sie daran interessiert sind, ihre

Klassenkameraden auch nachmittags zu treffen oder kulturelle

Angebote wahrzunehmen. Manchmal, etwa wenn keine Busse

mehr fahren, trampen sie zwar, riskieren dabei jedoch Arger
oder Streit mit den Eltern. Eine weitere i\18glichkeit, sich einen

Ausgleich zu verschaffen, nutzen diejenigen, die Verwandte in

der Stadt haben. Eine Schulerin erziihlte, sie genieBe dann

SCHULER
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fur ein paar Ferientage das Stadtleben - so wie Stadter in

ihren Ferien aufs Land fahren - mit all seinen Angeboten,

Kino, Disco etc. und komme anschlie Bend angeregt in die

landliche Gemeinschaft zuruck.

Den meisten bleiben ledoch nur die wenigen Jugendzentren,

die wiederum nicht von allen zu erreichen sind oder, in den

kleineren D6rfern, ehemals leerstehende Gebaude wie z. B.

die alten Grund- und Hauptschulen, welche mit Tischtennis-

platten und Kickern eingerichtet wurden, um den Jugendlichen

wenigstens die Moglichkeit anzubieten, sich an einem 'jugend-

gemABen' Freizeitort zu treffen.

Wenn das Taschengeld reicht, kann man auch in die Kneipe

oder ins Cafe gehen. Ansonsten bleiben nur noch die Treff-

punkte unter freiem Himmel, wo Jugendliche bis in die Dun-

kelheit auf Banken, Alauern oder, wie in Dahn, auf dem Denk-

malsockel sitzen, sich unterhalten, Witze machen oder einfach

'rumhtingen'. in dem friedlich-lindlichen Gemalde wirken sie

provozierend, folgt ihnen doch der Ruf, sie seien "Hasch-

bruder", Dealer oder zumindest dem Kreis derjenigen Jugend-

lichen zuzuordnen, die die eigentlichen ProblemfAlle der Ver-

bandsgemeinde ausmachen.

Problemfalle, so klagen Lehrer, seien solche Jugendliche,

- die das traditionelle Vereinsleben und damit jede Reglemen-

tierung au Ber in ihren eigenen Gruppen strikt ablehnten;

- die keine Verpflichtungen mehr ubernehmen wollten;

- die sich wild und unmotiviert auflehnten;

- die nur zur G roBstadt und in die Anonymitilt drtingten ;

- die keine weiteren Interessen als ihr Moped, Kino und

Disco verfolgten ( 1).
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Besonders Lehrer der Hauptschule hAtten es lieber ge-

sehen, wenn die Projektmitarbeiter vorwiegend Sch·Dler aus

diesem Personenkreis zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung

angeleitet hhtten. Stattdessen aber hatte sich die Gruppen-

arbeit mit Schulern auf eine kleine Zahl aktiver Gymnasiasten

konzentriert, die ja ohnehin privilegiert sind.

Am Schulzentrum wird die Sonderstellung der Gymnasiasten

zusiitzlich an zwei Vorzugen deutlich: Die Schuler der oberen

Klassen benutzen nicht die Schulbusse, sind demzufolge flexib-

ler, und sie k6nnen Pausen und Freistunden in einem, exklusiv

ihnen zur Verfugung gestellten G ebiiude verbringen. Der Schul-

betrieb des Gymnasiums ist nach der Alainzer Studien-Stufe

organisiert (MSS), d. h., daB die Schuler ab der 10. Klasse

nicht mehr in Klassenverbanden, sondern nach dem Kurssystem

lernen.

Die mit dem Kurssystem verbundene stiirkere Anpassung des

Lernstoffes an die Interessen und Fahigkeiten der Schuler -

die Sch,[iler stellen sich ihren Unterricht selber zusammen -

brachte auch in Dahn eine h6here Flexibilitat des Lernsystems

mit sich: Der Unterrichtstag fangt nicht immer mit der ersten

Stunde an, Freistunden sind haufig, und manchmal findet auch

noch nachmittags Unterricht statt. Um das Fahrproblem zu 16-

sen, erstattet die Schule den Gymnasiasten die Halfte des Preises

fur die Linienbusse, und damit sie ihre Freistunden nicht mehr

in den Klassenraumen verbringen mussen, wo sie sich von den

Kleinen gest8rt fuhlten, uberlieB man ihnen auf Anregung des

Direktors des Gymnasiums die ehemalige Hausmeisterwohnung.

Alit dieser sogenannten AISS-Schillerwohnung haben die Gymna-
siasten eine Art Refugium, denn die Athmosptihre dieses bun-

galowahnlichen Gebaudes bildet eine regelrechte Gegenwelt zum

Inneren und AuBeren des Schulzentrums. Es wirkt fast wie

ein Jugendzentrum, nur Tischtennisplatte und Kicker fehlen.

SCHOLER

7
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Im Sommer ist das Kuchenfenster weit offen; Gymnasiasten

sitzen in der Kuche um einen runden Tisch, hocken im Fenster

und vor dem Haus, und entspannen bis zur nachsten Stunde.

Drei gro Be Raume, von denen in einem nicht geraucht werden

darf, sind mit ein bis zwei Regalen und gebrauchten Sitzgar-

nituren ausgestattet (eingerichtet kann man nicht sagen, da

die Alobel immer wieder zusammen und aufeinandergestellt werden

mussen, damit die Putzfrauen putzen kijnnen und da die Schuler

sie nur nach Bedarf wieder richtig hinstellen). Diese Aufent-

haltsm6glichkeiten sind nicht besonders attraktiv: alles wirkt

ein wenig verkommen, die Aschenbecher sind voll abgebrannter

Kippen. Dagegen strahlt die Wohnkuche ein gemutliches Chaos

aus, nichts abgezirkeltes, die Wande wurden bunt bemalt. Die

Schuler trinken Limo und Kaffee, der aus einer gemeinsamen

Kaffeekasse bezahlt wird
.

Das Projektburo, zwei schmale nebeneinanderliegende Rdume,

von denen einer durch eine Durchreiche mit der K uche verbun-

den ist, wurde im Juni 1980 von den Projektmitarbeitern hier

eingerichtet. Sie versprachen sich von diesem Standort einen

engen Kontakt zu den Schulern, was sie als Voraussetzung
einer kontinuierlichen Arbeit ansahen. Spater mu Bten sie je-
doch feststellen, daB sie damit gleichzeitig eine Distanz zu den

Hauptschulern schafften, nicht zuletzt auch deshalb, weil im-

merhin zehn Gruppentreffen in dieser Domane der Gymnasiasten

stattfanden. Denn \vie bei den Lehrern gab es auch unter den

Schulern der drei Schultypen Rivalitiiten, besonders zwischen

Hauptschulern und Gymnasiasten; die Realschuler haben teil-

weise auch freundschaftliche Kontakte mit Gymnasiasten und

einige verkehren auch in der MSS-Schulerwohnung.

Die Anwesenheit der Projektmitarbeiter - etwa dreimal die Woche

konnte man sie in ihren Buros antreffen - turde weder als St6-
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rung empfunden, noch waren sie fur den GroBteil von Bedeu-

tung. Alan fand sie ganz nett, doch ihr Angebot, mit dem sie

sich einfuhrten - wenn ein Schuler Probleme habe, k6nne er

damit jederzeit zu ihnen kommen - nahmen nur einige Schuler

der Schulergruppe gerne wahr; denn allgemein herrscht die

Einstellung, Probleme mache man besser mit sich selber oder

mit der Freundin aus (3).

Was in den Gruppensitzungen unternommen worden sei, so er-

zahlten AuBenstehende, sei ihnen ziemlich dubios vorgekommen.

Die hatten immer ohne etwas zu sagen rumgesessen, da sei nichts

passiert.
Die anfingliche Neugierde, als die Burom6bel antransportiert

wurden, verebbte ziemlich schnell und bald waren die Projekt-
mitarbeiter integrierter Bestandteil der MSS-Wohnung, jedoch

ebenso schnell wurden sie wieder vergessen, ausgenommen von

den Schulern der Schulergruppe, die sich gerne an diese Zeit

erinnern ( 3) .

Fur die Lehrer war die Einrichtung des Projektburos in der

MSS-Wohnung ein weiterer Punkt der Unzufriedenheit mit den

Projektmitarbeitern. Sie kritisierten, daB sie sich dort zu viel

aufgehalten htitten und da B man sie nur dann im Schulzentrum

gesehen habe, wenn sie r iberkamen, um sich die Zeitung zu

holen.

Die Auseinandersetzungen um Alkohol und Rauchen reichen auch

in die MSS-Wohnung hinein. Immer wieder mal erscheint ein Leh-

rer, um zu kontrollieren, ob auch Schuler der Realschule - als

Alternative zur Toilette oder zur Bushaltestelle - hier ihre Pau-

senzigarette rauchen. AuBerdem existiert das Gerucht, daB die

MSS-Wohnung geschlossen werden solle, weil es schonmal zu

Saufereien gekommen sei. Insgesamt, so meinen die Schuler je-

doch, halte sich ihr Alkoholkonsum in Grenzen (anders als bei

den Bewohnern des angegliederten Internats, bei denen regel-
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maBig viel getrunken wurde). Nur bei besonderen Gelegen-

heiten, wie z. B. den Waldfesten trinken sie ihrer Meinung

nach relativ viel, dann aber nur "aus Jux und nicht aus Pro-

blemen" (3).

Das Problem der illegalen Drogen betrifft auch nach Ansicht

der Schuler die wenigsten direkt, wobei sich die echte Drogen-

szene eigentlich nicht in der Verbandsgemeinde Dahn, sondern

in den Stadten Pirmasens und Landau abspiele.
Das Vorhandensein einer Drogenszene in Dahn und Umgebung

bzw. die Geruchte darum wirken sich fur die Schuler vielmehr

indirekt aus, da den Jugendzentren der Ruf folgt, sie seien

Drogenumschlagplitze. Dieser Umstand und das Problem der

Rockerbanden, die schon hdufiger die Eigeninitiative von Ju-

gdndlichen in diesen Freizeitorten zunichte gemacht haben -

z. B. st6rten sie selbstorganisierte Discoveranstaltungen so

lange, bis die einheimischen Jugendlichen ausblieben - erzeu-

gen bei vielen und besonders bei den Eltern Bedenken gegen-

Qber allen (!) Jugendzentren.

Die Ablehnung der Eltern kommt in Bezeichnungen wie "Hasch-

h6hle" oder "da verkehren nur Kommunisten und Linke" zum

Ausdruck. Viele ver&indern ihre Einstellung erst, wenn ihre

Kinder uber positive Erfahrungen berichten, was allerdings
voraussetzt, daB beide Seiten vorher bereit waren, ein Risiko

einzugehen.

Die Gruppenarbeit mit den Schulern zeigte, daB man erst uber

einen langen ProzeB der Vertrauensbildung dazu kommt, Auf-

schlusse uber die Hauptschwierigkeiten der mit der Projektar-
beit angesprochenen 14- bis 16jdhrigen zu erhalten, bzw. mit

ihnen gemeinsam etwas zu erarbeiten. Wie es fur diese Lebens-

phase typisch ist, brauchen sie zunhchst das Gefuhl, da B man

es wirklich ernst mit ihnen meint, um das, was sie in bezug zu

1

1
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ihrer eigenen Situation beschaftigt, zu thematisieren, denn

es geht ihnen sehr nahe, weil auch keine oder kaum Lasungs-

m6glichkeiten erkennbar sind. So Aunerten sie sich auch in

den Nachgesprachen nur z6gernd. Ober das Problem Schul-

stre B z. B.: "wenn man zuviel auf einmal macht und dann

zappelig wird", "wenn man was bringen muG und es nicht

schafft", "wenn man keinen Durchblick mehr hat", beson-

ders in den drei Wochen gegen Ende des Schuljahres, "wenn

sich alles staut".

Die Antwort auf die Frage, warum man aufs Gymnasium ge-

gangen sei. lautete: der Notendurchschnitt beim Realschul-

abschlu B sei zu schlecht gewesen, so daB keine Aussicht auf

eine Lehrstelle bestanden hatte, verbessert hitten sich die

Noten seitdem allerdings auch noch nicht wesentlich; ein Stu-

dium sei aber auch nicht so erwunscht, weil man dann so lange
ohne Geld auskommen musse. Das sei z.B. ein Problem - wie

es nachher weiterginge - (also die Zukunftsaussichten) (3).

WAltrend der Arbeit mit der Schulergruppe kamen vorrangig

Kontaktprobleme zum anderen Geschlecht und Schwierigkeiten

mit der Schule zum Ausdruck.In der Schulergruppe waren die

Schuler au Berhalb der gewohnten schulischen Verhaltensweisen

mit Teilnehmern des anderen Geschlechts konfrontiert; durch

das Ende des Schuljahres, das in die Zeit der Gruppenarbeit

hineinfiel, standen Probleme mit Zeugnissen an.

Die MSS bedeutet fur die Gymnasiasten Vereinzelung und Punkte-

jagd. Die Schuler vermissen den Klassenverband, in dem es noch

Abschreiben und andere gegenseitige Unterstutzung gab. Cliquen,
die sich ersatzweise bilden, k6nnten diesen fruhen Auswirkungen
der Numerus-Clausus-Praxis und verscharften Lehrstellenjagd
nichts entgegensetzen.

1

1

1
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Mehr und mehr griffen die Schuler der Schulergruppe die 1\18g -

lichkeit auf, solche und andere fur sie zentrale Probleme in

der Gruppe zu besprechen. Als einen wichtigen Grund, warum

sie die Projektmitarbeiter akzeptierten, nannten sie deren Be-

reitschaft zu Gesprachen und da B sie sich der ganzen Athmos-

phare angepa Bt h itten. Und so war der Protest bei ihnen auch

besonders groB, als bekannt wurde, daB die Projektmitarbeiter

fruher als geplant das Schulzentrum wieder verlassen sollten.

4.2.2. Vorgehensweise bei der Gewinnung von Schulern fur die

Schulergruppe

Die ersten Gesprache mit Schulern fanden Ende A]Arz 1980 mit

jeweils zwei Klassensprechern der drei Schultypen statt. Die

Gymnasiasten wirkten sehr engagiert und verstindnisvoll.

Sie hlitten schon im letzten Jahr gehdrt, daB Sozialarbeiter

kamen, die ein Drogenberatungsprojekt machen wurden; da-

rauf habe man bereits das ganze Jahr gewartet und sie seien

schon fast uberzeugt gewesen, daB doch nichts mehr daraus

wurde.

Der Hauptansatzpunkt fur eine Zusammenarbeit war bei den

Gymnasiasten ihre Unzufriedenheit mit den mangelnden Frei-

zeiteinrichtungen fur Jugendliche, insbesondere die T atsache,

daB es kein Kino gebe und damit verbunden die Kritik an den

schlechten Verkehrsbedingungen, die es verhindern, Ange-

bote im weiteren Umkreis ohne weiteres wahrzunehmen.

Die Realschuler AuBerten zwar oft Zustimmung, als ihnen der

Projektansatz erklirt wurde, daruberhinaus beteiligten sie sich

aber kaum. Fur sie schien das Problem des Rauchens bedeut-

sam zu sein, denn als dieser Punkt angeschnitten wurde, be-

gannen sie eine kontrovers gefuhrte Diskussion uber die Ur-

sachen des Rauchens: "Da werden nur die Alten nachgemacht"

und dagegen: "Brauche ich, um mich besser entspannen zu
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k8nnen". Problematisch war fur sie der Zweck der Gruppenar-

beit - ob da "nur Sch ler mitmachen sollten, die Probleme hdtten".

Die Hauptschuler wirkten auf den Projektmitarbeiter, der alle

drei Gesprache fuhrte, AuBerst verunsichert und als ob sie vom

Rektor geschickt worden seien. Eigene Au Berungen kamen von

ihnen auf die Frage nach der Beziehung zwischen Hauptschulern

und Gymnasiasten: Viele seien eingebildet; obwohl man vorher

noch zusammen in einer Klasse gewesen sei, bestiinden kaum noch

Kontakte. Sogar Schliigereien habe es schon gegeben.
Zusatzlich sprachen sie ihre Probleme mit ihren Eltern an: sie be-

klagten, daB ihnen zu viel verboten wurde; kame man mal ein biB-

chen spliter heim, ghbe es gleich Krach.

Alle Gesprachspartner schienen trotz mancher Skepsis interessiert

zu sein, uber die Gruppenarbeit mit Schulern der jeweils anderen

Schultypen in Kontakt zu kommen.

Die unterschiedliche Aufgeschlossenheit gegenuber dem Projekt-

ansatz wies jedoch schon hier im Anfangsstadium darauf hin, da B

die Gymnasiasten am ehesten einen Zugang zu dem Vorgehen der

Projektmitarbeiter hatten, was sicherlich mit dazu beitrug, daB

aus der Schulergruppe nach den ersten zwei Treffen, die aufgrund
ihrer vagen Organisation noch der Teilnehmergewinnung zuzu-

rechnen sind, eine,Gymnasiastengruppe wurde.

Eine Teilnehmerin beschrieb diesen ProzeB folgendermaGen:

"Die Gruppe bestand zuerst nur aus Haupt- und Realschulern, dann,

so ab der dritten Stunde vielleicht, kamen Gymnasiasten dazu und

seltsamerweise, wir wuBten nicht warum, blieben dann die vierte,

funfte Stunde nur noch Gymnasiasten ubrig, die anderen kamen

uberhaupt nicht mehr. Es war nur noch ein Madchen von der Real-

schule, die war dann aber auch nicht mehr ganz bis zum Schlu B da-

bei. "

Die Projektmitarbeiter erklarten sich' die anfangliche hohe Betei-

ligung der Hauptschaler ( 6 HS, 3 RS, 1 Gym.) damit, daB der
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seiner Schuler gelegt und sie demzufolge extra dazu aufge-

fordert habe, an dem Treffen teilzunehmen. DaB nur eine

Gymnasiastin zu dieser ersten Zusammenkunft Anfang &lai

1980 kam, lag offensichtHch daran, dat nicht genugend

Gymnasiasten informiert worden waren. (Da sich die Gym-

nasiasten der Erstgesprache fur die Gruppe zu alt gehalten

hatten - sie waren 17 Jahre alt, die Gruppe sollte aus 14-

bis 16j8hrigen bestehen - wollten sie lediglich andere an-

sprechen. Die anwesende Gymnasiastin konnte keine Mit-

schuler mehr ansprechen, weil sie krank gewesen sei.)

In der zweiten Sitzung, zu der sich 14 Gymnasiasten aber

nur drei Haupt- und zwei Realschuler einfanden, 'erkAmpf-

ten' sich die Gymnasiasten die Schulergruppe: anfangs waren

noch alle Haupt- und Realschuler am Gesprach beteiligt - sie

erlauterten den Gymnasiasten sogar di€ Inhalte und den Ver-

lauf der letzten Sitzung (Ziele und Inhalte der Gruppenarbeit)
- zogen sich jedoch immer mehr zuruck, als sich die Gymna-

siasten und besonders ein Schuler zunehmend stArker einschal-

teten. Sechs beteiligten sich besonders aktiv und jener Schuler

stellte sich zum MiBfallen aller permanent in den Alittelpunkt,

indem er immer wieder  ber die "Ein6de" Dahns im Unterschied

zum abwechslungsreichen Leben der GroBstadt klagte.

Bereits in der folgenden Sitzung fehlten alle Hauptschuler.

Ober die Grunde ihres Fernbleibens wurde mit den Aussteigern

selber nicht mehr gesprochen, nur die Gruppe thematisierte

das Problem im September 1980 nochmal. Auf dem Hintergrund

dieses GesprAchs kann das Fernbleiben der Hauptschuler ins-

gesamt folgenderma Ben erklart werden:

Sie fuhlten sich den Gymnasiasten unterlegen, die in der zwei-

ten Sitzung ihre graBte Stlirke, ihre Verbalisierungsfiihigkeit
volt ausgespielt hatten.

SCHOLER
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Bis zu dem erwahnten GesprAch hatte sich die Gruppe etwa

zehn Mal in der MSS-Wohnung getroffen, was den Zugang

fur die Hauptschuler erschwerte.

Au Berdem zeugen die folgenden Aussagen von der Tatsache,

da B sich die Gruppe zunehmend stabiliserte, so daB Neue

mehr und mehr den Status von Fremden gehabt hatten, wo-

bei auch die Bedenken der Teilnehmer gegenuber einer Er-

weiterung der Gruppe eher wie Halbherzigkeiten klingen:

- Die Gruppe k6nne dann zu groB werden.

- "Wir kennen uns schon so lange, auch aus der Schule, da

ist es fur Neue schwer reinzukommen. Die wissen ja gar

nicht, was wir alles gemacht haben".

- "WAire vielleicht gut, wenn die in der Oberzahl waren, dann

wilren sie vielleicht selbstbewuBter. "
-· "Dann mussen wir uns

doch teilen". ( 1)

SpAtere mi Blungene Versuche, Hauptschuler uber ein Klassen-

sprecherversammlung nochmal fur eine Mitarbeit zu interessie-

ren, zeigten, daB ihnen die Erklarungen des Projektansatzes

zu abstrakt waren und da B die Projektmitarbeiter scheinbar

keine M6glichkeiten hatten, eine adiiquate, wirkliche Beziehung

zu ihnen herzustellen. (3)

Bei den Gymnasiasten gelang dies, jedoch auch erst uber einen

relativ langen ProzeB gegenseitiger Annaherung - so daB im

Oktober 1980 mit den Arbeiten zur Erstellung eines Videofilms

begonnen werden konnte.

SCHOLER

*
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4.2.3. Die Gruppenarbeit mit Schutern

4.2.3.1. Konsolidierung der Schulergruppe

Der ProzeB der Anniiherung bedeutete gleichzeitig eine

Umorientiertung fur die Schuler, da sich die Projektmit-
arbeiter systematisch als Gestalter von Freizeitprogrammen

verweigerten. Sie erwarteten, da B die Teilnehmer die Ver-

antwortung dafur ubernahmen, was in den Sitzungen pas-

sierte, und zwar sowohl inhaltlich als auch in bezug auf

das Diskussionsverhalten.

Das bereitete allen Beteiligten Schwierigkeiten:

Die Schuler waren es gewohnt, von den Lehrern einen klar

strukturierten Ilnterricht erteilt zu bekommen und kamen

daher mit einer offenen Situation zuntichst schlecht zurecht.

In den ersten Sitzungen passierte entweder gar nichts oder

aber die Schuler redeten so lange unkontrolliert durchein-

ander, daB sie erst zu spat merkten, daB die zur Verfugung

stehende Zeit bereits fast vergangen war. Au Berdem hatten

Sie die Erfahrung gemacht, da B Lehrer ihnen zwar Selbstbe-

stimmung angeboten hatten. nachher aber psychologisch ge-

schickt doch das durchsetzten, was sie woliten.

Die Projektmitarbeiter belastete die Notwendigkeit, ihre eigenen
Wunsche und die des Projekttragers nach Weiterarbeit an den

konkreten Projektzielen (wie z. B
.

der Fragebogenaktion oder

der Erstellung des Videofilms) zuruckzuhalten und dem Prin-

zip der Selbstandigkeit der Gruppe Vorrang zu geben, so wie

es die Lernerfahrung im Sinne des Projektansatzes erforderte ( 2).

Ein Jugendlicher schilderte die dadurch in den ersten 6 Treffen

entstandenen Situationen folgendermaBen :

1

1
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"Wir sind dann reingekommen, da haben die meistens schon da-

gesessen, und dann waren es zehn Minuten oder eine Viertel-

stunde, manchmal auch langer, wo wir nichts gemacht haben.

Und das war dann recht lustig, wir haben dann gelacht, weil

wir nicht wu Bten, was wir sagen sollten - und dann hat sich

dann irgendeiner erbarmt und hat dann angefangen. Das war

ein Schuler oder, wenn es wirklich nicht mehr ging, die beiden.

Die wollten halt nicht Leiter sein wie Lehrer im Unterricht.

Wenn wir Gluck gehabt haben, ist dann eine Diskussion ent-

standen, die wir so gehandhabt haben, daB keine Richtung

drin war, sondern so, wie sich das gerade ergab."(3)

1nhaltlich vollzog sich die Annaherung auch durch G esprtiche
uber die Planung einer gemeinsamen Fahrt in eine der bundes-

deutschen G roBstiidte. Dabei zeigten die Projektmitarbeiter den

Sch(ilern, daB sie wirklich etwas mit ihnen machen wollten, und

daB sie sich auch dafur einsetzten, indem sie z. B. Informa-

tionen beschafften, wie man eine solche Reise finanzieren k6nnte.

Diese Fahrt, uber die drei Sitzungen lang bis in die Sommerfe-

rien hinein verhandelt wurde, kam schlieBlich jedoch nicht zu-

stande, weil die meisten Teilnehmer mit ihren Eltern in Ferien

gefahren waren oder sich mit Ferienjobs ihr Taschengeld auf-

besserten.

Der fur alle Beteiligten wichtige Schritt, mit den Arbeiten zur

Erstellung des Videofilms zu beginnen, kam in der zweiten Sit-

Zung nach den Sommerferien dadurch zustande, dat; auch die

Schuler "endlich etwas auf die Beine stellen wollten" (3). Nach

den ublichen Pausen und dem fur die Projektmitarbeiter spur-
baren Wunsch der Schuler, sie sollten doch endlich die Initia-

tive ergreifen, erkundigte sich ein Schuler danach, ob die Vi-

deokamera denn jetzt zur Verfugung stehe und wann man mit

der Arbeit beginnen konne.

- 116 -
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Alle zogen die Alternative, einen Film uber die Schwierig-

keiten von Jugendlichen zu drehen vor, weil erst kurzlich

eine Befragung durchgefuhrt worden war; weil der beson-

dere Reiz eines solchen Films darin gelegen habe, daB man

sich zunachst einmal habe daruber klar werden m8ssen, wel-

che Schwierigkeiten fiir Jugendliche uberhaupt bestunden ;

und weil man mit dem attraktiveren Medium Film beide Auf-

gaben habe koppeln k6nnen (3).

Hiermit setzten sich die Schuler im folgenden diskutierend

und spielend auseinander. Ober die Besprechung allgemeiner

Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit anderen kam man

zu dem Problem, mit welchen Angsten und Erwartungen MAd-

chen und Jungen eine Beziehung miteinander aufnehmen und

welche Bedeutung der Alkohol dabei hat.Dieses Thema war

schon vorher haufig in den Sitzungen angeklungen, doch we-

sentlich distanzierter und mit weniger Aufmerksamtkeit filr

den anderen. Jetzt versuchten die Schuler aufeinander einzu-

gehen, sich aussprechen zu lassen und kontrbre Positionen an·-

gemessen zu diskutieren : Durch ihre eigenen beispielhaften Er-

ziihlungen wurden ihnen folgende Aspekte des Problems deutlich :

- Auch bei nicht unbedingt auf eine Partnerschaft ausgerichte-

ten Kontaktversuchen fehlt eine Interessengleichheit, Jungen

fahren z. B. lieber Motorrad als sich zu unterhalten .

- Madchen werden in Jungencliquen nicht als gleichwertige Part-

ner, sondern h8chstens als Freundinnen eines Jungen ak-

zeptiert, meistens sogar nur noch toleriert.

- Die Jungen behindert bei der Suche nach einer Freundin

meistens ihr mangelndes Selbstwertgefuhl : einerseits befurch-

ten sie, da B das i\liidchen ihre Aktivitht nicht erwidert, an-

dererseits haben sie Angst davor, das Aladchen k6nne zu
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hohe Erwartungen an die Partnerschaft knupfen.

- Stellt sich eine Situation ein, in der man ein MAdchen

kennenlernen kann, haben die Jungen Schwierigkeiten,

damit umzugehen: oft bleibt man passiv und ist dann

w8tend auf sich selbst, die Chance verpaet zu haben.

4.2.3.2. Erstellung und Vorfuhrung des Videofilms

In den Spielszenen des Videofilms - vorbereitet wurden

sie durch Obungen, in denen Spielszenen aus der Schrift

"Szenen einer Clique", herausgegeben von der BZgA, be-

nutzt wurden - nahmen die Schtnler den Zusammen]tang
zwischen diesen Schwierigkeiten und dem Griff zu All<ohol

und Zigaretten auf. Sie filmten z. B.

Szene: Jungen versuchen in einer Kneipe mit Madchen am

Nebentisch Kontakt aufzunehmen;

Szene: Aladchen unterhalten sich auf der Toilette vor dem

Spiegel uber die Aktivitaten der Manner;

Szene: Madchen werden von Jungen durch Imponiergehabe,

protzendes Rauchen, angemacht.

Doch diese letzte zielgerichtete Phase der Gruppenarbeit
wurde erst durch entsprechende Interventionen der Pro-

jektmitarbeiter m6glich:

- Ein Programmangebot in Form von vertrauensf6rdernden

Spielen, die helfen sollten, Angste der Schuler zu besei-

tigen, eigene Gef hle und Verhaltensweisen zu besprechen
und darzustellen.

1
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- Eine starkere Einflu Bnahme auf den Verlauf der Gruppen-

arbeit zur Erstellung des Videofilms, d. h. Einhalten des

Terminplans, Anregungen zu Spielszenen und Betreuung

der Technik.

- Durchfuhrung eines gemeinsamen Wochenendes, an dem die

ersten Szenen fertiggestellt werden konnten,u.a.um

Hemmnissen der bisherigen Arbeit wie die Kurze der Tref-

fen ( 1 1/2 bis 2 Stunden) und Fahrtproblemen der Schuler

zu begegnen,d.h. endlich zu einem ersten Ergebnis zu

gelangen.

Denn auch die beim Projekttrager bis zu diesem Zeitpunkt

(November 1980) entstandene Unzufriedenheit daraber, da B

man kaum Aktivitiiten wahrnahm und keine Berichte daruber

erfolgten, wie die Arbeit voranschritt, fuhrte dazu, da8 die

Projektmitarbeiter beschlossen, ihr Vorgehen starker zu

strukturieren und konkrete Ziele fur die Zukunft der Schuler-

arbeit zu formulieren ( siehe Konzeption).

Die Resonanz der Schuler auf die Vertrauensspiele war aus-

gesprochen positiv. Dies wurde auch nochmal im Nachgesprach

deutlich, als sich die Schuler spontan und noch immer be-

geistert uber die "tollen" Spielideen auBerten: "Am besten

hat mir gefallen, da muBte einer die Augen schlieBen und

ein anderer hinter ihm gehen und ihn an der Schulter fassen

oder eine Hand nehmen und nur die Fingerspitzen beruhren,

und das ging dann so weit, daB man nur einen Finger mit der

Fingerspitze beruhrte und der, der die Augen zuhatte, mu Bte

blind mitgehen, wohin der andere wollte - daB der dem ganz

vertraut hat, wo der ihn hingefuhrt hat. Das war eben ein sch6nes

Gefuhl, wenn man dann so weit war, daB man eben blind ver-

traut hat." (3).
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Ein anderer Schuler beschreibt das damit verbundene, be-

wuBte Gruppengefuhl:

"Das war vor allem das Vertrauen in die Gruppe, daB das

Gruppendenken normal in der Schule nicht entwickelt wird.

Da wird ja meistens das Einzelkiimpfertum praktisch gelehrt,
und hier hat man sehr sch5n gelernt, im Gruppensinn zu

denken." (3)

Bereitete es den Projektmitarbeitern vorher Schwierigkeiten,

den GruppenprozeB selbstandig sich entwickeln zu lassen, so

hatten sie jetzt, und besonders als das Projekt dann endgultig

gekurzt wurde (siehe Konzeption), trotz solcher Erfolge den

Eindruck. daB sie mit ihren verstiirkten Interventionen Pro-

zesse, die sehr viel Zeit brauchten, starker beschleunigten,
als es ihren Anspruchen entsprach. Z. B. wurden die Ideen

zum Videofilm zum uberwiegenden Teil von ihnen entwickelt,

da sie den Eindruck hatten, daB der Film nur durch ein sol-

ches Eingreifen zum vereinbarten Zeitpunkt fertiggestellt

werden k6nnte. Denn die Zeit bis zum Abschlu B des Projekts

(Juni 1981) belief sich auf weniger als ein Jahr und wurde

nochmal durch Ferien und Feiertage verkurzt.

Das gemeinsame Wochenende (Mitte Dezember) brachte, wie

gewunscht, die Arbeiten am Videofilm einen entscheidenden

Schritt weiter: Die ersten Szenen konnten gefilmt werden.

Auf Anregung der Schuler fand die Fortsetzung in einer

Kneipe statt, weil sie eine maglichst gro Be Authentizitht

wunschten.

In dieser produktiven Phase der Gruppenarbeit machten alle

Beteiligten die Erfahrung, wie sehr eine solche Arbeit durch

die technischen Bedingungen mitbestimmt bzw. behindert

wird, wenn damit Schwierigkeiten auftreten. Frustrationen

entstanden, weil die Beleuchtung nicht stimmte oder zeitweise

1

1
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keine Videoanlage zur Verfugung stand
. (Z. B. waren die

Gerite der Schule zu diesem Zeitpunkt alle in Gebrauch oder

defekt, und eine neue lie B sich nicht so schnell wie eigent-

lich notwendig beschaffen.)

Einerseits erforderten diese Umstinde sehr viel Zeit und Ar-

beitskraft von den Projektmitarbeitern, die sich um die Be-

schaffung einer neuen Anlage kummerten, andererseits sank

die Bereitschaft der Jugendlichen, mitzuarbeiten, da ihr erster

Elan so radikal abgeblockt wurde: Die Stimmung in der Gruppe

war gedruckt, von der Kerngruppe aus sieben Gymnasiasten und

einer Realschulerin, die sich inzwischen herausgebildet hatte, er-

schienen nur noch funf Schuler. Konkrete Perspektiven gab es

nicht, da auch die Projektmitarbeiter keine genauen Zusagen

machen konnten. Daruberhinaus befurchteten die Schuler, daB

sie Schwierigkeiten mit der Fertigstellung der Szenen bek men,

wenn sich diese Arbeiten in die Zeit der Kursarbeiten hinein-

ziehen wurden.

Glucklicherweise konnte das Problem 'Videoanlage' bis Anfang

Februar 1981 gel5st werden, und so wurde es doch noch m6g-

lich, relativ rechtzeitig mit den Dreharbeiten in der Kneipe zu

beginnen.

In den folgenden vier Treffen zu Dreharbeiten schwankte die

Stimmung der Schuler und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit immer

wieder: Beim ersten Treffen war sie noch ge16st, obwohl die be-

reits erwdhnten Probleme mit der Technik auftraten ( das Licht

war zu schwach, und weil die Schuler immer wieder zu leise oder

durcheinanderredeten, nahm der Ton nur Stimmengewirr auf).

Beim zweiten Mal fuhrte die Ankundigung, daB das SWF-Fernseh-

team die Arbeit drehen wollte, zu einiger Beklommenheit: ob man

auf deren Fragen auch richtige Antworten geben ki nne? Beim

dritten Drehtreff, als die Schiller zu ihrem Erstaunen tatsachlich
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gefilmt und interviewt wurden, war die Stimmung au Berordent-

lich gut und man merkte nichts von Lampenfieber, sondern

die Projektmitarbeiter waren erstaunt, wie naturlich sich die

Akteure verhielten. Das vierte und letzte Treffen war von

allgemeiner Ermattung und mangelnder Konzentration bestimmt:

die StreBphase 'Kursarbeiten' kundigte sich an. Ein Schuler

stand unter besonderer Spannung, da er befurchtete, seine

Eltern wurden ihn ins Internat stecken, wenn er die Versetzung
nicht schaffe.

Im MArz 1981 wirkte sich das Herannahen der Klausurarbeiten

zum Schul jahresabschluB endgultig auf die Gruppe aus und,

wie erwartet, als Storfaktor fur die Weiterarbeit am Film. Gleich

ZU Beginn der Sitzung befreiten sich die Schuler zuersteinmal

von ihrem angestauten Arger uber Lehrer und Notengebung.
Ganz resigniert wirkte die Realschulerin, die um ihre Abschlu B-

noten bangte,d.h. darum, daB sie mit einem schlechten Zeug-

nis keine Lehrstelle mehr bekdme. Zwei Gymnasiasten meinten,

ihr Zug sei mit zwei Funfen sowieso schon abgefahren und hoff-

ten gar nicht mehr auf eine Versetzung (1).

Angesichts dieser Situation kamen die Projektmitarbeiter nochmal

versttirkt mit den Projektzielen in Bedrangnis, d. h. mit dem

Vorhaben, den Film fertigzustellen und so bald wie maglich an-

deren Jugendlichen vorzuspielen, um damit einen ersten Alulti-

plikatoreneffekt zu erzielen. Denn sie sahen, da B es wichtig war,

solche Probleme in der Gruppe zu besprechen sowie den Betrof-

fenen, auch wenn es keine Lusungen gab, so doch wenigstens

Mitgefuhl zu zeigen. Gerade jetzt, als die Schule einen dermaBen

starken Druck auf einige Schuler ausiibte, wollten sie diese nicht

schulma Big behandeln, was geschehen wiire, wenn sie auf eine

Weiterarbeit gedriingt hiitten.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte der Film fertiggestellt und

die Vorfuhrungen vor zwei Jugendgruppen grundlich vorbereitet

SCHULER
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werden. AnschlieBend machte die Schulergruppe wegen des

Schul-Endspurts und den darauffolgenden Ferien einen Monat

Pause (April 1981).

Danach hatten die Projektmitarbeiter einige Muhe, die Gruppe

wieder zusammenzubekommen. Sie sprachen die Schiiler einzeln

an und verabredeten eine letzte Besprechung vor den Vor-

fuhrungen, welche in zwei D8rfern der Verbandsgemeinde statt-

finden sollten.

Die Kontakte, einmal zu einem Pfarrhaus, zum anderen zu einem

katholischen Pfarramt hatten TeiInehmer hergestellt, die sich

dort an Freizeitaktivittiten beteiligten.

Auch nach Meinung von Schulern der Schulergruppe konnten

diese Veranstaltungen so gut vorbereitet werden - der an-

schlieBende Diskussionsverlauf wurde ohne den Anspruch,

sich exakt an den Plan zu halten, ziemlich genau bestimmt -

daB die Zuschauer, insgesamt etwa 40 Jugendliche, teilweise

Hauptschuler und Lehrlinge, zu gleichen Ergebnissen kamen

wie die Schulergruppe. Die Probleme mit den Freizeitmdglich-

keiten und der Kontaktaufnahme seien ausfuhrlich diskutiert

worden. Li sungsmaglichkeiten vermochte jedoch niemand zu

formulieren: doch alle wu Bten jetzt einiges mehr uber ver-

schiedene Aspekte dieser Schwierigkeiten (3).

Bei den Schulern endete die Gruppenarbeit mit einer Nachbe-

sprechung und einem gemeinsamen Pizzaessen. Obwohl Schuler

und Projektmitarbeiter traurig waren, daB diese Zeit des ZU-

sammenseins jetzt vorbei war, sahen beide Seiten die Situation

realistisch: groBe Versprechungen, sich wiederzusehen, sollte

man sich nicht geben, daraus wurde meistens doch nichts.

U ...
A
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4.2.4. Bewertung der Gruppenarbeit

Auf die Frage, was das wichtigste an ihrer Arbeit in der

Schulergruppe gewesen sei, antworteten die beiden Schuler,

mit denen das NachgesprAch gefuhrt wurde, einhellig: " 
hat viel gebracht im U mgang mit anderen Menschen."

Fur den Jungen wurde die Gruppe eine Alternative zur Ver-

einzelung der Schuler im Kurssystem des Gymnasiums, denn

dort lerne man das wichtigste nicht: das Zusammenleben mit

anderen Menschen. Weil in den Gesprachen so sehr aufeinan-

der eingegangen worden sei, habe er hierfur in der Gruppe

viel gelernt.
Das Madchen fugte hinzu, daB sie sich jetzt besser in andere

hineinversetzen k6nne und, egal ob Freund oder Freundin, sie

habe sich seitdem vorgenommen, so zu handeln, wie man es

von ihr erwarte, d. h. nicht mehr so impulsiv wie fruher zu

reagieren, sordern vorher nachzudenken, welches Verhalten

der Situation angemessen sei.

Den konflikttrachtigen Kreislauf, den diese Schulerin mit den

nun erworbenen kommunikativen Fiihigkeiten zu durchbrechen

versucht, schil derte sie am Beispiel fruherer Auseinandersetzun-

gen mit ihren Eltern: Streitigkeiten seien meistens sehr impulsiv

verlaufen, und anschlieBend sei man bem ht gewesen, sich aus

dem Weg zu gehen. "Ich hab dann nicht mit meinen Eltern ge-

redet, sondern alles in mich reingefressen, und irgendwann bin

ich geplatzt, dann gab es wieder Krach. " Heute wurde sie daruber

nachdenken, was beide falsch gemacht hatten. "Dann setzen wir

uns eben zusammen und reden daruber. " Das ki nne sie jetzt,
denn durch die Gruppenarbeit sei ihr deutlich geworden, daB

ihr Verhalten in derartigen Situationen haufig egozentrisch ge-

wesen sei; daB sie sich bisher immer das Wichtigste gewesen sei

und von den anderen immer erwartet habe, sich nach ihr zu

richten (3).
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Zum Lernziel Selbstorganisation hatten die Schuler ein ambi-

valentes Verhliltnis: "Das Schwere am Anfang war, daB sie

(die Projektmitarbeiter) sich nicht einfach zu uns gesetzt
haben und angefangen haben zu reden" (3) .

Doch immer

noch klang der Stolz mit, die Vorfuhrung der Filmszenen in

den beiden Jugendgruppen selbstiindig und gut durchgefuhrt

zu haben. Auch schien ihnen durchaus deuttich geworden zu

sein. da B der lange ProzeB dazwischen notwendig war, um

dieses Ergebnis zu erreichen. In einem Feed-Back im Juli

1980 hatten sich die Teilnehmer der Gruppe zu ihren eigenen

Schwierigkeiten folgenderma Ben geauBert ( 1) :

- Aufgrund von Erfahrungen im Unterricht und in Jugendfrei-

zeitgruppen trauten sie sich nicht zu, selbsttindig zu arbeiten,

oder waren zumindest skeptisch, ob sie genugend Ideen und

Eigeninitiative entwickeln k6nnten.

- Daraus resultiere die bereits angeklungene Erwartung, die

Projektmitarbeiter sollten schon vor den Treffen Programm-

punkte uberlegen und sie dann einbringen, wenn von der

Gruppe keine Vorschlage k£imen.

- Au Berdem sollten die Projektmitarbeiter an die Gruppe die

Informationen weitergeben, die wichtig seien, um die ge-

planten Ziele erreichen zu k6nnen und aufgrund ihrer Kom-

petenz nur ihnen bekannt seien.

Obwohl die Projektmitarbeiter die wachsende Fiihigkeit der

Gruppe feststellten, den Verlauf der Gruppe zu bestimmen und

organisatorische Aufgaben wie Raumbeschaffung (z.B. auch die

Kpeipe, in der gefilmt wurde) und Besorgung des Arbeitsmaterials

(ausgenommen der Videoanlage) zu ubernehmen, sahen sie auch,

wie die Schuler selbst, deren Schwierigkeiten, ganz ohne fachliche

und organisatorische Hilfen auszukommen, ein Umstand, der sich

..... -- ---- -
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bis zum Ende der Arbeit nicht Anderte. Immer wieder waren

Mahnungen, Telefonanrufe und Anregungen notwendig, um

die Gruppe zusammenzuhalten und den Film fertigzustellen.

Denn im Unterschied zu den Lehrern der Lehrergruppe brauch-

ten die Schuler eine kontinuierliche pers6nliche Ansprache, um

die Motivationsverluste wieder auszugleichen, die durch Au Bere

Bedingungen entstanden waren, wie z. B. durch den Noten-

druck, die Ferien oder die fehlende Videoanlage.

Trotz des von Sitzung zu Sitzung schwankenden Gruppenklimas

stabilisierte sich die Gruppe jedoch im Laufe der Zeit so sehr,

da B sogar pers6nliche Probleme besprochen werden konnten:

"Wir konnten uber alles miteinander reden, alle Mitglieder hatten

echt richtig Vertrauen in die anderen." (3)

Aus dem groBen Bereich Freizeitverhalten kristallisierte sich

im Verlauf dieser Vertrauensbildung bei den Schulern mehr und

mehr das Bedurfnis heraus, uber das in diesem Alter zentrale

Problem der Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht zu spre-

chen und mit den Videoszenen die angebotene  16glichkeit zu

ergreifen, an den erkannten Widerspruchen zu arbeiten. Damit

verlie Ben sie ihre ursprunglich eher abwartende Haltung: Im

Laufe des Alterwerdens wurden sich die Probleme von selbst

16sen, denh sonst hlitten ja alle Erwachsenen Kontaktschwierig-

keiten ( 1) .

Resignierender war dagegen ihr Verhalten zum Problem der mangeln-

den Freizeitm6glichkeiten. Diese wurden zwar standig kritisiert

- die Diskussion hierum zog sich wie ein roter Faden durch die

Gruppenarbeit - aber weil schon so viele Initiativen fur selbst-

verwaltete Jugendfreizeitheime an bereits genannten Schwierig-

keiten gescheitert waren, zeigten sich die Schuler entmutigt:

"Da kann man eigentlich kaum etwas machert", andere engagierten
sich bereits f r sie hinreichend in bestehenden Freizeitgruppen.
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Von der resignierenden Haltung zeugte auch der fehlgeschlagene

Versuch der Projektmitarbeiter, neben dieser Schulergruppe eine

schulartubergreifende Schulergruppe zur Verbesserung der Frei-

zeitm6glichkeiten am Schulzentrum und in der Verbandsgemeinde

einzurichten. nach drei Treffen 16ste sich die Gruppe wieder auf,

allerdings auch, weil die Lehrerin, welche die Schuler betreuen

wollte, keine Zeit mehr hatte.

DaB die Schuler nicht nur im Sinne primarer Priivention arbeiteten,

sondern auch ein, diesem Konzept entsprechendes ProblembewuBt-

sein bezuglich des MiBbrauchs von Drogen entwickelten, entnahmen

die Projektmitarbeiter besonders dem Verhalten der Schuler in den

beiden Offentlichkeitsaktionen, dem Interview mit dem Sudwest-

funk und den Vorstellungen des Videofilms: In beiden FAllen konn-

ten die Schuler, ohne es vorher eingeubt zu haben, den Zusammen-

hang zwischen Kontakt- bzw. Kommunikationsproblemen und Alkohol-

miBbrauch sowie die Verbindung von mangelnden Freizeitm6glich-

keiten bzw. passivem Freizeitverhalten und Suchtverhalten darstel-

len. Da sie diesen Zusammenhang vorher nicht kannten, konnte er

nur schrittweise anhand der GesprAche entwickelt werden, was die

Projektmitarbeiter sehr viel i\juhe kostete. Denn auch den Schulern

waren sie ja als Drogenberater und Sozialarbeiter angekundigt worden

(2).

Mit der EinschrAnkung, daB es nicht gelang, mit Haupt- und Real-

schiilern zusammenzuarbeiten, kann die Gruppenarbeit mit Schulern

daher als sehr erfolgreich bewertet werden. Besonders dann, wenn

man die Ergebnisse in bezug zu den zahlreichen Sti rfaktoren setzt,

die den kontinuierlichen Ablauf der Arbeit behinderten und die

daraus entstandene Labilitiit der Gruppe berucksichtigt. Es waren

vor allem:

- die schlechten Verkehrsbedingung n, die. die Schuler viel Zeit

und Initiative kosteten, um uberhaupt an der Gruppe teilnehmen

-'
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ZU k6nnen. Im Winter rechneten die Projektmitarbeiter es den

Teilnehmern besonders hoch an, wenn sie bei Regen und Schnee

mit Mofa oder Trampen zu den Treffpunkten kamen.

- Der Rythmus des Schuljahres - besonders die Phasen der

Klausurarbeiten, aber ebenso Ferien und Feiertage - machte

auch nach Ansicht von Lehrern eine derartige Arbeit mit Schu-

lern sehr schwierig, da sie sich sehr leicht aus dem Zusammen-

hang reiBen lie Ben.

- Das Fehlen der Videoanlage zu dem Zeitpunkt, als die Gruppe

so weit einge€ibt war, daB sie filmen konnte und wollte, be-

wirkte, daB Erfolgserlebnisse, die zu diesem Zeitpunkt wichtig

gewesen wbren, um die bis dahin entstandene Motivation auf-

rechtzuerhalten, erstmal ausbleiben muBten.

Die Projektmitarbeiter investierten bei allen drei St6rfaktoren er-

heblich mehr Zeit als ursprunglich geplant: um zu entlasten (sie

fuhren Schuler nach Hause oder holten sie ab), emotional anszu-

gleichen (sie fuhrten viele Einzelgespriiche uber Schulprobleme)
und organisatorische Miingel zu beheben (sie nahmen z. B. Kontakt

zu Verleihfirmen auf, um ein Ersatzgerat zu bekommen, was jedoch .

aufgrund hoher Kosten nicht m6glich war).
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.
3 Gruppenarbeit mit Eltern

4.3.1. Ausgangssituation der Elternarbeit

Kommen die Schuler in Dahn von der Schule nach Hause,

so erwartet sie haufig die Situation eines Kindes, dessen

Eltern beide berufstatig sind: es gibt kein gemeinsames Mit-

tagessen und Eltern, die erst abends und dann mude von der

Arbeit kommen, die dann an ihrem Feierabend nicht mehr be-

reit sind, noch viel Zeit und Energie aufzuwenden, um sich

mit ihren Kindern zu beschAftigen - sei es, um mit ihnen noch

etwas besonderes zu unternehmen oder um sich mit Erziehungs-

problemen auseinanderzusetzen. Sie wollen einfach ihre Ruhe

haben oder die knappe Freizeit in den zahlreichen 6rtlichen

Vereinen (siehe : Ausgangssituation am Projektort -2.1.) ver-

bringen (3). Viele Vater geh6ren zu den sogenannten Pendlern,

d. h. sie haben abends nicht nur den anstrengenden Arbeits-

tag, sondern vielfach auch noch eine mindestens zwei- bis drei-

stundige Fahrt zu ihren Arbeitsplatzen und zuruck hinter sich

gebracht. Meistens erfullen sie demzufolge ihren Erziehungsauf-

trag nur noch dadurch, indem sie hin und wieder ein Alachtwort

sprechen (1).

Ein Gro Bteil der Mutter arbeitet in den Schuhfabriken. illorgens
oder mittags k6nnen sie den Kindern schon deswegen nicht zur

Verfugung stehen, weil ihre Arbeitszeiten anders liegen als

die Unterrichtszeiten. Andere Mutter wiederum verdienen durch

Heimarbeit fur die Schuhindustrie dazu, was jedoch auch bedeu-

tet, da B sie fur ihre Kinder dann nicht ansprechbar sind ( 1) .

Wenn beide Eltern auBer Haus berufstatig sind, uberlassen sie

ihre Kinder nachmittags meist sich selbst, oder sie beauftragen
G roBeltern oder Nachbarn mit der Betreuung. Daher wissen sie

aber auch kaum, womit sich ihre Kinder w&ihrend dieser Zeit

besch iftigen, was zur Folge hat, daB diese Eltern ihre Kinder

7
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umso weniger kennen, je Alter diese werden.

Sogenannte 'Studienratskinder' also Kinder von Eltern, die

immer wieder versuchen, ihnen Anregungen zu verschaffen

und sehr viel Freizeit auch gemeinsam verbringen, sind in

Dahn selten.

Die meisten finden in der Regel erst dann Zeit fQr ihre Kinder,

wenn ein schweres Problem auftritt, meist also bei Schul- bzw.

Zukunftsproblemen ( 1).

Das hei Bt aber nicht, daB sie sich keine Gedanken und Sorgen

um ihre Kinder machen wurden. Solche Schul- und Zukunftspro-
bleme beschiftigen sie schon sehr, ebenso auch die Probleme

'Alkohol' und 'Rauchen'. Hierin sind sie allerdings keine guten

Vorbilder: Wie schon erwahnt, trinken und rauchen nach An-

sicht der Schuler ihre Eltern sehr viel und haben auch keine Be-

denken, wenn ihre Kinder bei Familienfesten mittrinken - zumin-

dest dann nicht, wenn es bei Bowle und Apfelkorn bleibt. Und

da die Eltern sehr "waldfestfreudig" seien, so ein Lehrer, gAbe
es immer wieder Gelegenheiten, bei denen Kinder ihre Eltern oder

andere Erwachsene angetrunken erlebten - was in dieser Region

allerdings nicht als gravierendes Problem angesehen werde ( 1).

Ober die Frage, welcher Personenkreis nun durch welche Art von

Drogen besonders gefahrdet sei, finden anscheinend zwischen ver-

schiedenen Bevdkerungsgruppen gegenseitige Stigmatisierungs-

prozesse statt ( 1) :

- Eltern von Hauptschulern z. B. behaupten, vor allem Gymna-

siasten seien durch illegale Drogen bedroht: "kein Wunder,

wenn die dauernd lesen mussen. daB die dann auf dumme Ge-

danken kommen".

- Eltern von Gymnasiasten, Lehrer lind Gymnasiasten selbst

meinen, daB das Problem Alkohol hauptsachlich Hauptschuler
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betreffe. Als Erklarung fuhren sie den falschen Erziehungs-

stil der Eltern bzw. das gesamte Milieu an, schreiben also

demzufolge eine Gefahrdung primar den unteren sozialen

Schichten zu.

Ansonsten schieben die Eltern auch gerne einen Teil der Ver-

antwortung auf die Lehrer ab, etwa wenn sie bemangeln, daB

die Kinder sogar auf Schulausflugen Alkohol trinken durften

und kein Lehrer den Mut zeige, dagegen einzuschreiten ( 1).

Ihre eigene Rolle hinsichtlich einer Gefahrdung ihrer Kinder

ist ihnen im Sinne des Ansatzes primarer PrAvention nicht be-

wuet, zumindest nicht in bezug auf ihre alltiigliches Verhalten

(2). Das gilt auch fur positiv zu bewartendes:z.B. hob ein

Lehrer im Nachgesprach hervor, wie sehr er sich mit seinen

Kindern beschiiftige, um sie davon abzuhalten, auf dumme Ge-

danken zu kommen. Doch daB er damit in einem zentralen Be-

reich - niimlich, gemeinsames aktives Freizeitverhalten - selber

primare Pravention betrieb, diesen Zusammenhang sah er erst

nach diesem Gesprlich (3).

Wenn uberhaupt eine Problemsicht vorhanden ist, bleibt sie

meistens bei den in der Presse genannten Umsttinden stehen:

so sollten sich die Eltern z. B. grundlicher uber die verschie-

denen Drogen, ihre Erscheinungsformen und Auswirkungen in-

formieren, um nachher nicht fassungslos vor ihrem kranken oder

sogar toten Kind zu stehen, weil sie von dessen Beziehung zu

Drogen nicht im entferntesten ahnten (vgl. Pressemitteilung
"Pirmasenser Zeitung" vom 27. 04. 1981). Zur Pravention des Ge-

brauchs illegaler Drogen werden von den verschiedensten Insti-

tutionen immer wieder Informationsveranstaltungen angeboten,

hiufig mit dem zweifelhaften Ziel, die Eltern an 'Spuren' wie ver-

kohlten L8ffeln, abgebrannten Kerzen etc. eine G efahrdung ihrer

Kinder "rechtzeitig" erkennen zu lassen. ( Siehe z. B. Die Rhein-

pfalz, 19. Juni 1980: Sonderseite der Vereinigung zur Bekampfung

des Drogen- und Rauschmittelmi Bbrauchs Pfalz e.V.)

----.
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Eine Erkldirung dieser Reduktion der Erziehungsverantwortung

auf die 'Feuerwehrfunktion', also auf das Einschreiten und Ein-

schreiten k6nnen, erst sobald sich Probleme bereits an Sympto-
men hu Bern, erhalt man von den Eltern selber nicht. Als Au Ben-

stehender kann man dies nur aus der Situation der Eltern, z. B.

aus ihrer beruflichen Oberbeanspruchung zu verstehen versu-

chen und muB hierbei auch die Blockaden berucksichtigen, die

entstehen, wenn so bedrohliche Probleme mit dem eigenen Er-

ziehungsverhalten in Zusammenhang gebracht werden. Das wurde

in dem ersten Versuch, Eltern fur eine Mitarbeit zu gewinnen
sehr deutlich.

Die Lehrer, die ja selbst ein  hnliches Erziehungsverhalten prak-

tizieren, kritisieren, wenngleich sie hierbei nicht auf den Drogen-
bereich zielen, eine Auswirkung solchen ptidagogischen Selbst-

Verstindnisses: den mangelnden Kontakt der Eltern zur Schule.

Ihr eigenes mangelndes Engagement entschuldigen sie noch mit der

eigenen Uberbeanspruchung; bei der Beurteilung des Verhaltens

der Eltern aber klingt ein Vorwurf mit: Nur die Eltern der Gymna-

sialschuler wurden regen Gebrauch von der T,loglichkeit machen,

an den Elternsprechtagen Kontakt mit Lehrern aufzunehmen.

Dann allerdings, so klagen diese Lehrer, gehe es kaum darum, ge-

meinsam Probleme der Schuler zu 18sen, sondern hauptstichlich um

Fragen der Notengebung. Kummer bereitet es den Hauptschullehrern,

daB die Eltern ihrer Schuler nur ganz selten erscheinen. Sie haben

jedoch auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen Verstindnis da-

fur: Fur diese Eltern kilme erschwerend hinzu, daB es nicht mehr

wie fruher der Dorfschullehrer sei, den sie aufsuchen, also der

elensch, den sie von der StraBe, aus dem Laden oder durch Knei-

penkontaktekennen, sondern da B sich die Eltern, wenn sie ins

Schulzentrum fahren, in eine anonyme Situation begeben wurden.

Daruberhinaus muBten sie haufig von Weit anreisen; und das be-

reite vielen ebenfalls Schwierigkeiten', da die Mutter, die ja in

der Regel auch diese Erziehungsaufgabe ubernehmen, selten uber

ein eigenes Auto verfugen (3).

1
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Ganz anders sieht die Bereitschaft, sich mit der Erziehung zu

befassen, bei Eltern von Kindergartenkindern aus. Eine Kinder-

gartnerin beobachtete bei diesen jungen Eltern, besonders bei

der Elternschaft, deren Kinder derzeit den Kindergarten be-

suchen (120 Kinder), sehr viel Engagement, mit ihr zusammen-

zuarbeiten. Zu ihr und untereinander habe sich fast schon

ein familibrer Kontakt entwickelt. So habe sich z. B. der neue

Elternbeirat, der vor etwa zivei Jahren gewahlt wurde, gleich

ZU Anfang in Eigeninitiative darum bemuht, Mi glichkeiten zu

finden, damit die Eltern sich untereinander kennenlernen und

mehr aufeinander zugehen k6nnten - und dies sei, so ihr spon-

tanes Urteil, auch wesentlich wirkungsvoller gewesen, als wenn

sie selbst diese Aufgabe (ibernommen hiltte.

AuBerdem wurden sich diese Eltern, sehr darum bemuhen, ihre

Kinder zu verstehen. Der Wunsch, daB ihre Kinder m6glichst
schnell gute Leistungen zeigten, stunde bei vielen erst an zwei-

ter Stelle. Sie wunschten vor allem, daB ihre Kinder sich entspre-

chend ihrer Fhhigkeiten und Neigungen entwickelten und wollten

sie dabei auch nicht unter ( Zeit-) Druck setzen.

Auch sei der Hauptgrund, die Kinder in den Kindergarten zu

geben nicht eine Entlastung der Mutter gewesen, sondern habe

darin bestanden, daB die Kinder hier ein Gruppengefuhl ent-

wickeln und soziales Verhalten lernen kannten.

Fur diese gegensiitzliche Haltung gibt es eine Reihe von Erkla-

rungen, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden

kann. (Die Zielgruppe 'Junge Eltern' wurde, wie bereits erwahnt,

in dem parallel verlaufenden Pilotprojekt Berlin gesondert verfolgt. )

In bezug auf die spezifische, durch das Schulzentrum Dahn ge-

gebene Situation, erkliirte sich diese Kindergartnerin den Unterschied

mit der Anonymittit des Schulzentrums: DaB das Schulzentrum ein

viel grdBerer Komplex sei, in dem ein Zusammengeh6rigkeitsgefilhl,
wie sie es fur ihren Kindergarten empfindet·, nicht entstehen kunne.



- 134 -

ELTERN

Die Ausgangssituation der Zielgruppe Eltern erwies sich in

jedem Fall als besonders komplex und schwierig, nicht zu-

letzt deswegen, weil die wenigen Eltern, die in engerem

Kontakt zur Schule standen (z .
B. als Elternsprecher) meist

daruberhinaus noch in so vielen Vereinigungen mitarbeiteten,

daB sie als Ansprachepartner fur eine Gruppenarbeit nicht mehr

infrage kamen.

4.3.2. Vorgehensweise bei der Gewinnung von Eltern fur die

Gruppenarbeit

Eltern fur eine Gruppenarbeit zu gewinnen - das machte zwei

Anliiufe notwendig. Dann allerdings meldeten sich so viele Inter-

essenten, daB sogar zwei Elterngruppen fur ein Kommunikations-

training (mit Eltern) gebildet werden konnten.

Den ersten Versuch organisierten die Projektmitarbeiter, wie

geplant, uber das Schulzentrum. Hierbei waren besonders die

drei Rektoren und das Sekretariat behilflich, uber die die Eltern-

vertreter sowohl zu den ErstgesprAchen als auch zu dem ersten

Treffen zur Bildung einer Elterngruppe eingeladen wurden.

Nachdem auf diesem Weg nicht genugend Interessenten gefunden

werden konnten, gelang es mit dem zweiten, verAnderten Versuch,

infolge verstarkter Offentlichkeitsarbeit (z.B. Ankundigung des

Kommunikationstrainings im Gemeindeblatt) etwa 80 Eltern zu in-

teressieren. Damit war allerdings auch eine Ausweitung der Ziel-,

gruppe verbunden: nicht mehr nur Eltern von Schulern des Schul-

zentrums beteiligten sich nun an der Gruppenarbeit, sondern auch

Eltern jungerer Kinder und Kindergartnerinnen, die aus beruf-

lichen Grunden ein groBes Interesse an dem Angebot entwickelt

hatten.

Auf diesen zweiten Versuch zur Gew'innung.von Eltern beschrdnk-

te sich auch im Gro Ben und Ganzen die Offentlichkeitsarbeit der
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Projektmitarbeiter. Denn eine, das Projekt von Anfang an be-

gleitende, breitangelegte Offentlichkeitsarbeit war - so ihr

nachtragliches Urteil - nicht maglich gewesen. Dies bedingte

auch der Projektansatz (kein Gemeinwesenprojekt, sondern

eine am Schulzentrum eingerichtete MaBnahme) sowie ihre

hohe Belastung, besonders in der Anfangsphase: die jeweils

dreifache Ansprache der Zielgruppen und die Herstellung or-

ganisatorischer Voraussetzungen des Projekts, wie z. B. die

Einrichtung des Projektbiiros, die Installation ei ·les Telefons,

das Einstellen einer SekretArin, brauchten viel Zeit.

Intensivere Kontakte mit Personen und Institutionen der Ver-

bandsgemeinde, die gerade fur die Elternarbeit gleich zu An-

fang von gro Ber Bedeutung gewesen waren - z. B., um der

Arbeit ein positives Image zu geben (man spricht daruber) -

wurden deswegen erst zu diesem spateren Zeitpunkt herge-
stellt und gepflegt (Herbst/Winter 1980/81) .

Und generell beschriinkten sich die uber das Schulzentrum

hinausgehenden Verbindungen auf direkt fur das Projekt ver-

wertbare Unterstutzungsaktionen bzw. auf das Herausfinden

potentieller Partner hierf' ir.

3.2.1. Versuch, Eltern uber das Schulzentrum zu gewinnen

Nachdem, genau wie bei Lehrern und Schulern, mit den Funk-

tionstrigern der Elternschaft, also den jeweils zwei Elternspre-
chern der drei Schultypen Gesprache stattgefunden hatten,

zeichneten sich die ersten Schwierigkeiten ab ( 1) :

- In einem Zwischenkontakt erfuhren die Projektmitarbeiter, daB

die angesprochenen Eltern teilweise keine Zeit gefunden hal-

ten, mit weiteren Eltern zu reden und Interessierte zum ersten

gemeinsamen G esprich einzuladen:
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- und sie muBten feststellen, da B zu dem ersten Treffen von der

Haupt- und Realschule mehr Elternvertreter (von der Real-

schule alle) eingeladen worden waren, als zuvor abgesprochen,
namlich nicht nur die vorher informierten.

Bei den Eltern, mit denen die einfuhrenden und aktivie-

renden G esprache stattgefunden hatten, gab es also allen Grund

fur die Befurchtung, daB ihnen gar nicht so viel an dem Projekt

lag; ein Umstand, der sich auch schon wiihrend der Erstgesprache

abgezeichnet hatte:

- Sie interessierten sich vorrangig fur MaBnahmen der sekund ren

Priivention (Information und Beschaftigung mit vorhandenen Pro-

blemfallen) ;

- sie wollten nicht mitarbeiten, um an sich selber etwas zu tun,

sondern waren eher caritativ orientiert, wollten den Projektmit-

arbeitern helfen, Problemfamilien zu finden und in diesen zu

intervenieren.

- DaB ihre eigenen Verhaltensweisen, ihre familiaren Konflikt16-

sungsmuster beispielsweise, Ziele der Projektinterventionen sein

sollten, konnten bzw. wollten sie nicht verstehen, insbesondere,

da es sich ja um ein Drogenprojekt handelte, d. h. dadurch ihr

normales, 'eingeschliffenes' Verhalten in direkten Zusammenhang

mit Drogenkonsum oder Problemen ihrer Kinder gebracht worden

ware.

- Die Projektmitarbeiter nahmen sogar an, daB daruberhinaus tief-

sitzende Stigmatisierungsingste bei diesen Eltern wirksam wurden,

da B diese Eltern befurchteten, durch eine Arbeit an sich selbst -

im Zusammenhang einer 5ffentlich als Drogenberatungsprojekt

angekundigten MaBnahme -in den Augen 'anderer zu Sozialfallen

degradiert zu werden.
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Vertretern der BZgA und der LZG stattgefunden hatten - Eltern

erzahlten spater, ihnen sei damals das Projekt als ein Drogen-

prAventionsprojekt vorgestellt worden und zwar in dem Sinne,

daB etwas gegen Drogen, Rauchen und Alkohol unternommen

werden sollte - unterstutzte nach Meinung der Projektmitarbeiter
diese Tendenz, lieber anderen helfen zu wollen als bei sich selbst

anzufangen.

Durch die GesprAchsbeitriige der Eltern in den folgenden beiden

Zusammenk· nften, vertieften sich diese ersten Eindrucke uber

die Motivationslage der angesprochenen Eltern: Mitte Alai 1980

fand eine erste Veranstaltung mit 22 Eltern und Elternsprechern

statt, die im wesentlichen nur dazu fuhrte. daB sich die Anwesen-

den darauf einigten, noch vor den Sommerferien eine Gro Bveran-

staltung mit allen Eltern des Schulzentrums durchzufuhren. Denn

viele der zu diesem Zeitpunkt versammelten Eltern arbeiteten be-

reits in verschiedenen anderen Gremien mit und waren zum Teil

nur deshalb gekommen, weil sie ein einmaliges Engagement er-

warteten und der Meinung waren, daB eine Problem- und Interes-

senbefragung nur dann zu brauchbaren Ergebnissen f hren wurde,

wenn man einen gr6Beren Kreis von Eltern einbez6ge. (Dies auBerte

sich bereits in der Einladung aller Elternvertreter der Realschule.)
-

Als Hauptgrunde fur die geplante GroBveranstaltung wurden des-

wegen genannt:

- In einem gr6Beren Kreis gebe es mehr Personen, die anders als

sie, mit weniger Verpflichtungen belastet seien.

- Um eine gr6Bere Transparenz zu wahren, sollten nicht nur die

Vertreter der Eltern, sondern die gesamte Basis, d. h. die ge-

samte Elternschaft informiert werden.

Zu der Gro Bveranstaltung wurden dann, wie abgesprochen per

Elternbrief, den die Lehrer an ihre Schuler verteilten, alle Eltern

ELTERN
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des Schulzentrums eingeladen.

Die Lehrer der Lehrergruppe bremsten allerdings die Hoffnung
der Projektmitarbeiter, eirten wesentlich gr6Beren Kreis von

Ansprachepartnern erwarten zu k6nnen von vornherein. Ihren

Erfahrungen gemAB sei es im Gegenteil schon vorgekommen,
da B zu einer solchen Einladung uberhaupt niemand erschienen

ware. Daher waren die Projektmitarbeiter auch uberhaupt nicht

uberrascht bzw. unvorbereitet, als sich nur 50 Eltern in der

Aula des Schulzentrums einfanden, sondern empfanden es auf

diesem Hintergrund immer noch als positiv, daB so viele Eltern

kamen.

Allerdings entstand, bedingt durch das MiBverhiiltnis von Teil-

nehmerzahl und Raumgr6Be eine Gesprhchssituation, an die sich

Beteiligte noch viel spAter unangenehm erinnerten: Die Projekt-
mitarbeiter saBen auf der Buhne, wie es nur bei einer Gro Bver-

anstaltung sinnvoll gewesen ware, die wenigen Anwesenden ihnen

zu FuBen (3).

Lehrer, die als Eltern kamen, kritisierten auch, da B das Projekt

quasi in derselben Art vorgestellt worden sei, wie bereits vorher

den Lehrern, so daB es fur sie langweilig und unn6tiger Zeit-

verlust gewesen ware.

Auch die Projektmitarbeiter fuhlten sich an diesem Abend nicht

besonders wohl. In der regen Diskussion nach der Vorstellung

des Projektansatzes, mu Bten sie das Konzept immer wieder neu

verdeutlichen und erklhren, weil standig das Interesse an Ma B-

nahmen sekundirer Pravention gehuBert wurde und die Teilneh-

mer kein Verstandnis fur primbre Prdvention zeigten. ( 2)

Daher war es auch nicht verwunderlich, daB nur vier Eltern

ein Interesse an der geplanten Arbeit bekundeten.

k
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Insgesamt, so kann man sagen, war die Resonanz der Eltern

auf diesen ersten Versuch der Gewinnung von Teilnehmern

fur die Gruppenarbeit ahnlich der der Lehrer auf ihre Ein-

fuhrungsveranstaltung (Vorstellung in den Kollegien), dies

nicht zuletzt deshalb, weil die Wortfuhrer - eher konservativ

eingestellte Aleinungsbildner der Verbandsgemeinde - auf dem

Ansatz der sekundaren Prtivention beharrten und, wie die

Lehrer auch, diesbezuglich konkrete Vorschlage haren wollten.

Das fuhrte dazu, da B sich die im Rahmen der ersten problema-
tischen Auseinandersetzungen mit Lehrern entstandene Verun-

sicherung der Projektmitarbeiter hinsichtlich ihrer professionel-

len Anerkennung durch die Erwachsenen-Zielgruppen nochmal

verstdrkte. In guter Erinnerung blieb ihnen in diesem Zusammen-

hang das Verhalten eines Vaters auf der 'GroBveranstaltung', der

sich daruber emptlrte, wie es mi glich sei, daB hier drei Psycho-

logen wie auf einer Spielwiese herumtollen k6nnten, wahrend

gleichzeitig doch die Unterversorgung in der Verbandsgemeinde

so groB sei, daB er als Lehrer in dringenden FAillen keinen Ter-

min bei der schulpsychologischen Beratungsstelle Pirmasens

bekhme. ( 2)

Aufgrund dieser enttiiuschenden Ergebnisse gaben die Projekt-
mitarbeiter ihr Vorhaben auf, noch vor den Sommerferien eine

funktionsfahige Elterngruppe zu etablieren. Zwar fanden noch

einzelne G esprAche mit Eltern statt, doch empfahl es sich auch

wegen der vorgezogenen Sommerferien (Anpassung an die saison-

bedingte Ferienregelung der Schuhindustrie) den Beginn der

Gruppenarbeit mit Eltern auf den Herbst zu verschieben.

4.3.2.2. Versuch, Eltern uber eine verstiirkte Offentlichkeitsarbeit

zu gewinnnen

Die Elternarbeit, mit deren Hilfe nach den Sommerferien begonnen

wurde, Eltern fur eine Gruppenarbeit im Sinne des Projektansatzes
zu gewinnen, hatte drei Schwerpunkte:
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- Berichte uber das Projekt in den zwei groBen Tageszeitungen

der Verbandsgemeinde.

- Eine Befragung von Eltern des Schulzentrums uber ihre

Probleme mit ihren Kindern, ihre Bedurfnisse und ihre

Interessen bezuglich entsprechender Bildungsangebote.

- Kontaktaufnahme mit den Volksbildungswerken der Ver-

bandsgemeinde, um dort die geplanten Elternkurse ein-

zurichten, sowie zu Kindergiirten und anderen Institutionen

und Personen des weiteren Umfelds, bei denen Interesse zu

vermuten war, das Projekt zu unterst' tzen oder sogar selbst

daran teilzunehmen - bzw. begonnene MaBnahmen nach Projekt-

abschlu B fortzuffhren.

Im September 1980 veranstalteten die Projektmitarbeiter eine

Pressekonferenz, zu der sie die Redakteure der beiden Tages-

zeitungen "Pirmasenser Zeiturig" und "Rheinpfalz" einluden.

Diese hatten fruher schon htiufiger uber die Entstehungsge-

schichte des Schulzentrums, mit all den dabei ausgetragenen

Meinungsverschiedenheiten berichtet (siehe die Schlagzeilen

in dem Kapitel uber die Ausgangssituation am Projektort Dahn).

Entsprechend den, von den Projektmitarbeitern sorgfilltig vor-

bereiteten Pressevorlagen, erschienen nun, Ende September

1980, zwei ausfuhrliche Berichte, die Ziel und Zweck des Pro-

jekts, d.h. in etwas verkurzter Form den gesamten Projekt-

ansatz und die konzeptionelle Planung darstellten, sowie die

ersten Ergebnisse vorfuhrten.

Das Erscheinen der Artikel fiel auf den Tag genau mit dem

Schulfest zusammen, hatte aber keine weiteren Auswirkungen
auf die Elternarbeit, wie z. B. der ergebnislose Versuch,

einen Eltern-Lehrer-Stammtisch einzurichten, zeigte. -

-4
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Von allen drei Rektoren jedoch erhielten die Projektmitar-

beiter noch auf dem Schulfest ein stabilisierendes Feed-

Back: "Wenn so ein groBer Artikel mit Hinweis auf der

ersten Seite erscheint, dann habt Ihr Euch gut verkauft". ( 1)

Die positive Bedeutung dieser Bemerkung wird besonders

deutlich auf dem Hintergrund, daB von jener Seite den Pro-

jektmitarbeitern u. a. vorgeworfen worden war, sie hatten

den Lehrern ihr Produkt nicht richtig verkaufen k6nnen. ( 3)

Die Elternbefragung, die nach dem urspriinglichen Konzept

genau wie die Lehrerbefragung von einer Arbeitsgruppe vor-

bereitet und durchgefuhrt werden sollte, ubernahmen jetzt
die Projektmitarbeiter selber.

Im Oktover 1980 erhielten etwa 1.000 Eltern von Schulern der

7. Klassen uber ihre Kinder den Fragebogen, der gleichzeitig
eine Kurzinformation uber das Projekt enthielt. Damit und mit

der Frage, welche Themen im Rahmen von Veranstaltungen fur

Eltern interessieren wurden und wieviel Zeit dafur aufgebracht
werden k6nnte, kam dieser Problem- und Interessenbefragung

gleichzeitig eine aktivierende Funktion zu: Die Eltern wurden an-

geregt, daruber nachzudenken, welche Probleme und Interessen

sie [iberhaupt haben und wieviel sie bereit sind, hierfur zu in-

vestieren (siehe Ergebnisse der Elternbefragung, Anhang).

Die angegebenen Themenbereiche, hier nach ihrer Wichtigkeit auf-

gelistet, gaben den Projektmitarbeitern wiederum Aufschlu B da-

ruber, mit welchen praxisnahen Fragen sich die Eltern auseinan-

dersetzen wollten:

- Angemessenes Erziehungsverhalten

- Lehrerverhalten

- Kritik an der Schulorganisation, Hausaufgaben

- Lehrstoff besser erkliren (Didaktik), SchulstreB
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- Schule und Elternhaus

- Freizeit
,

Drogengefahr

- Fahrprobleme,

zukunftiger Beruf

Insgesamt kamen 164 Frageb6gen zuruck. Davon hatten 129 Eltern

Interesse an themenzentrierten Elternabenden, d. h. an einmaligen

Veranstaltungen, mit denen sie sich nicht terminlich uber einen

liingeren Zeitraum festlegen muBten; ebenso druckte sich in diesem

Wunsch das vorrangige Interesse an Informationen aus.

85 Eltern bekundeten ihr Interesse an einem Elterntraining; von

diesen wird allerdings der gr6Bte Teil nicht gewu Bt haben, was

ein Elterntraining ist (diese Vermutung wurde spliter von einer

Teilnehmerin bestatigt), da es derartige Veranstaltungen in dieser

Region noch nicht gegeben hatte, eine Information, welche die

Projektmitarbeiter spater von dem Leiter der Volksbildungswerke

erhielten, als dieser seine Skepsis gegenuber einem solchen Vorha-

ben au Berte. Entsprechend wuBte auch uber die Hdfte der Eltern,

die eine Ruckantwort gaben, nichts davon, da B es etwas wie Eltern-

trainings uberhaupt gibt.

Im November/Dezember - nachdem vom Projekttrager interveniert

worden war (siehe: Spezifische Projektziele - Entwicklung und Fort-

schreibung der Konzeption -3.3.)- nahmen die Projektmitarbeiter
den ersten Kontakt zu den Volksbildungswerken Dahn auf. Die El-

ternarbeit sollte jetzt in ihren Einrichtungen verankert werden.

Eine Verbindung zum Schulzentrum bestand insofern, als der Leiter

der Werke Lehrer an der Hauptschule ist. Doch dieser Umstand war

nicht nur positiv zu bewerten: denn er geh6rte nach seinen eigenen

Aussagen zu denjenigen Lehrern, die der gesamten Arbeit der Pro-

jektgruppe eher skeptisch gegenuber.standen. Zusatzlich Au 8erte

er seine Bedenken gegenuber dem Vorhaben, fur die Eltern Kommuni-

kationstrainings anzubieten ( 1) :

1
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- Ober einen Multiplikatorenansatz das Erziehungsverhalten einer

gruBeren Anzahl von Eltern verbessern zu k6nnen, schatzte er

als unrealistisch ein.

- Er vertrat die Ansicht, daB in Dahn kein Interesse fur

solche Veranstaltungen bestunde. da die Burger der Ver-

bandsgemeinde andere Probleme hiitten.

- Au Berdem meinte er, er k6nne sich nicht vorstellen, welcher

Nutzen aus einem solchen Training zu ziehen sei.

- Weiterhin machte sich hier wie in den ersten Versuchen, El-

tern zu gewinnen, die Personalisierung sozialpolitischer Dif-

ferenzen bemerkbar. Wie einige Eltern wies auch er daraufhin,

da B man von vornherein einen bestimmten Teilnehmerkreis aus-

schlieBe, wenn das Elterntraining mit seiner Person in Verbin-

dung gebracht wurde.

Oberrascht war er, als ihm, nachdem er seine ersten Bedenken

geiiuBert hatte, die Ergebnisse der Elternbefragung vorgelegt
wurden: Da B eine so groBe Zahl von Eltern - selbst, wenn man

noch einige abz6ge, die nachher doch nicht erscheinen wurden -

Interesse an derartigen Veranstaltungen hatte, habe er sich nicht

vorstellen k6nnen.

So lieferten die (harten) Fakten dieser Befragung sowohl bei

ihm als auch in einer spateren Sitzung mit allen 20 Leitern der

6rtlichen Volksbildungswerke das ausschlaggebende Argument

fur die Bereitschaft, trotz aller Skepsis, folgende Vereinbarungen

zu treffen (1):

- Von Seiten der Mitarbeiter des Projekts werden die Durch-

fuhrung von Elterntrainings und die Ausbildung von Multi-

plikatoren Cbernommen.
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- Sofern Alultiplikatoren in der intendierten Form ausgebildet

werden k5nnen, wird von Seiten der Volksbildungswerke eine

organisatorische Verankerung Obernommen.

- Zur Abklarung von Einzelheiten soll nach Beendigung des

ersten Elterntrainings eine erneute Sitzung stattfinden.

- Es erfolgt eine regelmaBige Information uber den Verlauf des

Elterntrainings.

G estutzt wurden die Anbindung der Elterntrainings an die Volks-

bildungswerke und die nun folgende Teilnehmergewinnung durch

eine weitere Presseaktion.

Wiederum berichteten die zwei groBen Tageszeitungen uber das

Projekt - diesmal uber die Vorbereitung und die geplante Durch-

fuhrung des Elterntrainings: "Erziehung beginnt beim 'aktiven'

Zuht ren" - "Richtiges Erziehungsverhalten durch aktives Training

lernen", so lauteten die Uberschriften der Artikel. Daruberhinaus

wurden die Kurse im Gemeindeblatt, dem "WASGAU-ANZEIGER", an-

gekundigt. Auch zum AbschluB des Projektes sollten die Zeitungen

der Region nochmal  ber alles berichten.

Der Schwerpunkt der motivierenden Ansprache lag jetzt darin,

auf den konkreten Nutzen, auf die direkte Verwertbarkeit des

Erlernten hinzuweisen; der Bezug zum Thema Drogen wurde voll-

kommen weggelassen. Damit verwerteten die Projektmitarbeiter so-

wohl die bisherigen Erfahrungen aus der Lehrerarbeit als auch die

aus den Anfiingen der Elternarbeit: Vorstellung eines konkreten An-

gebots und Vermeidung verunsichernder bzw. Stigmatisierungsdingste

erzeugender Zusammenhangsdarstellungen.

Eine wesentliche Stutze erwarben sich die Projektmitarbeiter in dem

Sachbearbeiter fur Offentlichkeitsarbeit der Gemeinde. Ihn konnten

sie f£ir die Elternkurse interessieren. Er habe, so h6rten sie von
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Seiten der Volksbildungswerke, einen "sehr guten Draht" zur

Bevulkerung, von seinem Engagement in "Sachen Werbung"

hange vieles ab. Zusatzlich zum Sekretariat des Schulzentrums

nahm er dann auch Anmeldungen der Eltern entgegen ( 1).

Die Kindergarten der Verbandsgemeinde spielten gleichfalis

eine wichtige Rolle. Nachdem sie von den Projektmitarbeitern
nochmal eigens telefonisch uber die bevorstehenden Aktivitaten

informiert worden w aren, diskutierten die Erzieherinnen in den

Teainsitzungen, inwiefern das Elterntraining und die Ausbildung
zum Trainer fur sie selber und fur die Eltern wichtig sein kannten.

Das positive Ergebnis dieser Auseinandersetzungen au Berte sich

u.a. darin
,

da B von drei Kindergarten eigenstandig Informations-

bl£itter entworfen und ausgehangt wurden, und da B neun der ins-

gesamt 30 Teilnehmer des Elterntrainings Kindergtirtnerinnen

waren.

Auch die Projektmitarbeiter nutzten die 1\16glichkeit, das Training
dadurch anzukundigen, indem sie Informationsblatter an 6ffent-

lichen Pllitzen aushAngten.

Daruberhinaus schalteten sich auch wieder die Lehrer der Lehrer-

gruppe ein, indem sie Kollegen ermunterten, an dem Training teil-

zunehmen.

4.3.3. Die Gruppenarbeit mit Eltern

Die formalen Rahmenbedingungen der Gruppenarbeit mit Eltern

kilnnen, da es sich hierbei um eine kompakte, kontinuierliche

und in sich geschlossene MaBnahme gehandelt hatte, kurz zu-

sarnmengefa Bt werden:

Im Februar 1981 trugen sigh am Ende einer einfuhrenden Veran-

staltung 30 von 36 Eltern in die ausliegenden Listen fur das Kom-

munikationstraining ein. 28 davon bdendeten letztlich den ersten

Kurs, der wie das anschlieBende Alultiplikatorentraining von den

1

1

A
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Projektmitarbeitern als Trainern durchgefuhrt wurde. Das

erste Elterntraining dauerte von Mitte Februar bis Mitte April
1981 und wurde in zwei analog arbeitende und vom Gruppen-

geschehen im nachhinein vergleichbare Gruppen aufgeteilt.

Zw6lf Teilnehmer hatten eine ptidagogische oder ihr vergleich-

bare Ausbildung; entsprechend der herk6mmlichen Verteilung
der Erziehungsaufgabe kamen nur drei Viiter ; uber die Hiilfte

der Teilnehmer wohnte nicht in Dahn, sondern in den umliegenden
Ortschaften - sie bildeten Fahrgemeinschaften, um das Problem

der An- und Heimfahrten zu 16sen.

Kurstreffpunkte waren vorwiegend der Kindergarten Dahn und

Riiume der Kreisvolkshochschule in der Sonderschule Dahn.

In den acht wi chentlichen Ubungseinheiten des ersten Trainings

wurde nach dem Elterntraining von K. SIGNELL und P. SCOTT

gearbeitet. Wesentliche Elemente waren hierbei: die Techniken des

AKTIVEN ZUHORENS, des Sendens von ICH-BOTSCHAFTEN und

der KONFLIKTLOSUNG (vgl. Umsetzung der Konzeption - 3.4.). Sie

wurden sowohl durch Gesprache uber anstehende oder fiktive Probleme

wie auch durch Rollenspiele ausgefbt. Die Gruppenmitglieder ar-

beiteten im Plenum und in Kleingruppen miteinander; ihnen standen

von den Projektmitarbeitern ausgearbeitete Obungsmaterialien -

Elternleitfaden - zur Verfugung, mit denen sich die Teilnehmer vor-

bereiten und die sie zur Bewiltigung ihrer Hausaufgaben zurate

ziehen sollten.

Zu dem, auf das Elterntraining aufbauenden Multiplikatorenkurs
meldeten sich aus diesem Kreis 13 Teilnehmer. Die sechs Sitzungen

wurden wieder im Kindergarten durchgefuhrt. Hier waren Eltern-

leitfaden und ein Trainerleitfaden die Arbeitsgrundlage.

Jeweils zwei Teilnehmer bildeten ein Trainerpaar, das uber die

gesamte Kursdauer zusammenblieb. Auch in diesem Kurs gab es

Hausaufgaben: die Paare trafen sich zwischdn den Gruppensitzungen

': W.. ---.7-/ ..'...l .-2 -7-'-:-=i-Tr:--7:-a -'r;/*Ar: Cr -
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und bereiteten ihren Obungsteil vor. WAhrend der Sitzungen

arbeitete jeder Teilnehmer in beiden Rollen, als vortragender
Kursleiter oder als Mitglied der Feed-Back-Gruppe, als der

Teilnehmer des gespielten Kurses.

Aufgrund ihrer Beobachtungen (in allen 14 Sitzungen) sprachen

die Projektmitarbeiter anschlieBend acht von zehn Teilnehmern

die Qualifikation zu, als Trainer zu arbeiten.

Der gewunschte Multiplikatoreneffekt zeigte sich bisher, ein Jahr

nach ProjektabschluB, bei einem Trainerpaar:

Zwei Vater, einer davon Psychologe, haben ihr Vorhaben, ein

Training anzubieten, bereits verwirklicht. Mit zehn Aluttern

fuhrten sie in einem der umliegenden D5rfer einen entsprechen-

den Kurs durch und hatten dabei so viel Erfolg - pers6nliche

Erfolgserlebnisse und positives Feed-Back ihrer Teilnehmerinnen -

daB sie bald wieder einen neuen Kurs anbieten wollen. Hierfur

hoffen sie diesmal; mit Hilfe gezielter Ansprachen, auch VAter gewin-
nen zu k6nnen (z. B. im Fu Bballverein). (3)

Die anderen sechs gaben ihre Vorhaben auf. Teilweise hatten sie

keinen Alut, z
. B. die beiden Hausfrauen, weil ihnen nach eigenen

Aussagen die Sicherheit einer padagogischen Vorbildung fehlte

oder, wie im Falle der beiden KindergArtnerinnen, weil sie sich

ZU hohe Ziele setzten. Letzteres wird daran deutlich, daB sie,

wie es ja allgemein die Tendenz war, wieder die Problemfamilien

anspechen wollten: "Wir haben die Befurchtung gehabt, da B nur

die Eltern kommen, die wirklich an ihren Kindern interessiert

sind, und daB die Eltern, die wir eigentlich ansprechen woHten,

wahrscheinlich wieder gar nichts davon wissen wollen und sehr

wahrscheinlich sich nicht so sehr mit der Methode befreunden

wollen. Die sind schon wieder ein ganz anderes Milieu, kann man

sagen." (3)

ELTERN



- 148 -

ELTERN

Die Erwartungen der Teilnehmer waren zu Anfang noch sehr

diffus: "Es hatte eigentlich nur Kommunikationstraining ge-

hei Ben, man konnte sich viel darunter vorstellen - ist es jetzt
ein Referat oder ist es nur eine praktische Anleitung? Wir sind

halt unvoreingenommen dahingegangen, vielleich ein biBchen

unsicher, was kommt jetzt auf uns zu?" Oder: "Haben uns ge-

sagt, wir wollen uns mal ein bi Bchen bilden. " (3)

Gleich zu Beginn des Trainings arbeiteten die Eltern in Klein-

gruppen ihre Ziele und Wunsche, aber auch ihre Bedenken und

aktuelle Probleme, die sie mit Hilfe des Trainings besser zu be-

waltigen hofften, in der Absicht heraus, klarere Orientierungen
fur ihre zukunftige Arbeit zu erhalten. Spiiter sollte daran ge-

pruft werden, inwieweit der Kurs die nun spezifizierten Erwar-

tungen erfullt habe ( 2) :

Ziele:

Erziehungsstil uberdenken; besseres Verstkindnis fur das Kind

entwickeln; lernen, besser zuzuh6ren; sich ohne Angst in einer

Gruppe bewegen kannen.

Wunsche fur die Zeit nach dem Kurs:

Sicherer mit Konfliktsituationen umgehen k6nnen ; neue Kontakte

herstellen; Probleme besser 16sen k8nnen; das Erlernte in die

Praxis umsetzen kannen ;u.a.

Gellu Berte Bedenken:

Gefahr, das Gelernte rigide anzuwenden; die Inhalte k6nnten

nicht hinreichend praxisrelevant sein ; u. a.

Probleme mit den Kindern:

Ordnung fallt ihnen schwer; Schulprobleme; motorische Unruhe;

Streit unter Geschwistern; unsolidarisches Verhalten; Konzentra-

tionsmiingel.



- 149 -

ELTERN

Doch anstatt uber diese Anliegen nun theoretisch zu reflektieren

oder ein paar praktische Ubungen vorgef ihrt zu bekommen,

sollten die Teilnehmer gleich zu Beginn der ersten Sitzung ihre

Gefuhle benennen. fur alle etwas vollkommen Neues, und ein,

besonders von denen, die sich selten an Gruppengespriichen be-

teiligen, viel Mut forderndes Verhalten : "Fur mich war es am

Anfang halt sehr schwer, uberhaupt in der Gruppe zu sprechen.

Mir fiel es auch sehr schwer, am Anfang Gefuhle zu Au Bern. Ich

mul3te mich wirklich sehr uberwinden, bis ich's fertiggebracht hab.

Bis zum Ende hat sich das eingespielt gehabt, dann war es leichter. "

(3)

In den angesprochenen Gefuhlen au Berten sich dann auch Angst,

Spannung, abwartendes Verhalten, Offenheit fur Neues, kurz,

das gesamte Spektrum mdglicher erster Reaktionen von Kursteil-

nehmer, die sich auf etwas Neues eingelassen haben.

Daruberhinaus gab es fur diesen Kurs spezifische Gefuhle : Teil-

nehmer fuhlten sich abgehetzt, abgespannt, unkonzentriert.

Denn viele hatten einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich,

sei es als Hausfrau, als auswarts Berufstatige oder als Heimar-

beiterin, und die meisten muBten sich tatsachlich abhetzen, um den

Termin um 19. 30 Uhr uberhaupt wahrnehmen zu k8nnen (1).

Aber dennoch: "Wir haben uns immer wieder auf diesen Abend ge-

freut", erzahlte eine Teilnehmerin im NachgesprAch, deren Ehe-

mann anfangs nur mal gucken wollte, dann aber immer wieder mit-

kam und wie alle sehr zufrieden war. Denn am Ende einer jeden

Sitzung hatten sich die negativen Gefuhle verfluchtigt, und an

ihre Stelle waren sehr positive getreten, was sich in Gefuhlsaus-

drucken liu Berte wie : gel6st, froh, zuversichtlich, sich auf den

nachsten Treff freuen und hoffnungsvoll, da B die Gruppe zu-

sammenwiichst.

Schon in der ersten Sitzung wurden'abschli.eBende Bewertungen
des Gruppengeschehens geau Bert, die eindeutig auf die hohe



- 150 -

ELTERN

zwischenmenschlicpe Bedeutung hinwiesen, die diese Zusammen-

kunfte fur die Teilnehmer mehr und mehr gewannen.

Als positiv wurde z. B. genannt (1):

- Athmosphare des Raums

- Allgemeine Bereitschaft zur Mitarbeit

- Offenes Gesprlich in der Gruppe

- Zusammenarbeit in der Kleingruppe

- da B alle Teilnehmer etwas reden mu 8ten

- netter Kreis, entspannte Athmosphiire

Einer Teilnehmerin hatte es besonders gefallen, "daB sich PA-

dagogen mit Eltern und Praktikanten auf eine Stufe stellen und

noch etwas dazulernen wollen". Damit erwies sich die Entschei-

dung als richtig, den ursprunglichen Plan, eine Gruppe aus

'Fachleuten' (Plidagogen u. A.) und eine aus 'Laien' zu bilden,

aufzugeben und auch hier die ubergreifende Form zu wahlen.

Prozesse innerhalb einer Sitzung und des gesamten Trainings-
verlaufs konnten sehr gut erfal;t werden, da die Teilnehmer am

Ende jeder Sitzung einen Schlu Bbeurteilungsbogen ausfullten,

der es erm6glichte, Stimmungen und Kritik unmittelbar festzu-

halten (siehe Anhang) .

Im gesamten Trainingsverlauf stellten die Projektmitarbeiter eine

stetige Entwicklung zu gruBerem gegenseitigen Vertrauen. zu mehr

Sicherheit im Umgang mit dem Lernstoff und zu einer verstarkten

Einordnung der Gruppenziele in die allgemeinen Projektziele fest:

Eine erste Stabilisierung der Gruppe zeigte sich unverkennbar in

dem Interview, das Teilnehmer den Redakteuren des SWF-Fern-

sehens (anltiBlich der Aufnahmen der'Gruppenarbeit von Schulern

und Eltern im Februar/MArz 1981) in der 5. Sitzung gaben.

1

1

1
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Sie tiu Berten sich upositiv bis euphorisch" ( 1) und hoben be-

sonders die praktische Relevanz des Trainings fur ihre hAus-

lichen Erziehungssituation, d. h. fur bereits auch schon fest-

gestellte Verbesserungen in der Beziehung zu ihren Kindern

hervor.

Die zentrale Voraussetzung fur diese Erfolge, meinten sie, sei

das Gruppenklima, das es ermdgliche, auch schwierige Beispiele

einzubringen und daB auch Teilnehmer sich liu Bern k6nnten, die

normalerweise Hemmungen hAtten, frei zu sprechen.

Ursprunglich hatten viele Teilnehmer Angst vor den Fernsehauf-

nahmen gehabt, zwei erschienen sogar erst gar nicht zur voran-

gegangenen Sitzung, da sie befurchteten, da B die Aufzeichnung

schcn stattfinden sollte. Aber im Verlauf dieser Sitzung arbeitete

die Gruppe so konzentriert, daf3 das Fernsehteam fast vergessen

schien. AnschlieGend sprachen dann alle sogar ihre Hoffnung aus,

da 8 die Gruppe jetzt sehr publik wurde ( 1). Doch da die Sendung

des Films im Fernsehen nicht offiziell in den Programmzeitschriften

angekundigt worden war, versaumten ihn viele, andere sahen

ihn nur zufallig; die erwartete groBe Resonanz bei Bekannten jeden-

falls blieb aus (2).

Die Einordnung der Gruppenziele in die Projektziele vollzog sich etwa

ab der vierten Sitzung, jedoch nicht wiihrend der Trainingsstunden,

sondern in den anschlieBenden informellen Treffen, die von den Teil-

nehmern mehr und mehr gewunscht wurden - obwohl sie gleichzei-

tig auch beklagten, da B ihnen die Sitzungen mit 2 bis 2 1/2 Stunden

zu lange dauerten. Haufig saBen sie bis in die Nacht zusammen,

meistens in einem Dahner Lokal, und besprachen u. a. auch Fragen

der Weiterarbeit nach Projektabschlu B. Fur Selbstinitiativen sahen

Sie einige Chancen, da viele Frauen der Verbandsgemeinde bereits

in FrauenverbAnden aktiv waren bzw. Interesse zeigten, sich irgend-

wie zu engagieren. Die Einstellung der MAnner, Frauen sollten m6g-

lichst nicht politisch tatig werden sowie eine generelle Skepsis gegen-
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uber allen m6glichen Formen von Selbsthilfe und sonstigen

Initiativen wurden jedoch als hemmend bewertet.

An einer Weiterarbeit als Trainer waren trotz solcher Ober-

legungen dennoch zunachst recht wenige interessiert. All-

gemein bestand eher noch Unsicherheit, ob man wirklich

in der kurzen Zeit so sicher im Umgang mit den neuen Fahig-

keiten werden k6nne.

Bei AbschluB des Elterntrainings entschloB sich eine der beiden

Gruppen fast geschlossen, von der anderen vier Teilnehmer, im

Multiplikatorenkurs weiterzuarbeiten. Hier erwarben sie nach

EinschAitzung der Projektmitarbeiter weitere Sicherheit im Um-

gang mit den im Elterntraining erworbenen Fihigkeiten. Die

dort erreichten Lernziele stabilisierten sich wesentlich. Aber

nicht alle Teilnehmer hatten sich vorgenommen, anschlieBend

selber als Trainer weiterzuarbeiten. Viele sahen das Alultipli-

katorentraining von vornherein als einen Aufbaukurs fur sich

an, d. h. mehr zur Vertiefung.

Jedenfalls blieb dies bei den meisten der Effekt. Kritisiert wurde,

daB alles zu sehr zusammengefaBt worden sei, als Wiederholung

hatte man aber davon profitieren k8nnen. Allen war die Zeit zu

kurz, um sich als Trainer wirklich sicher zu fuhlen (siehe Ergeb-

nisse der Schlu Bbeurteilung, Anhang ). Auch hinsichtlich der

weiteren Aktivitdten. die sie in der Zwischenzeit geplant hatten,

kam ihnen das Projektende viel zu frilh. Noch fuhlten sie sich auf

die Hilfe der Projektmitarbeiter, entweder als Supervisoren ihrer

Trainings oder als B erater fur die weiteren Ma Bnahmen, angewie-

sen. Sie befanden sich quasi noch mitten in der Diskussion folgender

Vorschltige ( 1) :

- Einrichtung eines Eltern-Lehrer-Stammtisches

- Beteiligung der Eitern an der Schulhofgestaltung

- Beteiligung der Eltern an Aktionen der Schuler zur Vorfuhrung
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des Videofilms - zwei Schuler hatten den Eltern ihren

Film vorgefuhrt und mit ihnen daruber diskutiert -

- Zusammenarbeit mit den Drogenberatern und zwei Sozial-

arbeitern des Kreises, zu denen in der Zwischenzeit von

den Projektmitarbeitern Kontakt aufgenommen worden war

und die zu den wenigen geharten, die Zeit und Interesse

hatten, sich an Aktivitiiten nach Projektabschlu B zu betei-

ligen.

"Schade, daB sie fortgegangen sind - oder fortgehen muBten",

lautete die betrubte Reaktion darauf, daB alle Ideen in den

Ansatzen ihrer Verwirklichung steckengeblieben sind ( 3). Noch

ein Jahr nach Projektabschlu B hoffen Teilnehmer des Multiplika-

torenkurses auf eine weitere Zusammenarbeit mit den drei Pro-

jektmitarbeitern, zumindest aber auf ein Gesprdch. Inzwischen

wurde der kritisierte fehlende Kontakt durch zwei Nachtreffen,

zwei private Einladungen und zahlreiche Anrufe von Eltern kom-

pensiert (2).

4.3.4. Bewertung der Gruppenarbeit

"Die, die es n6tig haben, kommen nicht. "
- Ein Urteil, das man

immer wieder h6rt, wenn man mit Beteiligten uber vergangene

oder geplante MaBnahmen spricht ( - und auch ein Urteil, das

ebenfalls uber die Lehrergruppe gefallt worden war - ( 1)).

Wie relativ dieser Begriff, 'es n6tig haben' letztlich doch ist, be-

wies das Kommunikationstraining fur Eltern:

Sicherlich geh6rten die Teilnehmer zu den Eltern, die sich G e-

danken uber die Erziehung ihrer Kinder machen und zum Teil

auch schon durch das Studium phdagogischer und psychologischer
Literatur eine gewisse Vorbildung besaBen. Doch wie sehr sie

selber eine solche Gruppe bzw. Gruppenerfahrung 'n8tig' hatten,

zeigten nicht alleine

1

- 153 -



- 154 -

ELTERN

- die RegelmABigkeit ihrer Teilnahme,

- ihr Interesse auch nach den Sitzungen noch bis in die

Nacht zusammenzubleiben,

- die zunehmende Offenheit, sich am Gruppengeschehen zu

beteiligen;

davon zeugten auch die fast schon dankbar klingenden, ab-

schlieBenden Statements der Teilnehmer, als sie in der letzten

Sitzung in die Frageb6gen schrieben, was ihnen am Kurs ge-

fallen hatte. Diese Aussagen sprechen am besten fur sich

(siehe S. 155)

Der wichtigste Grund fur das erste Interesse scheint darin be-

standen zu haben, daB sich die Teilnehmer aufgrund der An-

kundigungen unmittelbare Nutzanwendung versprechen konnten.

Aber die fast noch wichtigere Tatsache, namlich, daB alle Teil-

nehmer regelmABig kamen und mit dem gesamten Training zufrie-

den waren, ist nur dadurch zu erkliiren, da B der Kurs in zwei-

facher Hinsicht wertvoll war:

Einerseits erhielten die Teilnehmer tatsachlich Hilfen fur aktuelle

oder angestaute Probleme in ihren Familien - andererseits erlebten

sie (fur die meisten vielleicht das erste Mal) eine Form von Kommu-

nikation, in der sie sich geborgen fuhlten, Folge und Ausdruck

des zunehmenden Wir-Gefuhls; und in der sie sich mehr und mehr

als wertvolle Kommunikationspartner innerhalb und au Berhalb der

Gruppe entwickeln und schatzen lernten.

Der Aspekt des Zuh6ren-Lernens war fur eine Teilnehmerin, eine

Kindergartnerin, das wichtigste, "weil ich das im Laufe der Zeit

einfach verlernt hatte, das richtige, das aktive Zuh8ren, so wie wir

das geubt haben. Man hat zwar hingeh6rt, aber nicht so... man

wird auch automatisch offener und uberlegt .auch mal mehr... man

lernt den Alenschen kennen, kann besser auf ihn eingehen; es ist so

interessant und eigentlich schade, da8 man es in der Hektik des All-

tags manchmal ganz vergiBt. " ( 3)

1
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1
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Schlu Bbeurteilung der Teilnehmer am Elterntraining

SCHLUSSBEURTEILUNG DER TE[LNEHMER AM ELTERNTRAINiNG

Wzis hat ihnen am Kurs gut gefallen: Was hat Sie am Kurs gest6rt7

- Wir waren eine gute Gemeinschoft. - Ich finde, mari sollte fur dieses Training mehr Ehe-
Das Gelernte hat mir viel Positives im Unigang mit partner ansprechen. damir bcide etwas dazu ernen
meincr Familie gebracht. k8nnen.

- Mir har der Kurs sehr gut gefallen. - Die Hausaufgeben, das Feedback
Er het mir geholfen. die Baziehung :wischen weinen
Kindern und mir zu verbessem. Aber auch Erwachsenen - Die kurze Auswertung der Rot]enspiete in den Gruppen.
und Jugendlichen gegenuber bin ich bereir, meine
Gefuhle zu iu Bern. - Das Fragebogenausfullen.
Ich bin mit dem Kurs sehr zufricden. weine Erwartuncen

- Manchmal starte es mich .
wann ein Problem sich zusind weit ubertroffen worden.

sehr ausweirete. Dabei kam es auch vor. dat  fiktive

- Das gemeinsame Lernen roit der Gruppe. die Rollenspiele.
Probleme zu sehr dramotisiert wurden. wahrand
(naturilch meiner Meinune nach) echte Probieme oder

das BewuBunachen von Kommunikationstechniken und

das Einoben. groBe Probicme etwas bagateUisiert wurden. kh mua

anerdings sagen. cs hiek sich in Grenzen.

- Die offcne Ansorache. die Gruppenerfahrung, die Auf diesem Weg m8chte ich mich auch bedanken fQr

Eigenkontroile. dic aufgabrachte Geduld Ihrerseits.

- Die Zusammenarbeit der Grupoe und die offenen - Am Anfang das Sagen der Gefuhle. Spater dlerdings
Diskussioncn ; gegenseitige Hilfesteilungen. nicht mehr.

Eigenttich ein sehr schoner. positiver Kurs.
- Gute Athmosphare in der Gruppe.

- Die GefOhle zu offerieren.
- Die net:e Zusammenarbeit - teils ge183:e Stimmung

in de: Gruppe. Da ich meistens aus einer Streilsituation her:us r.eu

kcnfrontiert wurde.
- Die Methode des A:beitens. bzw. die Arbeitsteitung

ist in, Nachhinein gesehen doch richug gewesen. Anfangs - DaB er Ofter Ober die Uh:zeit hmausging. cbwoht er
dachte ich, es fehit ein GLied in der Kerte. damit meme nicht so lange angeset:t war.

ich die Reihenfolge der eineelnen Ferligkeiten. DaB mancher Teilnehmer vom Thema abgewichen ist.

Eine nette Gemeinschaft.
- Manchmal dauerte der Kurs zu lang.

Das Einuben der Fertigkeiten des al<tiven Zuharens
und des Sendens der Ich-Botschaften. - Ich wurde vorschlagen. an den ersten drei Abenden

jeweils das Thema durchzuarbeiton ( 1. Aktives Zuharen,
- DaB man sich frei fuhten konnte. 2. Ich-Botschaften. 3. Konfliktldsung)

und dann nochmals zwei bis drei Abende zur Obung·DaB man Probleme loswerden konnre. Meine Hemmungen
wurdcn kleiner. da ich merkte, daB auch andere

Das warde reichen.

Probkme hatten.
- Der anfiinglich sterile Raun hat mich gest6rt.

- Die offene Unte:hallung und lockere Athmosphdre. das
ganze Klima und die groBe Hilfe. die er mir bei den

- Def Kurs war zu fruh ( 19.30 Ch:). ich war jedes Mal

abgespa:tnt.Problemen meiner Kinder war.

- Der Jurs war zu fruh angeset:t. ich muere mich seh:
- Gut gefallen haben mir immer wieder die Rollenspiele. abhetzen.

Ich fond es auch gut. daB wir die Hausnufgaben in

dee Gruppe besprachen. DaB jeder Unteriagen von - DaB man Leuten die Probleme mit ihren Kindern in
dem Kurs bekam. diesem Pahmen nicht eingehender bewuat machen karin.

- Des freie Bewegen. Auttern und das grome Entgegen-
kcmmen von den Projektmitarbeitern.

- Die gure Beziehung zu den anderen Kursreilnehmern.

Durch die Rolenspiele konnte man sich besser in die
Lage des Kindes verserzen.

- Die Offenheit und Harmonie unter den Teilnehmern, was

sicherlich auch mit auf unseren Lernstoff zuruckzu-
fuhron ist.

- Das gute Einverstindnis unter den Kursteilnehmern.

Der Leitfaden. daroit man :u Hause nachschlagen kann.

Es wurde alles deutlich erkjart und Ober vieie Probleme
diskuttert. Da B man sich die Zeit nahm, auf jedes
Problem einzugehen.

- Aktives Zuhoren: Das BewuBtmachen. daB night alics so

ist. wie es gesa  wird. daB eigenrlich Cefuhle da-
hinterstehen und dan man cigentlich auf tie Gefuhle
horen sollte.

Die :,16glichkeit. wie man mit Kindern gemcinsam Konflikte
losen kann.

Das Zusammenspiel Aktives Zuharen - lch-Botschaften.
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Und weiter: "das Ich-Botschaften-Senden, daB man das auch

kann und soll, seine eigenen Gefuhle Au Bern, damit der andere

weiB, was ich fuhle und denke
...

Ich hab das auch an mir

selber schon gemerkt, daB ich es jetzt fertigbringe zu sagen,

das und das bedruckt mich, das mu B ich jetzt loswerden". (3)

Gleichzeitig hat sie gelernt, die Anwendung der neuen Fhhig-

keiten realistisch einzuschbtzen, d. h. von anderen nicht sofort

eine 'Belohnung' ihres Verhaltens zu erwarten: "Es kann dann

sein, da B der andere, der das eben nicht so kennt, nicht so

reagiert, wie ich es vielleicht erwarte. Aber es ist filr mich schon

ein Fortschritt, wenn ich meine Gefuhle Au Bern kann."(3)

Dadurch, da B sie in beiden Formen starker auf ihre Kolleginnen

zugegangen ist, hat sich auch im Team schon einiges verbessert:

"Noch nicht so intensiv, aber ein kleines bil;chen schon. i\lan

versucht, mehr aufeinander einzugehen. Am Anfang war das

alles so oberflAchlich, und jetzt geht man mehr aufeinander zu.

Man h6rt hin, was der andere will und versucht, ihm dann irgend-

wie zu helfen ..." (3)

Fortschritte bemerkte sie auch im Umgang mit den Eltern: "Bei

den Eltern, die im Kurs waren sowieso, aber auch bei anderen

Eltern. Wehn man sie so anspricht: 'Ich hab das Gefuhl, Sie sind

uber irgendetwas verArgert heute' oder: 'Es stinkt Ihnen irgend-

etwas', dann rucken die schon raus mit der Sprache, was los ist.

- So kommt man auch schi;n ins Gesprach mit den Eltern, und ich

finde es uberhaupt sch6n, wenn die Eltern so gut mit dem Kinder-

garten, mit dem Erzieher zusammenarbeiten, das ist wichtig. -

Und manche Eltern sind halt so verbarrikadiert, an die ist normal

schwer ranzukommen, und wenn man die halt so anspricht, dann

geht das schon eher." (3)

Eine Mutter - eine weitere Teilnehmerin, die sich im NachgesprAch

.an das Elterntraining erinnerte - bei der "die Akten noch zu Hause
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auf dem Nachttisch liegen" ( 3), war ebenfalls noch ganz be-

geistert von diesen neu erworbenen Fiihigkeiten, die sie immer

wieder bei ihren Kindern anwende ( 3).

Mehr Schwierigkeiten hatte sie - wie die gesamte Gruppe -

bei der Konfliktl8sung. Das sei etwas ganz Neues gewesen, mit

Kindern gemeinsam Abmachungen auszuhandeln. Doch auch da-

zu wu Bte sie eine gelungene Situation zu schildern ( 3) .

Ganz unbeabsichtigt wurde sie mit ihrer Familie im Urlaub zum

Leitbild fur eine andere Mutter. Darauf angesprochen, woher

ihr auffallend gutes Verhiiltnis zu ihren Kindern herruhre, er-

zAhlte sie dieser Mutter von dem Elterntraining, woraufhin diese

ein reges Interesse entwickelte: wo es so etwas gebe und ob auch

sie so etwas machen k6nne (3).

Die doppelte Bedeutung des Elterntrainings lag also darin. daG

es Fortbildungsveranstaltung war und zuslitzlich gewissermaBen

eine therapeutische Wirkung hatte: Die Teilnehmer erfuhren nicht

nur sehr viel uber padagogische Fragen, sondern lernten auch

ihre eigenen fehlerhaften Orientierungen im Umgang mit anderen

Alenschen kennen. Uber bloBe Reflexion hinaus bot ihnen das

Training gleich zu Anfang die M6glichkeit, eine der wichtigsten

Voraussetzungen zur Veriinderung zu erfahren, nhmlich - was

sie sich eigentlich gar nicht zutrauten - das Au Bern von Gefuhlen.

Ging es zwar zunAchst nur stockend und bereitete einigen erheb-

liche Schwierigkeiten, so war es ihnen doch immerhin m6glich.

Damit erzielte bereits die erste Sitzung einen f ir die meisten

ermutigenden Effekt, der sich im Verlauf des Trainings auch auf

andere Umweltbereiche positiv auswirkte.

(Eine Teilnehmerin vermutete gleichwohl, da B die Grunde fur

das Fernbleiben von zwei Teilnehmern darin gelegen htitten,

nicht mit diesem Au Bern von Gefuhlen zurecht gekommen zu
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sein und fur sich dann wahrscheinlich den Entschlufl getroffen

zu haben, "das kann ich nicht, das mdchte ich nicht. ")

Und die Teilnehmer machten selber die Erfahrung, da B es

bei diesen Kommunikationstechniken, die sie so positiv empfan-

den, ja nicht nur um Fertigkeiten ginge, sondern auch um eine

unbedingte Einstellungsveranderung wie z. B. Abbau von Macht-

anspruchen und Feinddenken. Das betonten sie nochmal im Feed-

Back zum Elterntraining, und das praktizierten sie zunehmend

auch in ihren Gruppen.

Die daruberhinaus durch das Training gesteigerte Fahigkeit

zur Selbstorganisation, auBerte sich f r die Projektmitarbeiter

darin, daB

- die Teilnehmer mehr und mehr ihre Erwartungen an die Kurs-

leiter, etwas geboten zu bekommen, abbauten

- und sie sich zunehmend selbstdndig um die organisatorischen und

athmosparischen Rahmenbedingungen k mmerten (Beschaffung

der Arbeitsmaterialien, von Kaffee und Kuchen sowie gleich-

ma Bige gegenseitige Ansprache).

Das hatte den Effekt, daB die Gestaltung des Multiplikatoren-

kurses von Anfang an durch die Kursteilnehmer selber erfolgte,
so daG die Trainer fast nur noch als integrierte Mitglieder der

Gruppe zu fungieren brauchten.

Da die meisten Teilnehmer der Elterngruppen ohnehin schon ein

sehr aktives Freizeitverhalten praktizierten, brauchten sie dies-

bezuglich keine Hilfen mehr. Deshalb versuchten die Projektmit-

arbeiter hauptsachlich, sie dafur zu gewinnen, andere Eltern an-

zuregen bzw. selber an der Verbesserung der Freizeitressourcen

der Verbandsgemeinde mitzuwirken - besonders fur die Ju gendfreizeit.
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Das gelang jedoch nicht, obwohl Teilnehmer selber immer wieder

solche Anspruche postulierten. Erstmal kummerten sie sich doch

lieber mehr um sich selbst:. Sie verstarkten ihren Kontakt unter-

einander, indem sie sich haufig zwischendurch trafen und viele

Telefongesprache fuhrten ; auch uber das Training fand bei die-

sen Gelegenheiten ein reger Austausch statt.

Obwohl die Vermittlung problembezogenen Wissens uber Drogen

bewu Bt aus dem Elterntraining herausgelassen wurde, boten

doch die informellen Treffen immer wieder eine M6glichkeit, die-

sen Zusammenhang zu besprechen. Die Projektmitarbeiter stell-

ten fest, daB die Teilnehmer dadurch zu immer differenzierteren

Urteilen kamen und ihnen die Bedeutung familiAirer Interaktion,

der Schule, der Gemeinde etc. dabei so deutlich geworden sei,

da B sie auch mit anderen daruber sprechen konnten.

AbschlieGend kann man zur Gruppenarbeit mit den Eltern fest-

stellen, da B, wenn auch nicht gerade ein Scherbenhaufen, so

doch Einiges an nicht weiter genutzten Selbsthilfekrliften zuruck-

gelassen wurde - zuruckgelabsen werden mu Bte.
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Ft r die Beurteilung des gesamten Projektablaufs lessen sich

folgende Schwerpunkte feststellen:

Die Einfuhrung des Projekts am Schulzentrum wurde vom Schul-

leiter, den Direktoren und der Verwaltung insbesondere durch

organisatorische Hilfen unterstutzt. Erste Probleme traten auf,

als die Projektmitarbeiter versuchten, den Lehrern den Ansatz pri-

marer Privention und den sich daraus ergebenden Ablauf des Pro-

jekts zu vermitteln. Denn fast alle Zielgruppenmitglieder waren auf

den Ansatz sekundarer Prtivention fixiert. Es gelang nicht, den Zu-

sammenhang zwischen Alltagssituationen und DrogenmiBbrauch als Aus-

gangspunkt von primarer Priivention versthndlich darzulegen. Bei den

Lehrern entstand so das Gefuhl, da B mit ihnen etwas gemacht

werden sollte, was wenig mit ihren eigentlichen Problemen zu tun

hatte. Gleichzeitig vermiBten sie es, dazu nicht gefragt worden zu

sein. Fur die beruflichen Erfahrungen der Lehrer schienen sich

die Projektmitarbeiter zu Anfang wenig zu interessieren. Sie brach-

ten die Lehrer als erstes in die Rolle von Zuh6rern und Lernenden

- eine sehr ungunstige Ausgangsbasis fur den angestrebten Kom-

petenzdialog, fur dessen Herstellung erstmal von der gleichberech-

tigten Zusammenfuhrung unterschiedlicher, bereichsspezifischer

Kompetenzen und nicht von einem Kompetenzdefizit ausgegangen

werden mu B. Daraufhin entwickelten der GroBteil der Lehrer ver-

standlicherweise Ressentiments gegenuber dem gesamten Projekt-

vorhaben und sie begannen ihrerseits, den Projektmitarbeitern

mangelnde Kompetenz zu unterstellen.

Die damit entstandenen St8rfaktoren hemmten von diesem Zeit-
'

punkt an den gesamten weiteren Verlauf des Projekts. Beide Sei-

ten zogen sich zuruck ; eine Zusammenarbeit fand nur noch mit

AbschlieBende Bewertung des Projekts



denjenigen Lehrern statt, die dem Projektansatz und den Projekt-

mitarbeitern positiv gegenuberstanden. Da die Projektmitarbeiter

keine breitangelegte Kooperationsbereitschaft unter den Lehrern

erzeugen konnten, blieb das Projekt ein Fremdk6rper. Ein

wirkliches Engagement der Lehrer bei der Arbeit mit den beiden

anderen Zielgruppen war infolgedessen nicht mehr mdglich, be-

sonders angesichts ihres Zeitproblems, denn eine hierfur hinrei-

chende Alotivation hatte eine Identifikation mit dem Projektanliegen
und ein positives Image des Projekts am Schulzentrum vorausge-

setzt. Daher reduzierte sich die geplante Zusammenarbeit auf

organisatorische Hilfestellungen, wie sie beispielsweise durch

die Rektoren geleistet wurden. Die inhaltliche Distanz blieb immer

spurbar, eine Bedingung, die sich sowohl in der mangelnden Teil-

nahme von Hauptschulern niederschlug als auch im fehlgelaufenen

ersten Versuch, Eltern zu gewinnen.

Einen weiteren Hemmfaktor bildete der Schwerpunkt Kleingruppen-

arbeit und die damit verbundene Vernachiassigung flankierender

MaBnahmen.

Die wenigen und rein funktionalen Kontakte zu Schlusselpersonen
der Region reichten nicht aus, um das Projekt in das soziale Ge-

fuge des Projektorts einzubetten. Auch die intensiv betriebenen

Presseaktionen halfen hier nicht, sie unterstutzten u. U. nur noch

den Eindruck einer von Professionellen eingepflanzten MaBnahme.

Hierin auBert sich auch das Problem, daB ein gemeindeorientierter

Ansatz nur schwer ausschlie Blich von Personen durchgefuhrt werden

kann, die von au Ben kommen, also mit den 8rtlichen Strukturen nicht

vertraut sind:

Unkenntnis der informellen Informationskan&le, Unkenntnis der Struk-

turen im landlichen Milieu, Verstandigungsschwierigkeiten aufgrund
unterschiedlicher Lebenswelten wirkten sich hier negativ aus.

-1
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Konservative Einstellungen der Zielgruppenmitglieder hemmten

die Verwirklichung emanzipatorischer Elemente des Projekts wie

z. B. Selbstorganisation, Demokratisierung der MaBnahme oder

Integration der Schultypen.

Organisatorische Probleme bedingt durch den Projektort (un-

gunstige Verkehrsverhilltnisse) und in der Zusammenarbeit mit

den Projekttragern (z.B. die Beschaffung von Arbeitsmateria-

lien) bildeten weitere Reibungspunkte im Projektablauf.

Auf den verschiedensten Ebenen bestanden also Kommunikations-

st6rungen.

Trotz dieser St6rungen gelang es, intensiv mit Zielgruppenmit-

gliedern zusammenzuarbeiten, wenn auch schon vorher der Mul-

tiplikatorenansatz fragwurdig geworden war. Der AbschluB des

Projekts verhinderte ihn endgultig: In allen drei Gruppen waren

zwar motivationale Voraussetzungen fiir eine Weiterarbeit im Sin-

ne des Projektansatzes geschaffen worden, doch reichte die Zeit

nicht aus, um erste Schritte zur Selbstorganisation zu vollziehen

und bis zu ihrer Festigung zu begleiten.

So kann man bezuglich der ubergreifenden Projektziele folgende

Ergebnisse des Dahner Projekts resumieren:

• Die Anzahl der Zielgruppenmitglieder, die an den Projektakti-

vittiten beteiligt werden konnten war zwar relativ gering, doch

erlebten sie sehr intensive persanliche Prozesse durch die sich

auch ihre Fiihigkeiten zur zwischenmenschlichen Kommunikation

entscheidend verbesserten.

e Im Verlauf der Gruppenarbeit wurde es anhand der Besprechung

konkreter Problemsituationen m6glich, die Inhalte des primar-

praventiven Ansatzes zu vermitteln. Das problembezogene Wis-

sen uber Alkohol und Drogen vertiefte sich.hierbei auch in be-

zug auf die Bedeutung des eigenen Verhaltens.
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e Die Zielsetzungen Selbstorganisation und Veranderungen

im Freizeitbereich wurden am wenigsten realisiert. Zwar

lernten die Teilnehmer zunehmend Aufgaben der Gruppen-

organisation selber zu ubernehmen und erlebten mit der

Gruppenarbeit auch eine Form aktiver Freizeitgestaltung,

doch waren sie weiter auf Anregungen von au Ben angewie-
sen.

• Demzufolge blieben auch die Systemstrukturen - bis viel-

leicht auf die Familien der Teilnehmer - von Veranderungen
unberuhrt.

• Vergleicht man die Arbeit in allen drei Zielgruppen, so sticht

die Gruppenarbeit mit den Eltern positiv hervor - nicht nur,

weil lediglich die Eltern Multiplikatorenaktivitiiten im engeren

Sinne realisierten sondern auch weil die methodische Durch-

fuhrung und die Gruppendynamik hier gut gelang.

Die Gruppenarbeit mit den Eltern in Dahn scheint eine gute

Form der Zusammenfuhrung von Ausgangssituation der Ziel-

gruppe und Projektansatz.

e Die meisten Erfahrungen blieben auf die Arbeit mit kleinen Gruppen

beschrhnkt. Oberlegungen im Hinblick auf Nachfolgeprojekte

mussen immer wieder ihre Relevanz fur breitangelegte und inte-

grierte Interventionen in umfassenden Systemen - dem eigent-
lichen Vorhaben - uberpriifen.

Aufgrund der Schwierigkeiten, die im Projektverlauf entstanden

waren, wurde es fur die Projekttrager immer wichtiger zu erfahren,

wo denn ruckblickend die Ursachen dafur zu suchen seien, da B die

Projektidee nicht in der gewunschten Form realisiert werden konn-

te, ob eher in der ungunstigen Ausgangssituation am Projektort
oder mehr im Verhalten der Projektmitarbeiter oder auch darin,

da8 man den Aufwand, ein solches Projekt zu betreuen, unter-
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schatzt hatte und demzufolge zu wenig Hilfestellungen gegeben

habe. Desgleichen stellte sich die Frage, inwieweit die gesamte

Projektgeschichte ubertragbare Erfahrungen liefern k8nne. 1\lan

hegte den Verdacht, daB besonders die Ausgangssituation in

Dahn und am Schulzentrum so spezifisch gewesen sei, daB sie

eine einzigartige Projektgeschichte bedingte. Ebenso verhielt

es sich mit der Konfliktgeschichte zwischen Projektmitarbeitern

und Projekttragern, denn die Erklarungen liefen dann haufig auf

das besondere Problem hinaus, daB es sich hier um ein eingespiel-
tes Dreierteam gehandelt habe, eine Voraussetzung, die nicht die

Regel ist. In dieser Konstellation sei es schwierig gewesen, diver-

gierende Meinungen zu diskutieren, da die Projektmitarbeiter zu-

nehmend eine homogene Front bildeten.

Angesichts dieser Sachlage wollte man zumindest Problembereiche

benennen und Initiatoren von Nachfolgeprojekten hilfreiche Inter-

pretationen an die Hand geben, damit sie, auf diese Weise vorbe-

reitet, besser damit umgehen k6nnten.

Nachdem also das Dahn-Spezifische herausgearbeitet worden sei,

so hofften die Projekttrager, muBte es m8glich werden, verallge-

meinerungsfahige SchluBfolgerungen fur Nachfolgeprojekte anzu-

geben.

Fur diesen Schritt ist es notwendig, nochmal das gesamte Projekt

ins Auge zu fassen, also die Ausgangsbedingungen des Dahner

Projekts zu bestimmen und die Interventionen zur Umsetzung der

Projektidee daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie den mit den

Ausgangsbedingungen gesteljten Anforderungen gerecht geworden
sind.

Die Ausgangsbedingungen umfassen die spezifischen Voraussetzungen

von Projektidee, Projektort und Projektmitteln und ki nnen in folgen-

dem Schema dargestellt werden:
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Jeder dieser Bereiche enthielt eine besondere Problematik:

e Zur Umsetzung der Projektidee lagen noch keine Erfahrungen

vor; die Projektmitarbeiter konnten lediglich auf theoretische

Oberlegungen zuruckgreifen, ihnen fehlten klare Orientierungen

fur ihre Arbeit vor Ort.

• Die Ausgangssituation am Projektort erwies sich zunehmend als

ausgesprochen schwierig, da einerseits das zum AnlaB genommene

Drogenproblem nicht mehr akut war, andererseits bei den Ziel-

gruppenmitgliedern kaum Problembewu Btsein und keine prakti-

schen Erfahrungen zu den beiden zentralen Ansatzpunkten des

Projekts, primare Pravention und Selbstorganisation bestanden.

Die Projektmitarbeiter fuhlten sich in die Rolle von Drogenbe-

ratern gedriingt und durch die autorithren System- und Denk-

strukturen am Schulzentrum verunsichert.

• Die Projektmittel waren begrenzt. Gleichzeitig sollten Effekte er-

zielt werden, die ihre Ausgabe rechtfertigen konnten, was eine

Ergebnis- bzw. Produktorientiertheit erzeugte, die im Wider-

spruch zu dem prozessualen Charakter des Ansatzes stand. Die

Projekttrager gerieten unter einen st6renden Legitimationsdruck.
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PROJEKTIDEE PROJEKTORT PROJEKTMITTEL

Theoretischer Ausgangssituation Finanzielle
Kontext am Projektort, und damit

Hypothesen am Schulzentrum auch personelle
Arbeits- und in den und

hypothesen Zielgruppen zeitliche
Ziele Ressourcen !

KONZEPTION



. Die Konzeption des Projekts erforderte einerseits die Ver-

wirklichung der Projektidee, andererseits die Anpassung

an die schwierige Ausgangssituation. Die Projektmitarbei-

ter befanden sich im Spannungsverhaltnis divergierender

Erwartungen seitens der Zielgruppenmitglieder und dem Vor-

haben, eigene Anspruche zu realisieren.

Von Anfang an stand fest, da B der theoretische Kontext le-

diglich allgemeine Arbeitshypothesen und Projektziele nennen

konnte.

Die Erhebung der Ausgangssituation sollte es mi glich machen,

konkrete Umsetzungsformen und Lernziele zu benennen, und

zwar gemeinsam mit den Zielgruppenmitgliedern, also in Form

eines Kompetenzdialogs uber Interventionsbereiche und Pro-

jektziele.
Von diesem Aspekt der Teilnehmerzentrierung wurde lediglich

die gemeinsame Bestimmung der Arbeitsziele in den einzelnen

Gruppen realisiert.

Als grunds&tzliches Handicap wirkte sich die Fixierung der

Projektmitarbeiter auf den theoretischen Kontext des Projektes

aus, was zu zwei entscheidenden Hemmfaktoren fur die Umset-

Zung des Projektansatzes fuhrte:

1) die problemorientierte, gerichtet deduktive Erhebung von

Informationen zur Ausgangssituation am Projektort und in

den Zielgruppen sowie

2) der Versuch, den Zielgruppenmitgliedern zuerst den theo-

retischen Kontext des Projektes zu vermitteln, sie also

primar ilber ein reflexives Verstandnis des theoretischen

Ansatzes zur Zusammenarbeit zu motivieren.

Zur Untersuchung der Ausgangssituation wurde ein Befragungs-
raster entwickelt, das neben sozio- und topografischen Merk-

malen die Interventionsbereiche Interaktion /Kommunikation,

Freizeit, Konsum und Selbstwertgefuhl enthielt. Die Fragen

.richteten sich also speziell auf die durch den theoretischen
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Ansatz festgelegten Lebensbereiche (gerichtet) und betrafen

Untersuchungstatbestande, die im Rahmen der Hypothesen von

Bedeutung waren (deduktiv).

Desweiteren interessierten vornehmlich die Probleme der Teil-

nehmer in vier Bereichen.

Mit dieser Selektion jedoch verbauten sich die Intervenierenden

von vornherein die M6glichkeit, sich auf die gesamte Realitat

der Zielgruppenmitglieder beziehen zu kannen. Andere relevante

Probleme, Zusammenhange und positive Bedeutungen der Bereiche

wurden ausgeklammert.

Daher war es kaum milglich, bei der Gewinnung von Teilnehmern

an Beispielen ihrer gesamten Lebenssituation anzuknupfen, an

positiven bzw. unterstutzenden Bedeutungen und Kompetenzen
anzusetzen und sich auf vorhandene Selbsthilfekrtifte zu stutzen.

Die Gewinnung von Zielgruppenmitgliedern ffir die Teilnahme an

Projektaktivitaten verlief dementsprechen : Zuerst vermittelten

die Projektmitarbeiter den Projektansatz, also das Hypothesen-
netz. Erst in der anschlie Benden Gruppenarbeit wurde der theo-

retische Ansatz mit den konkreten Problematiken der Teilnehmer

zusammengefuhrt.

Dieses Vorgehen fuhrte zwangsliufig zu einer Selektion. Nur die

Zielgruppenmitglieder entwickelten Interesse, die sich von vorn-

herein mit dem Ansatz identifizieren konnten.

Demgegenuber ist zu uberlegen, ob es nicht sinnvoller gewesen

w re, die Ausgangssituation gerichtet induktiv zu erheben, sich

zum Ziel zu setzen, sich in einem ersten Schritt ein noch allge-

meines, aber umfassenderes Bild uber die Lebenssituation der

Adressaten zu verschaffen, positive und negative Bedeutungs-

elemente zu erfahren, zu versuchen, Unterschiede zwischen den

Zielgruppen und Zielgruppenmitgliedern zu erkennen und erst

1
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anschlieBend zu untersuchen, inwiefern mit Hilfe dieser In-

formation ein dem Ansatz entsprechendes Konzept entwickelt

werden kann.

Die auf diesem Weg gewonnene, auf den Projektort bezogene

Hypothesenbildung bildet, sobald sie von den Zielgruppenmit-

gliedern liberpruft. also anerkannt oder verworfen worden ist,

die Grundlage fur die gemeinsame Entwicklung von Projekt-

zielen und Maglichkeiten der Zusammenarbeit.

Auch der Projektansatz kann dann anders vermittelt werden:

Die Projektmitarbeiter zeigen den Zielgruppenmitgliedern an-

hand von Beispielen, die diese selber genannt haben, in wel-

cher Beziehung ihr eigenes Leben zu den Anliegen der Pro-

jektaktivitdten steht. Gemeinsam wird ein Konsens daruber her-

gestellt, an welchen Punkten die Adressaten etwas ver8ndern

wollen und inwieweit der Projektansatz 316glichkeiten enth ilt,

hier zu unterstutzen.

Zwar wurden auch im Dahner Projekt die Aktivitaten mit den Ziel-

gruppenmitgliedern besprochen, ausgehandelt und ihren Inter-

essen angepa Bt, jedoch fehlte gerade in der so wichtigen Phase

der Einfuhrung des Projekts am Schulzentrum eine Vermittlung

der Projektkonzeption mit der konkreten Lebenssituation der

Zielgruppenmitglieder. Die Folge war, daB das Projekt am Schul-

zentrum fremd blieb, fremd bleiben muBte.

Die sptitere Arbeit mit den Elternweist auf die angedeutete Perspek-

tive hin:

Ausgehend von der durch die schriftliche Befragung bestlitigten

Annahme, daB Erziehungsprobleme die Eltern sehr beschdftigen,

wurde ihnen ein Angebot gemacht, von dem sie sich einen unver-

kennbaren Nutzen fur die Verbesserung ihrer Lebensverhiltnisse

versprechen konnten. Nach etwa vier Sitzunien begannen die Pro-

jektmitarbeiter, den Zusammenhang dieser Gruppenarbeiten zur

Projektkonzeption herzustellen.
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Die dazu notwendigen theoretischen Erl3uterungen waren aus

zwei G runden wesentlich verstandlicher :

Zum einen konnten die Projektmitarbeiter auf Beispiele zuruck-

greifen, die sie in der vorangegangenen Arbeit erfahren hatten,

zum anderen war den Teilnehmern die Arbeit im Sinne des Pro-

jektansatzes bereits vertraut. Nicht zu verkennen ist allerdings

die Tatsache, daB man sich zu diesem Zeitpunkt durch die gemein-

same Arbeit um einiges n her gekommen war, was die Kommuni-

kation gewi8 begunstigte.

Um in Abhlingigkeit von den Finanzierungsm8glichkeiten einen

realistischen Projektumfang festsetzen zu kdnnen, sind solche

Vorsondierungen ebenfalls von Bedeutung. Ansonsten besteht

immer die Gefahr, daB Projekttriiger und Projektmitarbeiter von

den Arbeitsergebnissen nicht uberzeugt sind, auch weil Schwer-

punktsetzungen nicht willentlich, sondern eher in Reaktion auf

die Ereignisse stattfinden. Ein Beispiel dafur gibt die Uberge-

wichtung der Gruppenarbeit im Dahner Projekt. Auch diesbe-

zuglich muB also die Notwendigkeit eines systematischen Vor-

gehens betont werden, was jedoch nicht in eine Fixierung auf

Konzepte ausarten darf.

Als vermittelnde Funktion zwischen Projektidee und Ausgangs-
situation am Projektort erhielt die individuelle und soziale Kom-

petenz der Projektmitarbeiter also eine zentrale Bedeutung, so-

wohl um mit den Zielgruppenmitgliedern als auch um mit den

Projekttrhgern wirklich kooperieren zu k8nnen.

Denn einerseits verlangte die problematische Ausgangssituation
ein hohes MaB an entsprechenden instrumentellen Kompetenzen,
andererseits aber auch die Fahigkeit, angetroffenes Verhalten

ZU verstehen, selbstbewuBt und flexibel damit umgehen zu k8nnen,

es zu problematisieren und die damit verbundenen Erfahrungen

angstfrei den Projekttrdgern vermitteln zu k6nnen. Jedoch ist

eine derartige Beziehung uberhaupt nur dann zu realisieren, wenn

1
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auch die Projekttrager vergleichbaren Anforderungen genugen,
indem sie z. B. ihre Erwartungen an das Projekt und die Pro-

jektmitarbeiter, soweit m6glich, klar formulieren sowie Zufrie-

denheit, Probleme und Unzufriedenheit zur Sprache bringen aber

auch bereit sind, alle erforderlichen organisatorischen Hilfen zu

geben, da B also auch sie sich um die Herstellung eines Vertrauens-

verhilltnisses zu den Projektmitarbeitern bemuhen.

Diese gebotene Aussprache wurde im Dahner Projekt jedoch da-

durch verhindert, da B auch den Projekttragern nicht genugend
Zeit zur Verfugung stand, um sich so intensiv wie notwendig -

etwa im Sinne einer Supervision - mit dem Geschehen am Projekt-
ort zu befassen.

Uberlegungen zu Nachfolgeprojekten mussen berucksichtigen, daB

man bei Projektmitarbeitern von einem MittelmaB an Qualifikationen

auszugehen hat. Vorbereitende und flankierende MaBnahmen sind

daher unerlti Blich. Diese k8nnten in Form von Planspielen oder

der erwahnten Supervision stattfinden, wobei jeweils Probleme

individueller und sozialer Kompetenz in den Mittelpunkt gestellt

werden. Berucksichtigt man den hohen Personalaufwand solcher

Projekte und den damit verbundenen Gesichtspunkt der Effekti-

vitat, so mu B besonders der Multiplikatoreneffekt besser gesichert

werden. Dazu ergeben sich aus dem Dahner Projekt folgende Hin-

weise:

• Die Arbeit muf; von Anfang an starker auf die Selbstorgani-

sation der Zielgruppenmitglieder ausgerichtet werden.

• Von daher ist die Nutzung vorhandener Institutionen, auch

wenn sie meist  berlastet sind, unbedingt angezeigt.

• Bei der Erhebung der Ausgangssituation muB mehr auf das

Vorhandensein von Selbsthilfekrhften geachtet werden, die

den Status ehrenamtlicher Mitarbeiter des Projekts erhalten

k6nnen.
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• Desweiteren ist zu uberlegen, inwieweit es sinnvoll ist,

derartige Projekte an Universitaten bzw. Fachhochschulen

anzugliedern.

Das Projektteam selber sollte also angesichts des erstrebten

Effekts nicht nur aus Professionellen bestehen.

Demgegenuber sind jedoch auch die nicht unerheblichen An-

forderungen an die instrumentelle Kompetenz zu berucksichti-

gen. Denn das Dahner Projekt hat gezeigt, daB entsprechende
MaBnahmen schwer zu organisieren sind.

• Bedenkt man die lange Vorbereitungszeit, so mussen sich

1nitiatoren und Alitarbeiter ebenfalls auf eine langfristige

Planung einstellen.

, Die Langfristigkeit der MaBnahmen verlangt immer wieder die

F ihigkeit, Handlungsablaufe zu organisieren und zwar auch

so, daB Motivationsverluste, die immer wieder auftreten, auf-

gefangen werden.

e Nicht zuletzt muB auf die Notwendigkeit einer systematischen

Fortschreibung im Sinne von Erfahrungsberichten und den

daraus neu entwickelten Hypothesen hingewiesen werden, was

unter dem Aspekt der Planung zwingend notwendig ist.

U. U. ist es deswegen auch sinnvoll, erste Erfahrungen mit klei-

neren Aktionseinheiten zu sammeln, die Modelle fur diese Art der

Intervention liefern.
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2 DEFINITIONEN UND BEDINGUNGEN FOR:

aktive Freizeitgestaltung, Interaktion, problembezogenes Wissen

@ Aktive Freizeitgestaltung meint selbstgewolltes, zielgerichtetes

Handeln au Berhalb der Arbeitszeit und der zur unmittelbaren

Reproduktion notwendigen Zeit.

Bedingungen fur aktive Freizeitgestaltung

- finanzielle Ressourcen

- verfugbare Zeit

- RAiumlichkeiten : ausreichend, erreichbar, variable,

zweckmABige Ausstattung

- Bedingungen der Arbeitswelt finden subjektiven Niederschlag

in der Bereitschaft und Mi glichkeit zur Teilnahme an gesell-
schaftlichen Prozessen.

- Familiare Situation

  Eine dem Alkoholkonsum entgegenstehende Interaktion beinhaltet

die i\18glichkeit und Flihigkeit eines Redens und Handelns, in dem

das jeweilige Gegenuber als gleichwertiger Partner anerkannt wird

und den Gesprdchspartnern die'Maglichkeit geboten wird, Gefuhle,

Meinungen, Erlebnisse ohne jegliche ft[tr ihn bedrohlichen Sanktionen

zu thematisieren.

Bedingungen fur Interaktion:

- verfugbare Zeit

- gleichzeitige Anwesenheit

- Rtiumlichkeiten (Mi glichkeit, sich zuruckzuziehen)

- gleiche Sprache und.Wortbedeutung

- Dauer und Intensittit der Beziehung

- Machtstrukturen in und auBerhalb des unmittelbaren Umfeldes

- Selbstwertgefuhl und die es bestimmenden Faktoren,

sowie seine bewuBten und unbewu Bten AuBerungsformen

1



2 DEFINITIONEN UND BEDINGUNGEN FOR:

aktive Freizeitgestaltung, Interaktion, problembezogenes Wissen

die Gesamtheit der pers6nlichen Erfahrungen mit zwischen-

menschlichen Beziehungen

Normen und Werte des Umfeldes

Mangelnde Befriedigung der Bedurfnisse nach Interaktion

  Problembezogenes Wissen uber Alkohol bedeutet Kenntnisse uber

- die unmittelbare Wirkung des Alkohols

'
- die langfristige kBrperliche, psychische und soziale Wirkung

des Alkohols

- die Funktion des Trinkens fur den Einzelnen: Genu B, Erleichterung,

Enthemmung, Entspannung, Selbststimulation, Anerkennung, In-Sein

- die Funktion von Trinkmodellen: Werbung, Vorbilder, Bekannten-

kreis, Eltern

- Kriterien fur den richtigen Umgang mit Alkohol

die Entwicklung einer Abhiingigkeit

kritische Zeichen fur eine Geff.hrdung

interessengesteuerte Aussagen uber Alkohol und ihren Stellenwert

Bedingungen fur problembezogenes Wissen

Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse

Vorhandensein von Informationsquellen

Zugang zu Informationen

Bildungsstand

Vorurteile, Tabus

Gesellschaftliche Normen

Bisherige Erfahrungen mit Informationen uber Alkohol und

tihnliche Themen

pers6nliche Betroffenheit
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EINWOHNER DER VERBANDSGEMEINDE DAHN

Einwohner der Verbandsgemeinde Dahn

Ortsgemelnden der

Verbandsgemeinde Dahn

1. Dahn

2. Wieslautern

3. Fischbach

4. Busenberg

5. Erfweuer

6. Ludwigswinkel

7. Schonau

8. Schindhard

9. Rumbach

10. Bobental

11. Erlenbach

12. Niederschlettenbach

13. Nothweiler

14. Hirschtal

SUMME

Anzahl Einwohner

Gesamt

5.211

3.015

1.651

1.310

1.169

1.175

678

505

505

432

431

16.805

mbint.

2.564

1.551

785

644

600

563

319

255

236

210

weibl.

2.647

1.464

866

666

359

250

269

222

10 221

76 182

04 109

76 76

8.293

Anzahl Jugendliche
bis 20 Jahre

Gesamt

545

359

158

156

9 138

2 106

Sl

56

48

37

54

37

14

11

8.512 1.800

mannl.

303

167

77

weibl.

Quelle: Statistische Daten zur Verbandsgemeinde Dahn und Stadt Dahn (Stand 28.01.80)

4.

242

192

81

73 82

56 71 67

61 52 54

38 43

31 25

21 27

15 22

2 25 29

358 ·1 15 22

213 1 8 6

152 5 6

901 899



5. VERTEILUNG DER SCHULTYPEN AM SCHULZENTRUM

Verteilung der Schultypen am Schulzentrum

Schultypen

Hauptschule

Gymnasium

Realschule

SUMME

Schuler

995

760

320

2.075

Anzahl (abs.)

Klassen Schuler pro Lehr-
Klasse krlifte *

27

19

12

35 - 40

ca. 25

25 - 30

* Haupt-, nebenamtliche und nebenberufliche LehrkrAfte

42

38

20

Aus: Festschrift anlABlich der Einweihung des Schulzentrums Dahn ( 1977)

Darstellung des Direktors des Gymnasiums 1979: 2.000 Schuler,

750 Gymnasiasten, 150 Lehrer, 50 Gymnasiallehrer

58 100



6. ERGEBNISSE DER SCHRIFTLICHEN BEFRAGUNG

a) LEHRER

® = triffr zu/ trifft reilweise zu

®- trifft weniger/ trifft uberhaup[ nich= zu

37 Falle (abs.) Schultyp (%) Al:er (5)

unrer ZW. dber
Frage le @ G R

30 30/45 45

I Mich scart bei einzelnen Schalern

Unpanktlichkeit 1 29 8 100 73 58

•2. Unsauberkeir 21 16 43 73 58

1.3. Rauchen | 24 14 36 64 92

1.4. Unheflichkeit 24 13 64 64 57

1.5. Beschadigung 29 8 71 82 88

1.6. Diebstahl 22 14 61 73 50

2. Eigentlich fenlen mir wirkungsvolle Mi:- 26 12 57 82 69 i
tel, um gegen Fehlverhal:en von Schulern

vorjugehen.

3. Ich tal:e es auch f.r meine Au?gabe, die 38
schuler zur Crdnung =u erzienee.

4. Da3 die Scnuler ungentgend mocivierr sind

liegr an ...

4. fehlenden Maglichkeiren, den Un:erricar 18 19 43 45 50 1
interessani zu gesralien

4.2. siofflicher Oberkr€ierung 25 13 43 73 35 i

4.3. der Ablenkung durch aujerschulische 33 4 93 91
Reize

83 1

4.4. :u venig Anregung dur.h das Eliernhaus 33 3 93 80 100

4.5. an der tberforderung durch inre 20 17 50 73 42 71 37

Alliag:sorgen

5. :ch g-insche mir, dal ich Schuler selbs: 28 19 79 82 62 w 1CO 73

besser mo:ivieren kann:e I

6. ich e:pfinde Hilflosigkeir gegenuber 16 22 43 36 46 1

bestir.mren Schulern

Ii 8. Mich s:art es, da3 rlassenraume so kai:
sind.

9. Das Regeln von Disziplinscnwierigkel:en 20 18 36 73 54 1
133t ju venig Zeir zum Un:erricnren.

,0. Die Leisrungsunrerschiede innernalb 3; 7 86 90 69
einer Klasse sind zu groB.

11. Es gelingr mir nichz, den unrerschiedli- 9 28 21 40 .5 33 30 3C

chen Bedurfnissen d. Schuler gerecht
zu verden (z.3. Organisation elner

Klassenfanrt, Sitzordnung) .

*2. Icn empfinde es als meine Aufgabe, die 34 3
Solidari:d: der Schuler innernalb
elner Ilassengeneinscnaft zu fordern.

13. Es gelingt air, Au2enseiter in die 1 29 67 73 100

Ilassengemeinschaft zu in:egrieren.



6 ERGEBNISSE DER SCHRIFTLICHEN BEFRAGUNG

a) LEHRER

Frage

5 Isolation und Abkapselung der rollegen
virken sich negariv aus:

51 Gemeinsame Arbeit .-ird erschwerr

52 Verstandnis fureinander fehlt

53 nlemand flhlt sich zusrandig

5 4 flart Nu hierarchischem Denken

7 Ich kann mica mir meinen Problemen an

Kollegen wenden. . .

1 bei problemen berullicher Art

72 bei Problemen Dersdnlicner Ari

Konflik:e z· iscnen roliegen scranlen
auE die Arnm. in der Klassencem. aus.

9 Icn fuble mich bei Scnwierigkeiren vom

Schulleiter zu wenig uncersru:vt.

0 Der Inforia:ionsflus an unserer Schule
reicht night aus.

Die schulubergreifende Informa:ionsver-
mi:rlung reichi nich: aus.

2 Der Lehrplan eng: den padagogiscnen
Spiel=aum ein.

3 Die Lehrer verden durch 32.ok. aris ierung
u. organisatorische Scherierigkeiten
genervt.

4 Ich bin mit meiner Rolle als reiner

Wissensvermi::ler unzufrieden·

5 Icn pers3nlich uirde folgende Lernziele

mehr bercnen:

5 Soleranz

·1 Kontakriahigxeic

, Bereicschaft zur Obernahme von

Ve. ant·porcung

Bereirschaft our Unterordnung

Disziplin

sauberkeit

Falle (abs.) Schul:yp (%) Alter (%)

unter zv. ilber
H

30 30/45 45

1

0 @GR

III 1
.

1.. 70 90 60 100 1E 37

1.. 63 100 68 100 78 5J

1..

1..

1.

-7. . 34 4 93 '00 17

1.. .7 21 38 55 54

18. 2; 15 69 60 46

n. 9 28 7 50 23

I7 2. 27 11 57 91 69 85 74 50

33 5 72 91 100

:

35 3 86 1 CO 93

2. 25 11 62 73 75

2 *' 26 30 89 83

25.-· 23

25.3. 28
1 1

25.4. 5 11 33

25.5. 15

25.6. 20 30



1

6 ERGEBNISSE DER SCHRIFTLICHEN BEFRAGUNG

a) LEHRER

Frage

6 Meine schulische Arbeir belaster mich so

stark, daa ich haufig nocn in meinem

Privarleben darunter leide

Ich finde, ich habe zu venig Srfolgser-
lebnisse in meinem Beru£

Es liegr primar an mir, wenn ich

Miaerfolg habe

9 Ich glaube, daB ich in einem anderen
Beruf zufriedener ware

0 Ich uirde mir Lunschen. den Konrakt zu

den Eltern zu intensivieren, um das

Srziehungsvernalten besser abstimmen zu

25Lnen

;  ch virde gemeinsame Veranstal:ungen
-_er Kollegen far forderlich halten

(Beortebsausfluge, Feste, Spor: usw.)

4 Ich bin bereir, mich aulerhalb meiner
Diens=zeit infolgenden Bereichen =u

engagieren:

1 Arbeitsgemeinschaf:en

-2 Gegenseitiger Erfahrungsauscausch
bezuglich E=ziehungsfragen auBer-
nalb der Scnule

3 Schuler-Lehrerkontakt (z.3. Schul-

fesre, Scnulfanrten, gemeinsame
sportliche Be:arigingen, Obers:ufen-
s:ammri:ch).

Eigentlicn ware mir eine Gruppe, in der

ica an prak:ischen Ubungen :ur Verbesse-

rung meiner Interaktionsfahigkeiten
teilnehmen karin, am liebsten.

Mich inreressieren ein- bis zweistun-

dige Informationsveranstaltungen
zu padagogischen Problemen am meisten.

Mindes:ens sieben dchiges Engagement
E:tr O.9. Aktivita:en.

Falle (abs.) Schultyp (%)

(Personen)

Alter (%)

0 @GR H , unter Z:. Uber
30 30/45 45

V2. 24 14 64 73 53

27. 22 16 57 73 46 71 56 50

28. 21 17 57 82 30 71 65 12

2. 11 27 21 45 23

3. 23 10 57 91 77 71 32 50

3-. 34 3 56 100 92 100 95 75

34. . 26 9 61 90 75 ;00 74 43

34. .
26 5 82 89 82

34. . 30 5 100 80 75

35. 26 10 63 90 69

36. 20 16 50 66 53 33 54 75

37. 34 11 ;1 12



6 ERGEBNISSE DER SCHRIFTLICHEN BEFRAGUNG

b) ELTERN

Anzaht der Fragebogen 164

gezahlte Fragebogen ab Frage 4 133

1. Wissen Sie. daB es Kurse oder Programme gibt, in denen Eltern
ihr Erziehungsverhatten verbessern kdnnen?

2. Halten Sie es fur wunschenswert, daB Eltern an einem Elternkurs
teilnehmen7

3. Haben Sie schon einmal an einem Elterntr(lining (-kurs, -schute,
-programm) teilgencmmen?

4. Im Gegensatz zu Vortragen beinhaltet ein Elterntraining das
aktive Oben von Erziehungsverhalten. WQrden Sie an einem
solchen Training teilnehmen ?

5. Welche Zeitritume warcn fur Sie fur eine Teilnahme an einem

Etterntraining am gunstigsten? (Ganze Wochenenden. eine

Doppelstunde pro Woche)

ganze Wochenenden

eine Doppels unde pro Woche

6. Wieviel Zeit wQrden Sie 'Or ein sotches Training aufwenden?

1 • mehrere Wochenenden Anzahl 1 2 3 4

Nennungen 13 10 2 6

1 0 wechentl. Veranst. Anzahl 6 6-10 alter 10

Nennungen 46 11 3

7. Wenn der Elternkurs nicht an Dtrem Wohnort durchgefuh:t
werden kennte, wurden Sie auch dann an dem Training
teilnehmen. wenn es in der Nochbargemeinde bzw. nur

zentral in Dahn stattfindet?

  • Nachbargemeinde
i. nur zentral in Dahn

10. Wurden Sie an einer zweistundigen Abendveranstaltung
teilnehmen. die sich mit konkreten Eniehungsproblemen
beschaftist

8. Welche Probleme belasten Sie im Umgang mit thren Kindern am meisten7 (Offene Fragen)

Die Antworten der Eltern fur die Fragen 8 und 9 wurden den nachfolgenden
Kategorien zugeordnet:

1. Eltern und SchuIe

Hausaufgaben (18)
Kritik am Lehrerverhalten ( 14)

Schul- und Er.iehungsprobleme ( 13)

K ritik am Schulsystem und der Schutorganisation ( 13)

2. Ekern und Schuler

Elterliche Klassifikation unerwunschten Verhaltens:

Letchtsinn. Sturheit. Rechthaberei (9)
Aggressivitat ( 5)

Mangelnde Gespruchabereitschaft (4)

3. Erlauben und Verbieten

Fernschen (4)
Taschengeld (3)

Ausgang (2)

4. Geschwisterrivalitlit ( 7)

Oberforderung der Kinder ( 11)

Cberforderung der Ekern (11)
Probleme im Leistungsbereich (7)

Unordnung(3)
Ungehorsam ( 2)

5. Sonstiee ( 6)

9. Nennen Sie bitte iwei Themen, die Sie gerne im Rahmen eines Elterngesprdchskreises
besprochen hitten:

Angemessenes Eniehungsverhalten ( 20)

Kritik an Schutorganisalion (9)
Lehrervarhalten ( 11)

Hausaufgaben (9)
· Lehrstoff besser erklaren (7)

SchuistreB (7)

Schule und Elternhaus (7)
Freizeit (6)

Drogengefahr (6)
Fahrprobleme (4)

ZukQnfliger Beruf (4)

* Die Zahlen in Klammern betreffen die Anzahl der Nennungen.

1

in nein

75 85

122 35

6 155

85 79

22 41

65 3

44
39

129 4
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7. OBERSICHT ZU DEN FORMALEN RAHMENBEDINGUNGEN

DER GRUPPENARBEIT

a) LEHRERGRUPPEN

LEHRERGRUPPE

Besonderheiten Woche Datum Ort Teitnehmer- An der Aktivit8ten
zah 

1 26.03.80 2 Lehrer Gymn.: Aktivierung
2
3

4 Rektor u. Konrek;or HS: -

5 24.04.80
2 Lehrer Realschule :

6

7 08.05.90 Lehrerzimmer Realschule 12 Fragebogenerarbeitung
8

9 20.05.80 Lehrerzinmer Realschute 15

10 30.05.80 Cafe eria 10

II 04.06.80 Lehrer=immer Realschule 10

12 10.06.80 8

13 18.06.80 9

14 24.06.80 7

15
16
l7
1B
19

10
21

22.08.80 Leh:erlimmer Realschule 6

23 25.08 JO 6

24 04.09.60 0 Frogebogen-Cbe,arbdrung
25 11.09.90 3

VME= £.4. 26 17.09.90 6
rn Kc[*gin 24.09.80 u. Zeichenrium 4

27
Schulrest 27.09.80 Schutzent<lm

2S

29
30 15.10.80 6
31

32
33 05.11.80 Lehre-zimmer Realschule 4
34

35 20. Z:.80 Lehre:zimmer Resischule 5

36 29.11.30 3
3;

33 09.12.SO 5

39

49
41
42

43 15.01.81 Lehre:=immer Realschule 7

44 22.01.81 6

45

46 05.02.81 Lehrerzimmer Realschule 4

47 I2.02.81 5
48 19.02.81 4

Vot,zkffig Fmge-
boge,ezebn=se b 49 26.02.81 Lehrer-immer Realschule

Kc[1. P...../'S
50 05.03.81 Lehre:=immer Gymnasium

Variteng de

1.e:re:,F.pps%beit
51 09.03.81 Lchrentraaer Hauptschule
52

53

54
trflrrn[£er 07.04.81 Lehrer·zimmer IS Kommunikationst:aining55
Tre£r 08.04.82 Lchrerzimmer 13

56
57

58
59 05.05.81 Lehre:=immer 6
60

19.05.91 Lehrer:immer 8
61 20.05.81 8

Stammtisch 21.05.Si Cafe Huber us 13
64
6S
66

I.e ter Stamntiach 67 02.07.82 Cafe Hubertus 11



7. OBERSICHT ZU DEN FORMALEN RAHMENBEDINGUNGEN

DER GRUPPENARBEIT

b) SCHOLERGRUPPE

SCHCLERGRUPPE

Besonderheiten

Wochener.de

Fernsehaufnahmer

Fnmvorfuhrmg

Woche Datum

: 1
26.03.30

3
4

5 24.04.30

6

7 08.05.SO

9 22.05.80

10 29.05.80

12 12.06.80

13 19.06.80
14 26.06.80

13 03.07.80

./ 21.08.So

.3 26.08.90
: 02.09.SO
15 09.09.SO

27 23.09.SO

'9 07.10.90
30 14.10.90

39 25.10.80
43 04.11.SO

3, 11.11.80

38 09.13.80

39 13. / 14. 2.50

44 20.01.81
45 27.01.81
46 03.02.Sl
41 10.03.81

43 17.02.81
49 24.02.91

51 10.03.81
52 1;.03.Sl

53 24.03.St
54 30.03.81

D9
06.05.81

07.05.81

60 12.05.81

0
01.06.81

01.06.81

11.06.91

Lehrerzimmcr

Gruppenraum MSS

MSS-Wohnung

Wiese (im Freien)
):SS-Wohnung

1:SS-Wohning

Se/.:aum

:.:SS-Woh..ung

Verkeh:se:ziehungs:aum

Verkeiserziehungs:aum

Euro. groBer Rauro

Klassen: aum

K'.asian.reum
Bildungszen:rum Heilsbach

Projek:bOro 11SS-Wohnung

Kneipe in Dahn

Kneipe u. Projeklburo
Kneipe in Dahn

Projektburo MSS-Wohnung
Projekrb Oro Schutsaal

Projekrburo

Projektbun
Ev. Jugend Hinterweidenthal

Projektbero

kath. Pfarramt/Jugendraum
P jek:baro
P.zzeria

Teilnehmer-

zaht
Art der Ak'.ivitaten

2   Schuler Gymr:.:Aktivierung

2 Schuler Realsch. : Aktivierung
2 SchOter Haupach. : Aklivierung

0 Diskuss:on elner geneins. Fahrt

9 Pr,ble-o:.er·.ie=:e Diskussion

6 w=traue=fordernde Spiele

Beginn der Dreharbeiten

7 14 Besucher * 2 Pg:rer

25 Besucher
Abschluadiskussion

1

Ort

10
8

19
11

11

11
1
5

5

16

17

18

19

20

21

B

8
9

26
11

2S

7
3

31

5
6

35

36
37

7
7

1 40

1 41
42

43

5
7

8

7

7

50

4
6

5
5

55

56

57
1 1

53

6

62

Filnvor:uhrung .3
6

Plizaessen 64 7



7. OBERSICHT ZU DEN FORMALEN RAH ENBEDINGUNGEN

DER GRUPPENARBEIT

c) ELTERNGRUPPEN

ELTERNGRUPPE

Besonderheiten Woche Datum Ort reilnehmer- .Art der Ak:ivitaten

Zahl

1

3
4

5 24.04.SO 2 Elte:nv. Realsch. Ak:ivie:ung
6
7 Elternv. Gymn. Aktivierung

Haupischute 2 Elte:nv. Hauptsch. Aktivierung8 16.05.80
Vorraum Lehrerzimmer 22 Versammlung der Elternver:rezer

9

10

11

I2 10.06.80 Aula 50 ElterigroBveror.staltung
13 19.06.80

.
2.1SS 3

14
15
16

17
18

19
20

21
./

:3

26
27
28

29

30
31
32

33

34

:6
37

38
39

40
41

1 43

44. Ve=handlungen mit den

4S Volksbildungswerken
46

47
48 17.02.31 Kinderg. St. Franziskus 16 Elterntralning 1

4 8 18.02.81 Bastetraum Sonderschule 11 Elternt:aining II
49 24.02.St Kinderg. St. Fra:lziskus 15 Eltenitraining I
49 25.02.91 Bas[eirrum Sonderschule 11 E:remiraining 11
50 04.03.31 11 EltemrraiaL,g 11

51 10.03.81 11 El'.ernrraining i
51 11.03.81 Bastel:num Sonderschule 10 Ekerit:aining 11

52 17.03.91
,

13 E'terntraining I
52

Fernseneufnahmen 53 Kinderg. S t. Franziskus 12 Ettentraining I

53
54
55 09.04.81 Kinderg. St. Franziskus Elter.:: .ing I
56 13.04.81 Schul-entrum Elten:raining 11
57
S8

59

60 12.05.81 Kinders. St. Fran:iskus 13 Multiplikatorentraini. g
61 19.05.81
62 10
63 10
64 10
65 10
66
67

68

69

70

71

;3
;4
15
76 02.09.81 Kinde:g. St. Franziskus alle Multiptikatorent:nining



8 SCHLUSSBEURTEILUNG DES ELTERNTRAININGS

DURCH DIE TEILNEHMER

1. Die Gruppe war zu g.08

2. Sieben Sitzungen reichen aus. um den Stoff zu lernen

3. Belm Ruckblick auf das Gelernte glaube ich, da B die Fertigkeit
des "Aktiven Zuharens" meinem Kind und mir hilft

4. Wir sollten uns noch einige 1!ale auch ohne Trainer treffen.
um Erfahrungen auszutauschen

5. Ich hatte mir vom Kurs mehr Ve:Sorochen

6. Ich kann jetzt mit meinen Kindern partne:schaftlicher umgohen
als vor dem Kurs

7. Es ist angenehmer Z: mich. wenn mir die ubrigen Teitnehmer
bereks vor Kursbeginn bekannt sind

8. 1'.ir hat es nichz geholfen, zuhause [bungen zu machen

9. Ich ware bereit. nach einer :usjzzlichen Ausbildung diesen Kurs
seibst ats Trainer durch;ufuhren

10. Ich wurde ge:ne - aufoauend auf dem bishe. Gelernten - an einem
weiteren Training reilnehmen

11. Die Beziehung :u meinem Kind is: durch die Fertigkeit der
"Ich-Borschift" verbesser: worden

12. Ich werde den Kurs meinen Bekannten weiteremofehlen

13. Wir hatten 6fter in Kleingvuppen arbeiten soilen

14. Ich hielt es fur sinnvoll. da) ich zuhause den Inhalt der Srunde

nochmals nachlesen konnte

15. Wir ha:ten wan:end der Stunden mehr schriftlich arbeiten sollen

16. Ich h tte den Leitfaden gerne aus:8hrliche.

1

la net

1 14

7 10

17 1

13 3

1 15

17 0

3 13

0 1S

T S

1

15 1

18 0

6 12

18 0

0 16

3 13

A


