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A. Zusammenfassende Bewertung

1. Ausgangssituation und Arbeitsauftrag

Suchtpravention im Kindes- und Jugendalter wurde in den vergangenen Jahren hau-

fig als Aufgabe der Schule und Jugendarbeit verstanden und war stark von den Be-

griffen Risikogruppen und Risikoverhalten gepragt. Fur die fruhkindliche Erziehung
und fur die Institution Kindergarten wurden zwar verstreut einzelne Empfehlungen
gegeben und Folgerungen fur die Praxis gefordert (Kron-Rilpke 1981; Husgen und

Husgen 1981; Feser, in: DHS 1980), fur die breite Umsetzung hatte dies jedoch kei-

ne Auswirkungen. Erst im AnschluB an die von der Bundeszentrale fur gesundheitli-
che Aufklarung verantwortete Expertise (Kunzel-B6hmer u.a. 1993) kann eine Verla-

gerung von Zielgruppen, Institutionen und von Inhalten der Suchtpravention festge-
stellt werden. Suchtpravention soil wie in den Empfehlungen dieser Expertise
ausgefuhrt

• frOhzeitig im Kindesalter beginnen,
• langfristig und kontinuierlich angelegt sein,
• die Lebenskompetenzen der Kinder fardern,
• suchtmittelspezifische und suchtmittelunspezifische Bestandteile beinhalten,

wobei die suchtmittelunspezifischen Bestandteile uberwiegen sollen,
• bei Kindern keine suchtmittelspezifischen Bestandteile beinhalten,
• suchtmittelObergreifend konzipiert sein.

Somit kommen prAventive Anstrengungen fur Kinder im Vorschulalter starker in den

Blickpunkt. Die Institutionen Familie und Kindertagesstatte, in der Regel der Kinder-

garten, erhalten fOr Aspekte der Suchtpravention eine neue und oftmals zentrale Be-

deutung.

Im folgenden sind die Ergebnisse einer Recherche zur Ermittlung von Materialien der

Suchtpravention im Vorschulalter zusammengefaBt. Der Arbeitsauftrag lautete:

"Neben den bekannten Materialien sollen weitere Praventionsmedien recherchiert

und gesichtet werden, soweit sie in Deutschland vertrieben werden. Ober die ge-
sammelten Medien soil eine Dokumentation erstellt werden, die systematisch be-

schreibt:

a) welche Praventionsphilosophie zugrunde gelegt wird,
b) welche Ziele (drogenspezifisch/unspezifisch) formuliert werden,
c) welche Methoden eingesetzi werden,
d) vor welchem Erfahrungshintergrund die Medien entstanden sind,
e) Kosten, Bezugsquelle."

Der Auftrag umfaBt somit neben der Recherche die Sichtung der ermittelten Materia-
lien und Praventionsmedien. Hauptbezugspunkt sind Medien fur Kinder im Vor-

schulalter, die im Kontext von Familie und Kindergarten eingesetzt werden. Das Ma-

terial sollte synoptisch dargestellt und anhand der Beschreibungskriterien umrissen

und bewertet werden.
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2. Rechercheplan

Zur Ermittlung und Erfassung des Materials wurde ein mehrstufiger Rechercheplan
entwickelt, der folgende einzelne Schritte beinhaltete:

a) Es wurde eine Materialienrecherche bei der Deutschen Hauptstelle gegen die

Suchtgefahren veranlaBt und eine Literaturrecherche beim Institut fur Dokumentation
und Information, Sozialmedizin und 6ffentliches Gesundheitswesen (IDIS bzw. dem

heutigen Landesinstitut fOr den Offentlichen Gesundheitsdienst NRW) in Auftrag ge-
geben. Ziel war die Erfassung der vorhandenen Literatur und des Materialien-

bestandes zur Suchtpravention im Vorschulalter der letzten funf Jahre bis einschlieB-
lich 30.6.1995.

b) Sichtung der praxisorientierten Expertisen des Jugend-Modellprojekts Pravention

JUMP der Stadt NOmberg, die eine Sammlung von Literatur und Materialien der

SuchtprAvention fur Kinder und Jugendliche beinhalteten (Hulder 1994). Hierbei war

auch ein ROckgriff auf die im Laufe der letzten drei Jahre im Rahmen dieses Projekts
erfolgte Analyse von Literatur und Medien maglich, bei der intensiv der "Markt" beob-
achtet und unter anderem der Zeitschriftenbestand des Jugendhilfe- und Kinderta-

gesstattenspektrums einschlieBlich der grauen Literatur ausgewertet wurde. Ziel des

Modellprojekts war insbesondere die Entwicklung von neuen Materialien zur Sucht-

pravention in Kindertagesstatten.

c) Sichtung einschlagiger Praventionsliteratur (Kunzel-Bahmer u.a. 1993, Denis u.a.

1994, Greulich 1994, DHS-Tagungsbande, DHS 1980 und 1994).

d) Recherche im neu aufgebauten Fachinformationssystem der NOmberger Praventi-

on und Suchtberatung, das einen umfangreichen Materialienbestand zur Suchtpra-
vention im Kindertagesstattenbereich und zur Elternarbeit hat.

e) Sichtung der Jahrgange 1990 einschlieBlich 1995 des Jahrbuchs Sucht sowie ein-

schlagiger Zeitschriften (Pravention, Sucht, Suchtreport, drogenreport, Pro jugend,
Thema Jugend, jugend & Gesellschaft).

f) Durchfuhrung von Expertengespachen.

g) Zusatzlich wurden alle Landesstellen gegen die Suchtgefahren in der Bundesre-

publik Deutschland und weitere Schlussel-Institutionen der Suchtpravention ange-
schrieben.

h) Materialienhinweisen aus der Literatur oder aus Projektdokumentationen wurde
soweit als mOglich nachgegangen.
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3. Recherche-Ergebnis, Methodik zur Erfassung und Beschreibung
des Materials

Das Recherche-Ergebnis war vielgestaltig und erbrachte eine teils unerwartete Viel-

zahl von Publikationen, Projektdokumentationen, Literaturhinweisen, Theaterstucken

und Empfehlungen fOr die Praxis. Neben bekannten Materialien wurden auch neue

Medien recherchiert. Hierunter waren rein theoretisch-konzeptionell orientierte Be-

schreibungen, Ratgeber fur Multiplikatoren, aber auch ausgefeilte Projekt-
dokumentationen oder Medienpakete. Daraus muBte fur die weitere Bearbeitung und

angesichts der KOrze der zur Verfugung stehenden Bearbeitungszeit und der not-

wendigen Informationsverdichtung Material ausgesondert werden, das nicht anhand

des Rasters beschrieben werden konnte. Die AusschluBkriterien fur die Nichtberuck-

sichtigung waren:

a) Nur konzeptionell beschreibende Literatur wurde ausgeschieden, da der Praxis-

und Multiplikatorenaspekt im Vordergrund stehen soil. Aufsatze, die sich an ein wis-

senschaftliches Fachpublikum wenden, ohne einen praktischen Bezug zur Suchtpra-
vention zu haben, konnten deshalb nicht weiter berucksichtigt werden.

b) Allgemein gehaltenes Praventions- oder Aufklarungsmaterial, das fur alle Ziel-

gruppen konzipiert ist, wurde ebenfalls nicht analysiert, es sei denn, es erhob den

Anspruch, speziell fur die Zielgruppe der Eltern und zur Suchtpravention im Vor-

schulbereich einsetzbar zu sein.

c) Unberucksichtigt blieben auch Medien, insbesondere Kinderbucher, auf die ledig-
lich in einem konzeptionellen Zusammenhang verwiesen wurde. Hier wurde ein Inhalt

vermutet, der unter Umstanden auch zur Umsetzung eines Teilziels der Pravention

geeignet sein kannte. Andernfalls wAre der Arbeitsauftrag nicht realisierbar gewesen,
da jedes padagogisch "gute" und nicht zum unmittelbaren MiBbrauch von Suchtmit-

teln aufrufende Buch der Altersgruppe als Praventionsmaterial zu beschreiben und

bewerten gewesen ware.

Darstellung und Erfassung des Materials geschehen somit auf zwei Ebenen:

1. Auswahl, Beschreibung und Bewertung des Materials erfolgen anhand eines Ra-

sters (vgl. S. 20), um die Komplexittit zu reduzieren. Diesem liegen die Beschrei-

bungskriterien des Arbeitsauftrags zugrunde. Sie wurden hinsichtlich des Erforder-

nisses der Obersichtlichen Dokumentation weiter ausdifferenziert.

Es konnten 40 Medien ermittelt werden, die fur Suchtpravention im Vorschulalter re-

levant sind und dort angewendet werden k6nnen (siehe die Beschreibungen und

Bewertungen in Teil B). Den Schwerpunkt bilden hierbei Materialien, die sich an MuI-

tiplikatoren mit dem Ziel der Verwendung und dem Gesichtspunkt der Verwertbarkeit

und Obertragbarkeit in die eigene padagogische Praxis richten.

Mit der entwickelten zusammenfassenden Beschreibung und Bewertung des Materi-

als kann die breite Palette der in den letzten Jahren entstandenen Materialien doku-

mentiert und in ihrer unterschiedlichen Gestalt dargestellt werden. Der Bezugspunkt
fur diese MaterialienfOlle durfte unter anderem in der o.a. BZgA-Expertise zur Primar-

pravention des SubstanzmiBbrauchs (Kunzel-B6hmer u.a. 1993) zu suchen sein, die
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eine ParadigmenOffnung der Suchtpraventionsphilosophie konstatierte und mit der

vorsichtigen Entwicklung von Empfehlungen und SchluBfolgerungen zur Suchtpra-
vention gleichfalls auch die Praventionskonzepte der Praxis beeinfluBte. Von einer

Paradigmen6ffnung ist zu sprechen, da auf dem Markt auch immer noch abschrek-

kende und bloB informierende Konzepte neben Risikofaktoren- oder Lebens-

kompetenzf6rderungs-Konzepten zu finden sind. In EinzelfAllen finden sich auch in

einzelnen Materialien oder Projekten beide Philosophien nebeneinander. Ein generel-
ler Paradigmenwechsel kann abschlieBend nicht festgestellt werden.

Nach der Sichtung, Beschreibung und Bewertung dieser Materialiensatze kann auf

Defizite hingewiesen werden und es konnen Emptehlungen fur die Zukunft abge-
leitet werden.

2. Alle aufgespOrten und/oder relevanten Titel und Quellen zur Suchtpravention im

Vorschulalter werden in einem zusatzlich erstellten Materialienverzeichnis, getrennt
nach Fachliteratur und Projektdokumentationen/Arbeitshilfen, aufgefuhrt (siehe Teil

C). Darin sind auch diejenigen Quellen enthalten, die aufgrund der AusschluB-

kriterien nicht detailliert beschrieben werden konnten. Eine Zusammenstellung in die-

ser Dichte und Quantitat fur diesen speziellen Arbeitsbereich existiert nach Ansicht

des Verfassers bisher nicht. Sie umfaBt ca. 300 Quellenangaben zur Suchtpravention
im vorschulischen Bereich.

4. Zusammenfassende Bewertung des beschriebenen Materials

Viele der Materialien aus der gesamten Bundesrepublik sind von "unten" entstanden,
d. h. es sind Projektdokumentationen, Beschreibungen von eingesetzten und fur

sinnvoll erachteten Materialien und Medien, durchgefOhrte Kooperationen zwischen

Praventionsfachkraften bzw. Suchtberatungsstellen und Kindertagesstatten. Dies

sind die typischen Formen der Materialien zur Suchtpravention im vorschulischen

Bereich neben den Elternratgebern. Der Schwerpunkt liegt in quantitativer Hinsicht

auf diesen Materialien, wobei es sich nahezu ausschlieBlich um Printmedien handelt.

Auffallig ist hierbei: Manche dieser Materialien "aus der Praxis, fur die Praxis" erhe-

ben den Anspruch, zur Suchtpravention im Vorschulalter etwas weiterzuentwickeln,
anzuregen oder dokumentieren zu wollen, vermeiden jedoch eine Angabe der Ziel-

gruppe, fur wen diese Dokumentation erstellt wurde, wen man sich als idealen Leser

vorstellte und wie das Material zu verwenden sei. Oft fehlt die Distanz, das eigene
Projekt so zu beschreiben, daB der nicht unmittelbar beteiligte Leser es fur seine ei-

gene Praxis nachvollziehen und umsetzen kann. Weiter ist festzustellen, daB in den

Materialien oft das Ziel angegeben wird, speziell Pravention fur das eine Handlungs-
feld, den Vorschulbereich, zu betreiben. Dann folgen nur weitgehend allgemeine
Aussagen zur Pravention, jedoch nicht zur spezifischen Pravention im Vorschulbe-

reich. Eine andere 0 berschrift und schon ware daraus "Pravention in der Ju-

gendarbeit" oder "Pravention in der betrieblichen Arbeit" geworden. Eine handlungs-
feldspezifische Verbindung und eine Verknopfung mit entwicklungspsychologischen
Momenten und/oder der relevanten zentralen Fachliteratur erfolgen in den meisten
Fallen nicht.
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Oft werden auch allgemeine Ratgeber oder Medien, die der Erstinformation bei Dro-

gen- oder Suchtproblemen dienen, von den Herausgebern oder Verfassem als fur

die Suchtpravention und hier fur die Multiplikatoren Eltern oder Mitarbeiter/-innen

fur geeignet bezeichnet. Dies ist mit Vorsicht zu bewerten, da die Inhalte dieser

Materialien dann kaum auf das Handlungsfeld eingehen und nur altere Zielgruppen
im Blick haben, rein suchtmittelspezifisch ausgerichtet sind und auBer Fakten zur

Dimension des Drogenproblems und allgemeinen Interventionsempfehlungen bei

SuchtmittelmiBbrauch kaum Pravention zum Gegenstand haben.

Im Uberblick kann das Ergebnis folgendermaBen zusammengefaBt werden:

• Die Recherche erbrachte eine Fulle von Materialien: Suchtpravention im

Vorschulbereich boomt!

• Der Schwerpunkt der Materialien liegt zum einen bei Anleitungen fur

Mitarbeiter/-innen in Kindertagessttitten, insbesondere Kindergarten,
und zum anderen bei breitgestreuten Elterninformationen, letztere sind

jedoch nur begrenzt fur Pravention einsetzbar.

• Von den Materialien fur den Kindergarten ist fast kein einziges Medium

allgemein zuganglich.

• In der Praventionspraxis fur die Kindertagesstatten haben sich weitgehend
das Konzept der Lebenskompetenzf6rderung und die suchtmittel-

unspezifische Strategje durchgesetzt.

• Suchtpravention im Vorschulalter und in der Institution Kindertagesstatte
wird als machbar angesehen.

Ohne die BemOhungen anderer schmalern zu wollen, seien herausragend fur den

vorschulischen Bereich im Kontext der Institution Kindertagesstatte folgende Ver6f-

fentlichungen genannt:

1. die um die Arbeitsgruppe Suchtvorbeugung im Elementarbereich entstandenen

Broschuren von Rolf Tolzmann (Suchtvorbeugung im Vorschulalter. Eine Aufga-
be fruhkindlicher Erziehung. Hrsg.: Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Jugend-
schutz Nordrhein-Westfalen e. V., Munster 1992), wozu auch die von Elisabeth Al-

bers u. a. verantwortete Materialienzusammenstellung gehdrt (Suchtvorbeugung
schon im Kindergarten? Gesundheitserziehung, Materialien fur den Kindergarten,
herausgegeben vom Institut fur Dokumentation und Information, Sozialmedizin und

Offentliches Gesundheitswesen, Bielefeld 1991, auch als Ausgabe der Landesstelle

gegen die Suchtgefahren in Baden-WOrtlemberg);

2. das von Petra Andreas-Siller herausgegebene Buch (Kinder und Alltags-
drogen, Wuppertal 1991), das die erste umfassende Darstellung in Angriff nahm;

3. der vom Sozia Verlag in Freiburg im Auftrag des Sozialministeriums Baden-

Wurttemberg herausgegebene Ringordner (Ganzheitlich orientierte Suchtpro-
phylaxe als Hilfe zur Personlichkeitsentfaltung von Kindern. Materialien fur den
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Kindergarten, Freiburg 1994), ergainzt durch die Handreichungen fur die Erzieher/

innen-Ausbildung (Handreichung fur Lehrkrafte an Fachschulen fur Sozialpadagogik
zum Thema Suchtprophylaxe im Kindesalter, Freiburg 1994);

4. die im Rahmen des Jugend-Modellprojekts Pravention JUMP der PSB

(Pravention und Suchtberatung) der Stadt Nurnberg entstandenen Materialien fur

Kindertagesstatten um das Medienpaket "Die Flirpse" (Stadt NOmberg, Jugend-
amt - PSB: Ein Medienpaket zur Suchtpravention in Kindertagesstatten, Nurnberg
1994; Der Flirpse-Comic, NOmberg 1995; Die Flirpse-Plakate: Numberger Kinder-

tagesstatten machen Suchtvorbeugung, NOmberg 1995) und die Handreichungen
fur die Elternarbeit (Stadt NOmberg, Jugendamt - PSB: Keine Angst vor Eltern!

Suchtpraventive Anregungen zur Elternarbeit in Kindertagesstatten, Numberg 1995),
die von erprobten und evaluierten Fortbildungen fur Mitarbeiter/innen in Kinder-

tagesstatten abgerundet werden (Stadt NOmberg, Jugendamt - PSB: Suchtpraven-
tion in Kindertagesstatten, Dokumentation von Basisfortbildungen fur Erziehe-

rinnen und Erzieher, unver6ffentlichtes Manuskript, im Druck, Numberg 1995; Stadt

Numberg, Jugendamt - PSB und GESOMED: Fortbildung fur Erzieher/innen zum

Thema Suchtpravention, Evaluation einer Fortbildungsreihe, unverOffentlichtes Ma-

nuskript, Numberg/Freiburg 1995);

5. der von der Vorsorge-Initiative in einer einmaligen Aktion im Jahr 1994 heraus-

gegebene Kindergarten-Kit (Was tun gegen Sucht Kindergarten-Kit, Frankfurt

am Main o. J.), dessen einzelner Baustein (Sieben Vorschldge fur Eltern und Er-

zieher, Frankfurt am Main 1993) auch gesondert verfOgbar ist

Mit diesen Materialien sind gute Fundamente fur die Weiterarbeit gelegt worden. In-

novative Projekte der Suchtpravention im Vorschulalter sind vor allem im Kontext der

Institution Kindergarten entstanden. Dort werden auch in Zukunft die gr6Bten Chan-

cen auf eine flachendeckende Ein16sung von Konzepten der Pers6nlich-

keitsentwicklung und -starkung von Kindern gesehen. Mit den programmatischen
Festlegungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sind erstmals umfassend

gesetzliche Fixierungen der PrimArprAvention erfolgt. Dies wird in Zukunft zu einer
starkeren Bedeutung der Jugendhilfe fur die Suchtpravention fuhren. Insbesondere
das Handlungsfeld Kindergarten ist hierfur pradestiniert.

Fur die prAventive Arbeit mit Kindern aus Suchtfamilien ist kaum spezifisches Mate-

rial vorhanden. Diese spezielle Zielgruppe wird zwar fast Oberall hervorgehoben,
aber in der praktischen Arbeit dann wenig berucksichtigt. Sie geht unter in den Mate-

rialien fur alle.

Breitgestreutes Material zum Einsatz fur die Information und Aufkldrung von Eltern ist

vorhanden, in der Regel sind dies jedoch allgemein gehaltene Medien, die Sachin-
formationen zu den zentralen Begriffen Sucht, Suchtmittel und der Wirkung von Dro-

gen beinhalten. Mit der dreiteiligen Eltern-Broschure der BZgA ("Kinder stark machen

zu stark fur Drogen!" Eine BroschOrenreihe zur Suchtvorbeugung der BZgA, K6In

o. J. (1993) und den "7 Vorschlagen" der Vorsorge-Initiative liegen Materialien vor,
die explizit auf die Unterstutzung der praventiven Arbeit der Eltern ausgerichtet sind

und bei denen auch der konzeptionell neueste Stand der Fachdiskussion berucksich-

tigt ist.
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Es gibt bisher wenige Ruckmeldungen uber die Konzeption, die Notwendigkeit, die

erforderlichen Methoden der Suchtpravention und die Brauchbarkeit von Materialien

aus dem Handlungsfeld Kindertagesstatten selbst. Eine Ausnahme bildet die Befra-

gung von Mitarbeitern/-innen in allen Nurnberger Kindertagesstatten, die Burmeister

und Christa durchgefOhrt haben (sie ist dokumentiert und ausgewerlet in Greulich

1994, S. 45ff.). Die groBe Bereitschaft, nach modernen Konzepten der Suchtpraven-
tion zu arbeiten, ist ebenso hervorzuheben wie die starke Konfrontation mit dem

Thema Sucht bereits im Kindergarten oder dessen Umfeld. Es wird beklagt, daB

kaum geeignete Materialien fur den direkten Einsatz in der padagogischen Arbeit zur

Verfugung stunden.

5. Defizite und Empfehlungen fur die Weiterarbeit

Aus der Analyse des vorliegenden Materials kann der SchluB gezogen werden, daB

zwar auf vielen Ebenen und mit unterschiedlichen Methoden Suchtpravention im

Vorschulbereich mit dem Schwerpunkt der Institution Kindertagesstatte betrieben

wird, aber trotzdem wichtige und zentrale Fragen aufgeworfen werden mussen, die

auch hinsichtlich eines gesteuerten Materialien-, Medien- und Forschungsoutputs fur

die Zukunft relevant sind:

1. Ein umfassender handbuchartiger Uberblick zur Suchtprtivention im Vor-

schulbereich fur die padagogische Praxis in Kindergarten, der der Darstellung und

Rezeption konzeptioneller Anspruche und der vielschichtig ausdifferenzierten und

methodisch reichen Praxisanregung gleichermaBen genugen wurde, ist bisher nicht

verfugbar. Auch die herausragenden Arbeiten vernachlassigen Einzelaspekte, sind

einmalig angelegt (Kindergarten-Kit), regional begrenzt oder an ein Medium gebun-
den (Flirpse), nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Diskussion und vergriffen
(Andreas-Siller), uberwiegend konzeptionell ausgerichtet (Tolzmann) und verweisen

hinsichtlich der Praxis der Umsetzung auf weiterfuhrendes Material (Sozia Verlag).
Methodenvielfalt und Medienwechsel k6nnten dabei die Anwendbarkeit erh6hen.

Die Einli sung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz b6te eine gute Ge-

legenheit, in der Institution Kindergarten die Suchtpravention zu verankern, mit der

zukunftig alle Kinder erreicht werden kilnnen. Suchtpravention kann in das alltagliche
padagogische Handeln der Kindertagesstatten eingebaut werden. Der konzeptionelle
Bruckenschlag zum situationsorientierten Ansatz der Kindertagesstatten-Padagogik
(vgl. Krenz 1991 sowie Colberg-Schrader u.a. 1991) wird zwar von den meisten Pro-

jekten betont, aber in den wenigsten Fallen eingel6st. Hier ware fur die Weiterent-

wicklung anzusetzen.

2. Ein Medium der Suchtpravention, das die Zielgruppe direkt, also die Kinder unmit-

telbar anspricht, ist bisher nicht entwickelt worden. Es sollte weiter modellhaft geeig-
netes Material fur Kinder entwickelt und erprobt werden. Idealerweise k6nnte dieses

Medium dann mit den Kindern wachsen und in der Grundschule verfugbar sein. Mag-
licherweise kannte auch eine Verbindung und u. U. eine Modifikation zu der von der

BZgA entwickelten massenkommunikativ orientierten Kampagne "Kinder stark ma-

chen" hergestellt werden, deren Leitbildfunktion von vielen lokalen Initiativen bestatigt
wurde.
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3. Fur die Verbreitung guter und in der regionalen Praxis erprobter Materialien fehlen

den artlichen Tragern in der Regel die finanziellen Ressourcen. Andererseits existiert

eine groBe Nachfrage nach derartigen Materialien. In den unabhangig voneinander

entstandenen Initiativen und Projekten zur Pravention im Kindesalter, die mit Sicher-
heit auch hier nicht vollstandig dokumentiert sind, zeigt sich auch ein Bedurfnis nach
einem uberregionalen Informations- und Erfahrungsaustausch zu diesem relativ neu-

en Arbeitsfeld, der auf Lander-und Bundesebene erm6glicht werden sollte. Konzepte
und Standards k6nnten dabei schneller miteinander verglichen werden, nicht jede(r)
mOBte das Rad neu erfinden. Die Vielfalt soil erhalten bleiben, lokale Initiativen

kannten damit aber besser unterstutzt werden.

4. Als besondere Zielgruppe wird immer die Arbeit mit Suchtfamilien genannt. Mitar-
beiter/-innen werden damit konfrontiert, wenn sie kompetent Pravention betreiben.
Mit den breitstreuenden Materialien der Abstinenzverbande oder allgemein gehalte-
ner Ratgeber, die jedoch haufig kein zielgruppenspezifisches Material zur PrAvention
fur Kinder aus Suchtfamilien beinhalten, sind gute Ansatze vorhanden, die weiterbe-
arbeitet werden sollten.

Fur die "normale" Elternarbeit liegt hingegen ein von allen wenn der Eindruck nicht

tauscht akzeptiertes, breitgestreutes und verwendetes Medium vor: die dreiteilige
BZgA-BroschOrenreihe "Kinder stark machen zu stark fOr Drogen!" und die "7 Vor-

schlage" der Vorsorge-Initiative. Ein zukunftiges Aufgabenfeld kdnnte hier in der

Verbindung mit der Eltern- und Familienbildung entstehen, die damit gleichzeitig eine

konzeptionelle Weiterentwicklung erfahren konnte.

5. Suchtpravention in Kindertagesstatten ist keine "zusatzliche" Autgabe fur die Mit-

arbeiter/-innen soweit besteht weitgehend Einigkeit. Aber Handlungsfelder mus-
sen erschlossen, neue Methoden eingeubt, Basiswissen vermittelt werden. Dies
sollte bereits in die Ausbildung von Erzieher/innen und Sozialpadagogen einflieBen,
da es in den Rahmenlehrplanen weitgehend noch nicht und in der Ausbildungspraxis
mit Sicherheit nicht verankert ist.

Ebenso wichtig ist die Entwicklung eines Rahmenkonzepts zur Fortbildung von Mit-

arbeitern/-innen. Fortbildung ist die bei fast allen angezeigten Projekten und Medien
am haufigsten genannte Methode der Suchtpravention im Vorschulbereich. Hier
kannte viel Doppelarbeit gespart werden, wenn ein fur alle zugangliches Seminar-

Design zur Verfugung stunde, das sicher dann nach regionalen und pers6nlichen
Pramissen ausgestaltet werden k6nnte.

6. Ebenso notwendig ware die Entwicklung eines Konzepts zur Qualitatssicherung
von MaBnahmen zur Suchtpravention in Kindertagesstatten zu leisten, das die ver-

fOgbaren Wissensbestande beschreiben und zuganglich machen kannte.

7. Die Evaluation von Aktivitaten zur Pravention im Vorschulbereich findet in nur ge-
ringem AusmaB bzw. Oberhaupt nicht statt. Dies mOBte sich andem. Ein erster
Schritt k6nnte die Entwicklung einer einfachen Projekt-Matrix for die Beschreibung,
Planung und Dokumentation von Aktionen, Projekten und MaBnahmen der Sucht-

pravention im Vorschulbereich sein. Eine beratende Stutzung und regelmABige Aus-

wertung waren weitere Schritte.

12



8. Anleitungen zur Eltemarbeit, die Ober Ratschlage zur Gestaltung eines Eltern-

abends hinausgehen, fehlen weitgehend. Hier ware eine Art Manual sowohl fOr Mit-

arbeiter/innen im Vorschulbereich als auch fOr Praventionskrafte hilfreich, das auch

fur Eltern-Seminare oder Eltern-Erzieher/-innen-Seminare verwendet werden kannte.

9. Es existiert eine Fulle preiswerter Taschenbucher zur Krisenintervention bei dro-

genmiBbrauchenden Jugendlichen, verbunden mit in der Regel allerdings
wenigen Empfehlungen fur die Suchtpravention. Auch kdnnen Eltern Material zur

Information Ober einzelne Suchtmittel oder zu Entstehung und Beschreibung von

Sucht finden. Ein umfassenderer Ratgeber fur Eltern, der die Suchtproblematik von

seiten der Pravention unter dem Gesichtspunkt der Erziehung angeht und dabei die

verfugbare Wissensbasis reflektiert und allgemein verstandlich wiedergibt, fehlt je-
doch.

13



B. Beschreibung und Bewertung einzelner Materialien zur

Suchtprtivention im Vorschulalter

Inhaltsubersicht

1. Senatsverwaltung fur Jugend und Familie, Buro fOr Sucht-

prophylaxe (Hrsg.): Suchtverhalten - schon im Kindergarten?
Wie kOnnen wir vorbeugen?, 0.0. o. J. (Berlin).

2. Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (Hrsg.):
Spielzeugfreier Kindergarten. Ein Projekt zur Suchtpravention
fur Kinder und mit Kindern, Munchen 1995 (6. Auflage).

3. pad e.V., Berlin: Geschichten aus Herrn Uhus Wald, Berlin 1994,
sowie: Geschichten aus Herrn Uhus Wald. Eine Handreichung fur

Padagogen und Eltern, Berlin 1994.

4. Die Brigg, Beratungsstelle fur Jugendliche und junge Erwachsene

des Caritasverbandes fur die Region Schaumberg-Blies e.V.

Kinder und Alltagsdrogen. Dokumentation eines Projektes zur

Suchtpravention mit Hortkindern, 0.0. o. J. (Neunkirchen 1993).

5. Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitsfilrderung Saarland

e.V. (Hrsg.): Suchtpravention im Kindergarten - neue Wege.
Beschreibung eines Projekts in einem Saarbrucker Kindergarten,
Saarbrucken 1994.

6. Bundesverband der Elternkreise drogengefahrdeter und drogenab-
hangiger Jugendlicher e. V.: Kinder Eltern Drogen. Ein Ratgeber fOr

Eltern (Berlin o. J.).

7. Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Jugendschutz Nordrhein-

Westfalen e. V. (Hrsg.): Suchtvorbeugung im Vorschulalter,
MOnster 1992 (2. Auflage).

8. Vorsorge-Initiative (Hrsg.) im Auftrag der Deutschen Behin-

dertenhilfe Aktion Sorgenkind e. V. : Was tun gegen Sucht -

7 Vorschlage fur Eltern und Erzieher, Frankfurt am Main 1993.

9. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Landesstelle

Nordrhein-Westfalen e. V.: Kinder und Alkohol. Tips fur Mutter

und Vater (Kaln 1994).

10. Institut fur Dokumentation und Information Ober Sozialmedizin
und 6ffentliches Gesundheitswesen: Der Gesundheitskasper.
Gesundheitserziehung, Materialien fur den Kindergarten,
Bielefeld 1986.
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38

15



11. Albers, Elisabeth, u.a.: Suchtvorbeugung schon im

Kindergarten?, Bielefeld 1991 (Arbeitsgruppe Suchtvorbeugung
im Elementarbereich, hrsg. vom Institut fur Dokumentation und

Information, Sozialmedizin und Offentliches Gesundheitswesen).

12. Andreas-Siller, Petra: Kinder und Alltagsdrogen, Wuppertal 1991.

13. Vontobel, Jacques, und Baumann, Andreas: Auch mein Kind ...?,
Mainz 1993 (2. Auflage).

14. Institut fur Dokumentation und Information Ober Sozialmedizin

und 6ffentliches Gesundheitswesen: Unsere Kinder - arme Schlucker,
Bielefeld 1987 (2. Auflage).

15. Stadt Freiburg im Breisgau, Dezernat Jugend, Soziales,
Gesundheit: Kinder brauchen Zukunft - Projektdokumentation,
Freiburg i. B. 1995.

16. Staatliches Gesundheitsamt Bamberg: Projekt Sinnvoll (Er-)Leben.
Suchtpravention im Kindergarten und in Grundschulen (Bamberg).

17. Deutscher Caritasverband e. V. (Hrsg.): Drogenabhangigkeit bei

jungen Menschen. Ein Ratgeber fur Eltern, Geschwister und Freunde,
Freiburg i. B. 1985.

18. Evangelische Kindertagesstatte Westerburg: Dokumentation uber

das Projekt "lch esse gern - Ich trinke gern", Westerburg 1993.

19. AOK Bundesverband: AOK Medienpaket Drogenvermeidung: Sucht

hat viele Ursachen. Ein Ratgeber fur Eltern, Bonn o. J.

20. WeiB, Berthold, u.a.: Suchtprtivention im Kindergarten: "Komm, wir

machen uns stark". Eine dreitagige Fortbildung fur Erzieherinnen und

ein Projekt zur Durchfuhrung im Kindergarten, o. 0. o. J. (Aalen 1995).

21. Stadt Dortmund, Jugendamt (Hrsg.): Illusion oder Wirklichkeit?

Zur Suchtvorbeugung im Kindesalter. Beitrage einer Fachtagung zur

Suchtvorbeugung im Kindesalter, Dortmund 1988.

22. Vorsorge-Initiative (Hrsg.) im Auftrag der Deutschen Behinderten-

hilfe Aktion Sorgenkind e. V. : Kindergarten-Kit, Frankfurt

am Main 1994.

23. Drogenberatung der Stadt Oberhausen: Maxchen, trau Dich,
0.0.0. J.

24. Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung: Kinderspiele.
Anregungen zur gesunden Entwicklung von Kleinkindern, KOIn o. J.
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25. Bundeszentrale fur gesundheitliche AufklArung: Kinder stark

machen - zu stark fur Drogen! Eine BroschOrenreihe zur Sucht-

vorbeugung der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung,
Kaln o. J. (1993).

26. Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitserziehung Baden-

WOrttemberg e.V.: Fruh ubt sich
... Gesundheitserziehung im

Kindergarten. Praxishandbuch zur Gesundheitserziehung fOr

Erzieherinnen und Erzieher, Stuttgart 1993.

27. Aktion Jugendschutz, Kath. Landesarbeitsstelle Rheinland-

Pfalz: Wenn Eltern fruh genug vorbeugen wollen, Pirmasens o. J.

28. Stadt NOmberg, Jugendamt, Pravention und Suchtberatung:
Keine Angst vor Eltern! Suchtpraventive Anregungen zur Elternarbeit

in Kindertagesstatten, NOmberg 1995.

29. Stadt NOmberg, Jugendamt, Pravention und Suchtberatung:
Suchtpravention in Kindertagesstatten, Dokumentation von

Basisfortbildungen fur Erzieherinnen und Erzieher, Numberg 1995.

30. Stadt Numberg, Jugendamt, Pravention und Suchtberatung:
Die Flirpse. Ein Medienpaket zur Suchtpravention in Kindertages-
statten, NOmberg 1994.

31. Sozia Verlag Freiburg im Auftrag des Sozialministeriums

Baden-Wurttemberg: Ganzheitlich orientierte Suchtprophylaxe
als Hilfe zur Pers6nlichkeitsentfaltung von Kindern - Materialien

fur den Kindergarten, Freiburg i. B. 1994, und: Handreichung
fur Lehrkrafte an Fachschulen fur Sozialpadagogik zum Thema

Suchtprophylaxe im Kindesalter, Freiburg i. B. 1994.

32. Bernd W. Plake: Geschenke von der Erde, Luneburg o. J.

33. Sammelanzeige von Theaterstucken:

Maxchen, trau Dich!,
Nils Niegenug,
Herr Flimmermann,
Willi, h6r auf!,
Die Sterntaler,
Lisa und ihre Stowis,

.
allein zu Haus!,

Saure Drops.

34. Bauerle, Dietrich: Im Kampf gegen die Drogensucht. Hilfen fur

Eltern und ihre Kinder, Frankfurt am Main 1991.
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35. Priebe, Bodo, u.a.: Sucht- und Drogenvorbeugung in

Elternhaus und Schule. Ein Ratgeber, Weinheim/Berlin 1994.

36. Wille, Rolf: Sucht und Drogen und wie man Kinder davor

schutzt, Munchen 1994.

37. Kindermann, Walter: Drogen. Abhangigkeit, MiBbrauch,
Therapie. Ein Handbuch fur Eltern und Erzieher, Munchen 1991.

38. Staatsinstitut fur FruhpAdagogik und Familienforschung (Hrsg.):
Fuhlst Du Dich nicht wohl? Gesundheitsf6rderung im Kindergarten,
Freiburg i. B. 1991.

39. Aktion Jugendschutz, Landesstelle Baden-WOrttemberg;
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (Hrsg.): Maxchen, trau

dich! Arbeitsmaterialien zur Suchtvorbeugung im Kindergarten,
Stuttgart und Hannover 1995.

40. Senatsverwaltung fur Jugend und Familie, Die Landesdrogen-
beauftragte (Hrsg.): Ganzheitliche organisationsbezogene Sucht-

prAvention in Kindertagesstatten, Dokumentation einer Veranstltungs-
reihe, Berlin 1995
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00. Art des Materials

• Projektdokumentation,
• 32 Seiten, DIN A4, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Senatsverwaltung fur Jugend und Familie, BOro fOr Suchtprophylaxe (Hrsg.), Text:
Christine Kahler-Azara und Eva Maria Kohl.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Kooperationsprojekt zwischen einer Kindertagesstatte im Ostteil Berlins mit dem
Berliner Buro fur Suchtprophylaxe.

03. Zielgruppe
Das Projekt wurde in einer Kindertagesstatte durchgefuhrt; ein Publikationsziel,
beispielsweise, Nachahmer zu finden, wird nicht ausgefuhrt. Es folgt lediglich ein

Hinweis auf andere Stellen (BZgA, DHS, und es werden einzelne Autoren von

suchtpraventiver Literatur genannt, die bei der Durchfuhrung von eigenen Projekten
"beraten" wurden).

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

1. Beschreibung von Erziehungsstilen und -zielen, die Suchtpravention unterstutzen:

SuchtprAvention ist keine Aufklarung uber Drogen. Allerdings geh6rt die

Thematisierung des kindlichen Umgangs mit "Problem16sern" (SOBigkeiten,
Fernsehen) dazu. Die Erziehenden mussen sich ihrer Modellfunktion bewuBt werden.

GenuBfahigkeit ist das Ziel. "Wenn Kinder SelbstbewuBtsein und Selbstwertgefuhl
entwickeln, wenn ihre Fahigkeiten, mit Konflikten umzugehen, wachsen, wenn sie

Interesse haben am kreativen Handeln und Lust an Bewegung, wenn sie in der Lage
sind, Kontakte zu knupfen und Beziehungen einzugehen, durfte ihr Risiko fur eine

spatere Suchtgefahrdung eher gering sein. Wer Freude am Leben hat, braucht keine

Suchtmittel, um positive Gefuhle zu erleben." (S. 7)
Kindertagesstatten sollen SuchtprAvention anbieten, um den "engen Horizont der
Familie zu erweitern" und eine "andere Atmosphare als die in der Familie
kennenzulernen" (S. 7).

2. Projektbeschreibung eines durchgefuhrten Projekts:
Durchgefuhrt wurde ein Projekt unter dem Motto "Geschichten erzahlen, erfinden und

spielen". Hierzu wurde als Grundlage das "heiB diskutierte Bilderbuch von Maurice
Sendak 'Wo die wilden Kerle wohnen' herangezogen". Zu den Komplexen Sehen,
H6ren, Schmecken, Riechen und Fuhlen werden Projektideen angeregt. Eine Bewer-

tung wird nicht gegeben. Die Elternarbeit wird nicht beschrieben.

3. Materialien- und Adressenteil zu:

• Suchtmittel: Oberblick und Literatur zur Suchtpravention,
• Bilderbucher fur das Kindesalter.

1.

Suchtverhalten - schon im Kindergarten? Wie k6nnen wir vorbeugen?,
o. 0. o. J. (Berlin).
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05. Methoden und Realisierungsschritte
• Planung und Vorbereitung eines Projekts im Kindergarten,
• Praxisberatung fur die Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstatte,
• methodische Vorbereitung (Fortbildung) fur die Mitarbeiter/-innen der Kita,
• Durchfuhrung des Projekts,
• Elternabende.

06. Anwendungen und milgliche Modifikationen

AuBer dem einen durchgefuhrten Projekt mit 150 Kindern sind keine weiteren

Erfahrungen mit diesem Projekt bekannt. Eine Bewertung des durchgefQhrten
Projekts unterbleibt. Den Angaben zufolge handelte es sich um ein einmaliges
Projekt.

07. Reichweite

Einmalig durchgefuhrt in einem sechsgruppigen Kindergarten in Berlin im Sommer
1992. Weiteres unbekannt.

08. Bezug
Senatsverwaltung fOr Jugend und Familie, Buro fur Suchtprophylaxe, Drogenreferat,
Am Karlsbad 8 -10, 10785 Berlin.

09. Kosten

keine Angaben

10. Bewertung
Der Zusammenhang der drei Teile der Dokumentation wird nicht immer klar. Warum

das Bilderbuch als Grundlage ausgewdihlt wurde, ist unklar - eine Inhaltsangabe
fehlt. Eine Bewertung, gar Auswertung des konkreten Projekts unterbleibt, ebenfalls

eine Verknupfung der vorgestellten Erziehungsziele und des Praventionsprogramms
mit den dargestellten Projektideen.
Die vorgestellte Ideenkiste ist brauchbar und auch in einen anderen Zusammenhang
transportierbar und fur die Praxis in der Kita-Arbeit auszuwerten (S. 20-24).
Transfervorschlage und Hinweise zur Verstetigung von suchtpraventiven Projekten in

der taglichen Arbeit uber das einmalige Projekt hinaus hatten die Verwendbarkeit
verbessert.
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00. Art des Materials

• Projektdokumentation,
• 32 Seiten, DIN A4, gebunden.

01. Autor bzw. Herausgeber
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (Hrsg.), Autoren sind Elke

Schubert und Rainer Strick.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Der Suchtarbeitskreis im Landkreis Weilheim-Schongau hatte eine Gruppe zur

Suchtpravention im Kindergarten initiiert. Daraus entstand das Projekt
"Spielzeugfreier Kindergarten". Die Autoren der Broschure sind die Projektinitiatoren.
Sie sind Mitarbeiter/-innen des Gesundheitsamtes bzw. des Amtes fur Jugend und
Familie Weilheim-Schongau.

03. Zielgruppe
Mit der Projektdokumentation sollen Mitarbeiter/-innen in Kindergarten oder der

Suchtpravention angeregt werden, dieses Projekt durchzufOhren bzw. es zu beglei-
ten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Als Ansatz fur die suchtpraventive Arbeit wurde die Auseinandersetzung mit den

alltaglichen Konsumgewohnheiten der Kinder gewahlt. Thematisiert wird Spielzeug,
eines der beliebstesten Konsumguter der Kinder. Spielzeug kann zwar auch die

Kreativitat f6rdern, aber viele Kinder "lernen" fruhzeitig, daB sich Frustrationen und

unbefriedigte BedOrfnisse mit dem Gebrauch von Spielzeug verdrangen lassen. Die

Auseinandersetzung mit Frustrationen und Bedurfnissen lernen die Kinder dabei

jedoch nicht. Um dies zu tun, wird fOr einen Zeitraum von drei Monaten gemeinsam
mit den Kindern das gesamte Spielzeug aus den Projekt-Kindergarten heraus-

genommen. Die Erzieher/-innen bieten keine Spiel- und Bastelangebote an. Die

Kinder sollen den ungewohnten Frei-Raum nutzen, ihre Phantasie und Kreativitat

auszuleben und damit selbstbewuBter und selbstsicherer werden. Dies ist Lebens-

kompetenzf6rderung im Sinne der Suchtprtivention. Die Projektdokumentation
erlautert die Entstehungsgeschichte und gibt Hinweise zur Planung und Durch-

fOhrung des Projekts.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Dreimonatige Projektarbeit im Kindergarten,
• Praxisberatung fur Mitarbeiter/-innen,
• Elterninformation und Elternabende (bzw. Information der GroBeltem).
• Fur die konkrete DurchfOhrung wurde ein Leitfaden mit praktischen Hilfen ent-

wickelt (Auswertungsb0gen, Elternbriefe).

2.

Spielzeugfreier Kindergarten. Ein Projekt zur Suchtpravention fur Kinder

und mit Kindern, Munchen 1995 (6. Auilage).
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06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Das Projekt wurde erstmals von Mai bis Juli 1992 im stadtischen Kindergarten
Penzberg durchgefOhrt. Die Projektdokumentation erschien 1993 und wurde seitdem

mehrfach Oberarbeitet. Eine Videodokumentation wurde erstellt. Eine wissenschaft-

liche Begleitstudie wird 1996 der Fach6ffentlichkeit vorgestellt werden.

07. Reichweite

Mithilfe der Projektdokumentation und von Fortbildungen wurde das Projekt bisher in

60 Kindergarten durchgefuhrt. Zur Vermittlung von Ansprechpartnern steht eine

Datenbank bei der Aktion Jugendschutz zur Verfugung. Viele Kindergarten haben

das Projekt zum regelmABigen Bestandteil ihres Kindergartenjahres gemacht.

08. Bezug
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V., FasaneriestraBe 17, 80636

Munchen. ISBN 3- 9803208 -6-3.

09. Kosten

DM 3,90

10. Bewedung
Das Projekt hat eine gute Verbreitung gefunden. Die griffige Formulierung und der

neue Ansatz haben dazu beigetragen. Neben der Dokumentation gibt es zur

Unterstutzung den Praxisleitfaden und die Videodokumentation. Die demnachst

vorliegende wissenschaftliche Begleitung wird eine fundierte Bewertung des Projekts
erm6glichen. Wenn der thematische Zusammenhang zwischen Spielzeugfreiheit und

Suchtpravention noch praziser aufgeschlusselt ware, k6nnten die Grundgedanken
des Projekts leichter nachvollzogen werden. Die Erlauterungen der durchgefuhtlen
Projekte sind jedoch sehr anschaulich, so daB Interessierte sicherlich erreicht und

zur Nachahmung angeregt werden. Das Projekt kann und soil im gleichen
Kindergarten wiederholt werden. Eine begleitende Praxisberatung von auBen sollte

gegeben sein, damit das Projekt seine volle Wirksamkeit entfalten kann.
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00. Art des Materials

• Mal-, Lese- und Spielheft, schwarzweiB, mit Illustrationen,
• 48 Seiten, DIN A4, geheftet,
• die Handreichungen fur Padagogen und Eltern umfassen 20 Seiten,
• Format DIN A5.

01. Autor bzw. Herausgeber
pad e.V., Berlin, Text des Buches: Christa Jahnke und Sabine Kuras; Text der

Handreichungen: Christa Jahnke.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Selbsthilfegruppe gegen DrogenmiBbrauch, Mitglied im DPWV.

03. Zielgruppe
Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren, "in der Grundschule, in Kinderfreizeiteinrichtungen
und in der Familie", wie in der Handreichung ausgefuhrt. FOr Kindergarten nur

bedingt geeignet. Handreichungen fur Eltern und Padagogen in den genannten
Anwendungsbereichen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt
Dem Selbstverstandnis nach ist das Heft ein Beitrag zur "ganzheitlichen
Suchtprophylaxe" (Handreichung S. 5), bei der es "weniger um Wissensvermittlung,
sondern vielmehr um Erkenntnis (geht), die zu entsprechendem Verhalten des

Kindes fuhrt" (ebd.). Pravention soil nicht abschrecken, jedoch langfristig sein, fruh

beginnen, persanlichkeits-und ursachenbezogen sein und zu einer "gefuhismaBigen
Ablehnung von Drogen" fOhren (S. 6). Ziel ist eine drogenfreie Kultur.

Positiv angesprochen werden sollen soziale Fahigkeiten, Umgang mit StreB und

Angst, Selbstvertrauen, Konfliktfahigkeit, Freude und Geborgenheit.
In den zvvOlf Geschichten geht es um "Situationen, die den alltaglichen
Erfahrungsbereichen von Kindern" nachempfunden sind. Es sind "suchtpro-
phylaktische Aspekte unterlegt". Die Leser sollen die Konflikte und Probleme

nachempfinden und sich darin wiedererkennen. Die handelnden Akteure sind Tiere,
in "menschlichen" Problem- und Konfliktsituationen. Die Geschichten haben einen

verbindenden Grundgedanken: "Der Mensch in Entscheidungssituationen zwischen

Gut und B6se, Richtig und Falsch" (S. 7). Bei den Figuren handelt es sich um 14

Tier-Personen, neun Kinder, vier Erwachsene und eine Schlange mit eindeutigen
Zuschreibungen von Eigenschaften und Verhaltensmustern. Sie alle leben im Wald.

Die Geschichten haben folgende Oberschriften, die eindeutig die "Situation"

benennen:

• Das geheime Treffen,
• Der Zaubertrank,
• Angst vor der Dunkelheit,
• Hases GroBvater stirbt,

3.

• Geschichten aus Herrn Uhus Wald, Berlin 1994,
• Geschichten aus Herrn Uhus Wald. Eine Handreichung fur Padagogen

und Eltern, Berlin 1994.
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• Wer andern eine Grube grabt,
• Freundschaft,
• Die Mutprobe,
• Gemeinsam geht's besser,
• Krankheit,
• Viel hilft viel?,
• Besuch von weit her,
• Leben ohne Freunde.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Vorlesen der Geschichten mit Nacharbeit (Inhaltsanalyse und Beschreiben der

Personen und GefOhle),
• Ausmalen des Heftes durch die Kinder,
• szenische Gestaltung der Geschichten durch die Kinder,
• Nachspielen der Geschichten mit selbstgefertigten Kostumen vor anderen

Kindern,
• Handreichung fur Padagogen beinhaltet Ideen zur GesprAchsentwicklung.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen
Das Medium wurde stark nachgefragt, Erfahrungen uber die tatsachliche Anwendung
des Produkts sind nicht bekannt. Bei Nachfragen fOr Anwender ist eine

Kontaktadresse angegeben. Unklar ist, ob das Heft "am Stuck" gelesen werden soil,
oder kontinuierlich immer wieder. Dann durfte es durch den standigen Wechsel von

Malen, Lesen und Spjelen schwjerig werden. For das vorgeschlagene Nachspielen
fehlen Anregungen und didaktische und technische Anleitungen.

07. Reichweite

• Unbekannt,
• Auflage 10.000 Exemplare des Leseheftes und 2.500 der Handreichungen.

08. Bezug
pad e.V., Eltern und Jugendliche gegen DrogenmiBbrauch, B6cklinstr. 9, 10245

Berlin.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Es wird angeregt, die didaktische Idee und das didaktische Konzept klarer zu

beschreiben und die EntscheidungsmOglichkeiten von Kindern im Vorschulalter nicht

durch zu massive Polarisierung zu uberfordern. Die unterschiedlichen Rollen von

Eltern und Padagogen sollten starker herausgearbeitet werden. Medien- und

Methodenwechsel k6nnte das Programm auflockern.
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00. Art des Materials

• Projektdokumentation,
• 38 Seiten, DIN A4, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Die Brigg, Beratungsstelle fur Jugendliche und junge Erwachsene des Caritasverban-
des fur die Region Schaumberg-Blies e.V., Dokumentation: Ute Muller-Biehl.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Kooperationsprojekt zwischen einer Praventionsfachkraft einer Jugend- und

Drogenberatungsstelle und einem Kinderhort.

03. Zielgruppe
Mit der Projektdokumentation sollen Mitarbeiter/-innen in anderen Einrichtungen
Ahnliche Projekte im "Vorschul- und Elementarbereich" durchfOhren. Nicht benannt

ist, ob Praktiker/-innen im Vorschulbereich oder Praventionsfachkrafte angesprochen
sein sollen. Das Projekt selbst wurde in einem Hort mit Kindern im Alter von 6 bis 12

Jahren durchgefuhrt, ist aber nach Auffassung der Herausgeber in den Kindergarten
ubertragbar.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Suchtpravention geht von "einem ganzheitlichen Ansatz aus, der die Entstehung
(und) Entwicklung von Sucht als ein multifaktorielles Geschehen begreift..." (S. 5).
Pravention ist ein Tell der Gesundheitsf6rderung (WHO 1986: Ottawa-Charta), die

umfassend, langfristig, vernetzt und kontinuierlich angelegt sein soil. Ziel ist die

F6rderung der Lebens- und Handlungskompetenz, der Selbstandigkeit und der

Selbstverantwortung und der Verantwortung gegenuber anderen, der Natur und der
Umwelt. "Kinder stark machen" ist deshalb das Ziel der PrimarprAvention.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Kooperation und gemeinsame Planung mit Mitarbeitern/-innen eines Hortes,
• Durchfuhrung von funf Einheiten zu festgelegten Zeiten und von 90minutiger

Dauer (Themen: Kennenlernen, Wahrnehmen, Gefuhle, Streiten, Kreativitat) im

Kinderhort,
• Nachbereitung der Einheiten,
• Durchfuhrung von zwei Elternabenden.

06. Anwendungen und m8gliche Modifikationen

Das Projekt wurde in zwei Hortgruppen in Ottweiler von November 1992 bis Marz

1993 durchgefuhrt, bel dem sich durchschnittlich 15 Kinder an den einzelnen
Einheiten beteiligt haben. Von den Projektverantwortlichen wird ein positives Fazit

gezogen.
Ob Beratung fur andere Stellen - auch regional bezogen - gewahrt wird, ist nicht

ersichtlich.

4.

Kinder und Alltagsdrogen. Dokumentation eines Projektes zur Suchtpravention
mit Hortkindern, o. 0. o. J. (Neunkirchen 1993).
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07. Reichweite

• AuBer dem einen durchgefOhrten Projekt unbekannt,
• Auflage und Verbreitung der Dokumentation unbekannt.

08. Bezug
Die Brigg, Beratungsstelle, Saarbrucker Str. 7, 66538 Neunkirchen.

09. Kosten

Keine, jedoch mit Spendenaufruf versehen.

10. Bewertung
Eine Fulle von Ideen zur Suchtpravention im Kindesalter ist in der Dokumentation zu

finden. Die Themen sind gut gewahlt. Der situationsorientierte Ansatz und die

Durchfuhrung des Projekts in festgelegten Einheiten widersprechen sich. Es wird

vorgeschlagen, sich nicht zu sehr an schulische Muster anzulehnen.
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00. Art des Materials

• Projektdokumentation,
• 58 Seiten, DIN A4, Spiralbindung.

01. Autor bzw. Herausgeber
Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitsf6rderung Saariand e. V. (Hrsg.),
Autoren: Franz J. Gigout und Stefanie Mohra.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Kooperationsprojekt zwischen einem Saarbrucker katholischen Kindergarten, der

Arbeitsstelle Pravention, die Tell der Saarbrucker Psychosozialen Drogenberatungs-
stelle ist, und der Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitsfarderung Saarland.

03. Zielgruppe
Erzieher/-innen im Kindergarten, Eltern und die den Kindergarten besuchenden

Kinder. Die Autoren halten ihr Projekt fur nicht wiederholbar. Die Dokumentation soil

andere ermutigen, ahnliche Projekte durchzufuhren.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Der AnlaB zur Durchfuhrung des Projekts wurde von auBen herangetragen: Die Stadt

Saarbrucken bat darum, den in Nahe der 6rtlichen Drogenszene gelegenen
Kindergarten praventiv zu betreuen.

FOr die Durchfuhrung des Projekts wurde trotzdem ein Vorgehen der mittelunspezifi-
schen PrAvention gewAhlt. Leitgedanken hierbei: Aus der therapeutischen Arbeit ist

bekannt, daB die Ursachen der Sucht in der fruhesten Kindheit liegen, Kinder beob-

achten das Verhalten von Erwachsenen und auch ihren Umgang mit Suchtmitteln,
und auch Kinder k6nnen abhangig sein - von der Nuckelflasche, von SuBigkeiten,
Fernsehen und Video. Ohne es explizit zu benennen, wird ein Konzept der Lebens-

kompetenzf6rderung verfolgt: "Kinder, deren Bedurfnisse nach Geborgenheit, Liebe

und ZArtlichkeit, Schutz und richtig verstandener FOrsorge befriedigt werden, haben

die groBe Chance, spater kein Suchtverhalten zu entwickeln."

Ziel war es, daB das Team des Kindergartens, nach AbschluB des Projekts,
selbstAndig suchtpraventive Arbeit in die padagogische Arbeit integrieren kann. Das

durchgefuhrte Projekt arbeitete mit drei direkten Zielgruppen (vgl. S. 23):

1. Kinder:
• Spiele und Obungen,
• situativ angepaBt integriert in den padagogischen Alltag.

2. Eltern:

• Wissensvermittlung,
• Reflexion eigenen Verhaltens,
• Familien-Training nach Gordon,
• Anregungen zur Freizeitarbeit.

5.

Suchtpravention im Kindergarten - neue Wege. Beschreibung eines Projekts
in einem Saarbrucker Kindergarten, Saarbrucken 1994.
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3. Erzieher/innen:

• Wissensvermittlung,
• Beratungsangebote,
• konzeptioneller Leitfaden,
• Selbstreflexion.

Wert wurde auf eine Auswertung gelegt, die schlieBlich zu einer Modifikation des

ursprunglichen Vorgehens gefuhrt hat, die sich in der Dokumentation niederschlagt.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Projektarbeit im Kindergarten,
• Gruppenangebote fur Kinder,
• gemeinsame Vorbereitung mit den Mitarbeitern/rinnen des Kindergartens mit

Fortbildungscharakter,
• Elternarbeit mit Elterngruppe und Elternabenden,
• Eltern-Erzieher/-innen-Seminar.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Das Projekt wurde 1993 im Kindergarten durchgefuhrt. Der AnstoB von auBen zur

Durchfuhrung und die Absichten, angesichts der Nahe zur 6rtlichen Szene etwas im

Kindergarten zu tun, haben keinen EinfluB auf die Projektergebnisse genommen.
Der umfangreiche praktische Teil mit Obungen und Spielen ist auch fur andere

Einrichtungen verwendbar, wenn eine Praxisanleitung durch PraventionskrAfte

gewAhrleistet werden kann.

07. Reichweite

• Erprobt in einem dreigruppigen Kindergarten. Es wurde angeregt, ein Fortbil-

dungsprogramm des Landesjugendamtes aufzubauen.

• Keine weiteren Projektdurchfuhrungen bekannt.

08. Bezug
• Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitsf6rderung Saarland e.V., Talstr. 30,

66119 Saarbrucken.
• Arbeitsstelle fur Pravention in der Psychosozialen Arbeitsstelle fOr junge

Menschen, Saargemunder Str. 76, 66119 Saarbrucken.

09. Kosten

DM 5,-- fur Porto und Versand.

10. Bewertung
Das Projekt ist mit Hilfe der praktischen Vorschlage und Obungen, die fast alle als

Kopiervorlagen gestaltet sind, m. E. wiederholbar und auch auf andere Einrichtungen
ubertragbar, wenn der Beratungsbedarf fur Praktiker/-innen gewahrleistet werden

kann. Erzieher/-innen, die uber Grundlagenwissen zur Suchtpravention verfugen,
kannen mit den vorgeschlagenen Ideen weiterarbeiten und diese umsetzen. Die

Projektbeschreibung kOnnte entsprechend strukturiert werden.
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00. Art des Materials

• Ratgeber, Erstinformation,
• 16 Seiten, Faltblatt-Format 1/3 DIN A4, geklammert.

01. Autor bzw. Herausgeber
Bundesverband der Elternkreise drogengefahrdeter und drogenabhAngiger Jugendli-
cher e.V.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Bundesverband der Elternkreise, Selbsthilfegruppe von betroffenen Eltern.

Die Texte wurden vom Ministerium fur Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung
in Zusammenarbeit mit den Verbanden der freien Wohlfahrtspflege und dem

Landesverband der Elternkreise in Baden-WOrttemberg erstellt.

03. Zielgruppe
• Eltern von gefahrdeten und abhangigen Kindern und Jugendlichen,
• Multiplikatoren in padagogischen und sozialen Arbeitsfeldern.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Sachinformationen zum Suchtverhalten, Begriffsklarungen und Empfehlungen zum

Erziehungsverhalten ("Was k6nnen Eltern tun, damit ihre Kinder nicht von

Suchtstoffen abhangig werden?") und Hinweise bei Gefahrdung oder Abhangigkeit
sollen Eltern unterst0tzen, um bei akuten oder auch potentiellen Gefahrdungen die

richtigen Schritte einleiten zu k6nnen.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Information und Aufklarung,
• Hilfe zur Selbsthilfe,
• Kontaktierung von professionellen Beratungsangeboten im Bedarfsfall.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Kann und wird bei Elternabenden, bei FortbildungsmaBnahmen und der Vorbereitung
von Projektarbeit eingesetzt. Fur alle, die Erstinformationen zu Drogen und

Abhangigkeit suchen.

07. Reichweite

Bundesweit und seit Jahren im Einsatz.

Die Erstausgabe erschien unter der Herausgeberschaft des Ministeriums fur Arbeit,
Gesundheit und Sozialordnung Baden-Wurttemberg, Stuttgart (mittlerweile 7.

Auflage).

08. Bezug
Bundesverband der Elternkreise drogengefahrdeter und drogenabhangiger Jugendli-
cher e.V., Kathener Str. 38, 10963 Berlin.

6.

Kinder Drogen Eltern. Ein Ratgeber fur Eltern (Berlin o. J.).
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09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Zur Erstinformation geeignet, der primarpraventive Tell kommt etwas zu kurz. Kann

deshalb in Kindertagesstatten nur begrenzt eingesetzt werden.

Das gleiche gilt fur die ebenfalls vom Bundesverband der Elternkreise herausgege-
bene Broschure "Sind Eltern machtlos - Gibt es Schutz vor Verfuhrung und

Abhangigkeit? Ein Angebot von Eltern fur Eltern" (32 Seiten, Taschenbuchformat, mit

Illustrationen, mit der DenkanstaBe zur Drogenpravention gegeben werden sollen),
die mittlerweile in 6. Auflage aus dem Jahr 1994 vorliegt.
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00. Art des Materials

• Leitfaden fOr Erziehende (Eltern und professionelle Padagogen),
• 40 Seiten, DIN A5, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Jugendschutz Nordrhein-Westfalen e.V.

(Hrsg.), Autor: Rolf Tolzmann.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Der Autor arbeitet als Prophylaxefachkraft in der Suchtberatungsstelle des Diakoni-

schen Werks Leverkusen in der Multiplikatorenfortbildung, Elternarbeit und der

Einzel- und Gruppenberatung von Angeh6rigen und Kindern von Suchtkranken.

03. Zielgruppe
Obwohl es nicht benannt wird, richtet sich die BroschOre an Erziehende, Eltern und

Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten und interessierte Laien. Eine direkte Hand-

lungsanleitung oder -aufforderung wird nicht gegeben.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Es werden Informationen gegeben uber zentrale Begriffe (Drogen und Sucht), damit

das "gesellschaftliche Massenphanomen Sucht und SuchtmittelmiBbrauch" nicht auf

"ein Drogenproblem (reduziert)" wird. Die Drogenpolitik muB zur Suchtpolitik, die

Drogenpravention zur Suchtpravention werden. Die Suchtursachen werden anhand

des Trias-Modells (Droge, Umwelt, Person) er6rtert. Abschreckung und kognitiv
orientierte Konzepte der Pravention vernachlassigen die Ursachen der Sucht-

entstehung.
Neben der Beseitigung gesellschaftlicher und sozialer MiBstande verfolgt
ursachenorientierte Suchtvorbeugung in der Erziehung folgende Ziele:

• FOrderung der Liebesfahigkeit,
• FOrderung zur Selbstandigkeit und Selbstverantwortung,
• F6rderung von Selbstwertgefuhi und Selbstvertrauen,
• Fdrderung der Konfliktfahigkeit und Frustrationstoleranz,
• Fdrderung der Kontakt- und Beziehungsfahigkeit,
• FOrderung der emotionalen Erlebnisfahigkeit,
• F6rderung der GenuBfahigkeit,
• F6rderung einer gesunden Leistungsfahigkeit

"Auf eine kurze Formel gebracht heiBt ursachenorientierte Suchtvorbeugung: Leben

/emen!" (S. 26) Die einzelnen Ziele werden er6rtert. AbschlieBend wird auf die

Modellfunktion des Erziehenden hingewiesen und in Beispielen erlautert, wie dies in

der Praxis aussehen kann.

05. Methoden und Realisierungsschritte
Informationserarbeitung durch Lesen.

7.

Suchtvorbeugung im Vorschulalter. Eine Aufgabe fruhkindlicher Erziehung,
Munster 1992 (2. Auflage).
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06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Der BroschOre kommt zweifellos das Verdienst zu, als eine der ersten konzeptionelle
Inhalte zur SuchtprAvention im Vorschulalter zu fassen. Neuere Ansatze und
konkrete Umsetzungsvorschlage k6nnten noch eingearbeitet werden.
Es sind Grundlageninformationen enthalten, die in der Multiplikatorenarbeit
eingesetzt werden kannen.

07. Reichweite

Inwieweit mit der Broschure in der Praxis tatsachlich gearbeitet wurde, laBt sich nicht

sagen. Sie liegt jedoch bereits in zweiter Auflage, allerdings unbekannter Gr6Benord-

nung, vor. Bundesweite Verbreitung.

08. Bezug
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Jugendschutz Nordrhein-Westfalen e.V.,
SalzstraBe 8, 48143 MOnster.

09. Kosten

DM 2,20

10. Bewertung
Durch die BroschOre wurde Grundlagenarbeit geleistet. Eine Zielgruppendefinition,
die Einarbeitung neuer fachlicher Standpunkte und auf den Erziehungszielen
basierende Umsetzungsideen waren wunschenswert.
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00. Art des Materials

• Ratgeber, Erstinformation fur Eltern und Erzieher zur Suchtpravention,
• 44 Seiten, Faltblatt-Format, mehrfarbig mit aufgelockerter Gestaltung.

01. Autor bzw. Herausgeber
Vorsorge-Initiative (Hrsg.), im Auftrag der Deutschen Behindertenhilfe Aktion

Sorgenkind e.V.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Die Broschure wurde mit Hilfe von zwei Agenturen erarbeitet und gestaltet. Wissen-

schaftliche Mitarbeit durch die Deutsche Gesellschaft fur Kinderheilkunde, die

Deutsche Gesellschaft fur Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Deutsche Gesellschaft

fur Sozialpadiatrie und die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren.

03. Zielgruppe
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten in Verbindung mit dem Kindergarten-Kit,
• Eltern,
• alle, die Erstinformationen zur Suchtpravention im Vorschulalter suchen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Die BroschOre will denjenigen eine Erstinformation bieten, die wissen wollen, was

bereits im Vorschulalter aktiv fOr die Suchtpravention getan werden kann. Hierzu

werden in einfacher und verstandlicher Sprache
• Grundlagen der fruhen Suchtpravention,
• Sieben Regeln fur Eltern und Erzieher,
• Informationen uber gefahrdende Warnsignale und

• Informationen Ober Hilfsangebote
gegeben. Der Ansatz ist suchtmittelunspezifisch gehalten.
Zwei Grundgedanken zur Verhinderung der Sucht werden hervorgehoben: 1. Bei der

SuchtprAvention geht es in "erster Linie nicht um die Bekampfung von Drogen,
sondern um die Verhinderung von Sucht" (S. 4). 2. "Die beste Methode, Sucht zu

verhindern, ist nicht Behandlung, sondern Vorsorge" (Ebd.)

05. Methoden und Realisierungsschritte
- Information durch Lesen,
• Handlungsaufforderung.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

Kann bei Elternabenden, aber auch breitgestreut eingesetzt werden. Ist auf Eltern mit

Kindern in Kindertagesstatten zugeschnitten. Einsetzbar auch bei Fortbildungen fur

Erzieher/-innen, aber auch bei anderen Berufsgruppen (Grundschullehrer, Mitarbei-

ter/-innen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinderkulturarbeit). Die BroschOre

kann unabhangig fur sich genutzt werden, aber auch als Baustein des Kindergarten-
Kit.

8.

Was tun gegen Sucht - 7 Vorschlage fur Eltern und Erzieher, Frankfurt am

Main 1993.
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07. Reichweite

• Nach Angaben der verantwortlichen Herausgeber im Jahr 1993 bundesweit an alle

Kindergarten verteilt zusammen mit dem Kindergarten-Kit,
• Auslage bei Arzten und Apotheken,
• Medienkampagne zur Einfuhrung. Einzelbestellung von interessierten Eltern

mOglich, ansonsten uber Beratungsstellen oder motivierte Kindertagesstatten,
• Auflage: 2 Millionen.

08. Bezug
Vorsorge-Initiative, LersnerstraBe 40, 60322 Frankfurt am Main.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Es gelingt, mit einfacher Sprache die Grundlagen der Suchtpravention und die

Notwendigkeit, damit fruh zu beginnen, zu erlautern. Auf Angsterzeugung und

Panikmache wird verzichtet, ebenso auf die Oberforderung der Eltern. In

Kindertagesstatten gut einsetzbar. Nicht nur mit dem Kindergarten-Kit kompatibel,
sondern auch mit vielen anderen Projekten und Vorschlagen. Es fehlt jedoch die

Maglichkeit, direkt nachzufragen bzw. weitergehende Informationen und

Handlungswissen in Fortbildungen o. a. zu erhalten. Auf Basisinformationen zur

Suchtentstehung wird verzichtet bzw. bei den Erziehenden bereits vorausgesetzt.
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00. Art des Materials

• Ratgeber fur Eltern,
• 12 Seiten, DIN AS, geheftet, mit farbigen comicartigen Illustrationen.

01. Autor bzw. Herausgeber
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Landesstelle Nordrhein-Westfalen

e. V., erarbeitet von Gisela Braun.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Suchtmittelbezogene InformationsbroschOre fOr die Zielgruppen des Jugend-
schutzes; Reaktion auf die vom Sozialministerium in NRW im Jahre 1991 heraus-

gegebene Studie uber "Alkoholkonsum in der Familie" Starke Verbreitung ange-
strebt.

03. Zielgruppe
Eltern, die sich mit dem Alkoholkonsum in ihrer Familie auseinandersetzen wollen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Aufbauend auf der Erkenntnis, daB Kinder und Jugendliche haufig im Beisein und mit

Wissen ihrer Eltern in ersten Kontakt mit alkoholischen Getranken kommen, sollen

Eltern mit der Broschure Ober das Thema Alkohol informiert und aufgeklart werden.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Lesen und entsprechend handeln ist das Ziel der Broschure.

• Bei auftretenden Problemen sollen die Eltern motiviert werden, weitergehende
Hilfe bei Beratungsstellen zu suchen und sich fragen, worin die Ursachen des

Alkoholkonsums bzw. des -miBbrauchs ihrer Kinder liegen k6nnten.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Die Drucklegung der BroschOre wurde vom Ministerium fOr Arbeit, Gesundheit und

Soziales des Landes NRW gef6rdert, deshalb ist eine breite Verteilung anzunehmen.

Erfahrungen und Anwendungsruckmeldungen liegen jedoch nicht vor.

Erganzend zu anderen primArprAventiven Materialien einsetzbar, falls spezielle
Nachfragen von Eltern zu verzeichnen sind.

07. Reichweite

Jugendamter, freie Trager der Wohlfahrtspflege, Jugendverbande, Beratungsstellen,
Kindergarten und Schulen in NRW, interessierte Eltern auf Nachfrage.

08. Bezug
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Landesstelle Nordrhein-Westfalen

e. V., Hohenzollernring 85-87, 50762 Kaln.

09. Kosten

DM 2,--

9.

Kinder und Alkohol. Tips fur Mutter und Vater, 0. 0. o. J. (Koln 1994).
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10. Bewertung
Gute Gestaltung der Broschure. Die Altersstufe der Kinder bleibt unklar. An welche

Eltern wendet sich folglich die Broschure? An alle, oder nur an die, deren Kinder

Alkoholprobleme haben oder an die, die vorbeugen wollen? Manche Pauschalierung
hatte man besser etwas differenzierter dargestellt: "... in der gesamten Lebens-

umwelt der Kinder spielt Alkohol eine Rolle." Logischer "Bruch" im Aufbau der

BroschOre: Zunachst wird auf den Seiten 2 und 3 in Karikaturen der Alkohol als

"Problem16ser" oder Geselligkeitsfaktor bei Erwachsenen gezeigt, um fast

ubergangslos auf Seite 4 die Frage zu stellen "Warum trinken Kinder und

Jugendliche Alkohol?" - und anschlieBend den Eltern ab Seite 7 Tips zur Hilfe im

Umgang mit alkoholgefahrdeten Kindern zu geben. Brauchten die Eltern diese Hilfe

nicht selbst?

Begrenzt einsetzbar als erganzendes Medium, wenn in Eltern-Seminaren oder bei

Beratungsgesprachen erste spezifische Informationen gesucht werden, warum

Kinder Alkoholprobleme haben kOnnten.

37



00. Art des Materials

• Puppenspielanleitung,
• 29 Seiten, DIN A4, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
IDIS - Institut fOr Dokumentation und Information Ober Sozialmedizin und Offentliches

Gesundheitswesen, hrsg. im Auftrag des Ministers fOr Arbeit, Gesundheit und

Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
unbekannt

03. Zielgruppe
• "Erzieher, Eltern, Lehrer, KindergArtnerinnen" (S. 3),
• durch die konzeptionelle Nahe zur Gesundheitserziehung k6nnten die Materialien

auch fur die Suchtpravention geeignet sein.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Im Gesundheitskasper sind funf Puppenspielanleitungen zur Gesundheitserziehung
im Kindergarten dokumentiert. "Puppenspieler werden angeregt, Kindern

gesundheitsbewuBtes Verhalten spielerisch zu vermitteln." (S. 3) "Die erzahlten

Geschichten laufen in einer fiktiven, kindgerechten Welt ab. Die Kinder erleben, daB

tagliches Zahneputzen Zahnschmerzen vorbeugt und das 'Spiel' mit Arzneimitteln fur

sie getahrlich ist. Von diesen Kasperle-Spielen ist der Sprung zu einem

gesundheitsbewuBten Verhalten nicht weit." (Ebd.) Der Gesundheitskasper, der

immer alles richtig macht, bietet die M6glichkeit, "im Sinne einer gezielten
Primarpravention Gesundheitsverhalten zu erfahren". Durch die Distanz des

Puppenspielens werde dem "Lehrstoff vordergrundig die belehrende Wirkung
(genommen)" (Ebd.).
Inhalte der einzelnen (unabhangig und zeitversetzt spielbaren?) Stucke:

1. Das Geburtstagsgeschenk: Nur die eigene Zahnburste benutzen!

2. Die gestohlene Tasche: Kinder sollen sich gerne taglich waschen und auch die

ZAhne putzen. Und auch gerne zum Zahnarzt gehen.
3. Das Spiel mit dem Schiffchen: Zum Naseputzen darf kein Kleidungsstuck

verwendet werden. Wer im Regen spielt, wird krank. Wer dann heimlich

Medikamente nimmt, wird vom Kasper belehrt.

4. Das Zauberbuch: Auch ein Zauberbuch macht die tagliche Hygiene nicht entbehr-
lich. Wer sich nicht pflegt, wird vielleicht ein Rauber mit schlechtem Charakter und
wird vom guten Kasper besiegt.

5. Die groBe Kirmes: Wer sich im Winter trotz tauschenden Sonnenscheins falsch

kleidet, bekommt die Grippe und kann nicht zur Kirmes. Es sei denn, man hat den

Kasper zum Freund, der ein Gesundheitsbuch mit den richtigen Ratschlagen hat,
die dann nur noch befolgt werden mossen.

10.

Der Gesundheitskasper. Gesundheitserziehung, Materialien fur den Kinder-

garten, Bielefeld 1986.
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05. Methoden und Realisierungsschritte
• Puppenspiel,
• keine weiteren Methoden zur Vorbereitung, Durchfuhrung (auBer der Anleitung zur

Puppenherstellung) und Auswertung angegeben.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Erprobung der Puppenspiele und Ruckmeldungen oder Dokumentationen sind nicht

bekannt

07. Reichweite

unbekannt

08. Bezug
vergriffen (Landesinstitut for den Offentlichen Gesundheitsdienst NRW, Postfach

201012, 33548 Bielefeld)

09. Kosten

nicht bekannt

10. Bewertung
Ohne Einbettung in einen IAngerdauernden Projekt- und konzeptionellen Zusammen-

hang sind die Stucke von suchtprAventiven Inhalten zu weit weg. FragwOrdig sind
auch die vielen Klischees. MOglicherweise zur Gesundheitserziehung geeignet. FOr

primarpraventive Zielsetzungen nicht mehr auf dem neuesten Stand der Fach- und

methodischen Diskussion.
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(Ein nahezu textidentisches Vorlauferprodukt existierl unter dem gleichen Titel von

den gleichen Verfassern unter der Herausgeberschaft der Autoren erschienen in

Solingen 1988 mit 48 Seiten im DIN - A5 - Format, ohne Illustrationen, geheftet.)

00. Art des Materials

• Leitfaden fur Eltern und Erzieher/-innen,
• 40 Seiten, schwarzweiB mit illustrativen Auflockerungen, 17 x 22 cm, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Elisabeth Albers, Bernd Hilser, Bernd Titze, Rolf Tolzmann, Annette Voigt-Rubio. Die

BroschOre wurde von der Arbeitsgruppe "Suchtvorbeugung im Elementarbereich" der

Arbeitsgemeinschaft Prophylaxe in NRW erstellt und vom Institut fur Dokumentation

und Information, Sozialmedizin und 6ffentliches Gesundheitswesen (IDIS)
herausgegeben.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Praktiker aus Suchtberatungsstellen und Prophylaxefachkrafte, die Erfahrungen in

der Konzeption, Planung, Durchfuhrung von Fortbildungen und Projekten im

Vorschulbereich und bei Multiplikatoren haben. Der Leitfaden basiert somit auch auf

durchgefOhrten Projekten in einzelnen Kindergarten.

03. Zielgruppe
• Eltern und Erzieher, die sich einen ersten Oberblick Ober Suchtvorbeugung im

Kindergarten verschaffen wollen,
• je nach Projektvorschlag auch Kinder.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Mit der Begrundung der Notwendigkeit, warum Suchtpravention bereits ein Thema
fur den Kindergarten ist, sollen Mitarbeiter/-innen angeregt werden, sich mit dem

Thema auseinanderzusetzen. Hierzu wird ein vielfaltiger, mit Praxisideen und

Praxisreflexionen versehener Leitfaden entworien.

Es wird ein umfassender Suchtbegriff vertreten. Sucht wird "als Folge einer

Fehlentwicklung gesehen, die oftmals schon in fruher Kindheit beginnt" (S. 9), dies
sind "Stdrungen im Bereich der Kontakt-, Beziehungs- und Konfliktfahigkeit, sowie
der GenuBfahigkeit bzw. in einem Mangel an SelbstwertgefQhl und

Selbstverantwortlichkeit" (ebd.). Suchtpravention muB deshalb m6glichst fruh diesen

Fehlentwicklungen entgegenwirken. Suchtvorbeugung heiBt "/eben lernenr

Der Inhalt ist folgendermaBen aufgebaut:
• Einfuhrung mit Grundgedanken,
• zwei Beispiele aus der Praxis: a) Seminar mit Mitarbeitern/-innen in Kitas zur

Elternarbeit; b) Gruppenarbeit mit Mitarbeiter/-innenteam einer Kita im Sinne einer

Projektberatung,
• Darstellung des Projekts "Vier Wochen ohne Fernsehen" des GINKO MOIheim,

11.

Suchtvorbeugung schon im Kindergarten? Gesundheitserziehung, Materialien

fur den Kindergarten, Bielefeld 1991 (auch als Ausgabe der Landesstelle gegen
die Suchtgefahren Baden-Wurttemberg erschienen).

40

L



• Reflexionen uber Praxiserfahrungen von Erzieher/innen bei praventiven Themen:

Umgang mit Konflikten, Wahrnehmung von Gefuhlen, Suchtmittel im Alltag,
• Begriffserlauterungen,
• Materialienteil mit Ratgebern fOr Eltern und Erzieher, weiterfuhrender Literatur,

Marchen- und Bilderbuchern.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Informationsaufnahme durch Lesen,
• Praxisideen fur Nachahmer,
• weiterfuhrende Literatur und Praxismaterialien,
• selbsterlautemdes Material soil zur DurchfOhrung von eigenen Projekten anregen.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

Die Materialien basieren auf der langjahrigen Erfahrung von Praktiker/innen der

Suchtpravention und auf der Durchfuhrung von mindestens drei konkreten Projekten
in Kindertagesstatten in Vorspel, Solingen und Hagen. Vermutlich wurden weitaus

mehr Projekte durchgefuhrt.

07. Reichweite

Unbekannt, aber bundesweite Streuung.

08. Bezug
Institut fur Dokumentation und Information, Sozialmedizin und 6ffentliches

Gesundheitswesen (bzw. Landesinstitut fur den Offentlichen Gesundheitsdienst

NRW), Postfach 201012, 33548 Bielefeld. ISSN 0932-1152.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Lange Zeit unentbehrlich fur alle, die ins Thema Suchtpravention "einsteigen"
wollten. Fur Praktiker/-innen, die Grundkenntnisse haben, immer noch eine

Fundgrube. Die Gliederung des "pragmatischen Leitfadens" sollte besser nachvoll-

ziehbar und ubersichtlicher gestaltet werden. Eine starkere Trennung von Projekt-
schilderungen und Handlungsanleitungen zur Durchfuhrung eigener Projekte wAre

wunschenswert. Durch viele Nachfolgeprojekte, die zweifellos auf diesem Leitfaden

aufbauen konnten, nicht mehr auf dem neuesten Stand.
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00. Art des Materials

Fach- und Praxishandbuch, 151 Seiten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Petra Andreas-Siller, erschienen 1991 im Peter Hammer Verlag.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Die Autorin ist Sozialpadagogin und Gestalttherapeutin und verfugt uber langjahrige
Erfahrungen in der stationaren und ambulanten Suchtarbeit und in der DurchfOhrung
von praventiven Projekten im Vorschulbereich. Viele der vorgestellten Ideen und

Praxisanregungen basieren auf der Durchfuhrung und Auswertung von realisierten

Projekten.

03. Zielgruppe
• Mitarbeiter/-innen im Kindergarten,
• Lehrer/-innen in der Grundschule,
• PraventionsfachkrAfte.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Ausgehend von der personlichen Etiahrung, daB Kinder zwar haufig in der

Suchtkrankenhilfe prasent sind und/oder an den Folgen suchtigen Verhaltens zu

leiden haben, es aber kein geeignetes Material zur Suchtpravention fur Kinder gibt,
hat die Autorin mit einzelnen kleinen Projekten zur PrAvention und

GesundheitsfOrderung im Vorschulbereich begonnen. Die so entstandene

"Werkzeugkiste" wuchs im Laufe der Zeit und wurde in dem vorliegenden Band

ver6ffentlicht, mit dem Ziel, Anregungen zur praktischen Durchfuhrung von eigenen
Projekten zu geben.

Ziele und Leitgedanken sind treffend im Klappentext zusammengefaBt: "Die Suchtge-
fahrdung der Kinder beginnt bereits dort, wo kaum jemand sie vermutet: beim

Konsumverhalten der Erwachsenen, bei ihrem sorglosen Umgang mit den

gesellschaftlichen Alltagsdrogen, den Medikamenten, Alkoholika und anderen

scheinbar harmlosen Lastern. Kleine Kinder sind besonders gefahrdet, denn sie sind

eifrige Nachahmer, sie sind neugierig und jederzeit bereit, Verhaltensmuster der

Erwachsenen zu ubernehmen. Die Autorin pladiert fur eine Gesundheitsf6rderung,
die bereits im Vorschulalter beginnen sollte. Was unsere Kinder brauchen, ist ein

K6rpergefuhl, das sie widerstandsfahig macht gegen die 'geheimen Verfuhrer'. Denn

wer gelernt hat, sich zu entspannen, sich zu bewegen, zu streiten, wOtend zu sein,
wer seine Sinne zu gebrauchen und mit Gefuhlen umzugehen weiB, der ist weniger
anfallig fur Suchtmittel. Die zahlreichen Spiele, Obungen, Geschichten und Lieder

dieses Buches zeigen, wie die Sinnlichkeit der Kinder entwickelt, ihre

Ausdrucksftihigkeit gef6rdert und ihre Phantasie unterstutzt werden kann."

Der Aufbau des Buches spiegelt die historisch. gewachsene FOlle der Projektideen
wider und folgt daher weniger systematischen Uberlegungen. Eingeleitet wird es mit

12.

Kinder und Alltagsdrogen. Suchtpravention in Kindergarten und Grundschule,

Wuppertal 1991.
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einer persanlichen Vorbemerkung der Autorin. Das Buch kann in drei Teile gegliedert
werden:

A. Konzeptionelle Anregungen zur Suchtpravention in Kindergarten und Grundschule
- wobei eindeutig die Prioritat auf dem Kindergarten liegt - werden verbunden mit

Oberlegungen zu m6glichen suchtmittelspezifischen Problemen der kindlichen

Entwicklung: Kinder, Alkohol und Medikamente, Kinder von Suchtigen.

B. Praxisanregungen, Projektvorschlage, Literaturempfehlungen, Ubungen, Lieder

und weitere Ideen fur die Umsetzung von SuchtprAvention im Kindergarten in

insgesamt 11 Kapiteln. Dieser praktische Teil macht den gr6Bten Teil des Buches
aus. Die Auffacherung dieser einzelnen Kapitel gibt, ohne es konkret zu benennen,
weitgehend die Operationalisierung des primarpraventiven Kanons des Generalziels

Lebenskompetenzfarderung wieder.

01. Wahrnehmen und Ausdrucken von Gefuhlen

02. Kreativitat und Ausdrucksfahigkeit
03, Entspannung und Schlaf
04. KOrperliche Aktivitat

05. KOrperliche Fursorge
06. Ernahrung
07. Produktivitat und Arbeit

08. Wohnen
09. UmweltbewuBtsein

10. Soziales Interesse

11. Einstellung zum Leben, Lebenszufriedenheit

C. Unterrichtsmaterialien fOr die Grundschule

D. Adressen zur Hilfe bei Suchtproblemen.

05. Methoden und Realisierungsschritte
Eine Fulle von Praxisideen mit einfuhrenden konzeptionellen Uberlegungen soil den

Praktikern/-innen in Kindertagesstatten den Einstieg in die Praxis der

SuchtprAvention erm6glichen. Dies wird erleichtert durch die Vielfalt und eine

Konkretisierungsebene, die zu einer sofortigen Umsetzung verleitet.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Die vorgeschlagenen Ideen basieren auf langjahriger Erfahrung der Autorin. Die

konkrete Durchfuhrung von Projekten, die auf der Basis dieses Buches entwickelt

wurden, ist nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. Die Anwendung setzt

allerdings bereits viel Engagement und Interesse am Thema voraus.

07. Reichweite

• Unbekannt,
• sicherlich lange Zeit das umfassendste Praxisbuch fur das Handlungsfeld

Kindergarten und Vorschulbereich,
• vermutlich das am haufigsten zitierte und empfohlene Buch, soweit es um die

Praxis der Suchtpravention im Vorschulbereich geht.
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08. Bezug
Buchhandel, Peter Hammer Verlag

09. Kosten

DM 19,80

10. Bewertung
Das Buch ist fast als Klassiker zu kategorisieren und unentbehrlich fur alle, die in

diesem Handlungsfeld praktisch arbeiten wollen.

Es wird angeregt, die Ziele der Suchtpravention explizit zu formulieren und die

Operationalisierung in die einzelnen "Praxiscluster" transparenter zu gestalten. Aus

der Praxis der Autorin mOBten sicherlich auch Hinweise zur Evaluation einzelner

Projekte und einzelner Obungsbeispiele gegeben werden k6nnen. Eine andere

Gliederung des Buches ware m. E. sinnvoller und wurde die Obersichtlichkeit
erh6hen. VermiBt werden ebenfalls konzeptionelle Bruckenschlage von den

prtiventiven Oberlegungen zur padagogischen Arbeit in Kindertagesstatten, etwa

dem situationsorientierten Ansatz, wenngleich der Anspruch vertreten wird,
Pravention als Bestandteil der gesamten Erziehung (S. 17) zu verankern. Eine

konkretere Zielgruppenbeschreibung und eine starkere Berucksichtigung der

Elternarbeit wurden das Werk weiter verbessern.
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00. Art des Materials

• Ratgeber fur Eltern, Sachbuch,
• Quartformat 56 Seiten, schwarzweiB mit Illustrationen.

01. Autor bzw. Herausgeber
Jacques Vontobel und Andreas Baumann. Dje vorliegende Ausgabe wurde fOr die

Bundesrepublik Deutschland durch Peter Sabo und Peter Weiler Oberarbeitet und ist

erschienen im Verlag Peter Sabo, Mainz (Erstausgabe 1992).

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Vontobel ist Sozialpsychologe und arbeitet an der Fachstelle fur Lebens- und

Sozialkunde am Pestalozzianeum in ZOrich, Baumann ist in der Erwachsenenbildung
tatig und hat langjahrige Erfahrungen in therapeutischen und praventiven Projekten.
Sabo ist langjahrig in der Jugend- und Gesundheitsforschung tatig, Weiler ist Leiter

der Jugend- und Drogenberatung "Brocke" der Stadt Mainz.

03. Zielgruppe
Eltem, die sich Ober Drogen und Suchtgefahren informieren wollen. Eher fur Eltern

mit Kindern in der Pubertat und danach.

In diese Zusammenstellung wegen der allgemein angesprochenen Fragen mit

aufgenommen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

"Mit dieser Broschure versuchen wir, m6glichst einfach und realitatsnah auf einige
Fragen und Angste rund um die SOchte einzugehen, die heute viele Eltern

beschaftigen." (S. 3) In Form eines fiktiven Gesprdchs mit 47 Fragen und Antworten,
die den Hauptteil des Ratgebers ausmachen, sollen Orientierungshilfen gegeben
werden. Gearbeitet wird mit einem umfassenden Suchtbegriff, die Ursachen der

Entwicklung in die Sucht stehen im Vordergrund. Den Eltern soil die Angst
genommen werden, Dber Drogen und Sucht zu sprechen. Ziel ist es darzustellen,
daB mit einer guten Erziehung auch viel fur Suchtpravention getan werden kann.

Das Buch weist drei Hauptgliederungsteile auf:

1. Ursachen einer moglichen Suchtgefahrdung,
2. Reaktionen auf die Tatsache, daB die Kinder Drogen nehmen (Teil 1 und 2 sind in

dialogischer Gesprachsform gehalten),
3. Sachinformationen uber einzelne Suchtmittel und stoffungebundene Suchte.

Vorwort und Adressen runden das Buch ab; sehr wertvoll ist das

Stichwortverzelchnis, das ein schnelles Nachschlagen erlaubt.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Lesen Ober dialogisches "Gesprach" mit vielen Sachinformationen,
• Hilfe zur Selbsthilfe,
• Erwerb von Handlungskompetenz.

13.

Auch mein Kind ....? Gesprache mit Eltern uber Suchte und Drogen, Mainz 1993

(2. Auflage).
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06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

Fur alle, die Erstinformationen zu Drogen und Suchtgefahren suchen und bereit sind,
Ober ihr Erziehungsverhalten nachzudenken. Faktisch durften mit dem Buch

diejenigen angesprochen werden, die Zugang zur Buchkultur haben

(BildungsbOrger), sich intensiv mit Erziehungsfragen auseinandersetzen und/oder
akut mit einem Sucht-, in der Regel einem Drogenproblem eines eigenen Kindes
konfrontiert sind. Positiv sind die Handlungsempfehlungen fOr Eltern, die
suchtmittelmiBbrauchende Kinder haben. Ebenso auffallend ist die sehr um sachliche

Darstellung bemuhte Beschreibung der Wirkungen und Gefahren, aber auch der

Reize der einzelnen Suchtmittel.

07. Reichweite

In der deutschsprachigen Schweiz seit Jahren im Einsatz, durch den vorliegenden
Band in der Bundesrepublik Deutschland seit 1992. Genaue Auflage unbekannt.

08. Bezug
Buchhandel und/oder Verlag Peter Sabo, Adam-Karrillon-Str. 29, 55118 Mainz.

ISBN 3-927916-00-5.

09. Kosten

DM 15,--.

10. Bewertung
Gute Erstinformation. M. E. auch fur Fortbildungen und fur Kindertagesstatten-Arbeit
geeignet. Kompatibel mit vielen Praxisideen und Projektvorschlagen im

Vorschulbereich. Sehr komprimierte Darstellung der Suchtmittel. Durch die

Gesprachsform sehr aufgelockert und realistisch wirkend.
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00. Art des Materials

• Faltblatt, Ratgeber fOr Eltern bezuglich Medikamentenverabreichung bei Kindern,
• 5 Seiten, Wickelfalz.

01. Autor bzw. Herausgeber
Institut fDr Dokumentation und information Ober Sozialmedizin und 6ffentliches

Gesundheitswesen, IDIS, Text von Maria Bredenpohl.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
S. 0.

03. Zielgruppe
Eltern von Kleinkindern und schulpflichtigen Kindern.

04. Zjele, Lejtgedanken und Inhalt

Pillen 16sen keine Probleme! Deshalb Vorsicht bei der Medikamentenabgabe an

Kinder, und keine Selbstmedikation von Kindern.

05. Methoden und Realisierungsschritte
Information und Handlungsaufforderung.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen
unbekannt

07. Reichweite

Bundesweite, kostenlose Verteilung; genaue Streuung unbekannt.

08. Bezug
IDIS (bzw. Landesinstitut fur den Offentlichen Gesundheitsdienst NRW), Postfach

201012, 33548 Bjelefeld.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Brauchbare Erstinformation zum Themenkomplex Kinder und Medikamente.

Integrierbar in Projekte und verwendbar bei Elternabenden.

14.

Unsere Kinder - arme Schlucker. Information fur Eltern, Bielefeld 1987

(2. Auflage).

47



00. Art des Materials

• Projektdokumentation, basierend auf dem vom Sozia Verlag herausgegebenen
Material zur Suchtprtivention in Baden-Wurttemberg,

• 20 Seiten, DIN A4, geheftet; aufgrund einer fehlerhaften Paginierung beginnt die

Dokumentation mit Seite 11 und endet mit Seite 30.

01. Autor bzw. Herausgeber
Stadt Freiburg im Breisgau, Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit, Koordinations-

stelle fur Suchtprophylaxe.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Auf der Grundlage der vom Sozia Verlag herausgegebenen Materialien wird in

Freiburger Kindergarten ein Projekt zur Suchtpravention durchgefuhrt unter

Beteiligung der Freiburger Koordinationsstelle fur Suchtprophylaxe im Rahmen der

Initiative zur Suchtprophylaxe in Baden-WOrttemberg.

03. Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen in Kindergarten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

"Grundgedanke bei dem Projekt ist, daB nach Ansicht von Fachleuten Kinder, die

schon fruh ein gesundes Selbstwertgefuhl entwickeln, spater bessere Chancen

haben, nicht in Abhangigkeit von Suchtstoffen (z. B. Alkohol, Medikamente, illegale
Drogen) oder ungesunden Verhaltensweisen (z.B. EBsucht, Spielsucht) zu geraten."
(S. 11)

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Materialien des Sozia Verlags,
• Projektbegleitung durch eine Fachgruppe Kindergarten,
• Fortbildungsangebote fur Kita-Mitarbeiter/-innen,
• Projektarbeit mit Bilderbllchern,
• Offentlichkeitsarbeit,
• Kurzdokumentation.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Nach den Angaben in der vorliegenden Dokumentation in 91 Kindergarten, neun

Krabbelstuben und sechs Horten eingesetzt.

07. Reichweite

Stadt Freiburg, Auflage der Dokumentation: 1.000.

08. Bezug
Stadt Freiburg im Breisgau, Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit, Koordinations-
stelle fur Suchtprophylaxe, 79095 Freiburg.

15.

Kinder brauchen Zukunft - Projektdokumentation, Freiburg im B. 1995.
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09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Es handelt sich bei der "Projektdokumentation" eher um eine Projektankundigung.
Welche Schritte konkret mit welchen Methoden unternommen und konkret

durchgefuhrt wurden, sucht der Leser vergeblich. Ebenfalls fehlt ein bei einer

Dokumentation eigentlich sinnvollerweise einsetzendes Reflektieren. Keine

Zielangaben, auBer daB das Material des Sozia Verlages eingesetzt wurde.
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16.

Projekt Sinnvoll (Er-)Leben. Suchtpravention im Kindergarten und in Grund-

schulen, 0.0. o. J. (Bamberg)

00. Art des Materials
• Projektdokumentation,
• 8 Seiten, DIN A4.

01. Autor bzw. Herausgeber
Staatliches Gesundheitsamt Bamberg, Autoren: Helmut Lange und Lothar Riemer.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Mitarbeiter am Staatlichen Gesundheitsamt Bamberg haben Kooperationsprojekte fur

Grundschulen zur Gesundheitsfarderung entwickelt. Diese werden jetzt auch

Kindergarten angeboten und vermutlich auch durchgefOhrt.

03. Zielgruppe
• (Grund- und Hauptschulen),
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten,
• Eltem.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt
Mit der Sensibilisierung der Eigen- und Fremdwahrnehmung soil der Alltag bewuBter

erlebt werden. Damit k6nnen auch im Alltag auBergew6hnliche Empfindungen und

Wahmehmungserlebnisse erreicht werden, damit diese "nicht in der Droge zu

suchen sind". Ziel der Suchtpravention sei es daher: "Es mOssen also nicht die Reize

verstarkt, sondern die Sinne gescharft werden."(S. 3)
Fur Schuler werden Projekttage und hierbei

• Sehgruppen,
• H6rgruppen,
• Schmeckgruppen,
• Tastgruppen und

• Riechgruppen angeboten.
Das Angebot eines Elternabends und Lehrerfortbildung mit Basiskenntnissen zur

Suchtpravention runden das Angebotspaket ab.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Projekttage,
• Elternabend,
• Fortbildungsangebote.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

Angewendet in Bamberg in Grund- und Hauptschulen, jetzt ubertragen auf

Kindergarten.

07. Reichweite

Seit 1990 wurden in 61 Klassen in Bamberg Projekttage durchgefuhrt, uber die Reali-

sierung von Projekten in Kindertagesstatten liegen keine Angaben vor.
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08. Bezug
Staatliches Gesundheitsamt Bamberg, Kapuzinerstr. 25, 96047 Bamberg.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Da keine Erfahrungen Ober den Einsatz in Kindertagesstatten vorliegen, kann keine

Bewertung vorgenommen werden. Die Projektdokumentation bezieht sich

ausschlieBlich auf die Schule. Es ist fraglich, ob die dort gewonnenen Erfahrungen
auf Kindertagesstatten Obertragbar sind.
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00. Art des Materials
• Ratgeber,
• 32 Seiten, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Herausgeber: Deutscher Caritasverband e.V., Referat Gefahrdetenhilfe, Autor:
Walter Kindermann.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Der Verfasser hat langjahrige Erfahrung in der Suchtkrankenhilfe und der
Suchtadministration (gegenwartig hessischer Suchtbeauftragter) und ist publizistisch
ausgewiesen.

03. Zielgruppe
Eltern, Geschwister, Freunde von stark drogengefahrdeten, drogenmiBbrauchenden
bzw. -abhangigen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt
Auf 32 Seiten werden viele Fragen zur Entstehung von Drogenabhangigkeit bel

jungen Menschen kompetent abgehandelt. Es werden zentrale Begriffe geklart,
Ursachen der Abhangigkeit erartert und Hilfsangebote benannt. Fur den

ratsuchenden Laien werden viele Klischees, die insbesondere auch durch die

Berichterstattung der Medien entstehen und weiter gepflegt werden, zurechtgeruckt
und durch Fakten korrigiert.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Information und Aufklarung,
• Hilfe zur Selbsthilfe,
• Hilfestellung bei der Suche nach professioneller Hilfe bei Drogenproblemen.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen
Kann bei Elternabenden, bei FortbildungsmaBnahmen und der Vorbereitung von

Projektarbeit eingesetzt werden, wenn spezielle Fragen zur Drogenszene und der

Drogenabhangigkeit im engeren Sinne (illegale Drogen) auftauchen. Bei der

BeschAftigung mit Sucht und PrAvention wird oft schnell auf vermeintlich bekannte
Tatsachen zu "Drogen" hingewiesen - fur solche Fiille ist der Ratgeber gut geeignet,
neben dem Einsatz bei der ratsuchenden Angeh6rigen-Klientel.

07. Reichweite

Seit Jahren bundesweit im Einsatz.

08. Bezug
Lambertus-Verlag GmbH, W61flinstr. 4, 79104 Freiburg,
ISBN 3-7841-0359-6.

17.

Drogenabhangigkeit bei jungen Menschen. Ein Ratgeber fur Eltern,
Geschwister und Freunde, Freiburg i. B. 1985
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09. Kosten

DM 2,80

10. Bewertung
Gut einsetzbar bei den genannten Zielgruppen, im Kita-Bereich bei Fortbildungen mit

Erziehern/-innen und in der Elternarbeit bei speziellen Fragen.
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00. Art des Materials

• Projektdokumentation,
• 43 Seiten, DIN A4, mit Graphiken und Bildern aufgelockert.

01. Autor bzw. Herausgeber
Evangelische Kindertagesstatte Westerburg, Textredaktion: Ursula Schneider,
Gudrun Kahn, Josef Hulder.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Kooperationsprojekt zwischen der o. a. Kindertagesstatte und einem Kommunikati-

onsberater (Dipl.-Sozialarbeiter).

03. Zielgruppe
Nicht zu erschlieBen, vermutlich Mitarbeiter/-innen in Kindertagessttitten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Suchtpravention ist eine Aufgabe fur die Kindertagesstatte. Durch die Entwicklung
der Kommunikationsfahigkeit, Konfliktfahigkeit und der Frustrationstoleranz ist dies

am besten zu erreichen. Projektarbeit ist eine gute Methode hierzu. Deshalb wurde
ein Projekt mit dem Titel "lch esse gern - Ich trinke gern" durchgefuhrt.
Bestandteile des Projekts waren:

• die Durchfuhrung einer Projektwoche,
• die Entwicklung einer "didaktischen Einheit" zur Verankerung in der Alltagspraxis,
• Elternarbeit mit der DurchfOhrung von Elternabenden,
• eine Art Projektberatung fOr die Mitarbeiter/-innen der Kita.

05. Methoden und Realisierungsschritte
Inwieweit die Dokumentation den Anspruch erhebt, Anregungen fur andere zu geben,
ist nicht zu ersehen. Ob damit ein ahnliches Projekt erm6glicht wird, ist stark zu

bezweifeln.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

Projekt wurde durchgefOhrt in dem o. a. Kindergarten.

07. Reichweite

08. Bezug
Evangelische Kindertagesstatte, Danziger StraBe, 56457 Westerburg.

09. Kosten

keine Angaben

18.

Dokumentation uber das Projekt "lch esse gern - Ich trinke gern". Sucht-

pravention in der Evangelischen Kindertagesstatte Westerburg, 0.0. o. J.

(Westerburg 1993).
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10. Bewertung
Damit die Dokumentation als Anregung zu Suchtpraventionsprojekten verwendet

werden kann, mOBte die Verbindung zwischen den allgemeinen Zielen der

Suchtpravention und den konkreten Schritten, die noch beschrieben werden mOBten,
dargestellt werden.

55



00. Art des Materials

• Ratgeber,
• 16 Seiten, DIN A4, geheftet, mit Illustrationen.

01. Autor bzw. Herausgeber
Herausgeber: AOK Bundesverband, Konzeptionelle Entwicklung und Redaktion:

AOK Verlag, Volker Weissinger, Stefan Wanka, Teusch & Partner. Der Herausgeber
verweist darauf, daB auf die Broschure "Kinder Eltern Drogen" des Ministeriums fur

Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Wurttemberg Bezug genommen
wurde.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Der Ratgeber ist Bestandteil des AOK Medienpakets zur Suchtvorbeugung fur

Schulen, das auBerdem Materialien fur den Unterricht (Videokassette, Lehrerhand-

buch) und fur Schuler enthalt.

03. Zielgruppe
Eltern

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Eltern sollen an das Thema Sucht und Abhangigkeit herangefuhrt werden. Ein

umfassender Suchtbegriff wird zugrunde gelegt. "Die beste Vorbeugung ist die

F6rderung der Persanlichkeit unserer Kinder." (S. 1)
Mit dieser Brosch Ore soil/sollen

a) Ober Ursachen und Hintergrunde von Sucht und Abhangigkeit informiert,
b) persanlichkeitsfardemde und vorbeugende MaBnahmen aufgezeigt,
c) motiviert werden, suchtvorbeugende Aktivitditen an der Schule zu unterst0tzen,
d) uber Hilfsmt glichkeiten fur Betroffene informiert werden.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Information und Aufklarung fur Eltern,
• Anregung zur Hilfe und Unterst0tzung.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Kann als Erstinformation auch im Kindergarten eingesetzt werden, ist aber nicht

leicht zu beziehen.

07. Reichweite

Bundesweit zusammen mit dem AOK-Medienpaket an Schulen verteilt; genaue
Anzahl unbekannt. Ob die BroschOre beim "Endverbraucher" tatsachlich ankommt,
ist nicht bekannt, es sind viele Stationen dazwischengeschaltet (AOK-Verlag,
Bundesverband, Regionalleitung, 6rtliche Niederlassung, Schulleitung, Beratungs-
oder Drogenkontaktlehrer, Lehrer, Eltern).
Kann nicht einzeln und von Eltern direkt angefordert werden.

Haufig Vertellungsengpasse feststellbar.

19.

AOK Medienpaket Drogenvermeidung: Sucht hat viele Ursachen. Ein Ratgeber
fur Eltern, Bonn o. J.
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08. Bezug
AOK Verlag GmbH, Postfach 200766, KortrijkerstraBe 1, 53177 Bonn, 6rtliche

Niederlassungen der AOK.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Der Anspruch der kompakten Erstinformation wird einge16st. Die Sprache ist klar und

verstandlich, die Obersichtliche Struktur wird deutlich. Informationen werden ohne

Panikmache und Obertriebene Anspruche an die Eltern gebracht. Der umstAndliche

Vertriebsweg (s.0.) mindert den Gebrauchswert vermutlich erheblich.
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00. Art des Materials

• Projektdokumentation in zwei Teilen,
• 18 und 38 Seiten, DIN A4, gebunden; Text wurde illustriert unter Verwendung der

Posterserie "feeling pur" des Deutschen Caritasverbandes.

01. Autor bzw. Herausgeber
Berthold Wei13, Elisabeth Hild, Ulrich Waibel.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Die Autoren haben in Kooperation die beiden Teile des Projekts durchgefuhrt.
Beteiligt waren somit eine Praventionsfachkraft einer Beratungsstelle (im Rahmen

des Programms mobile Drogenpravention), eine Kindergartenfachberaterin, eine

Dozentin des Instituts fOr sozialpadagogische Berufe und der Beauftragte fOr

Suchtprophylaxe im Ostalbkreis.

03. Zielgruppe
FOr die Dokumentation wird keine Zielgruppe benannt. Angesprochen werden sollen
vermutlich Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Im Kindergarten soil mit Suchtpravention begonnen werden. Der erste Schritt war

eine dreitagige Fortbildung mit Mitarbeitern/-innen, um anschlieBend ein groBeres
und langer andauerndes Projekt durchzufOhren, Elternarbeit zu entwickeln und einen

Kreis zum Erfahrungsaustausch anzubieten.

Inhaltlich wird auf die Expertise zur Primarpravention des SubstanzmiBbrauchs

verwiesen (S. 11) und die Ziele fur Pravention werden genannt:
"Lebenskompetenzen von Kindern zu steigern, die Entwicklung eines gesunden
Selbstwertgefuhls zu f6rdern, Kinder bei der Entwicklung von Kommunikations- und

Konfliktfahigkeit zu unterstutzen, die es ihnen ermaglicht, befriedigende Beziehungen
aufzubauen und zu halten und ihre Standfestigkeit gegenuber negativen EinfICssen

zu starken" (ebd.). Unterschieden wird auch fOr den Kindergarten in Primar- und

Sekundarpravention, wobei mit letzterer die Unterstutzung der Kinder in

Krisensituationen gemeint ist, um ein Ausweichen in scheinbare Probleml6ser

(SOBigkeiten, Fernsehen) zu verhindern.

Die Dokumentation hat zwei Teile:

1. Zunachst wird mit der Fortbildung begonnen, die im April 1994 stattgefunden hat.

Der Einstieg in die Dokumentation geschieht langatmig Ober die Situation von

Berufsanftingerinnen in Kitas, streift die Erwartungen der Eltern hinsichtlich der

padagogischen Arbeit, um nach 14 Seiten Ziele der Fortbildung zu benennen (S. 14:

Auseinandersetzung mit Konsum und Bedurfnisbefriedigung, Informationen zu Sucht

und Suchtverlauf, Suchtursachen, Situation des Kindergartens heute,
Auseinandersetzung mit dem vorgeschlagenen Praxisprojekt), gefolgt von zwei

Seiten mit der stichpunktartigen Benennung des Fortbildungsprogramms (S. 15f.).

20.

Suchtpravention im Kindergarten: "Komm, wir machen uns stark". Eine

dreitagige Fortbildung fur Erzieherinnen und ein Projekt zur Durchfuhrung im

Kindergarten, 0.0. o. J. (Aalen 1995).
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Dokumentiert und mit Inhalten oder Auswertungsreflexionen versehen wird diese

nicht, ebenso wenig erfahrt der Leser die Anzahl der Teilnehmer/-innen.
2. Im zweiten Teil wird das Projekt zur Suchtpravention "Komm, wir machen uns

stark" erlautert, gefolgt von Oberlegungen zur Elternarbeit. Das Projekt wird als

curriculumahnliches Modell dargestellt: Der Benennung der Ziele (S. 4) fur die Kinder

(Selbstkonzept, Ich-Wahrnehmung, Gefuhle wahrnehmen, Bedurfnisse wahrnehmen,
Konflikte und Frustrationen ertragen, kritischer Medienkonsum, positive
Erlebnisfahigkeit) folgt die Operationalisierung der Ziele in drei Projektschritten und

einer Vielzahl von einzelnen Schritten und Anregungen bzw. Anleitungen zur

Umsetzung, haufig unter Verwendung bekannter Materialien (lch bin ich und du bist

du. Du hast angefangen - Nein, du! etc.). Mit einem Vorschlag fOr einen Elternabend

endet die Dokumentation.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Fortbildung fur Erzieher/-innen,
• Projektberatung,
• Elternarbeit.

Ob die Verfasser erwarten, daB die Dokumentation in Eigenprojekte umgesetzt wird,
ist nicht zu entnehmen.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Fortbildung einmal durchgefuhrt. Ob das Projekt tatsachlich, und wenn ja, wie oft

durchgefuhrt wurde, ist der Skizzierung nicht zu entnehmen.

Die Ziele der Fortbildung wurden nach Darstellung der Autoren (S. 17) erreicht.

07. Reichweite

Ostalbkreis?

08. Bezug
Beauftragter fur Suchtprophylaxe, Landratsamt Ostalbkreis, Stuttgarter Str. 41,
73430 Aalen.

09. Kosten

keine Angaben

10. Bewertung
Teil 1 erreicht sein Ziel mit dem Anspruch der Dokumentierung einer Fortbildung
nicht. In Tell 2 finden sich viele Praxisbeispiele zur Umsetzung der Globalziele der

Pravention. Eine Bearbeitung mit dem Ziel, die konkreten Umsetzungsschritte fur den

Leser nachvollziehbar zu machen, mOBte noch geleistet werden, damit die

Dokumentation als Grundlage fur Fortbildungen eingesetzt werden kann.
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00. Art des Materials

• Tagungsdokumentation,
• 49 Seiten, DIN A5.

01. Autor bzw. Herausgeber
Stadt Dortmund, Jugendamt (Hrsg,), Wiedergabe der Referate von Reinhard VoB,
Ingrid Konzack, Rolf Tolzmann.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Das Jugendamt der Stadt Dortmund veranstaltete 1988 in Zusammenarbeit mit der
Aktion Jugendschutz NRW eine Fachtagung, um den Blick auf die Notwendigkeit der

Suchtpravention bereits in der Kindheit zu lenken.

03. Zielgruppe
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstiatten,
• Lehrer,
• Eltern.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Da Drogenkonsum oft eine "Reaktion des jungen Menschen darstellt" (S. 3), muB

gezielte Vorbeugung an den Ursachen des MiBbrauchs oder des Konsums ansetzen.
Mit der Dokumentation der Fachtagung soil eine Arbeitsgrundlage entstehen, mit der
interessierte Multiplikatoren weiterarbeiten k6nnen. VoB tragt wesentliche Ergebnisse
seiner Publikationen vor (Pillen fur den St6renfried), Konzack entwirft allgemeine
Grundlagen der Suchtpravention fur Kinder und Tolzmann erinnert an die Ziele der
Pravention: Leben lernen!

Durch Folgepublikationen Oberholt.

05. Methoden und Realisierungsschritte
Keine direkten Obertragungsschritte in die Praxis genannt, es sind aber wichtige
Grundlagen allgemein zusammengefaBt.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

nicht bekannt

07. Reichweite

Bundesweit vertrieben an Interessierte.

08. Bezug
• Stadt Dortmund, Jugendamt, Ostwall 64, 44135 Dortmund,
• Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Landesstelle NRW e.V.,

Hohenzollernring 85-87, 50672 K6In.

21.

Illusion oder Wirklichkeit? Zur Suchtvorbeugung im Kindesalter. Beitrage einer

Fachtagung zur Suchtvorbeugung im Kindesalter, Dortmund 1988.
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09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Wichtige Grundlagen zur SuchtprAvention fur Kinder enthalten. Etwas uberholt, keine

direkt verwertbaren Ideen fur die Praxis in Kindertagesstatten.
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00. Art des Materials

Baukasten fOr Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten. Der Kit besteht aus:

• der Broschure "Was tun gegen Sucht?"- 7 Vorschlage fur Eltern und Erzieher (vgl.
doll),

• der einfuhrenden Broschure "Suchtpravention im Kindergarten",
• der Brosch Ore "Warnsignale",
• zwei Broschuren fur die Elternarbeit ("Leitfaden fur Elterngesprache" und

"Vorschlage zum Elternabend") und einem Musterbrief fOr eine Einladung zum

Elternabend,
• einer Literaturliste mit Fachliteratur und Kinderliteratur,
• einer Adressenliste,
• einem Plakat mit den "7 Vorschlagen",
• einem Schnittbogen fur Fingerpuppen.

01. Autor bzw. Herausgeber
Vorsorge-Initiative (Hrsg.), im Auftrag der Deutschen Behindertenhilfe Aktion

Sorgenkind e.V.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Der Kindergarten-Kit ist als Baukasten fur Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten
angelegt. Das Konzept und die Ausgestaltung der einzelnen Bausatze wurden mit

Hilfe von zwei Agenturen erarbeitet. Wissenschaftliche Mitarbeit durch die Deutsche

Gesellschaft fOr Kinderheilkunde, die Deutsche Gesellschaft fur Kinder- und

Jugendpsychiatrie, die Deutsche Gesellschaft fur Sozialpadiatrie und die Deutsche

Hauptstelle gegen die Suchtgefahren.

03. Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Aufbauend auf der Broschure "7 Vorschltige" wird hier von der Vorsorge-Initiative ein

umfassender Baukasten zum Einsatz im Kindergarten vorgelegt.
Drei Zielsetzungen werden angegeben: "Erstens stehen nicht die Drogen im

Mittelpunkt, sondern die Starkung von Faktoren, die vor Sucht schutzen. Zweitens

setzt die Aktion sehr fruh an. Der Grund: Bereits im Kleinkindalter werden jene
seelischen Abwehrkrafte entwickelt, die spAter zu einem Gutteil mit daruber

entscheiden, ob ein Mensch sOchtig wird oder nicht. Drittens lassen sich bei Kindern

schon im frOhen Alter 'Warnsignale' beobachten, die auf ein spateres Suchtrisiko
hinweisen k6nnen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Chancen noch sehr gut, etwas

gegen diese Entwicklung zu tun." (Begleitschreiben) Der Kindergarten ist ein

wichtiger Ort der Suchtpravention, da dort die Weichen fur die emotionale

Entwicklung der Kinder gelegt werden kannen. Es soil gelingen, Suchtpravention in

die tiigliche Arbeit der Kindergarten einzubetten.

Damit uber die Mitarbeiter/-innen als Multiplikatoren im Kindergarten gearbeitet
werden kann, wird ein umfassendes Set angeboten, das alle Zielgruppen
berucksichtigt. Der Gesprachsleitfaden und die Vorschlage zum Elternabend regen

22.

Kindergarten-Kit, Frankfurt am Main 1994.
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an, die Eltern einzubeziehen, mit der konzeptionell orientierten BroschOre

"Suchtpravention im Kindergarten" werden Grundlagen vermittelt. Die Fingerpuppen
zusammen mit Ideen fur Rollenspiele geben Anregungen fur die Umsetzung.
Literatur- und Adressenliste runden das Paket ab.

Mit dem Kit gelingt eine gute Thematisierung von Suchtpravention ohne Bezug auf

einzelne Suchtmittel. Einfache und verstandliche Sprache, ohne zu verwassem oder

ZU verharmlosen. Die einzelnen Bausatze und das Gesamtpaket sind sehr handlich

gehalten und durch Farbgebung und Layoutgestaltung sehr ansprechend. Ein

professionelles Marketing hat fur weite Verbreitung gesorgt.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Basisinformationen fur Mitarbeiter/-innen,
• Elterninformationen,
• Elternarbeit,
• Spielideen,
• Materialienliste,
• Adressenliste.

06. Anwendungen und milgliche Modifikationen

Ober den Einsatz in den Einrichtungen gibt es keine Ruckmeldungen.

07. Reichweite

Bundesweit vertrieben und bei Praventionsfachkraften weit bekannt. Inwieweit die

Kindergarten tatsachlich erreicht wurden, ist nicht zu kontrollieren.

08. Bezug
Vorsorge-Initiative, LersnerstraBe 40, 60322 Frankfurt am Main.

Da es sich um eine einmalige Aktion handelt, ist nicht bekannt, ob das Angebot
dauerhaft genutzt werden kann.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Ein Meilenstein! Umfassend und ausgewogen. Enge Anlehnung an die Eltern-

Broschure der BZgA. Der praktische Teil - die konkrete Umsetzung in die

Alltagspraxis durch die Schnittmuster und ein paar Ideen fur Rollenspiele - und der

Hinweis auf Kinderbucher k6nnte noch starker herausgearbeitet werden. Auch fehlen

begleitende Seminare oder Fortbildungsangebote und eine "Hotline" bzw. eine Stelle,
an die man sich wenden kann, wenn Fragen zum Kit auftauchen. Die Organisation
eines systematischen und auch vereinzelten Feedbacks und eines Erfah-

rungsaustausches der Anwender ware sinnvoll. Hierzu kOnnte der starkere Einbezug
der lokalen und regionalen Praventionsinfrastruktur beim Vertrieb des Baukastens

genutzt werden."
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23.

Mtixchen, trau Dich, 0.0. o. J.

Der Hinweis auf dieses Stuck erfolgt nachrichtlich, da keine Textfassung des

TheaterstOcks bzw. der Dokumentation trotz Kontaktaufnahme zu ermitteln war, die

sparlichen Hinweise sind entnommen aus Hulder, in: Greulich 1994.

00. Art des Materials

Theaterstuck fur 3- bis 6jahrige.

01. Autor bzw. Herausgeber
Drogenberatung der Stadt Oberhausen

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
nicht bekannt

03. Zielgruppe
Kinder

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Mitspieltheater, um auf Ursachen suchtigen Verhaltens aufmerksam zu machen.

Aufzeigen alternativer Verhaltensweisen zu SuBigkeits- und Fernsehkonsum.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Mitmachtheater,
. (?)

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

nicht bekannt

07. Reichweite
nicht bekannt

08. Bezug
nicht bekannt

09. Kosten

nicht bekannt

10. Bewertung
nicht m6glich
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00. Art des Materials

• Elternratgeber,
• 50 Seiten, DIN A4, mit farbigen Fotos und Abbildungen, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Bundeszentrale fOr gesundheitliche Aufklarung
02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
bekannt

03. Zielgruppe
• Eltern,
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Der Zusammenhang von Spielen und Gesundheit wird entwickelt, es soil den Eltern

vermittelt werden, "welchen Beitrag das Spiel fur die kdrperlich und seelisch gesunde
Entwicklung des Kindes leistet - und was Eltern hierzu beitragen kannen" (S. 2).
Hierzu wird eine allgemeine Einfuhrung gegeben, ein Spieler-Typ-Test fur die Eltern

vorgeschlagen, Fordermaglichkeiten des kindlichen Spiels benannt und in

reportageahnlichen Geschichten Problem- und Konfliktsituationen in jungen Familien

geschildert samt manchem L6sungsvorschlag, ohne die Eltern zu uberbeanspruchen
oder den erhobenen Zeigefinger zu verwenden. Ebenso in Verbindung mit

Suchtpravention bzw. Teilaspekten verwendbar. Der Zusammenhang zwischen der

Schaffung von positiven Lebensbedingungen - und dazu gehdren Spielm6glichkeiten
aller Art fur Kinder ganz elementar - und Suchtpravention muB dabei hergestellt
werden. Somit auch Material fOr Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten und dort

dann auch fur die Elternarbeit zu verwenden.

05. Methoden und Realisierungsschritte
Information durch Lesen.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

nicht bekannt

07. Reichweite

Bundesweit und seit Jahren im Vertrieb

08. Bezug
BZgA, Ostmerheimer Str. 220, 51109 K6In, Bestell-Nummer 11060000.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Unter den o. a. Voraussetzungen auch in suchtpraventiver Absicht einzusetzen.

24.

Kinderspiele. Anregungen zur gesunden Entwicklung von Kleinkindern,
K6In 0. J.
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00. Art des Materials

• Elternratgeber, Elterninformation,
• 3 BroschOren (zweimal 16, einmal 14 Seiten), mehrfarbig, illustriert mit Graphiken,

Bildern und Comics.

01. Autor bzw. Herausgeber
Bundeszentrale fOr gesundheitliche Aufklarung

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
bekannt

03. Zielgruppe
Eltern

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Anregung fur Eltern, sich mit der Suchtvorbeugung zu beschaftigen.
"lch will mein Kind vor Drogen schutzen" wendet sich an Eltern, deren Kinder in oder

nach der Pubertat beginnen, eigene Wege zu gehen. Dies ist die Zeit, in der

Jugendliche mit Drogen in Beruhrung kommen.

Um "Suchtmittel, Behandlungsmoglichkeiten, Beratungsstellen" geht es in der

anderen Broschure, in der man Sachinformationen findet und die ersten richtigen
Hinweise fur Schritte, wenn sie erforderlich sein sollten.
"Wir kannen viel dagegen tun, daB Kinder suchtig werden" beschaftigt sich mit

Fragen von Suchtursachen und Suchtvorbeugung und richtet sich insbesondere -

aber nicht nur - an Eltern von Kindern vor der Pubertat. Im Mittelpunkt steht die

Frage, wie Eltern durch ihr Verhalten suchtvorbeugend wirken kannen. Hier flieBen

Informationen zur Lebenssituation und Entwicklung von Kindern ein, gefolgt von

Erkenntnissen zur Suchtvorbeugung mit dem Schwerpunkt auf der F6rderung der

Kommunikationsftihigkeit zwischen Kindern und Eltern. Eltern sollen ermutigt
werden, "Kinder stark zu machen - zu stark fur Drogen".

Vor allem diese BroschOre kann hervorragend fur den Kindergarten verwendet

werden: zum einen bietet sie fur die Mitarbeiter/-innen wichtige Basisinformationen,
zum anderen kann sie ebenfalls in der Elternarbeit eingesetzt werden.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Information und Aufklarung,
• Hilfe zur Selbsthilfe,
• Handlungsaufforderung,
• Basisinformation fOr die Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten.

25.

Kinder stark machen - zu stark fur Drogen! Eine Broschurenreihe zur

Suchtvorbeugung der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung,
K6In o. J. (1993).
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06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Bundesweit seit einigen Jahren im Einsatz, hoher Verbreitungs- und Bekanntheits-

g rad.

07. Reichweite

Bundesweit; das am meisten verwendete und fachlich unumstritten anerkannteste

Material fur Eltern zur Suchtpravention.

08. Bezug
BZgA, Ostmerheimer Str. 220, 51109 K6In. Bestell-Nummer 33710000.

09. Kosten

kostenlos

10. Bewertung
Inhaltlich und gestalterisch hervorragendes Arbeitsmaterial for Eltern, nicht nur for

Eltern von Kindern im Kindergartenalter. Mit sehr viel anderen Materialien und

Methoden auf 6rtlicher Ebene verwendbar oder einsetzbar und als Baustein in

andere Formen oder Projekte integrierbar.
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00. Art des Materials

• Praxishandbuch,
• 126 Seiten mit Illustrationen und Bildern, Ringbindung, 16,5 x 23,5 cm.

01. Autor bzw. Herausgeber
Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitserziehung Baden-W rttemberg e.V.

Beitrage von Franz-Josef GroBe-Ruyken, Birgit Lang, Henriette Ludwig, Michael

Netscher; Gesamtredaktion: J6rg Gebauer, Birgit Lang.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Die Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitswesen ist der Dachverband fur alle

Einrichtungen und Verbainde in Baden-Wurttemberg, die sich mit dem Thema
Gesundheit befassen und will durch "Aufklarung, Fortbildung und Projekte das

GesundheitsbewuBtsein der Menschen verbessern und sie zu einer gesunden
Lebensfuhrung motivieren" (S. 5). Mitgewirkt und unterst0tzt haben das Handbuch
das Institut fur Sportpadagogik der Universitat Stuttgart, der Bund Naturschutz

Baden-WOrttemberg, das Gesundheitsamt und das Amt fur Umweltschutz der Stadt

Stuttgart sowie das Ministerium for Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-

WOrttemberg.

03. Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Das Praxishandbuch SoIl den Mitarbeitern/-innen in Kindertagesstatten
Handlungswissen, praktische Tips und Anregungen zur Gesundheitsf6rderung
geben. Im Kindergarten soil damit auf die nachlassende "Erziehungskraft der
Familie" (S. 8) reagiert werden. "Der Kindergarten soil ein Ort sein, an dem die

Kleinen sich geborgen fuhlen, Freude und SpaB erleben, ihre Probleme besprechen
kannen, konstruktive L6sungswege kennenlernen und das Leben innerhalb einer

Gemeinschaft einuben." (Ebd.)
Es behandelt dabei viele Aspekte der Gesundheit fur die Arbeit mit Kindern in Tages-
statten: Emahrung, Zahngesundheit, Haltungs- und BewegungsfOrderung,
Umwelterziehung, die Wirkung von Heilkrautern, Medienerziehung, Spielen und

Verhaltensauffalligkeiten, Elternarbeit werden angesprochen und in einem Kapitel (S.
Al -52) die Suchtvorbeugung. Allen Themen sind konzeptionelle Aussagen
vorangestellt, und sie sind mit Praxisbeispielen und -anregungen verknupft. Zu jedem
Thema gibt es (ab S. 80 ff.) eine Medienliste.

In das Kapitel Suchtpravention wird zunachst eher rechtfertigend eingefuhrt, und es

versteht sich als ursachenorientiert: "Suchtprophylaxe im Kindesalter heiBt also, an

den Ursachen fur suchtiges Verhalten konkret anzusetzen", muB

"suchtmittelunspezifisch" angelegt sein und soil den "Zusammenhang zwischen

Gefuhlen, deren Bewaltigung und dem Griff zu Suchtmitteln" (S. 42) herstellen. Die

F6rderung von Kompetenzen, Wahrnehmung, Kreativitat und der Ausdruckstahigkeil
(S. 43) und die richtige Vorbildfunktion geharen dazu (S. 44). Verwiesen wird auf die
Initiative Suchtprophylaxe in Baden-Wurttemberg und auf die Kooperation mit deren

26.

Fruh ubt sich
... Gesundheitserziehung im Kindergarten. Praxishandbuch

zur Gesundheitserziehung fur Erzieherinnen und Erzieher, Stuttgart 1993.
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regionalen Fachbeauftragten. Das Thema Krankheit wird unter der Sensibilisierung
fur die Medikamentenvergabe ausgefuhrt; abschlieBend wird hierzu eine Projektidee
("Der Garten der 5 Sinne") vorgestellt. Die Medienliste zur Suchtpravention (S. 97ff.)
gibt weitere Informationsm6glichkeiten.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Vermittlung von Basis- und Handlungswissen durch Lesen,
• Praxistips und -anregungen,
• Hinweis auf Kooperation mit Fachkraften,
• Medienliste.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

nicht bekannt

07. Reichweite
Nicht bekannt, vermutlich mehrfach in Baden-Wurttemberg eingesetzt. Ruckmeldun-

gen aus der Praxis?

08. Bezug
LAG Baden WOrttemberg e. V., Johannesstr. 75, 70176 Stuttgart.

09. Kosten

nicht bekannt

10. Bewertung
Ein wichtiges und gelungenes Handbuch fur die padagogische Arbeit in Kindertages-
statten unter dem Aspekt der Gesundheitserziehung. Nicht nur aus dem Kapitel
Suchtpravention, sondern auch aus den angrenzenden Themenbereichen kann eine

Vielzahl von Anregungen und Informationen bezogen werden. Im Kapitel
Suchtpravention k6nnte die praktische Umsetzung noch konkreter ausgearbeitet
werden.
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00. Art des Materials

• Elternratgeber,
• 28 Seiten, DIN A5, geheftet.

01. Autor bzw. Herausgeber
Aktion Jugendschutz, Kath. Landesarbeitsstelle Rheinland-Pfalz; Else Meyer, Eltern-

kreis Bonn.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Elternselbsthilfegruppe von Betroffenen.

03. Zielgruppe
Eltern, die vorbeugen wollen; keine weiteren Eingrenzungen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt
In sechs thematisch gegliederten Gruppen werden insgesamt ca. 25 Vorschlage und

Spielideen beschrieben, damit in Familien mehr gespielt werden kann, um fruh genug
vorbeugen zu konnen. Die Autorin schildert ihren Weg in die "Betroffenheit" und fuhrt

in einem teilweise sehr emotional gehaltenen Ton ihre drogenpolitische Sicht aus.

Sie wendet sich insbesondere gegen eine Entkriminalisierung von Cannabiskonsum
und kommt zu fast resignativ gehaltenen Sch ssen angesichts der

Machtkonstellation der internationalen Drogenkartelle. Die Pravention ist orientiert

auf Drogen, nicht auf Sucht. Auf Seite 11 folgt zwar das Bekenntnis, Vorbeugung
musse wegkommen von reinen "Drogeninformationen", dieser Anspruch wird aber

nicht realisiert. Etwas unvermittelt beginnen ab Seite 16 die Spielvorschlage zur

Sensibilisierung der Sinne und zum besseren Umgang miteinander, zur

Entscheidungsfindung, zum Verstandnis von Wechselwirkungen, zum kritischen

Umgang mit den Medien und zur Steigerung der geistigen Fahigkeiten, die durchaus

originelle und brauchbare Ideen auch fur Eltern von Kleinkindern und fur

Mitarbeiter/innen von Kindertagesstatten beinhalten.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Betroffenenschilderung,
• Spielvorschlage zur Drogenpravention.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen
nicht bekannt

07. Reichweite

Unbekannt, vermutlich in Rheinland-Pfalz Ober die AJS-Infrastruktur und Elternkreise

verteilt.

08. Bezug
Aktion Jugendschutz, Kath. Landesarbeitsstelle Rheinland-Pfalz, Klosterstr. 9a,
66953 Pirmasens.

27.

Wenn Eltern fruh genug vorbeugen wollen. Aus der Erfahrung Betroffener,
Pirmasens o. J.
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09. Kosten

keine Angaben

10. Bewertung
Brauchbare Spielvorschlage und anregende Gedanken fur Eltern, die aktiv etwas

gegen die mOgliche Abhangigkeit tun wollen. Die Spielideen k6nnten noch verbesserl

werden.
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00. Art des Materials

• Handbuchartiger Leitfaden fur Elternarbeit zur Suchtpravention in Kindertagesstat-
ten,

• 66 Seiten, einseitig, DIN A4, durch graphische Symbole aufgelockert,
Ringbindung.

01. Autor bzw. Herausgeber
Stadt Numberg, Jugendamt - Pravention und Suchtberatung (PSB)

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Das Handbuch ist im Rahmen des Jugend-Modellprojekts Pravention JUMP der

Stadt NOmberg entstanden, in dem eine Reihe von Produkten zur Suchtpravention,
insbesondere auch fur Kindertagesstatten, entwickelt und erprobt wurde. Bei der

Erarbeitung haben auch eine Suchttherapeutin und insbesondere eine

tragerubergreifende Projektgruppe von Mitarbeitern/-innen aus Numberger
Kindertagesstditten samt einer Vertretung des Gesamtelternbeirats mitgewirkt.

03. Zielgruppe
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten,
• u. U. Elternbeirate,
• PraventionsfachkrAfte.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Neben der direkten Arbeit mit der Zielgruppe Kinder muB es auch gelingen, Brucken

in die Erziehungswirklichkeit der Familien zu schlagen, um Suchtpravention
umfassend im System Kindertagesstatte zu betreiben. Hierzu wird Hintergrundwissen
uber die Familie aus systemischer und verhallenstherapeutischer Sicht gegeben. Die

Einrichtung soil sich Offnen zur Kooperation mit den Eltern und gemeinsame
Aktivitaten entwickeln. Die Mitarbeiter/-innen sollen auch befahigt werden, mit

Kindern aus Suchtfamilien praventiv zu arbeiten und auch fur die Eltern im

Bedarfsfall geeignete Hilfen anbieten kannen. Hierzu geh6rt auch die notwendige
Abgrenzung zur therapeutischen Arbeit, die von den Mitarbeitern/-innen weder

geleistet werden kann noch soil.

Der Aufbau des Handbuchs:
A. EinfOhrung: Idee und Intention des Leitfadens,
B. Familie aus systemischer Sicht unter Suchtgesichtspunkten,
C. MOglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstatte und Familie,
D. Bausteine und Beispiele suchtprAventiver Elternarbeit,
E. Literaturverweise.

Die Kapitel C und D enthalten fur Praktiker/-innen viele Vorschlage zur praktischen
Umsetzung. Die positiv zu erwartenden Entwicklungen werden ebenso beschrieben,
wie die zu erwartenden Schwierigkeiten, wenn eine aktive, von partnerschaftlichen

28.

Keine Angst vor Eltern! Suchtpraventive Anregungen zur Elternarbeit in

Kindertagesstatten, Nurnberg 1995.
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Bemuhungen gepragte Kommunikation mit den Eltern aufgebaut wird. Die

praktischen Bausteine umfassen:

Ubungen und Spiele fur Eltern-Kind-Gruppen und Spielesamstage:
• Kunstbetrachtung mit Kindern,
• gemeinsame Phantasiereise,
• Bewegungsspiele und Obungen zur K6rperwahmehmung.
Beispiele suchtpraventiver Themen fur Elternabende:

• Themenvorschlage,
• Zielsetzungen.
Methodische Anregungen fur Elternabende und Gesprachsgruppen:
• Bausteine fOr Elternabende (z. B. "Was brauchen unsere Kinder, um gut fOr das

Leben gerustet zu sein?"),
• Vorschlag zur Strukturierung eines Elternabends,
• alternative inhaltliche Themen- oder MethodenvorschIAge (Redewendungen und

ihr Zusammenhang mit Gesundheit, Warum Huckleberry Finn nicht sOchtig wurde,
Wenn ich krank bin...).

Familienbezogene Projektvorschlage zur Suchtpravention in Kindertagesstatten, wie:

• Feiern von gemeinsamen Festen,
• "Fest der Sinne",
• Tasterfahrung mit den FuBen oder den Handen,
• Dufterlebnisse,
• Zwei Wochen fernsehfrei!,
• Projektvorschlag "lch esse gern - ich trinke gern",
• Vatertag - ein Erlebnis fur Eltern und Kinder.

Kopiervorlagen uber die Scheinwarnungen vor angeblichen "LSD-Abziehbildern"

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Hintergrund- und Handlungswissen uber Lesen,
• Handlungsaufforderung,
• Elternarbeit,
• im Bedarfsfall Kooperation mit professioneller Hilfe.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Zusammen mit dem Medienpaket "Die Flirpse", den Fortbildungsangeboten der PSB,
der Projektberatung und sonstigen Informations- und Dienstleistungsangeboten liegt
hier ein System von Bausteinen vor, das die Suchtpravention in KindertagesstAtten
flachendeckend erm6glicht. Kompatibel sicher auch mit vielen anderen Materialien

und Produkten. Obertragbar auch auf andere Regionen und Kindertagesstatten.
Das Handbuch basiert auf der intensiven Kooperation mit vielen einzelnen Kinderta-

gesstatten und der Zusammenarbeit mit den Kita-Fachberatungen der kommunalen

und freien Trager in Numberg. Die Erarbeitung geschah auf Wunsch vieler Praktiker/-

innen, die eine Zusammenstellung fur die Elternarbeit suchten (vgl. Jurgen
Burmeister, Harald Christa: Suchtpravention in Kindertagesstatten in Nurnberg, in:

Greulich 1994, S. 45ff., die die im Rahmen des JUMP-Projekts durchgefuhrte
empirische Erhebung uber Kooperationserfahrungen und -wOnsche der Mitarbeiter/-
innen von Kindertagesstatten auswerteten).
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07. Reichweite

Im GroBraum NOmberg eingesetzt in Kindertagesstatten. Sehr positive
ROckmeldungen aus der Praxis.

Basierend auf der Auswertung einer Totalerhebung unter NOmberger
Kindertagesstatten, dem Wunsch vieler Praktiker/-innen und der Auswertung von

einzelnen Projekten und von Fortbildungsveranstaltungen fur diesen Kreis. Hohe

Akzeptanz vermutlich auch durch die starke Verankerung in dem Handlungsfeld und

der Integration von vielen interessierten Mitarbeitern/-innen.
Von vielen wird auch positiv bewertet, daB es die standige Maglichkeit des

Feedbacks an die Produkthersteller gibt und Projektberatung erteilt wird.

08. Bezug
Stadt Numberg, Pravention und Suchtberatung, Comeniusstr. 8, 90459 NOmberg.
Nur noch eine begrenzte Auflage verfugbar.

09. Kosten

Fur Numberger Einrichtungen kostenlos, sonst DM 15,--.

10. Bewertung
Das JUMP-Material ist in Bausteine gegliedert. Dadurch gelingt es, fast alle Bereiche
der Suchtpravention in Kitas abzudecken. Der vorliegende Baustein ist nach
Kenntnisstand des Verfassers die einzige umfassende Zusammenstellung Ober die

Maglichkeiten der Elternarbeit unter suchtpraventiven Gesichtspunkten.
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00. Art des Materials

• Dokumentation von Fortbildungen,
• Manuskriptfassung, 50 Seiten, DIN A4.

01. Autor bzw. Herausgeber
Stadt NOrnberg, Jugendamt - Pravention und Suchtberatung (PSB)

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Dokumentiert werden die im Rahmen des Projekts JUMP der PSB Numberg
durchgefuhrten Fortbildungen fur Mitarbeiter/-innen von Kindertagesstatten in

Nurnberg. Basisfortbildungen deswegen, weil es ein ausdifferenziertes

Fortbildungsprogramm im Rahmen dieses Projekts gab und weiter geben wird.

Besonders hervorzuheben ist die begleitende Evaluation dieser Basisfortbildungen
durch die Gesellschaft fur sozialwissenschaftliche Forschung in der Medizin

(GESOMED), die das gesamte JUMP - Projekt wissenschaftlich begleitete.

03. Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Ausgehend von der allgemeinen Zielsetzung fur Suchtpravention (im AnschluB an die

Expertise zur Primarpravention des SubstanzmiBbrauchs) geht es mit den

Fortbildungen fur Mitarbeiter/-innen aus Kindertagesstatten um

1. die Vermittlung von Grundwissen zum Thema Sucht,
2. die Vermittlung von Orientierungswissen uber Angebote der Suchtkrankenhilfe und

deren Aufgaben,
3. die Reflexion des Suchtbegriffs der Mitarbeiter/-innen,
4. den Erwerb von Praxis- und Handlungswissen zur Suchtpravention in Kindertages-

stAtten,
5. das Kennenlernen von Methoden und Projektanstitzen der modernen

SuchtprAvention.

Welche Inhalte werden vermittelt?

Zu 1. Grundwissen:
• Kenntnis des Sucht-Dreiecks, Begriffsklarungen Sucht, Drogen,
• Diskussion und Input.
Zu 2. Orientierungswissen:
• Information Ober Aufgabenfelder der Suchtkrankenhilfe und die einzelnen

Handlungsfelder,
• idealtypische Ablaufe im Hilfesystem,
• das Verbundsystem in NOmberg, administrative Verortung.

29.

Suchtpravention in Kindertagesstatten. Dokumentation von Basisfortbildungen
fur Erzieherinnen und Erzieher, Nurnberg 1995.
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Zu 3. Reflexion des Suchtbegriffs:
• Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit,
• im eigenen Erleben,
• Reflexion der eigenen Gesundheitserziehung,
• Emahrungsgewohnheiten.
Zu 4. und 5. Praxis- und Handlungswissen:
• Grundbedurfnisse von Kindern,
• theoretische Grundlagen der Kita-Arbeit, situationsorientierter Ansatz,
• Video uber ein innovatives Praventionsprojekt,
• Vorstellen von geeigneten Materialien zum Einsatz in Kitas,
• Vorstellen des Medienpakets "Die Flirpse",
• exemplarische Ausarbeitung einer Flirpse-Geschichte zu einem Projekt,
• Kennenlernen von Methoden der Gruppenarbeit und von Entspannungsubungen

und einer Phantasiereise,
• Kennenlernen von Prasentationsmethoden,
• VernetzungsmOglichkeiten der einzelnen Einrichtungen.

Ein zusammenfassendes Design und ein Verzeichnis der verwendeten Materialien
runden die Dokumentation ab.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Fortbildungen (Die in den Fortbildungen verwendeten methodischen Ansatze der

pers6nlichen Auseinandersetzung, der konzeptionell-theoretische Input, der Erfah-

rungsaustausch und die Erprobung der Umsetzung in praktische Schritte kannen

durch das Lesen der Dokumentation nur begrenzt nachvollzogen werden.),
• Methodenwechsel in der Fortbildung (Input, Kleingruppenarbeit, Video, Collagen,

Projekt-Know-how),
• Handlungsaufforderungen: Umsetzung in die Praxis mit Unterstutzung des

erworbenen Wissens und der Methoden und des Medienpakets "Die Flirpse"
sowie die M6glichkeit, Detailinformationen Ober die "Hotline" von den

Produkterstellern schnell und/oder ausfuhrliche Projektberatung und

Unterstutzung bel der Entwicklung, Durchfuhrung und Auswertung von

suchtprAventiven Projekten oder neuere Informationen einzuholen.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen
Neun zweitagige Seminare wurden bisher in NOmberg nach diesem Konzept
durchgefuhrt. GESOMED entwickelte einen Fragebogen zur Evaluation der einzelnen

Seminare. Die Befragung fand zwei Monate nach Durchfuhrung der Fortbildung statt.

Es konnten Noten vergeben werden zur Beurteilung von einzelnen

Abschnitten/Arbeitseinheiten der Fortbildung, zu einzelnen Methoden, zu in der

taglichen Arbeit auftretenden Effekten und Konsequenzen in der padagogischen
Arbeit, dem Interesse an einem Aufbauseminar und einer zu vergebenden Gesamt-

beurteilung. Von insgesamt 120 teilnehmenden Mitarbeiter/innen haben 106 (88%)
den Fragebogen zurOckgesandt und die Fortbildungen insgesamt sehr positiv
bewertet.
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Fur die Qualitat der Veranstaltungen spricht insbesondere auch die Tatsache, daB

die Mehrheit der Teilnehmer/innen angibt, daB die Fortbildung Konsequenzen for

ihren Arbeitsalltag gehabt habe.

07. Reichweite

An der Fortbildung haben 120 Mitarbeiter/-innen in Numberg teilgenommen, aus

Kindertagesstatten von freien Tragern, Initiativen und von kommunalen

Kindertagesstatten. Die Publikation liegt 1996 wieder vor.

08. Bezug
Stadt Numberg, Pravention und Suchtberatung, Comeniusstr. 8, 90459 Numberg.
Zur Zeit vergriffen.

09. Kosten

keine

10. Bewertung
S. 0.
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00. Art des Materials

Medienpaket fur Kindertagesstatten, bestehend aus:

• Bilderbuch (16 Seiten, vierfarbig, Karton),
• Padagogisch-didaktische Begleitmaterialien - "Erlauterungen zum Kinderbuch"

(73 Seiten, Quartformat, mit Illustrationen),
• Musikkassette mit Kinderliedern,
• Ausmalbuch,
• Aufkleber mit Flirpse-Motiven,
• Plakate mit Flirpse-Motiven,
• Infoflyer "Mussen Dreijahrige schon uber Drogen Bescheid wissen?" 8 Seiten,1/3

DIN A4, Wickelfalz, eine Sonderfarbe),
• Info-BroschOre "Keine Flucht in die Sucht!" (24 Seiten, DIN A5, eine Sonderfarbe,

Illustrationen).

01. Autor bzw. Herausgeber
Stadt Numberg, Jugendamt - Pravention und Suchtberatung (PSB).

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Das Medienpaket ist entstanden im Rahmen des Jugend-Modellprojekts Pravention

JUMP der Stadt Numberg. Die PSB ist eine Abteilung im Jugendamt der Stadt Num-

berg und hat dadurch konzeptionell leichte Zugange zu Kindertagesstatten freier

Trager und zu kommunalen Einrichtungen.
Das Medienpaket wurde zusammen mit einer Werbeagentur in Numberg gestaltet.
Konzeptioneller Input kam auch durch die wissenschaftliche Begleitung des JUMP-

Projekts durch GESOMED.

03. Zielgruppe
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten,
• Kinder,
• (Eltern).

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Ziel ist die Verbindung von Suchtpravention mit der alltaglichen padagogischen
Arbeit in Kindertagesstatten. Bezugspunkt ist die LebenskompetenzfOrderung. Die

Praventionsphilosophie ist suchtmittelunspezifisch. Die Inhalte der einzelnen
Geschichten des zentralen Mediums des Pakets sind aus den Operationalisierungen
der Lebenskompetenzf6rderung entwickelt worden. Das Medienpaket ist im Rahmen
des Jugend-Modellprojekts Pravention JUMP entstanden.

Neben dem Medienpaket wurde auch ein Forlbildungsprogramm aufgebaut, das ein

umfassendes System einer Angebotspalette fur den GroBraum Nurnberg abdeckt.
Hierzu wurde ein Bilderbuch, "Die Flirpse", entwickelt, um eine direkte

Einsatzm6glichkeit in der praktischen Arbeit geben zu k6nnen, ohne auf andere

Materialien verweisen zu mussen, was bei anderen Medien zur Suchtpravention fur
Kinder haufig geschieht.

30.

Die Flirpse. Ein Medienpaket zur Suchtpravention in Kindertagesstatten,
Nurnberg 1994.
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Das Buch ist fur die Altersgruppe der 3- bis 7jahrigen entwickelt und soil uber die

Mitarbeiter/-innen in den Einrichtungen eingesetzt werden. Ansatzpunkte bilden

Grundbedurinisse von Kindern wie: Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit, Kinder

brauchen Eigenstandigkeit, Kinder brauchen Selbstvertrauen, Kinder brauchen Kon-

flikte, Kinder brauchen Freunde, Kinder brauchen Traume, Kinder brauchen k6rperli-
ches Wohlgefuhi. Im Buch werden kurze Geschichten mit Inhalten wie Neugierde,
Streit, Furcht, Freundschaft und Ausgrenzung, GenuBfahigkeit und Aktivitat

aufbereitet, so daB sie von Kindern leicht nachvollzogen werden kannen. Jede

Geschichte endet mit einer Frage. BewuBt wird auf eine L6sungsm6glichkeit
verzichtet, um Raum fOr die kreative Weiterarbeit schaffen zu k6nnen. Durch die

Gliederung und das offene Ende ist das Buch mit dem situationsorientierten Ansatz

der Kita-Padagogik kompatibel. Der Name ist einpragsam und schafft

Identifikationsmaglichkeiten. Auch die Protagonisten selbst, zwei Madchen, zwei

Jungen und der Hund Bruno, sind lebensweltnah gezeichnet, die Kinder reagieren
positiv.

Der Erstellung der Produkte war eine empirische Erhebung (vgl. Christa/Burmeister,
in: Greulich 1994) in allen NOmberger Kindertagesstatten vorausgegangen, um das

Wissen des Handlungsfeldes fur die Planung des Medienpakets berucksichtigen zu

k6nnen.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• direkte HandlungsmOglichkeit in der Einrichtung gegeben,
• langfristiger Einsatz des Pakets,
• Methodenwechsel durch unterschiedliche Medien,
• durch Begleitmaterialien auch weitergehende Beschaftigung mit Suchtpravention

m6glich,
• Kombination mit Fortbildungen und Elternarbeit (vgl. Elternhandbuch des JUMP-

Projekts).

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Nach der Entwurfsphase einem Pilottest unterzogen in mehreren Einrichtungen
hinsichtlich praktischer Anwendbarkeit, Aussehen der Figuren, Angemessenheit der

kindlichen Umgebung und der graphischen Umsetzung. Experten wurden gebeten,
das Buch zu beurteilen. Allen Nurnberger Kindertagesstatten zur Verfugung gestellt,
auBerst positive Resonanz. Hohe Akzeptanz bei Mitarbeitern/-innen und bei Kindern.

07. Reichweite

GroBraum Numberg, mittlerweile bundesweite Nachfrage, die nur bis zum Ende der

ersten Auflage von 1.500 Exemplaren befriedigt werden konnte.

Ab 1996 durch eine von der BZgA gefOrderte zweite Auflage bundesweiter Einsatz

mOglich.

08. Bezug
Stadt NOmberg, Pravention und Suchtberatung, Comeniusstr. 8, 90459 Numberg. Ab

1996 uber BZgA, Ostmerheimer Str. 220, 51109 Killn, ebenfalls kostenlos erhaltlich.
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09. Kosten

An Numberger Einrichtungen kostenlos abgegeben solange der Vorrat reichte.

10. Bewertung
"Das Themenspektrum, das dem Bilderbuch 'Die Flirpse' zugrunde liegt, eignet sich

als Leitfaden, an dem sich die Praventionsarbeit kontinuierlich ausrichten IABt. Das

Medienpaket ist also nicht an einen einmaligen Einsatz gebunden oder dafur

vorgesehen. Es er6ffnet vielmehr M6glichkeiten zur Vertiefung. So sind die einzelnen

Themenfelder in die kontinuierliche padagogische Arbeit integrierbar und

weiterentwickelbar. Das Material ist durchlassig zur Erganzung raumlicher/struk-

tureller Aspekte. Es integriert ferner die Elternarbeit und bietet Hilfen fur Kinder aus

suchtkranken Familien. Das Bilderbuch 'Die Flirpse' ist mehr als ein Bilderbuch. Es

enthalt in nuce ein Konzept, an dem sich langfristig PrAvention orientieren kann."

(Gaidetzka 1995, S. 9, unver6ffentlichtes Manuskript)
Umfassendes Medienpaket, das erstmals auch zum direkten Einsatz bei Kindern

geeignet ist und den Mitarbeitern/-innen nicht nur konzeptionelle Oberlegungen zur

Pravention gibt, sondern auch direkt einsetzbares Material. Handbuch und

padagogisches Medium in einem. Durch begleitendes Material ist eine langfristige
und kontinuierliche Arbeit mOglich, die Methodenvielfalt st0tzt dies. Akzeptanz und

Wirksamkeit werden auch durch die zusatzlichen Materialien fur Kinder und Eltern

(Handpuppe, Plakate, Aufkleber, Elterninformation) erh6ht. Ein wichtiger Schritt in

Richtung langfristige Arbeit kann auch dadurch getan werden, daB das Flirpse-Paket
sicherlich auch bis zur dritten Grundschulklasse einsetzbar ist - dies wird

gegenwartig erprobt. Daruber hinaus existiert mittlerweile auch der Flirpse-Comic fur

Grundschulen und Kinderhorte, mit den gleichen, allerdings alter gewordenen
Hauptdarstellern, die nun mit alterstypischen Problemen und Konflikten

zurechtkommen mussen.

Die Mitarbeiter/-innen haben zusatzlich die Maglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen oder

aufzufrischen, wenn sie.die Fortbildungen wahrnehmen und k6nnen direkten Kontakt

zur Information oder Projektberatung mit der sich als "Organisations- und

Kommunikationszentrale" auf 6rtlicher Ebene verstehenden PSB aufnehmen.
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00. Art des Materials

1. Handbuch: Ringordner, 12 Kapitel, ca. 115 Seiten, DIN A4, einseitig bedruckt mit

Fotos und Reproduktionen.

2. Materialien und didaktische Vorschlage zur Unterrichtsgestaltung: Ringordner, 65

Seiten mit Illustrationen und Graphiken, Kopiervorlagen zur Unterrichtsvorberei-

tung und -durchfuhrung.

01. Autor bzw. Herausgeber
Sozia Verlag Freiburg i. B. im Auftrag des Sozialministeriums Baden-WDrttemberg;
erarbeitet von der Projektgruppe Kindergarten im Rahmen der Initiative zur

Suchtprophylaxe in Baden-Wurttemberg unter der Leitung von Sylvia Nager.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Der Sozia Verlag hat im Auftrag des Sozialministeriums in Baden-Wurttemberg die

vorliegenden Materialien fOr die Initiative Suchtprophylaxe erstellt. Die darin enthalte-

nen Praxisvorschlage sollen uber regionale Anlaufstellen in Stadten und Landkreisen

umgesetzt werden und die Materialien in die Einrichtungen gelangen.
In der Projektgruppe, die das Material ausgearbeitet hat, sind neben der

administrativen Ebene - Praktikern/-innen des Anwendungsbereichs, Fach-

beratungen, Praventionsfachkraften - auch die wissenschaftliche Seite und der

Ausbildungsbereich fOr Sozialpadagogen und Erzieher vertreten.

03. Zielgruppe
1. Mitarbeiter/-innen in Kindergarten,
2. LehrkrAfte in der Erzieher/-innen-Ausbildung.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

1.

Die Materialien haben den programmatisch anmutenden Titel: Ganzheitlich orien-

tierte Suchtprophylaxe als Hilfe zur Persanlichkeitsentfaltung von Kindern. So

verstehen sie sich auch. "Ursachenorientierte Suchtprophylaxe verfolgt das Ziel,

Sackgassen zu vermeiden, versucht zu verhindern, daB ausweglose Situationen

entstehen, versucht lebensf6rdernde Lebensbedingungen zu begunstigen." (Kap. 1,
S. 13) Der Bezug zur Expertise Ober die Primarpravention des SubstanzmiBbrauchs

(S. 14) wird hergestellt, Ziel der Pravention ist die FOrderung von Lebenskompeten-
zen, so daB Kinder in ihrer "kognitiven, kommunikativen, sozialen und in (ihrer)
handlungsorientierten Kompetenz gefOrdert, unterst0tzt und gleichzeitig toleriert und

darin anerkannt werden" (ebd.).
FOr Kinder im Kindergarten hejBt dies "Aufbau elnes stabilen, positiven Selbstwertge-
fuhls" (S. 15). "Dazu geh6ren Ich-Starke, Selbstbewu8tsein, vielseitige Interessen,

31.

1. Ganzheitlich orientierte Suchtprophylaxe als Hilfe zur Pers6nlichkeits-

entfaltung von Kindern - Materialien fur den Kindergarten, Freiburg i. B.

1994.

2. Handreichung fur Lehrkrafte an Fachschulen fur Sozialpadagogik zum

Thema Suchtprophylaxe im Kindesalter, Freiburg i. B. 1994.
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Selbstandigkeit, GenuBfahigkeit, seelische Ausgeglichenheit und soziale Konfliktfa-

higkeit." (Ebd.)
"In zwdlf Kapiteln sollen theoretische und praktische Arbeitshilfen erleichtern, die

Suchtprophylaxe im Kindergarten zu berucksichtigen." (Obersicht des Sozia Verlages
Ober die Arbeitsschritte des Projekts) Die Kapitel beinhalten:

1. Suchtprophylaxe im Kindesalter: Ursachen von Sucht (Trias-Modell), Uberblick
Ober die Sucht-Situation in der Bundesrepublik, was kann Pravention bewirken
und wer ist daran beteiligt (19 Seiten).

2. Suchtmittel und Kinder: MedikamentenmiBbrauch, Kinder und Alkohol, Kinder
von Suchtigen (11 Seiten).

3. "Kinder brauchen glaubwOrdige Vorbilder": allgemeine Erziehungsregeln und

Aufgaben, die der Kindergarten wahrnehmen kann (5 Seiten).
4. Erwerb von "soziale(r) Kompetenz und Konfliktfahigkeit als Suchtprophylaxe",

uberwiegend mit Literatur- und Materialienverweisen (12 Seiten).
5. Geschlechtsspezifische Suchtpravention und geschlechtsspezifische SOchte,

uberwiegend Materialienverweise (9 Seiten).
6. Spielraum fur Erziehung, gefuhlsbewuBte Erziehung, mit Materialienverweisen

(13 Seiten).
7. K0rperlichkeit in der Erziehung: Wahrnehmung, Bewegung, Emahrung und

Entspannung (18 Seiten).
8. Medien im Kinderalltag, Dialog mit den Eltern Ober Medien, mit

Materialienhinweisen (9 Seiten).
9. Zur Suchtpravention geeignetes Theater und Tips zum eigenen Theaterspielen

(10 Seiten).
10. Suchtpraventive Elternarbeit, insbesondere eine ErIAuterung der vorgestellten

Elternbriefe (2 Seiten).
11. Bilderbucher und AV-Medien (6 Seiten).
12. Ansprech- und Kooperationspartner in der Suchtprophylaxe und Suchtkranken-

hilfe (1 Seite).

Die einzelnen Kapitel sind ubersichtlich angeordnet. Die Kernaussagen werden am

Rand in roter Schrift hervorgehoben. Die Kapitel decken alle Bereiche der Suchtpra-
vention fur den Kindergarten ab. Das Thema ist insgesamt konzeptionell gut
bearbeitet.

Sinnvoll ware eine Handlungsanleitung zur Benutzung des Ringbuchs: Soil es

komplett zu Beginn der "Anwendung" gelesen werden? Was ist unverzichtbar, wenn

einzelne Themen bearbeitet werden? Kann der geschlechtsspezifische Teil ohne
Kenntnis des allgemeinen Teils umgesetzt werden? Gibt es eine sinnvolle

Reihenfolge, wenn im Kindergarten uber einen Idingerfristigen Zeitraum gearbeitet
werden soil? Eine Erlauterung Ober den Aufbau und die Anordnung der einzelnen

Kapitel, deren Plazierung nicht immer Oberzeugt, wurde die Nutzerfreude steigern.
Neben den beiden Ringordnern werden Fortbildungen und Informationsgesprache
angeboten, eine Kopiervorlage fur Elternbriefe und Plakate zur Verfugung gestellt.

Die Ziele sind weitgehend identisch, die Methoden dienen der Unterrichts-

vorbereitung fur angehende Erzieher/-innen.
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05. Methoden und Realisierungsschritte
1.

• Handbuch zur Anwendung in der Praxis,
• weitergehende Materialien-, Medien- und Literaturvorschlage,
• Unterstutzung durch regionale Beauftragte,
• Angebot zur Fortbildung,
• Kontaktgesprache,
• Elternarbeit,
• Evaluation ist angestrebt.

"Die Stadt- und Landkreise entscheiden mit den Beauftragten und den

Aktionskreisen fur Suchtprophylaxe, inwieweit und wie sie diese Handlungsschritte
(der Materialien, der Verf.) eigenverantwortlich umsetzen. Das Sozialministerium
sowie der beauftragte Sozia Verlag versuchen die regionalen Entwicklungen so gut
wie mOglich zu unterst0tzen."

Unterrichtsvorbereitung und -gesprach

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen
1.

Insgesamt 34 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Wurttemberg haben sich nach

Angaben der Herausgeber bereit erklart, das gesamte Konzept regional umzusetzen.
In wie vielen Kindergarten damit gearbeitet wird, ist nicht bekannt.

Da das Ringbuch eine umfassende Materialiensammlung enthAlt, kann quasi
automatisch mit sehr vielen anderen Konzepten, Theaterstucken und Medien

weitergearbeitet werden. Es wird auch explizit Bezug genommen auf BZgA-
Materialien und auf die "7 Vorschlage ..." der Vorsorge-Initiative.

2.

unbekannt

07. Reichweite

• Baden-WOrttemberg,
• hinsichtlich der Endabnehmer in den Einrichtungen unbekannt.

08. Bezug
Sozia Verlag GmbH, Brombergstr. 17c, 79102 Freiburg i. B.

09. Kosten

Zu 1.: DM 49,00,
zu 2.: DM 39,50.

10. Bewertung
Neben der Publikation von Andreas-Siller (Kinder und Alltagsdrogen 1991) die wohl

umfassendste Zusammenstellung von Materialien, die zur Suchtpravention im

Kindergarten vorliegt bzw. die dazu verwendet werden kann. In den einzelnen

Kapiteln sind ein oder mehrere Teilbereiche von allgemeinen Zielen der
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Lebenskompetenztarderung angesprochen und k6nnen in Praxisvorschlagen
realisiert werden. Das ist die Starke dieser Publikation, aber ihre Schwache

gleichermaBen. Viele werden fragen, wo der originar suchtprtiventive rote Faden in

diesem Arbeitsordner zu finden ist. Die padagogischen Aufgaben des Kindergartens,
in die man Suchtpravention einweben will, werden zu knapp benannt. Sinnvoll ware

es nach Ansicht des Verfassers, wenn mit einem Kapitel Suchtpravention eingeleitet
wOrde, und nicht mit den Konzepten der Suchtentstehung.
Die einleitenden Ausfuhrungen zu den einzelnen Kapiteln sind konzeptionell gut
gemacht und nachvoliziehbar. Haufig folgen dann aber zur Weiterarbeit oder

konkreten Umsetzung Material- oder Literaturhinweise. Hier ware ein Zwischenschritt

sinnvoll, der zur Implementierung in die Praxis weist. Generell gilt, daB haufig zu oft

auf sicherlich wichtiges Material verwiesen wird, und nicht der Inhalt

zusammengefaBt wird oder konkrete Anregungen gegeben werden, was damit zu tun

ist: Lesen, Vorlesen, Anschauen, Nachspielen?
Diese Einzelanmerkungen sollen aber den starken positiven Gesamteindruck nicht

schmalern. Eine rundum gelungene Materialiensammlung.
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00. Art des Materials

Projektskizze fur ein Theaterstock, unverdffentlichtes Manuskript, 11 Seiten, DIN A4.

01. Autor bzw. Herausgeber
Bernd W. Plake

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Ein Spiel mit Figuren zur Suchtpravention, das in Zusammenarbeit mit der

Drogenberatungsstelle "drobs" in Luneburg entwickelt wurde.

03. Zielgruppe
Kindergarten und Grundschule

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Das Figurenspiel setzt sich mit Alltagssuchten von Kindern auseinander und setzt

sich damit auch mit Problemldsern von Kindern wie SOBigkeiten, Fernsehen, Dauer-

Walkman-H6ren, auseinander.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Figurentheater, ca. 50 Minuten Dauer,
• Nacharbeit, i.d.R. Diskussion,
• Ejnbau jn ejn Projekt.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Es ist lediglich die o. a. Projektskizze ver6ffentlicht, daher sind der genaue Einsatz

und die durchgefuhrten Aktionen unbekannt.

07. Reichweite

unbekannt

08. Bezug
Bernd W. Plake, Untere Ohlinger StraBe 34, 21335 Luneburg.

09. Kosten

unbekannt

10. Bewertung
Aufgrund der vorliegenden Informationen nicht mdglich. Es ist aber eines der

wenigen Theaterstucke, das fur diese Zielgruppe konzipiert ist.

32.

Geschenke von der Erde, Luneburg o. J.
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• Maxchen, trau Dich!,
• Nils Niegenug,
• Herr Flimmermann,
• Willi, har auf!,
• Die Sterntaler,
• Lisa und ihre Stowis,
•

...
allein zu Haus!,

• Saure Drops.

00. Art des Materials

Theaterstucke

01. Autor bzw. Herausgeber
02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
03. Zielgruppe
04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt Keine detaillierten

05. Methoden und Realisierungsschritte Angaben
06. Anwendungen und mogliche Modifikationen m6glich!
07. Reichweite

08. Bezug
09. Kosten
10. Bewertung

Es ist in den letzten Jahren eine Reihe von Theaterstocken entstanden, die sich auf

Zielsetzungen der primaren Suchtpravention im Vorschulalter beziehen. Diese

Stucke sind nach dem Kenntnisstand des Vertassers nicht oder nicht so ausreichend

dokumentiert, daB eine Beschreibung und gar Bewertung der Inhalte und Ziele

vorgenommen werden kann. Sie leben vermutlich von der Live-Auffuhrung und den

sich daran anschlieBenden M6glichkeiten der Nachbearbeitung in der padagogischen
Arbeit. Sie sollen aber dennoch nicht unerwahnt bleiben; die Kurzbeschreibung
basiert auf verschiedenen Quellen.

M ixchen, trau Dich!

• Will Mut machen, die Angst vor einer neuen Situation zu uberwinden und dabei

Alternativen aufzeigen. 55 Minuten.

• Hans Suffner, Langgasse 52, 65597 Hunfeld.
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Nils Niegenug
• Fur Kinder und Eltern Ober das Immer-noch-mehr-Wollen, uber ErsatzIOsungen,

uber bloBen Konsum, der zur Sucht fuhren kann. 45 Minuten.

• Hein Knack Theater, Heinz Diedenhofen, Kegelswies 26, 53773 Hennef.

Herr Flimmermann

• Science-fiction fur Kinder zum Fernsehkonsum und m6glichen Alternativen dazu.

Ca. 45 Minuten.

• Hein Knack Theater, s.o.

Willi, hor auf!

• Puppenspiel uber ein Gespenst, das die Welt erobern will. 45 Minuten.

• Puppenbuhne Knirpsenland, Andrea und Andreas Schulz, Zaunkdnigweg 8, 88048

Friedrichshafen.

Die Sterntaler

• Nach einem Marchen der Gebruder Grimm, uber Mut und Grundvertrauen. Ca. 30

Minuten.

• Dein Theater, HackstraBe 77, 70190 Stuttgart.

Lisa und ihre Stowis

• Figurenspiel, um sich mit der Verantwortung fur den eigenen K6rper
auseinanderzusetzen. 40 Minuten.

• Wodo Puppenspiel, Dorothee Wellfonder und Wolfgang Kaup, CAcilienstr. 7,
45479 Mulheim.

...
allein zu Haus!

• Figurenspiel zur Suchtpravention. 40 Minuten.

• Bernd W. Plake, Untere Ohlinger StraBe 34, 21335 Luneburg.

Saure Drops
• Sensibilisierung fur sinnvolle Konfliktbewaltigung und gegen suchtf6rdernde

Lebensstile. 60 Minuten.

• Potz Blitz Theater, Bergstr. 7, 86866 Mickhausen b. Augsburg.
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00. Art des Materials

• Ratgeber fur Eltern,
• Taschenbuch, 131 Seiten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Dietrich Bauerle

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Bauerle arbeitet nach Angaben des Verlags in der Drogenhilfe und der

Suchtpravention in Kassel und ist mehrfach publizistisch in Drogenfragen
hervorgetreten.

03. Zielgruppe
Eltern mit drogenkonsumierenden und -abhangigen Kindern.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Beschreibung der Gefahrdung, Bedrohung und Krise, der Eltern und Geschwister

von drogenkonsumierenden und -abhangigen Kindern und Jugendlichen (auf
letzteren liegt eindeutig der Schwerpunkt) ausgesetzt sind. Er gibt Empfehlungen,
wie damit umzugehen ist. Zur Primarpravention werden (S. 84-92) Aussagen
gemacht, die aber f(ir den Vorschulbereich wenig oder nichts Neues hergeben.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Pladoyer fur eine erweiterte Elternselbsthilfe fur betroffene Eltern,
• Empfehlungen zum richtigen Umgang mit drogenkonsumierenden und -gefahr-

deten Jugendlichen,
• Hilfe zur Selbsthilfe,
• "Einmischung" in die Drogenpolitik.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

Basiert auf Erfahrungen in der praktischen Arbeit. Keine genauen Angaben m6glich,
Ruckmeldungen aus der Praxis nicht bekannt.

07. Reichweite

unbekannt

08. Bezug
Buchhandel, Fischer-TB 10378,
ISBN 3-596-10378-9.

09. Kosten

DM 9,80

34.

Im Kampf gegen die Drogensucht. Hilfen fur Eltern und ihre Kinder, Frankfurt

am Main 1991.
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10. Bewertung
Zur Primarpravention fur die Zielgruppen im Vorschulbereich kaum Aussagen und

somit auch kein Verwendungszusammenhang. Kann aber in Einzelfallen zur

Elternarbeit herangezogen werden, falls Mitarbeiter/-innen Handlungswissen
ben6tigen, wenn sie mit den Suchten von Eltern konfrontiert oder um Rat bei

Problemen in der Familie gefragt werden.
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00. Art des Materials

• Ratgeber fur alle, die Hilfe bei der Vorbeugung suchen,
• Taschenbuch, 255 Seiten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Botho Priebe, Georg Israel, Dietrich Bauerle, Rudolf Knapp, Harald Gampe.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Fachleute aus Drogenhilfe, Universitat, Schule, Fachhochschule, die Erfahrungen mit

der Sucht- und Drogenpravention aufweisen und auch in Landesadministrationen in

Projektgruppen Praventionsprogramme und -inhalte mitkonzipiert haben.

03. Zielgruppe
• Eltern,
• Erziehende, Lehrer, Ausbilder, Sozialpadagogen,
• Angeh6rige von Betroffenen und von drogenkonsumierenden und -abhangigen

Jugendlichen.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Niemand ist vor Suchtproblemen in unserer heutigen Gesellschaft geschutzt.
Deshalb sollen MaBnahmen zur Vorbeugung fruh beginnen: "Zuerst in der Familie,
dann im Kindergarten und in der Schule. Dazu gehort vor allem, daB Kinder und

Jugendliche mit Eltern, Lehrern und Erziehern uber Lebensstile und

Verhaltensweisen ins Geprach kommen und den Erwachsenen ihre Angste und Nate
mitteilen kannen." (Buchumschlag)
Der Aufbau: Einfuhrung mit Oberblick in Kapitel 1, insbesondere zu Sucht und

Suchtursachen, M6glichkeiten der Vorbeugung mit Kindern (Kapitel 2) in

Kindergarten, Grundschule und mit Jugendlichen (Kapitel 3). Eine Drogenubersicht
und Begriffe aus der Drogensprache (Kapitel 4) und der Verweis auf Hilfsadressen

(Kapitel 5) schlieBen den Band ab.

Ein Praventionsziel wird m. E. nur vage benannt: "Vermeidung suchtigen Verhaltens"
ist zu knapp; der Kindergarten wird auf 4 1/4 Seiten abgehandelt, davon eine Seite

Abbildung und eine halbe Seite Graphik. Es wird auf die Aufgaben der Jugendhilfe
nach dem KJHG verwiesen. Konkrete Hinweise fur die praktische Arbeit fehlen. Die

praktisch orientierten Handlungsvorschlage (S. 51-96) sind nicht auf den Vorschul-
bereich bezogen.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Schwerpunkt liegt auf der Suchtpravention in der Schule,
• Kommunikations- und Erziehungsempfehlungen hinsichtlich der Vermeidung von

suchtigem Verhalten werden gegeben.

35.

Sucht- und Drogenvorbeugung in Elternhaus und Schule. Ein Ratgeber,
Weinheim/Berlin 1994.
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06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Die Empfehlungen basieren auf Erfahrungen von Praktikern und langjahrig in der

Pr&vention auf unterschiedlichen Ebenen Tatigen, haben aber ihren Schwerpunkt in

der schulischen Arbeit und in der Krisenintervention von betroffenen Eltern.

Feedback aus der Praxis, ob und wie mit diesem Buch gearbeitet wurde, ist nicht

bekannt

07. Reichweite
unbekannt

08. Bezug
Buchhandel, Beltz Verlag (Beltz Quadriga),
ISBN 3-88679-227-7.

09. Kosten

DM 28,--

10. Bewertung
Eine sehr umfassende Zusammenstellung, jedoch uberwiegend aus dem schulischen

Hintergrund der Autoren oder der Sicht der betroffenen Eltern. Die allgemeinen
Erziehungsempfehlungen fur die "Familienerziehung" (S. 35) sind sicher brauchbar.

Kann in Einzelfallen zur Elternarbeit herangezogen werden, falls Mitarbeiter/-innen

Handlungswissen ben6tigen, wenn sie um Rat bei Problemen in der Familie und um

die richtige Krisenintervention gefragt werden.
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00. Art des Materials

• Ratgeber fur Eltern,
• Taschenbuch, 134 Seiten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Rolf Wille

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Langjahriger Leiter der stadtischen Drogenberatung Munchen, seit 20 Jahren

praktisch und wissenschaftlich mit Therapie und Pravention der Drogenabhangigkeit
beschaftigt.

03. Zielgruppe
Eltern von suchtmittelkonsumierenden und -abhangigen Kindern und Jugendlichen
(aut letzteren liegt der Schwerpunkt).

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Sucht kann jede Familie berOhren und ist nicht auf Randgruppen oder den Konsum

von harten, illegalen Drogen beschrankt. Die Anstrengungen zur Vermeidung von

Sucht und Abhangigkeit mOssen verstarkt werden, damit sind Eltern und Erzie-
her/innen vor neue Aufgaben gestellt. Dieser Ratgeber kann ein erster Schritt zur

Selbsthilfe sein.

Das handliche Buch ist in vier Kapitel eingeteilt:
1. "Wie erkennen Eltern eine Suchtentwicklung?"
2. "Wie kOnnen Eltern einer Suchtentwicklung vorbeugen?"
3. "Wie k6nnen Eltern drogenabhangigen Kindern helfen?"

4. "Wie findet man Beratungsstellen und Elternkreise?"
Fur den Vorschulbereich sind die gewahlten Beispiele kaum relevant, da sie sich

haufig auf die Intervention bei Alteren Kindern und vor allem Jugendlichen beziehen.

Der Schwerpunkt liegt im Erkennen einer Suchtentwicklung und den m6glichen Hilfen

fur die Eltern. Die Souveranitat und eine wohltuende Sachlichkeit uberzeugen
vermutlich auch betroffene Eltern.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Information und Aufklarung fOr Eltern,
• Schritte zur Krisenintervention,
• Hilfe zur Selbsthilfe.

06. Anwendungen und m8gliche Modifikationen

Der Autor ist langjahriger Praktiker, seine Hilfe- und Interventionsempfehlungen sind

von groBer Erfahrung, Sachkenntnis und Praktikabilitat gekennzeichnet. Feedback

aus der Praxis zur Arbeit mit dem Buch unbekannt.

07. Reichweite

unbekannt

36.

Sucht und Drogen und wie man Kinder davor schutzt, Munchen 1994.
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08. Bezug
Buchhandel, Beck-Verlag, Beck'sche Reihe 1070,
ISBN 3-406-37460-3.

09. Kosten

DM 14,80

10. Bewertung
Zur PrimArprAvention fur die Zielgruppen im Vorschulbereich kaum Aussagen und

somit auch kein Verwendungszusammenhang. Kann aber in Einzelfallen zur

Elternarbeit herangezogen werden, falls Mitarbeiter/-innen Handlungswissen
bent tigen, wenn sie mit den Suchten von Eltern konfrontiert oder um Rat bei

Problemen in der Familie gefragt werden.
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37.

Drogen. Abhangigkeit, MiBbrauch, Therapie. Ein Handbuch fur Eltern und

Erzieher, Munchen 1991.

00. Art des Materials

• Ratgeber fOr Eltern und Erzieher/-innen,
• Sachbuch, 207 Seiten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Walter Kindermann

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Seit vielen Jahren praktisch, wissenschaftlich und publizistisch in der Suchtkranken-
hilfe ausgewiesen, hessischer Suchtbeauftragter.

03. Zielgruppe
• Eltern,
• (alle Erziehenden).

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Viele Fragen bleiben angesichts der fast taglichen Meldungen uber Drogen und

Drogentote bei Eltern offen. Hier will das Buch ansetzen. Es gibt Antworten auf die

Fragen nach den Ursachen von Drogenabhangigkeit und der Wirkung von Drogen
und was deren Anziehungskraft ausmacht. Das Leben in der Szene wird
beschrieben. Sachliche Schilderungen werden mit Aussagen von Abhangigen von

illegalen Drogen und betroffenen Eltern montiert.

Warum Drogen genommen werden, sollen Eltern "verstehen" - im Sinne von

"Erklaren-Kdnnen", um zu verhindern, daB die eigenen Kinder Drogen nehmen.
Somit werden Erziehungsratschlage gegeben. In 7 Kapiteln, einem Vorwort und

einem Epilog werden behandelt:

1. Eine Drogenszene (wer oder was sind Drogenabhangige),
2. Was ist Drogenabhangigkeit?,
3. Die Ambivalenz der Sucht,
4. Wurzeln der Abhangigkeit in der Kindheit,
5. Chancen fOr Drogenpravention in der Kindheit,
6. Jugendliche und Drogen,
7. Wege der Hilfe.

Die Aussagen zur Pravention sind in die einzelnen Kapitel gestreut, im Kapitel 5

beziehen sie sich kaum auf die fruhe Kindheit und/oder den Kindergarten.
Der Schwerpunkt liegt auf der Abhangigkeit von harten, illegalen Drogen. Sehr

instruktiv, sachlich und lesenswert, ohne in verkIArende Zustandsbeschreibungen
oder Betroffenheitsprosa zu verfallen. KOnnte etwas Obersichtlicher gestaltet sein.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Information und Aufklarung fur Eltern,
• Sachinformation wechselt mit Reportageelementen,
• Hilfe zur Selbsthilfe.
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06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Aus dem Buch spricht die langjahrige Erfahrung des Autors. Der sachliche und enga-

gierte Stil uberzeugt. Inwieweit mit dem Buch in der Pravention gearbeitet wird, ist

nicht bekannt.

07. Reichweite

unbekannt

08. Bezug
Buchhandel, Droemer Knaur Verlag,
ISBN 3-426-26514-1.

09. Kosten

DM 32,--

10. Bewertung
Zur Primarpravention fOr die Zielgruppen im Vorschulbereich kaum Aussagen und

somit auch nur ein geringer Verwendungszusammenhang. Kann aber in Einzelfallen

zur Elternarbeit herangezogen werden, falls Mitarbeiter/-innen Handlungswissen
ben6tigen, wenn sie mit den Suchten von Eltern konfrontiert oder um Rat bei

Problemen in der Familie gefragt werden. Zur eigenen Information der Erzieher/innen

oder fur Fortbildungsveranstaltungen geeignet, wenn es um Einblick in die Lebens-

welt der DrogenabhAngigen geht.
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00. Art des Materials

• Handbuch fur die Praxis,
• Fachbuch, 235 Seiten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Hrsg.: Staatsinstitut fur FruhpAdagogik und Familienforschung, MOnchen; Autoren:

Ilse M. Lehner, Rainer H6hne, Angelika Kraus, Eva-Maria Sch der.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Kinderarzt und Fachhochschullehrer, Soziologin und mit Gesundheitserziehung fur

Kinder befaBt, Padagogin und in der Gesundheitserziehung tatig, Okotrophologin,
beschaftigt in der Ernahrungsfachberatung. Im Staatsinstitut fur FruhpAdagogik und

Familienforschung in Zusammenarbeit mit padagogischen Fachkraften und der BZgA
entstanden.

03. Zielgruppe
• Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstatten,
• Fachberatungen fur Kitas,
• (Eltern).

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Klarung des neuen praventiven Inhalts des Begriffs Gesundheit und damit der

Gesundheits rderung. In 7 Kapiteln und einem Anhang werden die konzeptionellen
Umrisse dieses Paradigmenwechsels gezeichnet und auch praktische Beispiele zur

Realisierung im Kindergarten aufgezeigt.
1. Klarung zentraler Begriffe: Gesundheit, Krankheit, Gesundheitsf6rderung,
2. St6rungen der Gesundheit im Kindesalter,
3. GesundheitsfOrderung im Kindergarten: Recht, Grundlagen, Ziele,
4. Gesundheitsf6rderung im Kindergarten: Skizzen fur die Praxis,
5. Eltern(mit)arbeit in der Gesundheitsf6rderung,
6. Kooperation in und mit der Gesundheits rderung,
7. Richtige Emahrung im Kindergarten.
Anhang: Materialien zur Gesundheitsf6rderung.

Ein umfassender Uberblick, der seine Ziele ein16st, in konzeptioneller wie in

praxisanregender Hinsicht zugleich. Fur die Suchtpravention relevant, da viele

gleiche Ziele und Inhalte angestrebt werden. Wer neben dem Baustein

Suchtpravention im Kindergarten den Baustein GesundheitsfOrderung setzen

machte, wird hervorragend bedient, erhalt den "Bauplan" und die Beschreibung der

"Zutaten".

05. Methoden und Realisierungsschritte
Das Buch will "Mut machen und anregen, die eigene Fachkompetenz
wahrzunehmen, und vielfaltige Anst6Be und Anregungen fur die erzieherische Praxis

in Kindergarten geben. Mehr vermag beschriebenes Papier nicht zu leisten." (S. 12)

38.

Fuhlst Du Dich nicht wohl? Gesundheitsf6rderung im Kindergarten,
Freiburg i. B. 1991.
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• Information,
• Praxistips,
• Nachschlagewerk,
• weitergehendes Material, das beschrieben und bewertet wurde.

06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

nicht bekannt

07. Reichweite

unbekannt

08. Bezug
Buchhandel, Lambertus-Verlag,
ISBN 3-7841-0503-3.

09. Kosten

DM 34,--

10. Bewertung
Umfassend und kompetent, interessant und anschaulich geschrieben. Der Anspruch,
ein Handbuch zu sein, wird eingeli st Stark am Handlungsfeld Kindergarten und

seinen Aufgaben, M6glichkeiten und Begrenzungen orientiert. Fur alle, die sich uber

Gesundheitsf6rderung im Kindergarten orientieren wollen, unverzichtbar. Deshalb

auch wichtig fur die Suchtpravention.
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00. Art des Materials

• Arbeitsmaterial zum gleichnamigen Theaterstock,
• 78 Seiten, geheftet, DIN A4, mit Illustrationen.

01. Autor bzw. Herausgeber
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-WOrttemberg und Landesstelle

Jugendschutz Niedersachsen (Hrsg.), Text von Traudel Schlieckau und Barbara

Tilke.

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Praxisorientiertes Angebot zu einem in der Suchtpravention oft verwendeten Theater-

stOck. Die Autorinnen sind in der Jugendschutzarbeit und der Suchtpravention
erfahren.

03. Zielgruppe
Erzieher/-innen in Kindertagesstatten

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Suchtvorbeugung im Kindergarten ist ein Anliegen, das immer noch negiert wird. Der

Grund ist darin zu sehen, daB Sucht in unserer Gesellschaft ein vorwiegend
angstbesetztes und tabuisiertes Thema ist. Haufig wird nicht erkannt, was Sucht mit

dem Alltag von Kindern zu tun hat. Suchtvorbeugung ist eine padagogische Aufgabe,
die die Entwicklung einer stabilen Persanlichkeit sowie eine aktive und

eigenverantwortliche Lebensgestaltung f6rdern soil. Suchtvorbeugung ist kein neues

Arbeitsfeld in KindergArten, ben6tigt aber ausdifferenzierte Ziele in der

erzieherischen Arbeit. Die Broschure will den Zusammenhang zwischen

Fehlentwicklungen in der Kindheit und einer m6glichen Sucht verdeutlichen.

Die Arbeitsmaterialien bieten Anregungen zur Suchtvorbeugung fur die tagliche
Erziehungsarbeit in Kindergarten sowie fur die Vor- und Nachbereitung des

gleichnamigen Theaterstocks. Zu den Themen

• Bewaltigung von ungewohnten Situationen,
• Umgang mit Gefuhlen,
• Unabhangigkeit und Eigeninitiative,
• Freundschaften schlie13en,
• SuBigkeiten als geheime Erzieher,
sind Anregungen und Bearbeitungshinweise zu finden. Jedes Kapitel enthalt einen

knappen theoretischen EinfOhrungsteil, der durch ausfuhrliche praktische
Anregungen (Spiele, Obungen, Bilderbucher, Lieder) fur die Gruppenarbeit erganzt
wird. Hierzu geh6ren auch Hinweise fur die Gestaltung von Eltemabenden und fur

Teamsitzungen der Mitarbeiter/-innen.
Der Bezug zum titelgebenden Theaterstuck ist knapp gehalten. Es gibt auBer einer

kurzen Inhaltsangabe und dem Verweis auf die Wichtigkeit der Bearbeitung der

GefOhisebene keine weitere direkte inhaltliche Verschrankung.

39.

Miixchen, trau dich! Arbeitsmaterialien zur Suchtvorbeugung im Kindergarten,
Stuttgart und Hannover 1995
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05. Methoden und Realisierungsschritte
• Vor- und Nachbereitungsideen fOr das Theaterstuck "Maxchen, trau dich",
• (jedoch auch unabhangig vom TheaterstOck viele praktische Ideen),
• Praxisanregungen fur Mitarbeiter/-innen in Kindergarten,
• Elternarbeit,
• Anregungen fur Team-Besprechungen.

06. Anwendungen und m6gliche Modifikationen

Unbekannt, die Anregungen sind jedoch zur Weiterentwicklung in der eigenen Praxis

gedacht. Hinweise auf bereits durchgefOhrte Projekte gibt es nicht. Ruckmeldungen
sind jedoch ausdrucklich erwOnscht.

07. Reichweite

Unbekannt, Verteilung vermutlich in Baden-WOrttemberg und Niedersachsen.

08. Bezug
• Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-WOrttemberg, Stafflenbergstr.

44, 70184 Stuttgart,
• Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen, Leisewitzstr. 26, 30175 Hannover.

09. Kosten

DM 8,-- zzgl. Versandkosten

10. Bewertung
Viele praktische Ideen, die direkt umgesetzt werden k6nnen. Der Bezug zur

Suchtpravention ist fur auf dem Gebiet wenig erfahrene Mitarbeiter/-innen nicht

einfach herzustellen. Eine ausfOhrlichere Einleitung k6nnte die Verbindung zur Fulle

der Anregungen in angemessener Weise konzeptionell starker absichern.
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00. Art des Materials

• Dokumentation einer Veranstaltungsreihe in Kindertagesstatten,
• 108 Seiten, DIN A4, gebunden, mit tabellarischen Obersichten.

01. Autor bzw. Herausgeber
Senatsverwaltung fur Jugend und Familie Berlin, Die Landesdrogenbeauftragte
(Hrsg.).

02. Konzeptioneller und Erfahrungs-Hintergrund
Kooperationsprojekt der Senatverwaltung fur Jugend und Familie Berlin mit der

Landesstelle Berlin gegen die Suchtgefahren e. V. und Berliner Kindertagesstatten.

03. Zielgruppe
Die Veranstaltungsreihe wurde in vier Berliner Kindertagesstatten durchgefuhrt und

richtete sich an Erzieher/-innen und Eltern. Jeweils zwei typische Ost- bzw.

Westbezirke wurden hierfur ausgewahlt. Das Projekt hatte eine Laufzeit von drei

Monaten und wurde 1994 durchgefuhrt. Grunde oder Absichten, die mit der

Publikation verbunden sind, werden nicht genannt.

04. Ziele, Leitgedanken und Inhalt

Suchtpravention ist Bestandteil der Erziehungsarbeit. Sie muB bereits im Kindesalter

beginnen. Dies bedeutet die F6rderung von Lebenskompetenz. Zentrale Faktoren
hierfur sind:

• Selbstwert und Selbstvertrauen,
• Beziehungs- und KonfliktfAhigkeit,
• GenuB- und Erlebnisfahigkeit,
• Ftihigkeit zur Wahrnehmung und zum Ausdruck von Gefuhlen,
• FAhigkeit zur Bewaltigung von StreB und Spannungen.

Kindertagessttitten sind hierbei sehr wichtig, da sie den Lebensraum der Kinder

pragen.

Die Dokumentation ist folgendermaBen aufgebaut:
1. Suchtprtivention in Kindertagesstatten - es besteht Handlungsbedarf,
2. Ziele und Aufbau der Veranstaltungsreihe,
3. Der Umgang mit Suchtmitteln in den Einrichlungen,
4. Primarpravention als Bestandteil des Arbeitsauftrages im padagogischen Alltag,
5. Suchtpravention auf der Elternebene,
6. Fazit,
7. Literaturverzeichnis.

05. Methoden und Realisierungsschritte
• Projektbeschreibung und -dokumentation,
• Praxisberatung,
• Elterninformation.

40.

Ganzheitliche organisationsbezogene Suchtprtivention in Kindertagesstatten,
Berlin 1995.
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06. Anwendungen und mogliche Modifikationen

In vier Einrichtungen durchgefuhrt und ausgewertet. Die Dokumentation soil zu

ahnlichen Projekten anregen. Weiteres unbekannt.

07. Reichweite

Unbekannt; die Dokumentation hat eine Auflage von 1.500 Exemplaren.

08. Bezug
Senatsverwaltung fur Jugend und Familie Berlin, Drogenbeauftragte; eine Adresse ist

nicht angegeben. Anfragen Ober: Landesstelle Berlin gegen die Suchtgefahren e. V.,
Gierkezeile 39, 10585 Berlin.

09. Kosten

unbekannt

10. Bewertung
Es sind eine Fulle von praktischen Ideen zu finden, die einzeln oder gebundelt
ahnlich dem Berliner Projekt auch in anderen Einrichtungen umgesetzt werden

k6nnen. Die Zielvorgabe "Primarpravention" wird nicht immer durchgehalten, so daB

eine Linie manchmal schwer zu finden ist. Wer padagogisch-didaktische
Arbeitsmaterialien sucht, wird mittlerweile durch andere Medien besser bedient. Die

Dokumentation hat andererseits den unschatzbaren Vorteil, ein konkret

durchgefOhrtes Projekt exakt aufzuzeichnen. Die Arbeitsbedingungen und der

padagogische Alltag der Kindertagesstatten werden realistisch gezeichnet.
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