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1, DIE AuSGANGSLAGE

0

11344

Im Rahmen der Aufklarungsarbeit uber Alkoholgefahrdung
von Jugendlichen plant die BUNDESZENTRALE FUR GESUND-

HEITLICHE AUFKLARUNG (BZGA) als ein zentrales Medium im

Jahr 77 einen Wandkalender einzusetzen.

Dieses Medium soll uberall dort zum Einsatz kommen, wo

die Gefahrdung von Jugendlichen durch Alkohol am starksten

ist - dort, wo sie sich treffen, aufhalten und Aktivitaten

nachgehen und wo andererseits auch der Aufklarungserfolg

am gr6Bten ist.

Das Medium Wandkalender beruht auf der mittlerweile be-

wiesenen - Hypothese, daB die Gefahrdung Jugendlicher durch

Alkohol fast immer in Gruppen beginnt und daB einige in

Gruppen besonders gefahrdet sind. Dabei hat die konzep-

tionelle Ansprache des Kalenders zu berucksichtigen, daB

Alkohol weder verteufelt noch tabuisiert werden darf, da

er ein gesellschaftlich weitgehend gebilligtes Lasungsmittel

fur zahlreiche psychische Konfliktbereiche darstellt.

Seinen Sinn kann der Wandkalender so nur erfullen, wenn er

auf die gesellschaftliche Einbettung des Alkoholkonsums

einerseits und die spezifischen Gefahrdungsbedingungen bei

Jugendlichen andererseits Rucksicht nimmt.

Die Konzeption des Wandkalenders kann naturlich nicht allen

Anforderungen gerecht werden, die aufgrund dieser Ausgangs-

situation an die Aufklarung gestellt sind, vielmehr mussen

klar definierte Begrenzungen gesetzt werden, die sich am

sinnvollsten jeweils zwischen den folgenden Polen darstel-

len lassen:
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zielorien-

tierte Auf-

klarung

MEDIUM

WANDKALENDER

als optimaler
-IA

KompromiB ver-

schiedener, teil-

weise gegens tz-
W.-licher Konzeptions-  

ansatze

0

11344

sachliche und

emotionsfreie

Aufkl rung

selektive

Aufkl rung

Allein schon einen „richtigen" KompromiS zwischen
.

die-

sen drei Polen zu finden, ist nicht leicht und die Reihe

der gegensatzlichen Konzeptionsansatze laBt sich mit Si-

cherheit noch fortsetzen.

Der Wandkalender lag nun, entwickelt von der ACON, Gesell-

schaft fur Werbung und Kommunikation mbH, Kaln, als Vorent-

wurf, der auf den Forderungen der oben kurz skizzierten Uber-

legungen basiert, dem Institut fur empirische Psychologie,

IFEP, K6ln, als Untersuchungsgegenstand vor, um ihn auf sei-

ne Wirkungen hin zu uberprufen.

aufgelockerte,

unterhaltsame

Aufklarung
,

*

totale

Aufklarung

zielgruppen-

orientierte

Aufklarung

1I
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2, DIE ZENTRALEN AuFGABENSTELLUNGEN DER UNTERSUCHUNG

Die Formulierung der Aufgabenstellung der Untersuchung
hat davon auszugehen, daB es keine eigentliche Ziel-

setzung fur den Gesamtkalender gibt, die in einem „nor-

malen" Test meBbar ware. Vielmehr soll der Kalender in

12 (12 Monate) relativ selbst ndigen Themen wirken mit

jeweils vom Ansatz her differenzierten Zielsetzungen,

die sich im Gesamten zu einer Wirkungseinheit vereini-

gen.

Folgende zentrale Aufgabenstellungen lagen der Unter-

Suchung zugrunde:

Wird der Sinn des Wandkalenders insgesamt richtig

verstanden?

Werden die einzelnen Themen verstanden und die Be-

  handlung der Themen akzeptiert?
1 -

Welche Funktionen haben die "Aufmacher" - die bild-

nerische Gestaltung?

Welche einstellungsbildende Wirkung haben die ein-

zelnen Themen?

ERFASSUNG INDIVIDUAL-PSYCHOLOGISCHER WIRKUNGEN

Die oben stehenden Zieldimensionen beschaftigen sich uber-

wiegend mit individual-psychologischen Wirkungen. Ebenso

wichtig ist jedoch - denkt man an den geplanten Einsatz

die Funktion des Wandkalenders in Gruppen:

1
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- Bringen die einzelnen Blatter der Wandtafel ein

Gesprach uber das behandelte Thema in Gang -

wenn ja, mit welchem Inhalt?

Wie wirken die einzelnen Themen als Anst6Be,

auch uber generelle Alkoholprobleme zu reden?

Welche Personen, bezogen auf bekannte Gruppenstruk-

turen, geben die wichtigsten Anst6Be zur Behandlung

der Themen?

Wo liegen in jeder einzelnen Tafel die Schwellen

und Hurden, die zu einem schadlichen Ausweichen

fuhren?

- ERFASSUNG GRUPPEN-PSYCHOLOGISCHER PROZESSE UND WIRKUNGEN

I

,

1
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3. DIE METHODEN

0

|134(1

Der Untersuchungsgegenstand erlaubt es nicht, eine genaue

Vorhersage der spdteren Wirkung zu treffen, da der Test

nicht als geraffte und konzentrierte Probe der Wirklich-

keit konzipierbar ist. Um jedoch die Breite der spateren

Wirkungsm6glichkeiten zu erfassen, wurde ein spezielles

Untersuchungskonzept entwickelt.

Jugendliche Gruppen verschiedener - pro Gruppe homogener -

Grundstrukturen (Schuler/Studenten versus jugendliche Aus-

zubildende und Arbeitnehmer) wurden zu Diskussionen einge-

laden. Im Rahmen von Einzel-Vor- und Nachgesprachen und

Gruppendiskussionen wurden jeweils drei Monatsthemen des

Kalenders sowohl auf ihre individual-psychologischen als

auch auf ihre gruppen-psychologischen Wirkungen hin abge-

handelt. (Siehe dazu Kapitel 4 - DER UNTERSUCHUNGSABLAUF).

Die Tafel auf der folgenden Seite zeigt die einzelnen metho-

dischen Ansatze in einer Ubersicht.
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JEWEILS EINE DER GRUPPEN WURDE FOLGENDEM UNTERSUCHUNGSABLAUF

UNTERZOGEN:

Tin,72·

I DIE METHODEN

 ORINTERVIEW (EINZELABHANDLUNG)
"ERFASSUNG DES ASSOZIATIVEN UMFELDES ZU ALKOHOL"

FREIE ASSOZIATION
- GESTOTZTE ASSOZIATION OBER SEMANTISCHES DIFFERENTIAL

ERFASSUNG DER INDIVIDUELLEN STRUKTUR DER EINSTELLUNG GEGEN-

OBER DEN EINZELNEN THEMEN (JEWEILS DREI MONATSTHEMEN)

KoNFRONTATION MIT EINER TAFEL (LAYOUT). DESKALENDERS

(EINZELABHANDLUNG)

 ERHALTENSBEOBACHTUNG
ERFASSUNG SPONTANER REAKTIONEN

AUFFORDERUNGSCHARAKTER DES TEXTES

GRUPPENDISKUSSION

NON-DIREKTIVE DISKUSSION ZUR ERFASSUNG DER SPONTAN-

WIRKUNGEN

DIREKTIVE DISKUSSION - KONZENTRATION AUF DIE 3 THEMEN

NACHINTERVIEW (EINZELABHANDLUNG)

ERFASSUNG DES ASSOZIATIVEN UMFELDES ZU "ALKOHOL"

FREIE AssoziATION
GESTOTZTE ASSOZIATION OBER SEMANTISCHES DIFFERENTIAL

ERFASSUNG DER KNDERUNG DER INDIVIDUELLEN STRUKTUR DER

EINSTELLUNG GEGENOBER DEN EINZELNEN THEMEN

ERFASSUNG DES  ERSTANDNISSES DER THEMEN EIGENE VERBALE

UMSETZUNG
ERFASSUNG PRAGNANTER "NEUER ERFAHRUNGEN" IM RAHMEN DER

THEMEN,
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3.1 DIE ZENTRALEN AUFGABENSTELLUNGEN DER UNTERSUCHUNG

UND IHRE METHODISCHEN ANSATZE IN EINER UBERSICHT

Die Tafel auf der folgenden Seite zeigt in einer Uber-

sicht, welche methodischen Ansatze speziell zur L6sung

der zentralen Aufgabenstellungen der Untersuchung dien-

ten (siehe dazu auch Kapitel 2 und 3).

4
C
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DIE ZENTRALEN AUFGABENSTELLUT:GEN DER UNTERSUCHUNG UND IHRE METHODISCHEN ANSATZE

AUFGABENSTELLUNG

ERFASSUNG INDIVIDUAL-PSYCHOLOGZSCHER WIRKUNGEN

-  0 LIEGEN IN JEDER EINZELNEN TAFEL DIE

SCHWELLEN UND HORDEN, DlE ZU EINEM

SCHADLICHEN AUSWEICHEN FOHREN?

METHODE

- GRUPPENDISKUSSION
NON-DIREKTIVE PHASE  

Dt REKTiVE PHASE

%- GRUPPENDISKUSSION
- NACHINTERVIEW

-  ERHALTENSBEOBACHTUNG BEI DER ERSTEN

KONFRONTATION MIT DEM UNTERSUCHUNGS-

GEGENSTAND - SPONTANE REAKTIONEN
- GRUPPENDISKUSSION

- NON-DIREKTIVE PHASE

DIREKTIVE PHASE

l
 ORINTERVIEW
- ASSOZIATIVES UMFELD "ALKOHOL"
- SEMANTISCHES DIFFERENTIAL

ERFASSUNG DER EINSTELLUNG

GEGENOBER DEN EINZELNEN THEMEN

  OBER SKALIERUNGEN

- NACHINTERVIEW

ERFASSUNG GRUPPEN-PSYCHOLOGISCHER PROZESSE UND WIRKUNGEN

- GRUPPENDISKUSSION

NON-DIREKTIVE PHASE

DIREKTIVE PHASE

- GRUPPENDISKUSSION
NON-DIREKTIVE PHASE

DIREKTIVE PHASE

- GRUPPENDISKUSSJON

-  ERHALTENSBEOBACHTUNG BEI DER

ERSTEN KONFRONTATION MIT DEM

UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND.
- ERFASSUNG VON SPONTANREAKTIONEN

- GRUPPENDISKUSSION

NON-DIREKTIVE PHASE

DiREKT l VE PHASE

- 2342_

WIRD DER SINN DES WANDKALENDERS
INSGESAMT RICHTIG VERSTANDEN?

WERDEN DIE EINZELNEN THEMEN VERSTANDEN

UND DIE BEHANDLUNG DER THEMEN AKZEPTZERT?

WELCHE FUNKTIONEN HABEN DIE "AUFMACHER"
- DIE BIt_DIER ISCHE GESTALTUNG?

 ELCHE EINSTELLUNGSBILDENDE  IRKUNG

HABEN DIE EINZELNEN THEMEN?

- BRINGEN DIE EINZELNEN BLATTER DER WAND-

TAFEL EIN GESPRACH OBER DAS BEHANDELTE

THEMA IN GANG - WENN JA, MIT WELCHEM

INHALT?

-  IE WIRKEN DIE EINZELNEN TAFELN ALS

ANSTOSSE OBER GENERELLE ALKOHOLPROBLEME

ZU REDENY

-  ELCHE PERSONEN BEZOGEN AUF BEKANNTE

GRUPPENSTRUKTUREN GEBEN DIE WICHTIGSTEN

ANSTOSSE ZUR BEHANDLUNG DER THEMEN?



9

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE

4, DER UNTERSUCHUNGSABLAUF

0

]13:,tri

Methodisch ist es nicht vertretbar, alle Kalenderthemen

in einer Gruppendiskussion abzuhandeln. Es bedurfte des-

halb einer Gruppierung der einzelnen Monatsthemen, so

daB jeweils drei Monatsthemen in einer Gruppendiskussion

abgehandelt wurden.

4.1 DER UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND

Die Gruppierung der Themen ging davon aus, daB vier Mo-

natsthemen im Reinlayout gestaltet waren, und zwar:

JANUAR

DEZEMBER

APRIL

AUGUST

(siehe dazu Kapitel 8.1

REINLAYOUT)

- DIE VIER MONATSTHEMEN IM

Um diese Themen wurden die anderen Themen, die nur in

Textform vorlagen, gruppiert:

.

JANUAR
-- -- -----

SEPTEMBER

OKTOBER

DEZEMBER
-- ----

MXRZ

JUNI
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APRIL
0---.---

JULI

NOVEMBER

- AUGUST
-----

FEBRUAR

MAI

'34#

In einer Gruppendiskussion kam also nur eine der vier

Themengruppen zur intensiven Abhandlung. Technisch sah

dies wie folgt aus:

Das Vor- und Nachinterview wurde auf die Themenbereiche

einer Gruppe (z.B. „JANUAR, SEPTEMBER, OKTOBER" ) zuge-

schnitten, insbesondere „Erfassung der individuellen

Struktur der Einstellung gegenuber den einzelnen Themen". .

Konfrontation mit einem Layout (z.B. „JANUAR" ) des Ka-

lenders.

Die beiden anderen Themen („SEPTEMBER, OKTOBER") wurden

in Textform anhand gegeben,mit der Aufforderung, diese

Texte durchzulesen.

Die eigentliche Gruppendiskussion schlieBlich, ging nur

auf diese drei Themen (Layout, zwei Texte) ein.

(Siehe dazu auch Kapitel 3 DIE METHODEN).
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4.2 DIE VERSUCHSPERSONEN

0

11#44

Jede der vier Themengruppen wurde in zwei Gesprachs-

gruppen mit Jugendlichen abgehandelt. Diese beiden

Gruppen unterschieden sich nur in dem Merkmal, daB

sie soziodemografisch anders strukturiert waren.

Beispiel: Themengruppe:

JANUAR

SEPTEMBER

OKTOBER

In sich waren diese Gruppen jeweils homogen, d.h. in der

pinen Gruppe waren "nur Schiiler/....", in der anderen "nur

Auszubildende/....". Die Altersstruktur war in allen Grup-

pen in etwa gleich verteilt, das gleiche gilt fur die Va-

riable "Geschlecht".

1 1

Gruppe I Gruppe VI

Schuler/ Auszubildende/

Studenten jugendliche
,

- --- Arbeitnehmer

- ----

16 2o 16 2o

Jahre Jahre

.
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0
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Vorgesehen waren acht Gruppendiskussionen (jede Themen-

gruppe in der Abhandlung bei zwei Diskussionsgruppen -

siehe Beispiel). Die Themengruppe „AUGUST, FEBRUAR, MAI"

wurde jedoch nur bei einer Gruppendiskussion (Schuler und

Studenten) abgehandelt, da die Ergebnisse so eindeutig

waren, daB nach Absprache mit der Auftraggeberin auf

eine Abhandlung dieser Themen in einer Gruppe "Auszubilden-

der" verzichtet werden konnte.

(Siehe dazu Kapitel 6.3 - DIE FUNKTION UND WIRKUNG DER

"AUFMACHER")

Ober diesen Versuchungsaufbau hinaus wurden noch drei Gruppen-

diskussionen durchgefuhrt, in denen die reinen Textvorlagen

alleiniger Untersuchungsgegenstand waren. Diese Gruppendis-

kussionen mit allen Monatsthemen waren deshalb erforderlich,

um zu einer systematischen Ordnung der Monatsthemen in der

Art zu kommen, daB kein Fehler aufgrund falscher Gruppierung

der Themen in den einzelnen Untersuchungsgruppen (I-VII) ent-

stand. Weiterhin dienten diese Gruppendiskussionen dazu, eine

Gesamtbeurteilung aller Themen im Zusammenhang zu liefern. „

So wurden also zehn Gruppendiskussionen mit insgesamt 86 Teil-

nehmern durchgefuhrt. (Siehe dazu die Tafel auf der nachsten

Seite). Die Diskussionen fanden in den Raumen des Instituts

statt und dauerten etwa - inklusive Vor- und Nachinterviews -

drei bis dreieinhalb Stunden.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte anhand der Tonband-

protokolle der Gruppendiskussionen, sowie der per Fragebo-

gen erhobenen Daten.
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ABHANDLUNG DER THEMEN IM RAHMEN DER EINZELNEN GRUPPEN (-DISKUSSIONEN)

ZIELGRUPPE SCHULER UND STUDENTEN
>

GRUPPE I GRUPPE II GRuppE III GRUPPE VI GRuppE V. (1/2)
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ALLER THEMENSEPTEMBER MARZ ·JULI FEBRUAR

OCTOBER JUNI· NOVEMBER MAI
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5.  ORANGESTELLTE ZUSAMMENFASSUNG DER

WESENTLICHEN UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Die Idee des Wandkalenders wird

insgesamt positiv bewertet. Es

wird gr6Btenteils erkannt, daB

das Problem Alkohol „ins Ge-

sprach gebracht werden soll",

auch dies wird positiv bewertet,

da hier der Mechanismus der

„harten", als direktiv erlebten

Aufkl rung umgangen wird.

Jedoch kommt von fast allen Be-

fragten die Einschfankung: "Aber

dazu muB der Text gelesen werden,

dieser ist zu unauffallig, zu lang,

das liest doch keinerl"

- Die Relevanz der einzelnen The-
C

men wird weitgehend akzeptiert.

Das gleiche gilt fur die Akzep-

tanz der Art der jeweiligen

Auseinandersetzung im Rahmen

eines Themas. Kritikpunkte be-

ziehen sich primar auf Begriffe

und Satzkonstruktionen, kaum

auf den Gesamtansatz.

0

]13414

SIEHE DAZU

KAPITEL:

6.1

6.1

6.3

6.2

6.2

6.6

.

-- ----- -- ---- --
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Die Themen erscheinen in ihrer

Ansprache glaubwurdig.

Die "Aufmacher", die bildneri-

schen Gestaltungen der Kalender-

blatter besitzen in der derzei-

tigen Form zwar eine insgesamt

positive (teilweise aber in die

falsche Richtung lenkende) An-

mutung, teilweise einen hohen

Aufmerksamkeitswert, jedoch

keinen hohen Aufforderungscha-

rakter, den jeweiligen Text zu

lesen; der Wirkungscharakter

des jeweiligen Themas (insgesamt

des ganzen Kalenders) ist so

stark in Frage gestellt.

Alle Themen verfugen uber An-

sprachen und Aussagen, die auf

m6gliche Einstellungbdnderungen

der Zielgruppe hinwirken, oder

im Sinne der Zielsetzung der An-

sprache bereits positive Ein-

stellungen verstarken k6nnen.

Allen Themen gelingt es, ein

Gesprach uber den jeweiligen

Inhalt in Gang zu setzen, da-

bei zeigen sich typische Dis-

kussionsverlaufe.

6.2

6.3

6.4

6.5

]12144

-- -- -- -- -- -- .-

1
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6, DIE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

1
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6.1 AKZEPTANZ DER WANDKALENDERIDEE UND IHR

SINNVERSTANDNIS

0

]1 14(2

Der Weg, Jugendliche .iiber eine n Wandkalender zum Prob-

lemkreis „Alkohol" anzusprechen, zu informieren, Alterna-

tiven zu bieten, ist ein ungew6hnlicher Ansatz.

Als solcher wird er auch von den Jugendlichen erlebt·

Gewohnt an verbale Aufklarung in den Medien (Rundfunk, TV),

ntextliche" Aufklarung in Zeitschriften und „harte" - teil-

weise „abstoBende" Aufklarung uber Plakate (hier nennen die

Jugendlichen sehr oft die „harte, abschreckende" Anti-Dro-

genaufklarung) versuchen sie dieses Medium erst einmal

einzuordnen.

Die Erfahrung „was bis jetzt so gelaufen ist", laBt sie die

Konzeption des Wandkalcndors zunachst einmal nals gegen den

Alkohol" erleben. Die Intention des Wandkalenders, Jugend-

liche zu einer kritischon Auscinandersetzung mit dem Prob-

lem „Alkohol" zu fuhren, tritt dagcgen zundchst in den Hin-

tergrund.

Aus diesen Vorcrfahrungcn horaus, crscheint so die Ansprache

des Kalenders vielcn Jugcndlichcn als zu „weich". Dies ist

pri ar auf die zunachst als „unpassend, schane, perfekte

optische Aufmachung" dpr Kalcndcrblutter zuruckzufuhren, se-

kundar auf den „langen" Text und auf die Tips, die nicht

hart genug erschcinen. (Beispicl: Tip JUNI: „Das Ganze ein-

mal ausprobiercn".) Dic Vol:erfahrungcn fordern „abstoBende

Bilder", „man soll Penner, Letchon zeigen", "man soll warnen",

"abraten" .

INSTITUT FOR EMPIRISCFIE PSYCHOLOGIE
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11/14/3

Die als "ungewdhnlich" erlebte Ansprache des Wandkalenders,

die „ja einen Sinn haben mu B", fuhrt die Diskussion schlieB-

lich von den Forderungen der Vorerfahrungen weg, hin zu ei-

ner Auseinandersetzung mit diesem Stil der Ansprache und

l Bt die Schulergruppen zu dem SchluB kommen, „daB hier eine

Auseinandersetzung mit dem Problem Alkohol angeregt werden

soll, es soll informiert werden, nicht strikt abgeraten wer-

den", die Auszubildenden-Gruppen sprechen eher von „Warnung,

Information".

Nun ist es nicht die Absicht des Kalenders, daB sein "Sinn"

verstanden, sondern daB er praktiziert wirdl Dies ist in

allen Gruppendiskussionen geschehent Das Ungewohnte der An-

sprache 16st weitgehend ein entscheidendes Problem von

Anti-Alkohol-Kampagnen: Das Problem der Distanzierung, „Das

betrifft mich ja gar nicht", ein "Nur-Wahrnehmen" ohne Ver-

arbeitung (Perzeption).

Grundvoraussetzung fur ein bewu Btes Wahrnehmen, eine Apper-

zeption, die zur Verarbeitung fuhrt, stellt jedoch, uber

die ungewohnte Anmutung der Kalenderblatter hinaus, ein

hoher Aufforderungscharakter dar, der dazu veranlaBt, in

den Text "einzusteigen", ihn zu lesen, ihn zu verarbeiten.

Diese Voraussetzung erfullt der Kalender in der Zur Zeit

vorliegenden Form nicht. (Darauf wird an spaterer Stelle,

Kapitel 6.3 - DIE FUNKTION UND WIRKUNG DER "AUFMACHER",

DER BILDNERISCHEN GESTALTUNG noch eingegangen).

Dies laBt sich aus den Verhaltensbeobachtungen bei der

ersten Konfrontation mit einem Kalenderblatt, den non-di-

rektiven Phasen der Diskussionen, und aus den Meinungen

der Versuchspersonen selbst ableiten.

1

1

1

1
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Die Idee des Wandkalenders wird insgesamt positiv be-

wertet. Es wird gr6Btenteils erkannt, daB das "Problem

Alkohol ins Gesprach gebracht werden soll", auch dies

Wird positiv aufgenommen. Jedoch kommt von fast allen

Versuchspersonen der Einwand: "Wer liest den Text in

dieser Form", „er ist zu unauffallig", „zu lang", „das

liest doch keiner".

!
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6.2 VERSTANDNIS UND AKZEPTANZ DER EINZELNEN THEMEN

Der Kalender soll in 12 relativ selbstandigen Themen wir-

ken, mit jeweils vom Ansatz her differenzierten Zielsetzun-

gen, die sich im Gesamten zu einer Wirkungseinheit verei-

nigen, die sich in etwa wie folgt formulieren laBt:

Kritische Auseinandersetzung mit dem EinfluB des Alkohols

auf verschiedene Lebensbereiche und -dituationen, Hinweise

auf verschiedene Gefahrdungsbedingungen.

Die Themen sind im Laufe des Jahres (des Kalenders) so

gesetzt, daB, soweit es maglich ist, eine Beziehung zur

jeweiligen Jahreszeit, mit gerade in dieser Zeit auftreten-

den Gefahrdungsbedingungen, nachzuvollziehen ist.

JANUAR

FEBRUAR

MARZ

APRIL

MAI

JUNI

GenuB von Alkohol als Mittel gegen Kalte

Die Folgewirkungen nach AlkoholgenuS.

(Beziehung: Karnevalszeitl

Alkohol im StraBenverkehr

(Beziehung: erste warme Tage)

Alkohol als angeblicher Probleml6ser,

die Abhangigkeit vom Alkohol

: "Hilfe fur einen, der zuviel trinkt".

Gespr chsleitfaden

Alkohol und. Leistungsfahigkeit

(Beziehung: Sport)

:

:

:

:

:
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JULI : Alkohol bei Hitzeeinwirkung

(Beziehung: Sommer-Hitze)

AUGUST :

SEPTEMBER

OKTOBER :

NOVEMBER

DEZEMBER

Alkohol und Sexualit t

Alkohol bei Partys, Feten

Alkohol am Arbeitsplatz

0

1H214 4

AlkoholgenuB von Jugendlichen aus

der Sicht des Gesetzgebers

Alkohol und Werbung

(Beziehung: Weihnachten, Geschenke, etc.)

(Die Texte sind im Kapitel 6.6 -

DER EINZELKRITIK nachzulesen)

DIE KALENDERTHEMEN IN

Eine Auseinandersetzung mit diesen Problembereichen be-

darf

der Relevanz (wird dies als Problembereich

erkannt?)

der Akzeptanz der Art der Auseinander-

setzung (wird die Form der Ansprache

akzeptiert?)

der Glaubwurdigkeit (wirken die Informa-

tionen, die Stellungnahmen glaubwurdig?)

um uberhaupt zu einer BewuBtmachung, zu einer kritischen

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Problembereichen zu

kommen.
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Zur RELEVANZ
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Alle Problembereiche werden in ihrer Relevanz akzeptiert.

Die Jugendlichen k6nnen die angesprochenen Probleme nach-

vollziehen; sich subjektiv bewuBtmachen. Keiner der an-

gesprochenen Problembereiche wird als konstruiert erlebt.

ErwartungsgemaB k8nnen sich Schuler und Studenten weniger

mit dem Problem „Alkohol am Arbeitsplatz" identifizieren:

„Damit sind wir noch nicht so konfrontiert, das betrifft

mehr Lehrlinge usw ".

Wird die Setzung der jeweiligen Problemansprache zum "pas-

senden" Zeitraum erkannt, wird dies allgemein positiv be-

wertet, die Kalenderidee findet hier ihre Bestatigung.

.Zur AKZEPTANZ DER ART DER AUSEINANDERSETZUNG

Auszubildende stehen der Art der jeweiligen Auseinander-

setzung kritikloser gegenuber als Schuler und Studenten.

Fur sie stellt der ausfuhrliche Text auch eine starkere Be-

lastung dar, sie sind nicht so sehr bereit, ihn zu analysie-

ren und zu kritisieren. Aus diesen Gruppen kommt demzufolge

auch mehr die Forderung nach einem pragnanten, einfachen

Schlagzeilencharakter des Textes.

Schuler und Studenten sind aus ihrer jetzigen Lebenssituation

eher bereit sich mit dem Text auseinanderzustzen, ihn zu kri-

tisieren. Ihre Kritik bezieht sich jedoch mehr auf Begriffe

und Satzkonstruktionen, kaum auf den Gesamtansatz. (Siehe dazu

Kapitel 6.6 - DIE KALENDERTHEMEN IN DER EINZELKRITIK).

.9

."
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Diese geringe Kritik an den Gesamtansatzen der Ansprache

zu den einzelnen Problembereichen gilt bis auf eine Aus-

nahme, die als typisch fur alle anderen Themen dargestellt

werden kann: Die Art der Auseinandersetzung im Monat MAI

(Hilfe fur einen, der zuviel trinkt).

Hier verlaBt die textliche Ansprache die Dimension des mehr

Neutralen, des mehr Beschreibenden und geht "sofort" zu Rat-

schlagen, Forderungen, uber. In dieser Deutlichkeit geschieht

dies bei den anderen Monatsthemen erst im „Tip" .
Dies fuhrt ·.

4
Speziell im Monat MAI zu einem stark direktiven Erleben, das

zu Widerspruchen, Kritik reizt: „Das ist ja wie ein Rezept-

buch, ein Leitfaden" u.a.

Es kommt zu einer kritischen Auseinandersetzung, zur Ent-

wicklung eigener Ideen, Alternativen. Dies ist im Sinne der

Zielsetzung des Kalenders positiv zu sehen. Das bereits an-

gesprochene Problem der Distanzierung wird hier stark auf-

gel6st, indem es zur kritischen Auseinandersetzung „mit ei-

nem Ratschlag" kommt.

Dies macht die wichtlgen Funktionen der einzelnen Tips deut-

lich: Verl Bt die konzeptionelle Ansprache die Wirkungs-

dimension "Neutral, Analysierend, Beschreibend" und geht

zu Stellungnahmen., Hilfestellungen, Alternativen uber, in

die Dimension"Quintessenz, Folgerungen, Tips", kommt es zur

angezielten kritischen Auseinandersetzung - zu einer Dis-

kussion.

Zur GLAUBWORDIGKEIT

Grundbedingung fur die Glaubwurdigkeit ist die Relevanz

der Themen - die, wie oben aufgefuhrt - weitgehend· gege-

ben ist und die Bewertung der Art der Auseinandersetzung,
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die ebenfalls weitgehend akzeptiert wird. (Die Ausein-

andersetzung der Jugendlichen mit den Ratschl gen des

Monats MAI ist im Sinne der Zielsetzung ja positiv zu
/

sehen!)

Insgesamt gesehen wird das Niveau der textlichen An-

sprache des Kalenders akzeptiert, es wird weitgehend

als „informativ, objektiv, sachlich, verst ndlich" be-

zeichnet. Das Medium „Kalender", seine textliche Anspra-

che wird als „geeignet" fiir Jugendliche erlebt und ak-

zeptiert, daruber hinaus sind die Jugendlichen der Meinung,

udaB das alle angeht, alle Erwachsenen sich auch damit

auseinandersetzen sollen" nur.... „wirklichen Alkoholikern

ist damit nicht zu helfen", „die lachen daruber", „fur die

ist das nicht abschreckend genug".

Es kristallisierte sich schlieBlich in fast allen Dis-

kussionen die Meinung heraus, „daB der Kalender die Jugend-

lichen (oder alle) vor dem ubermaBigen GenuB von Alkohol

warnen soll, die Gefahren aufzeigen soll, die durch Alko-

hol entstehen" und „daB er dies uber praktische lebensnahe,

nachvollziehbare Beispiele tut".

Auf die einzelnen Themen speziell, auf eine Einzelkritik,

wird noch im Kapitel 6.6 - DIE KALENDERTHEMEN IN DER EINZEL-

ARITIK Bezug genommen,

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCHOLOGE
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6.3 DIE FUNKTION UND WIRKUNG DER "AUFMACHER",

DER BILDNERISCHEN GESTALTUNG
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Vier Kalenderblatter lagen in einem Reinlayout vor und

kamen zur Abhandlung. Es waren dies die Layouts zu den

Monaten:

JANUAR

APRIL

AUGUST

DEZEMBER

GenuB von Alkohol als Mittel gegen

Kalte

Alkohol als angeblicher Probleml8ser,

die Abhangigkeit vom Alkohol

Alkohol und Sexualitat

Alkohol und Werbung

- DIE VIER MONATSTHEMEN IM REIN-(Siehe dazu Kapitel 8.1

LAYOUT)

Diese vier Layouts reprasentieren quasi den Stil des Ka-

lenders fur die Jugendlichen, und wurden so spontan zum zen-

tralen Thema einer jeden Diskussion. Genauer gesagt, die

optische Darstellung wurde diskutiert und bewertet, dage-

gen trat der Text, seine Gestaltung, stark in den Hinter-

grund. Bereits hier wird deutlich, was im folgenden noch

genauer aufgefiihrt wird: Die Tafel wird zum „Bild" , der

Text „geht unter", die Tafel wird nicht als kinheit von

Text und Bild erlebt.

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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Die Werbepsychologie stellt u.a. folgende zentrale For-

derungen an einen „Aufmacher", eine Werbung, eine Anzeige:

eine positive ANMUTUNG

einen hohen AUFMERKSAMKEITSWERT

einen hohen AUFFORDERUNGSCHARAKTER

einen hohen WIRKUNGSCHARAKTER

Auf diese vier zentralen Kriterien hin werden im folgenden

die Funktionen und Wirkungen der zur Abhandlung gekomme-

nen vier Layouts uberpruft.

Die Anmutungsqualitaten der vier Layouts lassen sich in·

ihrer Fulld wie folgt- charakterisieren:

JANUAE

warm

anheimelnd, gemutlich

appetitanregend

"sch6n", "toll" („dieses Poster wurde ich

aufhangen")

APRIL

originell

indifferent („verstehe ich nicht ganz")
- uberladen

unverstandlich

warm, anheimelnd

burgerlich

1

1

ANMUTUNG
./ *ac'I
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AUGUST

- vertraut

Urlaub

- Liebe

- Meerromantik

DEZEMBER

Hd44

Werbung
- JAGERMEISTER

- „Katze und Alkohol" (negativ)

verdrehtes Etikett - also doch keine Werbung

Insgesamt gesehen wird die bildnerische Gestaltung als

uperfekt und sch6n" erlebt. Insbesondere gilt dies fur

die Layouts "JANUAR" und "AUGUST".

Die Anmutungsqualitaten des Layouts "JANUAR" laufen sehr

stark jn Richtung „appetitanregend". In dieser Form ani-

miert die optische Darstellung geradezu, im Winter Alko-

hol zu trinken. Die Wirkung der textlichen Ansprache, die

im Prinzip das Gegenteil anzielt, wird dadurch stark be-

eintrEchtigt.

Das Layout "APRIL" wirkt in der jetzigen Form zu uberladen,

unubersichtlich, das Wesentliche der Darstellung, die

nCognacuhr", wirkt so wenig pragnant. Das Erleben des „Un-

verstandlichen" jedoch liegt im Sinne der angezielten Funk-

tion des Layouts!

(Darauf wird an spaterer Stelle noch eingegangen).

Dem Layout "AUGUST" fehlt jegliche Beziehung zu Alkohol,

es wird stark als „normales Poster" erlebt und bietet kei-

nen assoziativen Ansatz zum Thema Alkohol.

I
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Das Layout "DEZEMBER" schlieBlich hat mit seiner wesent-

lichen Anmutung "Werbung oder Nicht-Werbung?" ein GroB-

teil seiner beabsichtigten Funktion erfullt: Die Klarung

dieser Frage, "Werbung oder Nicht-Werbung?" muB im Text

gesucht werden.

Diese insgesamt positive Anmutung aller Layouts, die im

Wesentlichen auf der „optischen Perfektion" der Bilder

beruht, stellt die Basis dar fur die Dimension

AUFMERKSAMKEIT.

Die starkste Aufmerksamkeit erregten bei den Jugendlichen
die  ungew6hnlichen" Darstellungen:

JANUAR

APRIL (trotz geringer Pragnanz des Wesentlichen)

Dagegen fallen die Layouts

AUGUST ("normales, sch8nes Poster")

DEZEMBER (Werbung)

ab. (Erst nach genauerem Hinsehen entstcht beim Layout

DEZEMBER die Fragestellung „Wcrbung odcr Nicht-Werbung/").

Wie bereits anfangs in dicscm Kapitel crwahnt, wurden die

Layouts in den Gruppendiskussionen spontan zu den zentra-

len Themen. Es wurde ubcr ihrc insgosamt positive Anmu-

tung gesprochen und dic tcilweisc ungew8hnlichcn Darstel-

lungen. Die Texte zu den Layouts wurden nur selten spontan

angesprochen.

Bei der ersten Konfrontation mit· c·inc':n I„:yout mu Btcn nahezu

-alle- Versuchspersonon aufgeford('rt w"rden, den jcwciligen
Text zu lesen!
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In der jetzigen Form besitzt so kein Layout einen starken

AUFFORDERUNGSCHARAKTERI

Die Zuwendung der Jugendlichen, erregt einerseits durch

positive Anmutung, andererseits durch teilweise aufmerk-

samkeitserregende Darstellungen, bleibt praktisch an der

noptischen Perfektion" der Bilder „hangen". Bild und Text

eines Kalenderblattes bilden keine Einheit, ein Auffor-

derungscharakter im Sinne der Zielsetzung ist nicht gege-

ben! Die Jugendlichen erkennen das Problem ihrerseits

selbst: „... aber was nutzt das alles, wenn keiner den

Text liestl" (Siehe dazu noch Kapitel 6.1: AKZEPTANZ DER

WANDKALENDERIDEE UND IHR SINNVERSTANDNIS).

Def WIRKUNGSCHARAKTER

des Kalenders im Sinne der Zielsetzung ist so stark in

Frage gestellt, da er nur uber den Text wirken kann (und

Soll!)

Die Jugendlichen selbst bieten eine Teill6sung dieses Prob-

lems in allen Gruppendiskussionen an: "In die Bilder mlissen

Schlagzeilen, damit man direkt sieht, um was es gehtl"

Dies allein kann naturlich nicht genugen, stellt aber u.a.

eine unabdingbare Forderung dar. Die unterschiedlichen Wir-

kungen der vier Layouts in der derzeigen Vorlage weisen den

Weg zu einer Optimierung ihrer Funktion und Wirkung.

Die Anmutungen aller Layouts mussen Assoziationen zu Alko-

hol wecken. „Alkohol" (oder „Getranke") miissen sofort als

wesentliches Element des Bildes erkannt werden. Deutliche

Gegenbeispiele: Layout „AUGUST" (ohne jeden Bezug); die

geringe Pragnanz der „Cognacuhr" im Layout „APRIL", die

durch andere Bildelemente in den Hintergrund gedrangt, oder

uberlagert wird.

1
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Die bildliche Darstellung sollte in sich eine Frage-

stellung bergen, quasi muB sie als „Paradoxon" wirken,

das Bild selbst darf keine Lasung bieten (oder keine

falsche wie beim Layout „JANUAR" 1); ein Headline-Text

(im Bildteill) sollte diese „optische Fragestellung"
aufnehmen und noch verstarken, deutlich machen, daB

eine L6sung nur im Text zu suchen ist. Diese Art der

Auseinandersetzung mit dem Bild klingt bei den jetzi-

gen Layouts "APRIL" und "DEZEMBER" an: Das Ungew6hnliche

einer Cognacuhr, das Paradoxon, das Widersinnige einer

Werbung ohne Markenname wird zur Fragestellung.

Der Mechanismus des AuBergew6hnlichen, des Ungeklarten,

das auf Ldsung drangt, kann (muB) so den Betrachter des

Bildes zum Textteil fuhren, der die Headline aufnimmt und

das Unaufgeklarte zu einer Kl rung bringt. (An die gra-

fische Form der Textgestaltung stellt sich in diesem Zu-

sammenhang die Forderung nach besserer optischer Glie-

derung, deutlicherer Lesbarkeit - inhaltlich, wenn m8g-

lich, nach mehr Straffung des Textes.)

1

1 1

t

..
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6.4 ERFASSUNG DER EINSTELLUNGSBILDENDEN WIRKUNG

DER EINZELNEN THEMEN

Wie bereits eingangs dieses Berichtes dargelegt, erlaubt

es der Untersuchungsgegenstand dieser Analyse nicht, ei-

ne genaue Vorhersage de r spateren Wirkungen zu treff.en,. da

der Test nicht als geraffte und konzentrierte Probe der

Wirklichkeit konzipierbar ist. Sein methodischer Aufbau

diente dazu, die Breite der soateren Wirkungsm6glich-

keiten des Kalenders in ihrer Struktur zu erfassen und

Tendenzen, die seiner angezielten Wirkung entgegenlaufen,

aufzudecken.

Um die einstellungsbildende Wirkung des Kalenders, sei-

ner Themen in etwa zu erfassen, wurden aus den einzelnen

Texten die zentralen Informationen, Argumente und Folge-

rungen herausgezogen; diese wurden in die Form von Aus-

sagen, Meinungen und Stellungnahmen umgearbeitet (etwa

am Beispiel JANUAR: „Alkohol ist ein gutes Mittel gegen

K lte") und den Diskussionsteilnehmern vor und nach der

eigentlichen Diskussion vorgelegt.

Das hieB, der Diskussionsgruppe, die sich mit den Kalen-

derbl3ttern JANUAR, SEPTEMBER, OKTOBER auseinandersetzte,

wurden die Aussagen und Stellungnahmen vorgelegt, die

auf den Themen dieser Kalenderblatter beruhten.

Die Versuchspersonen sollten zu diesen Aussagen Stellung

beziehen, indem sie den Grad ihrer Zustimmung mit den

Werten einer 6er Skala einstufen konnten:

1

1
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Zur Auswertung werden die Einstufungen vor und nach der

Diskussion miteinander auf Anderungen hin verglichen. Diese

Methode, die sich im Rahmen der Untersuchung als einzig

m6gliche anbot, bringt jedoch eine Gefahr mit sich, un-

ter der Messungen von Anderungen vor und nach einem „Reiz",

dessen Wirkung nicht einwandfrei objektiv zu messen ist,

leiden: Dem EinfluB der Versuchssituation selbst, ihrer

Bedingungen, ihrer Gegebenheiten.

Um diesen Einflus in etwa in den Griff zu bekommen, kamen

zusatzliche Methoden zum Einsatz: Das assoziative Umfeld

zu dem Begriff "Alkohol" wurde vor sowie nach der Dis-

kussion zunachst „frei", dann „gestiitzt" uber ein semanti-

sches Differential, oder Polaritatsprofil erfaBt.

Die grundsatzliche Gefahr eines Einflusses der Versuchs-

situation war darin zu sehen, daB die Jugendlichen auf

das Thema "Alkohol" im Sinne eines Effektes des "Sozial-

Erwunschten" reagieren. Das heiBt, daB sie nach der Dis-

kussion so reagieren, wie sie glauben, „daB der Versuchs-

leiter es von ihnen erwartet, nachdem man so viele be-

denkliche und teilweise abschreckende Dinge uber den Al-

kohol geh6rt hat".

D

1

0 1 2 3 4 5

I

I
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Dieser Effekt, wurde er bei der Messung der einstellungs-

bildenden Wirkungsmaglichkeiten der Themen wirksam, muBte

sich dann auch auf die Struktur des assoziativen Umfeldes

von Alkohol ubertragen.

Das assoziative Umfeld zu „Alkohol" muB jedoch, aus den

Erfahrungen heraus, vor und nach einer zweistundigen Dis-

kussion annahernd gleich strukturiert sein. "Alkohol" als

weitgehend integrierter und akzeptierter Faktor unserer

Gesellschaft besitzt ein von einem, langen Zeitraum geprag-

tes·assoziatives Umfeld mit positiven und negativen An-

mutungen, das nicht durch einen ProzeB, der 2, 3 Stunden

wirkt, sofort nach diesem ProzeB grundlegend geandert

werden kann.

Untersucht man die
„
freien" assoziativen Nennungen zum Be-

griff "Alkohol", so zeigt sich, daB vor der Diskussion et-

wa

15 % aller Nennungen in der positiven Dimension

seines Umfeldes angesiedelt werden:

Feste feiern

lustig sein

Geselligkeit

leckeres Bier

hebt die Stimmung

gel6ste Atmosph8re

Freunde usw.

Alles Nennungen, die den positiven Gesellschaftsaspekt

des Alkohols beinhalten.

L
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Etwa 45 % aller Nennungen beruhen auf der ne-

gativen Dimension seines Umfeldes:

enthemmt

aggressiv

Kater

Saufer/Alkoholiker

Vollrausch

Kopfschmerzen

Abhangigkeit

Probleme

Streit

besoffen sein usw.

Die restlichen 40 % aller Nennungen kommen aus der neu-

tralen Dimension: Biersorten, Spirituosensorten, "Pinten",

"Kneipen" usw. (Die Prozentwerte beziehen sich auf ins-

gesamt 266 Mehrfachnennungen).

Nach der Diskussion schlieBlich zeigt sich das assozia-

tive Umfeld "Alkohol" in seinen Dimensionen „positiv,

negativ, neutral" in etwa gleich strukturiert: 10 % posi-

tive Nennungen, 50 % negative, 40 % neutrale. (Diese Pro-

zentwerte beziehen sich auf insgesamt 225 Mehrfachnennungen).

Weitere statistische Berechnungen mit diesen Nennungen (erst-

genannte Begriffe, Gesamttenor der Nennungen einer VP) be-

statigen diese grundsatzlichen Strukturen.

Vor und nach den Diskussionen bleibt also die grundsatzli-

che Struktur des assoziativen Umfeldes zu "Alkohol" erhalten,

die Nennungen dind in etwa die gleichen. Die negativen Be-

griffe werden nach der Diskussion durch pragnante Begriffe

der einzelnen Kalenderthemen erganzt, wie etwa: "Problem-

laser", "setzt die Reaktionsfahigkeit herab", "Konzentrations-

maingel", "Herabsetzung der Leistungsfahigkeit".

INSTITUT FOR EMPIRISCEIE PSYCHOLOGIE
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Was fur die "freie" Erfassung des assoziativen Umfeldes

ZU "Alkohol" gilt, gilt auch fur seine "gestutzte"

(besser "begrifflich gestutzte") Erfassung, das seman-

tische Differential. Auch hier zeigen sich keine sig-

nifikanten Abweichungen zwischen den Messungen "vorher"

und "nachher". (Siehe dazu das Profil auf der folgen-

den Seite). Auffallend ist hierbei, daB es nur eini-

gen Begriffen gelingt, sich aus der Ebene der Indiffe-

renz (3-0-3) in etwa zu 16sen: "gefahrlich", "ungesund",

"hilflos" und "gesellig". In etwa kann so auch ein g ngi-

ges Klischee zu Alkohol verbalisiert werden: "Er ist zwar

ungesund, auch gefahrlich, kann hilflos machen, dient aber

der Geselligkeit".
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DAS ASSOZIATIVE UMFELD ZU „ALKOHOL"
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1| 14,_1

Vor diesem Hintergrund, keine oder nur unwesentliche

Anderungen des assoziativen Umfeldes, besitzen die

Ergebnisse der Messungen zu den einstellungsbildenden

Wirkungsm6glichkeiten der einzelnen Kalenderthemen eine

stdrkere Relevanz.

Diese Ergebnisse werden am Ende dieses Kapitels, einzeln

fur jeden Themenbereich aufgegliedert, dargestellt. Die

Skalierungsebenen " ZUSTIMMUNG" und "ABLEHNUNG" wurden,

im Sinne einer besseren Darstellung, durch eine dritte,

die der "INDIFFERENZ" wie folgt erganzt:

VOLL
UND

GANZ

WEIT-

GEHEND

ABLEHNUNG

ETWAS ETWAS WEIT-

GEHEND

VOLL UND

GANZ

.

1 ZUSTIMMUNG

In den Tabellen deuten die Pfeile jeweils auf den je-

weiligen Schwerpunkt einer Einstellung hin, besonders

pr gnante Einstellungsanderungen werden optisch her-

vorgehoben.

Insgesamt laBt sich feststellen, daB alle Themen uber

Ansprachen und Aussagen verfugen, die auf m6gliche Ein-

stellungsanderungen hinwirken, oder im Sinne der Ziel-

setzung der Ansprache bereits positive Einstellungen ·

verstarken k6nnen. Insbesondere gilt dies fur Aussagen,

die eine pragnante, oft als "neu" erlebte Information

bieten, oder Probleme und Fakten aus einer ungewohnten,

1
r

0 1 2 3 4 5

-- - -- - - --

I I

i

t INDIFFERENZ I

,---- *
---
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"neuen" Sichtweise heraus darlegen; gerade diese Aus-

sagen besitzen in ihren Wirkungen eine hohe Relevanz

fur spateres Verhalten.
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JANUAR ;

ALKOHOL IST EIN GUTES MITTEL GEGEN

KALTE

l
- AUCH WENN ICH ALKOHOL TRINKE, MERKE

ICH, OB ES ZU KALT IST UND ICH MICH

WARMER ANZIEHEN MUSS

- JE MEHR ALKOHOL MAN TRINKT, DESTO

  NIEDRIGER WIRD IN  IRKLICHKEIT DIE

KORPERTEMPERATUR

- MAN SOLLTE BEI ERKALTUNGEN KEINEN

  ALKOHOL TRINKEN ODER LEDIGLICH IN

GANZ GERINGEN MENGEN

1
- ALKOHOL IST EIN GUTES MITTEL GEGEN

ERKALTUNG

0

]1344
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12

2
1
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- 4 t
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8 3
+ 5 3
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+ 2
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FEBRUAR 'LJ

EINE FEIER OHNE ALKOHOLISCHE GETRANKE

IST KEINE RICHTIGE FEIER

 ENN EINEM NACH ALKOHOLGENUSS OBEL

WIRD, DANN IST ES EIN GUTES MITTEL,

SICH ZU OBERGEBEN; MAN KANN DANN RU-

HIG WEITERTRINKEN

BEI "KATER" HELFEN EINE SCHMERZTA-

BLETTE UND ETH KOHLES BIER

ALKOHOL WIROT IN STARKERER KONZEN-

TRATION UND GROSSEREN MENGEN LAHMEND

UND SOGAR TODLICH

MAN KANN GUT SELBER BESTIMMEN, WANN

MAN ZU VIEL TRINKT UND WANN MAN AUF-

HOREN SOLLTE

AUSSER DURCH DEN "KATER" WIRD DER

KORPER BEI ALKOHOLGENUSS KAUM IN MIT-

LEIDENSCHAFT GEZOGEN

JE MEHR GETRUNKEN WIRD, DESTO BESSER

IST DIE STIMMUNG

N = 11
I ...

  - VOR DER DISKUSSION
N = NACH DER DISKUSSION
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MARZ F

AucH WENN MAN ETWAS GETRUNKEN HAT,

WEISS MAN, OB MAN NOCH GUT FAHREN

KANN ODER NICHT

 ENN MAN EIN FAHRER MIT SCHNELLER

REAKTION IST, MACHEN EIN PAAR GLASER

ALKOHOL NICHTS AUS

 ENN MAN SELBST FAHRT, SOLLTE MAN

OBERHAUPT KEINEN ALKOHOL TRINKEN

- ES IST GEFAHRLICHER, WENN MAN NACH AL-

KOHOLGENUSS IN EIN AUTO STEIGT, ALS

WENN MAN MIT EINEM MOFA NACH HAUSE

FAHRT

DIE O,8 PROMILLE-BLUTALKOHOLGRENZE DES

GESETZGEBERS IST ZU NIEDRIG ANGESETZT,

EIGENTLICH FOHLE ICH MICH NACH DREI BIS

VIER GLAS BIER NOCH VOLL FAHRTOCHTIG

DIE FAHIGKEIT, SICH SELBST UND SEINE

UMWELT RICHTIG EINZUSCHATZEN, IST NACH

EINIGEN "SCHLOCKCHEN* ALKOHOL NOCH NICHT

ERNSTLICH BEEINTRACHTIGT

Es IsT NICHT NOTIG, "ALKOHOL AM STEUER"

GRUNDSATZLICH ZU VERBIETEN,

0
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APRIL 4
' '.... I .1

ALKOHOL HILFT EINEM OBER PROBLEME

HINWEG

DER ALKOHOL MACHT DAS PROBLEM, OBER

DAS ER HINWEGHELFEN SOLL, NUR NOCH

GROSSER

DER GRIFF ZUR FLASCHE TROSTET OFT

DAROBER HINWEG, DASS MAN EIN PROBLEM
NICHT LOSEN KANN

ES GIBT MANCHMAL LEBENSSITUATIONEN,

IN DENEN ALKOHOL EIN GUTER "TROSTER"

IST

- DER SCHRITT ZUR KORPERLICHEN UND

  GEISTIGEN ABHANGIGKEIT VOM ALKOHOL

VOLLZIEHT SICH OFT UNBEMERKT

H244
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1.-53

JEDER MUSS SELBER WISSEN, WIEVIEL

ER TRINKT

SCHON DEM BEGINNENDEN ALKOHOLIKER IST

JA DOCH NICHT MEHR ZU HELFEN

ANDEREN LEUTEN VON OBERTRIEBENEM ALKO-
HOLGENUSS ABZURATEN BRINGT NUR ARGER

UND STOSST AUF UNVERSTANDNIS

NICHT JEDER, DER JEDEN ABEND 10 GLAS

BIER TRINKT, IST EIN ALKOHOLIKER

MAN SOLLTE DIE SORG  UM ALKOHOLKRANKE

DEN DAFOR ZUSTANDIGEN INSTITUTIONEN

OBERLASSEN

MAN KANN BEI JEDEM NORMALEN MENSCHEN

DAVON AUSGEHEN, DASS ER MIT ALKOHOL

UMGEHEN KANN

 IELEN MENSCHEN SIND DIE PROBLEME NICHT

BEWUSST, DIE SIE ZUM ALKOHOL GEBRACHT

HABEN

 ENN EIN FREUND PLOTZLICH OBERMASSIG

TRINKT, WIRD ES ZEIT MIT IHM DAROBER

ZU REDEN, WAS MIT IHM LOS IST,
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1-2231

ALKOHOL BESCHLEUNIGT DEN ERMODUNGSPRO-
ZESS UND BAUT DIE LEISTUNGSFAHIGKEIT AB

SOLANGE MAN NOCH JUNG IST, KANN MAN DIE

NEGATIVEN  IRKUNGEN VON ALKOHOL LEICHTER

VERKRAFTEN

ALKOHOL HAT EINE LAHMENDE  IRKUNG AUF

DIE MusKULATUR

ALKOHOL IST LEISTUNGSSTEIGERND

DURCH REGELMASSIGEN ALKOHOLGENUSS ER-

REICHT MAN, DASS DAS LEISTUNGSNIVEAU

iMMER UNTER DEM EIGENTLICHEN KONNEN

LIEGT.

FOR EINEN HOCHLEISTUNGSSPORTLER IST,
ALKOHOL GENAUSO GEFAHRLICH WIE NIKOTIN,
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3.153

ALKOHOL UND SONNE VERTRAGT SICH

NICHT

 ENN ES RICHTIG HEISS IST, GIBT ES

NICHTS ERFRISCHENDERES ALS EIN, ZWEI

KOHLE GLASER BIER,

-  OR DER DISKUSSION

= NACH DER DISKUSSION

+ = ZUSTIMMUNG

t = INDIFFERENZ

= ABLEHNUNG
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AUGUST

-

1---
4 3

0
-

ALKOHOLGENUSS HILFT OBER SCHOCHTERN- t 3 1--4 4-*-
4

HEIT UND GEHEMMTHEIT HINWEG + _3 141
1-

1 1
NACH ALKOHOLGENUSS VERLIERT MAN IN + 7 4

13

SEXUELLER HINSICHT DIE BEHERRSCHUNG
+ 3 6
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- EINE FEIER OHNE ALKOHOLISCHE GE-

  TRANKE IST KEINE RICHTIGE FEIER

MAN SOLLTE AUF PARTYS NICHT NUR

ALKOHOL ANBIETEN, SONDERN AUCH

ALKOHOLFREIE GETRANKE

  =  OR DER DISKUSSION

N = NACH DER DISKUSSION

+ = ZUSTIMMUNG

f = INDIFFERENZ
= ABLEHNUNG
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OCTOBER  
-r.-r·52-=---- rZ..11

- EIN PAAR SCHLUCKE ALKOHOL WAHREND

  DER ARBEITSZEIT KONNEN NICHT SCHADEN

- ALKOHOL AM ARBEITSPLATZ SOLLTE STRIKT

VERBOTEN WERDEN

-  DER  ORGESETZTE HAT DIE PFLICHT ZU

  VERHINDERN, DASS DER JUGENDLICHE BEI

DER ARBEIT ALKOHOL TRINKT

ALKOHOL AM ARBEITSPLATZ ERHOHT DIE

UNFALLGEFAHR

ALKOHOL VERMINDERT DIE ARBEITSKRAFT,
MACHT SCHNELLER MODE UND ERHOHT DIE

FEHLERQUOTE ERHEBLICH

 ENN MAN MIT KOLLEGEN AM ARBEITSPLATZ
"MAL EINEN TRINKT", SO FORDERT DIES

DAS BETRIEBSKLIMA,
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l.*VEMBER,

JUGENDLICHE OBERNEHMEN OFT NUR DIE NE-

GATIVEN  ERHALTENSWEISEN VON ERWACHSENEN,

UM SICH SELBST RICHTIG "ERWACHSEN" ZU

FOHLEN, AUCH BEIM RAUCHEN UND TRINKEN

 IELE JUGENDLICHE WOLLEN ODER KONNEN DIE

EIGENEN PROBLEME NICHT AKTIV BEWALTIGEN,

4IE WAHLEN DIE FLUCHT IN DEN ALKOHOL

 IELE ERWACHSENE VERFOHREN JUGENDLICHE

ZUM ALKOHOLGENUSS

JEDER JUGENDLICHE WEISS SELBER, WIEVIEL

ALKOHOL ER VERTRAGEN KANN UND WIEVIEL

NICHT, ES BEDARF HIER NICHT NOTWENDIG

DES EINGRIFFS DES GESETZGEBERS
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6.5 DIE ENTWICKLUNG GRUPPEN-PSYCHOLOGISCHER

PROZESSE UND WIRKUNGEN

0

||34rl

Zu den Gruppendiskussionen wurden.mit Absicht Jugend-

liche eingeladen, die sich untereinander nicht oder

kaum kannten. Erfahrungen mit Gruppendiskussionen, die

einer Wirkungsanalyse dienen sollen, um die Breite der

m6glichen Wirkungen eines Untersuchungsgegenstandes zu

erfassen, zeigen, daB in sichstrukturierte Gruppen, in

der jedes Mitglied jedes andere kennt, in der jeder

seine Position hat, wenig auswertbares Untersuchungs-

material bieten. Die Erfassung individual-psychologischer

Wirkungsm6glichkeiten ist hier schwerlich von Erfolg,

da diese haufig von der Gruppenmeinung, die meist uber

den Meinungsfuhrer der Gruppe verbalisiert wird, uber-

lagert werden,

Eine wesentliche Aufgabe der vorliegenden Untersuchung

war es, die Gruppenprozesse dahingehend zu analysieren,

ob es den einzelnen Bl ttern des Kalenders gelang, ein

Gesprach uber das jeweils behandelte Thema in Gang zu

bringen - wenn ja, mit welchem Inhalt. Dieser Analyse

dienten insbesondere die non-direktiven Phasen der Dis-

kussionen.

In diesen non-direktiven-Phasen der Diskussionen zeigt

sich, daB alle Blatter oder Themen eine freie Diskussion

uber das behandelte Thema in Gang bringen k6nnen, ins-

besondere die Themen, die in ihrer Ansprache zu Wider-

spruchen, zu kritischen Auseinandersetzungen anreizen.

(Siehe dazu auch Kapitel 6.2 - VERSTANDNIS UND AKZEPTANZ

DER EINZELNEN THEMEN)
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Folgende typischen Verlaufe oder Entwicklungen in den

non-direktiven Phasen der Diskussionen lassen sich her-

ausarbeiten:

1. Bei allgemein positiver Akzeptanz des Inhalts

und der Ansprache eines Monatsthemas kommt ei-

ne Diskussion nur schleppend in Gang. Positiv

erlebte Teile des Textes werden hervorgehoben,

andererseits werden Textstellen kritisiert, man

st6rt sich an einigen Begriffen. Die Aussage

des Themas wird als wenig angreifbar erlebt, sie

wird weitgehend akzeptiert. Wird der „Tip " in die

Diskussion eingebracht, wird die Diskussion leb-

hafter, man fordert gegenseitige Stellungnahmen,

das „Fur und Wider" eines Tips wird abgewogen und

ausdiskutiert.

(Beispiele: FEBRUAR, JUNI, OKTOBER)

2. Bei ambivalenter Akzeptanz des Themas, z.B. eines

Themas, das in seiner Ansprache Stellungnahme be-

zie ht, Ratschlage erteilt, insgesamt als starker

direktiv erlebt wird, kommt es spontaner zu regen

Diskussionen, kritischen eigenen Stellungnahmen,

Alternativvorschlagen u.d. Aufgrund der Gegensatze,

die sich in der Diskussion entwickeln, geht diese

ZU Grundsatzproblemen, zur Betrachtung genereller

Alkoholprobleme uber.

(Beispiele: MAI, APRIL)

Diese letztge nannte Entwicklung eines Diskussionsverlaufes

manht deutlich, wie die einzelnen Tafeln als Anst8Be wir-

ken k6nnen, uber generelle Alkoholprobleme zu reden.
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A

Gegensatzliche Meinungen, die nicht mehr sachlich von

der Information des KaIenderblattes, seines Textes her

geklart werden k6nnen, fuhren zu einer Diskussion uber

generelle Alkoholprobleme: "Warum gibt es so viele Al-

koholiker", "Warum trinken viele Jugendliche", "Wo lie-

gen die Ursachen der Probleme, die zum Alkoholismus

fuhren", "Man sollte Alkohol strikt verbieten", u.a.,

bis hin zur Diskussion uber gesellschaftspolitische

Grunde.

Diesen Ansatz, grundsatzlich uber das Problem „Alkohol"

nachzudenken, bieten in starkem MaBe die Monate MAI und

APRIL. Alle anderen Themen verfugen uber einen Ansatz,

der ahnliche, wie oben beschriebene, Mechanismen in Gang

setzen kann: den „Tip"1

In diesen Tips wird praktisch das vollzogen, was die ei-

gentliche Intention der jeweiligen Ansprache der Themen

darstellt: Eine Quintessenz, eine Folgerung aus den Er-

fahruncert (dem Gelesenem) . Der Tip bietet den Jugendli-

chen, quasi als Veranschaulichung, das, was diese selbst

tun sollten, namlich eine Folgerung zu ziehen. Ist diese

Folgerung in ihrer Auspr gung nicht die, die die Jugend-

lichen selber vollzogen haben, kommt es zu einer kriti-

schen Auseinandersetzung. Dies wiederum ist positiv im

Sinne der Zielsetzung des Kalenders zu sehent
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6.6 DIE KALENDERTHEMEN IN DER EINZELKRITIK

0
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Im folgenden werden die einzelnen Monatstexte jeweils auf

ihre grunds tzlichen Wirkungsm6glichkeiten hin kurz cha-

rakterisiert. Wesentliche Kritik der Jugendlichen wird

aufgenommem, um auf St6rfaktoren, auf "Stolperstellen"

im Text hinzuweisen, die die Wirkungen der Texte beein-

tr chtigen k6nnen.
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JANUAR
Klirrende Kalte - klingende Glaser

Eine weit verbreitete Sitte: Alkohol als Mittel gegen

Kalte. DaB dieser Brauch jedoch eher eine Unsitte ist,

ahnte schon der Polarforscher Nansen, der auf seine Ex-

peditionen durch das Polareis (1895/96) keinen Tropfen

Alkohol mitnahm. Was er damals nur vermuten konnte,

kann heute wissenschaftlich belegt werden.

Bei Alkohol trugt jedes Gefuhl.

Und das nicht erst im Zustand der Volltrunkenheit. Schon

nach GenuB eines "harten" Getrankes liefert unser K6r-

per eine Fehlinformation an das Gehirn. Was man im Magen

als Warme empfindet, ist nur eine Reizung der Magenschleim-

h ute. Und auch derjenige, der sich ansonsten auf sein Ge-

fuhl verlassen kann, sollte beim Thema Alkohol lieber

"nuchternen" Fakten Glauben schenken.

Was als W rmespender empfunden wird ...

Alkohol wird zwar genau wie Nahrung "verbrannt" oder "ver-

atmet". Es entsteht auch Warme - etwa sieben Kalorien pro

Gramm Alkohol. Aber diese Energie wird sofort wieder ab-

gegeben. Sie verpufft. Der Effekt laBt sich vergleichen -

mit Heizen bei offenem Fenster. Der Alkohol erh6ht die

Blutzirkulation durch seine stark gefaBerweiternde Wir-

kung. Wenn man davon spricht, daB Alkohol das Blut "in

Wallung" bringe, so stimmt das 2war, ist aber in dem Zu-

·sammenhang Alkohol - Kalte keineswegs positiv, Im Gegen-

teil.

..
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...
ist in Wirklichkeit ein Kaltmacher.

Die gefanerweiternde Wirkung des Alkohols hat besonders

in den kalten Wintermonaten zur Folge, daB das Blut in

einen erhahten Temperaturaustausch mit der kalten Aus-

senluft gclangt und schneller die, "innere" Warme abgibt.

Je mehr Alkohol also jemand zum·
" Erwarmen" trinkt, umso

mehr sinkt seine K6rpertemperatur in Wirklichkeit.

Alkohol macht uns in dreifacher Beziehung anfalliger

fur Erkaltungskrankheiten:

1: Unser K6rper besitzt "normalerweise" einen gut funk-

tionierenden Abwehrmechanismus. Die GefaBnerven rea-

gieren sofort auf jeden KalteeinfluB und schlieBen

die Poren. So wird der normale Temperaturaustausch

vermindert. Aber hat man Alkohol getrunken, fallt

dieser Schutz aus, denn die GefaBnerven sind gelahmt.

2. Der Alkohol hat die GefaBe noch erweitert, so daB

ein erh6hter Temperaturaustausch mit der kalten

AuBenluft entsteht.

3. Es besteht die Gefahr, daB man nicht merkt, wie

kalt es wirklich ist. Sonst wurde man sich warmer

anziehen. Aber man friert nicht. Und schon ist die

Erkaltung da.

Aber wenn Alkohol die K6rpertemperatur senkt, muB er

dann nicht zumindest bei fiebrigen Erkrankungen zu

empfehlen sein? Nein! Denn selbst wenn das Fieber voruber-

gehend leicht sinkt, ist der Karper nachher noch mehr ge-

schwacht und damit wieder anf lliger.

Unser Tip: Bei Erkaltungen keinen Alkohol oder lediglich
in ganz geringen Mengen. Aber das auch nur, wenn man

warm verpackt im ·Batt liegt.

4
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Der Text, seine Ansprache, wird insgesamt als „informativ",

als nobjektiv, wissenschaftlich" erlebt. Es wird deutlich,

daB den Jugendlichen diese Eigenschaft des Alkohols, den

Kdrper in Wirklichkeit auszukuhlen, noch nicht so deutlich

bewuBt war. Der Text wirkt recht glaubwurdig, obwohl das

eigene subjektive Erleben diesen objektiven Tatsachen zu

widersprechen scheint.

Dieses Kalenderblatt bietet von allen die starksten neu-

en Erfahrungen. (Siehe dazu Kapitel 6.4 - DIE ERFASSUNG

DER EINSTELLUNGSBILDENDEN WIRKUNG DER EINZELNEN THEMEN).

Kritik wird im wesentlichen nur am Tip geubt: „Aber das

auch nur, wenn man warm verpackt im Bett liegt". Man iro-

nisiert das leicht („im Bett einen antrinken") . Die Si-

tuation „warm verpackt" sollte an etwas anderem darge-

stellt werden, als „im Bett liegen".

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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Prost

Heute

- auf gelungcne Karnevals-Tage!

- morgen - ubermorgen

FEBRUAR

Doch immer daran denken: Schon ein Glas zuviel hat

Folgen. Kopfschmerzen und Unwohlsein begleiten den

nachsten Tag, an dem man viellgicht arbeiten und abends

wieder feiern wollte. Also: Um durchzuhalten, sich beim

AlkoholgenuB zuruckhaltenl

Vom Verlust des "klaren Blickes",

Nach 1-2 Glas Bier (etwa 0,4 Promille) sieht die Welt

bereits ganz anders aus. Man verliert einige Hemmungen,

wird gesprachiger und ungenauer. Die eigene Person, die

Umwelt, alles wird nicht mehr so wahrgenommen, wie es

wirklich ist. Der Alkohol hat begonnen, das. Gehirn zu

beeinflussen. Zunachst die Teile, die fur den "Verstand"

und die Selbstkontrolle zustandig sind.

... uber Gleichgewichtsst6rungen,

Bei 5-6 Glas (etwa ab 0,8 Promille) beginnt man leicht

zu schwanken. Das zeigt, daB jetzt weitere Teile des

Gehirns in Mitleidenschaft gezogen worden sind, namlich

die, die das Gleichgewichtssystem und die Bewegungsab-

laufe der gesamten Muskulatur regeln.

....
in den Zustand totaler Hilflosigkeit,

Trinkt man weiter und erreicht 1,3 - 2,0 Promille, so be-

steht bcreits erh6hte Unfallgefahr. Denn jetzt werden

auch die Bereiche angegriffen, von denen die sogenannten

Reflexbewegungen gesteuert werden. Wenn zum Beispiel je-

mand hinfallt, wird er immer noch versuchen, sich mit

den Handon abzustiitzen. Das Gehirn hat eine Reflexbewe-

gung "angeordnet".

0
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Solche Reflexbewegungen k6nnte der inzwischen schon Voll-

trunkene dringend brauchen. Sie bleiben aber aus. Denn

das Gehirn wird weiter "Schluck fiir Schluck" ausgeschal-

tet. Bei Ausfall der Reflexbcwegungen (etwa bei 2,0 -

2,5 Promille) ist der Zustand totaler Hilflosigkeit er-

reicht. In dieser Phase ubergeben sich die meisten Men-

schen.

... bis zum Tod.

Wenn trotz Erbrechen weitergetrunken wird, ist der ge-

samte Organismus unmittelbar vom Tode bedroht. Denn

nun werden auch die letzten noch funktionierenden Teile

des Gehirns angegriffen, die so lebensnotwendige Funk-

tionen wie die Atmung und die Blutzirkulation regeln.

Diese Lahmung tritt etwa bei 4 Promille ein - bei Kin-

dern und Jugendlichen schon erheblich fruher. Sie fuhrt

fast immer zum Tod. Zum Tod durch Alkoholvergiftung.

Schon ein "Kater" ist unangenehm genug.

Und der ist schnell erreicht. "So viel habe ich doch

auch wieder nicht getrunken", mag mancher mit brummen-

dem Schadel denken. Aber es war eben doch zu viel ge-

wesen. Der K6rper reagiert mit Beschwerden. Erh6hter

AlkoholgenuB fuhrt zu einer erhdhten Wasser- und Salz-

ausscheidung. Und das sind jetzt die Folgen.

Unser Tip: Wer einen Kater hat, sollte ihn pflegen.

Wenn der manchmal vorhandene HeiBhunger auf Salzhe-

ringe, Rollmapse und ahnlichem gestillt wird, ist der

Salzhaushalt bald wieder in Ordnung. Zusatzlich sollte

man dann alkoholfreie Getrdnke trinken. Am besten

klaren Sprudel.

.-.

FEBRUAR
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FEBRUAR

Schmerztabletten sollte man meiden. Denn Alkohol stei-

gert die Wirkung von Medikamenten und deren Nebenuirkun-

gen. Vorsicht bei dem Rat: man sollte morgens anfangen,
womit man abends aufgeh6rt hat. Damit ware man in Win-

deseile erneut um Stunden zuruckgeworfen. Ein neuer

Kater whrc die Folge, aber diesmal noch schlimmer. Von

der Mdglichkeit, beim nachstenmal einfach weniger zu

trinken, wollen wir gar nicht mehr reden. Diesen Vor-

satz hat jeder in diesem Zustand ohnchin schon gefaBt.

INSTITUT FOR Er,TPIRISCI IE PSYCHOLOGIE
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Die Verdeutlichungen der Folgen des Alkohols gerade

am Beispiel "Karneval" wird recht .positiv bewertet.

Die Jugendlichen k6nnen sich hier auf eigene Erfahrun-

gen beziehen. Selbst wenn man wenig „Katererfahrungen"

hat, der Karneval stellt einen sozial weitgehend akzep-

tierten AnlaB dar, in eine solche Situation zu kommen.

Der Abschnitt „... bis zum Tod" beeindruckt stark, wird

teilweise als etwas uberspitzt erlebt. Insgesamt sollte

der Ansprache das allzu Absolute genommen werden, das

oft auf Kritik st6Bt: „Bei 5-6 Glas Bier beginnt man

leicht zu schwanken".'"Man verliert einige Hemmungen...".

Der Tip schlieBlich sollte gekurzt werden, um ihm mehr

Pragnanz zu geben. Der Einleitungssatz des Tips „Wer

einen Kater hat, sollte ihn pflegen", staBt graBtenteils

auf Ironie und MiBverstandnisse. Der Begriff "pflegen"

sollte in den folgenden Satzen aufgenommen werden, deut-

licher erlautert werden, um die negative Seite seiner

Zweideutigkeit abzuschwachen.
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Motorrad fahren ist schan
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MARZ

Gleich an einem. der ersten warmen Tage wird der fahrbare

Untersatz fur den Sommer fit gemacht: ob die erste

Fahrt zu einem sch6nen Erlebnis wird oder nicht, h ngt

auch vom Verhalten eines jeden Verkehrsteilnehmers ab.

"Mofa-Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall. Blut-

probe ergab 1,2 Promille." Solche und ahnliche Meldungen

finden wir beinahe taglich in den Zeitungen. Aber auch

dann, wenn es nicht bis zu einem Unfall kommt: Alkohol

im StraBcnverkehr bleibt eine heikle Sache. Wer be-

hauptet, er sei auch nach zehn Glas Bier noch absolut

fahrtuchtig, irrt ganz einfach. Vor allem werden die

Herren von der Verkehrskontrolle diese Meinung kaum

teilen. Sehr schlecht steht es dann um den Fuhrer-

schein.

0,8 Promille-Grenze - Schikane des Gesetzgebers?

"Um diese Zeit gibt es auf meinem Nachhauseweg keine

Polizeikontrolle", h6rt man immer wieder. DaB jedoch

Piloten, Busfahrer, Taxifahrer und Lokomotivfuhrer un-

bedingt nuchtern ihren Dienst antreten mussen, halt

man fur selbstverstandlich. "Die tragen ja die Verant-

wortung fur das Leben anderer Menschenin. Und als

Privatfahrer? Tragt nicht jeder Verkehrsteilnehmer

ebenfalls einen Teil dieser Verantwortung? Schon wer

leicht angeheitert ist, reagiert bedeutend langsamer.

"Hinterher" wird dann oft gesagt: "Warum muBte die

alte Frau auch ohne zu gucken auf die StraBe rennen?!"

Und mancher wird sich auch fragen: "Hatte ich nicht

ohne Alkohol besser und schneller reagiert?". Mit

Sicherheit!

1
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... Oder eine Reaktion auf veranderte Verhaltnisse

im StraBcnverkehr?

Die zunchmende Verkehrsdichte, die komplizierten Ver-

kehrsvorschriften stellen immer graBere Anforderungen

an den einzelnen Verkehrsteilnehmer. Jeder hat wohl

schon nach langeren Fahrten im dichten Stadt- oder

Autobahnverkehr festgestellt, daB er sich ganz sch6n

geschafft fuhlte. Dieses Abgespanntsein beweist, daB

man sich sehr stark konzentriert hat. Der heutige

StraBenverkehr erfordert die volle Konzentration je-

des Verkehrsteilnehmers.

Es gibt Lugen,_infame Lugen und Statistiken,

sagte der Schriftsteller Oscar Wilde. Doch auch, wenn

Sie grundsatzlich diese Meinung teilen - vielleicht

interessiert es Sie doch, was alle Unfallstatistiken

(bei sonst abweichenden Ergebnissen) ubereinstimmend

ergeben haben: Die wahrscheinliche Unfallgefahrdung

wird mit zunehmendem Blutalkohol wie folgt erh6ht: bei

0,4 Primille um das 2-fache

0,6 Promille um das 3-fache

0,8 Promille um das 4,5-fache

1,0 Promille um das 6,5-fache

1,2 Promille um das 9,5-fache

1,5 Promille um das 16-fache.

Es mag jetzt immer noch Zweifler geben, die den Sinn und

die Notwendigkeit der Promillegrenze von 0,8 Promille

Blutalkohol bestreiten. Ihnen kann man nur raten, doch

einmal die Einschatzung der eigenen Person und den Grund,

weshalb man Alkohol trinkt, kritisch zu uberprufen. Oft

dient das Herunterspielen von sinnvollen Regelungen nur

der Rechtfertigung eigenen falschen Verhaltens.

MKRZ
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Unser Tip: Wer zu Festen " gcht" ,
laBt Auto, Motorrad

oder Mofa am besten gleich zu Hause. Denn auch der

beste Vorsatz, keinen Alkohol zu trinken, wird nach

dem dritten Glas Fruchtsaft in angeheiterter Runde

oft aufgegeben. Und nicht jeder bringt es dann fertig,

den fahrbaren Untersatz stehenzulassen. Denn - wie

wir ja wissen - ist die Fahigkeit, sich selbst und

seine Umwelt "richtig" einzuschatzen, schon nach den

ersten "Schluckchen" erheblich beeintrhchtigt. Darum:

Gute Fahrt - ohne Alkoholl

MARZ

--

-.
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Das wohl beeindruckendste Element. dieses Textes ist

die Herausarbeitung des Aspektes der Verantworung,

die an einem Beispiel (Bus-, Taxifahren) verdeutlicht

wird. Dies wird sehr positiv bewertet und sollte noch

starker herausgearbeitet werden.

Das gleiche gilt fiir die Betonung, daB nicht nur „Alko-

hol am Steuer" Gefahren bringt, sondern auch „Alkohol

auf dem Mofa oder Motorrad". (Siehe dazu auch Kapitel 6.4 -

DIE ERFASSUNG DER EINSTELLUNGSBILDENDEN WIRKUNGEN ...)

Die Statistik (Erh6hung der Unfallgefahrdung) regt zu ver-

starkten Diskussionen an. („Wenn das wirklich so ist, wa-

rum verbietet der Gesetzgeber nicht strikt Alkohol im

StraBenverkehr....?")

Der Abschnitt „... oder eine Reaktion auf veranderte Ver-

h ltnisse im StraBenverkehr" wird kaum angesprochen, er

fuhrt etwas vom zentralen Thema des Textes weg und k8nnte

so einer angestrebten Kurzung des Textes zum Opfer fallen.

Dies gilt in etwa auch fur den Textteil gegen Ende des

zweiten Absatzes: "Hinterher" wird dann oft gesagt ...

Zudem fuhrt der Begriff "alte Frau" in diesem Textteil zu

Heiterkeitskundgebungen und starken, vom Ernst des Themas

abweichenden, Ironisierungen.
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Wer nicht beizeiten aufh6rt,

fur den ist die Zeit bald abgelaufen.

ry#44

APRIL

Die Grenze von .Genu B zu Abhangigkeit ist schnell uber-

schritten. Meist sind es ungel8ste Probleme, die einen

Menschon vom Alkohol abhangig machen.

Alkohol hilft:

...
Probleme zu vergessen,

Nach dem Motto: "Schutt' die Sorgen in ein Glaschen

Wein ...". Leider kommen sie, zusammen mit einem Kater,

wieder. Wer sich daran gewdhnt, seinen Kummer in Alko-

hol zu ertranken, der gerat leicht in ein gefahrliches

Abhangigkeitsverhaltnis.

Das Wohlbefinden eines Menschen hangt unter anderem da-

von ab, wie er mit seiner Arbeit, in der Schule, mit

Kollegen und Freunden zurecht kommt, wie er sich selbst

sieht und fuhlt. Ist das Selbstgefuhl schlecht, meinen

viele, es sei eine bessere L6sung, zur Flasche zu grei-

fen, als sich aktiv mit den Problemen auseinanderzu-

setzen.

... neue Probleme zu schaffen,

Wer glaubt, seine Schwierigkeiten mit Hilfe von Alko-

hol 18sen zu k8nnen, sieht sich bald einem neuen Prob-

lem gegenuber: der "Abhangigkeit vom Alkohol". Die

alten Schwierigkeiten bleiben naturlich bestehen. An-

statt gel6st zu werden, werden sie noch gr6Ber. Das

machen ein paar Beispiele deutlich:

i
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"Ich trinke, weil zuviel von mir verlangt wird." Wer

trinkt, weil er sich uberfordert fuhlt, gibt sich nach

dem GenuB von Alkohol meist betont lassig. "Ihr k6nnt

mich alle kreuzweise", bezeichnet diese Haltung. Er

kann aber auch zu den Menschen geharen, die selbst

sehr hohe Anspruche an sich stellen. Wird er ihnen

einmal nicht gerecht und trinkt dann, so ist die Folge

ein ubetriebener Ehrgeiz. Der Lassige wird durch Alko-

hol noch lassiger, der Ehrgeizige noch ehrgeiziger. Und

weil bei keinem wirklich etwas besser wird, trinken beide

weiter - bis zur seelischcn und spater k6rperlichen .A -
h ngigkeit vom Alkohol.

Manche fuhlen sich uberall Zwangen ausgesetzt: Wird

dieses Gefuhl mit Alkohol bekampft, verstarkt es sich

nur. Die Folge idt ein eigenbr6dlerisches, manchmal auch

ein aggressives Verhalten. Aber wie last man sich aus

Zwangen! Durch Ehrlichkeit: Mit denen daruber reden,

von denen der Zwang ausgeht.

Genauso, wenn man sich einsam vorkommt. Es gibt genug

Menschen, mit denen man sprechen kann. Wer sich jedoch

einbildet, ungeheuer allein zu sein und dabei trinkt,

wird kontaktscheu, schuchtern und gehemmt. Ob er will

oder nicht.

APRIL

,..
aber keineswegs, Probleme zu 16sen.

Zugegeben, die "Dinge" wirklich zu verandern, erfordert

mehr Aktivitat und Mut, als der Griff zur Flasche. Aber

versuchen k6nnte man es ja mal - zum Beispiel, indem man

seine Probleme mit Freunden bespricht. Oft stellt sich

dann heraus, daB ein anderer ahnliche Schwierigkeiten hat.

Und wenn man auch nicht daran glaubt, daB geteiltes Leid

halbes Leid ist, so haben doch mehr Menschen normaler-

weise mehr und vielleicht auch bessere Ideen fur die

L6sung eines Problems. Wer glaubt, keine Freunde zu

haben, sollte versuchen, sich welche zu schaffen. "Ein-

fach gesagt! " Aber wer schon einmal ausprobiert hat,

INSTITUT FOR ET,·EPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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von sich aus auf andere "zuzugehen", hat vielleicht

auch festgestellt, daB er offene Turen einrannte. Denn

meistens fehlt bloB der Mut, den ersten Schritt zu tun.

Unser Tip: Sich fur das Geld, das sonst in alkoholi-

sche Getranke umgesetzt wurde, etwas anderes leisten.

Jeder von uns hat eine Menge Wunsche. Wenn wieder einmal

einer erfullt werden kann, steigt meist auch die Stim-

mung. Und wenn man sich besser fuhlt, wachst auch der

Mut, wirklich etwas zu tun - fur sich zusammen mit an-

deren.

APRIL

1
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Dieser Text besitzt bei den Jugendlichen eine hohe

Akzeptanz:

- „finde ich gut, treffend; vor allem die

Abhangigkeit"

- „die meisten denken, Alkohol schadet nicht,

dieser Text zeigt die Gefahren"

„geschickt gemacht, mit der Zeit wird man ab-

hangig, Bild druckt Text aus"

uerklart, wie man zum Alkoholiker wird" u.a.

Die Gliederung, der Nachvollzug des Ablaufs, wird posi-

tiv bewertet: ... Probleme vergessen ... neue Probleme

schaffen ... keineswegs, Probleme zu lasen.

Der Tip jedoch st6Bt auf einhellige Kritik, er wirkt

einerseits zu einfach, zu „banal", andererseits :,b16d-

sinnig". Probleme damit zu losen„sich fur das Geld ...,

etwas anderes zu leisten, wirkt zu konstruiert, zu 6ber-

flachlich. Die „beeindruckende" Ansprache des Textes ver-

liert im Tip ihre Wirkung: "Die machen es sich aber ein-

fach".

Der Tip muB vollkommen umgestaltet werden, um dem Text

nicht seine Glaubwurdigkeit zu nehmen.

1

1
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Hilfe fur einen, der zu viel trinkt
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Diese Hilfe kann verschieden aussehen. Wichtig ist nur,

daB sic so fruh wie maglich erfolgt. Wenn man sich hau-

figer fragen wurde, was mit dem los ist, der pl6tzlich

6fter uber seinen Durst trinkt, gabe es eine Menge Alko-

holkranke weniger. Im allgemeinen ist ubermaBiges Trin-

ken die Folge von pers6nlichen Schwierigkeiten, mit de-

nen man allein nicht fertig wird. Wer vernunftig mit

Alkohol "umgehen" kann, sollte deshalb keinesfalls auf

diejenigen herabsehen, die das nicht k8nnen. Gerade

weil er es kann, ist er der Richtige, um zu helfen. Je

fruhzeitiger in der eigenen Umwelt (Schule, Arbeits-

stelle, Freundeskreis, Nachbarn, Verein und so weiter)

ein Hilfebedurftiger entdeckt wird, umso graBer sind

die Chancen, ihn aus dem beginnenden Teufeltkreis

"Alkohol" zu befreien.

Ein Gesprach mit Menschen, die durch Alkohol gefahrdet

sind, ist ein in jeder Weise ungewahnliches Gesprach.

Denn sie sind oft sehr anspruchsvoll in ihrem Verhal-

ten und stellen jeden auf eine harte Probe; leicht

reizbar und vor allem miBtrauisch; ausgesprochen

passiv, man darf nicht darauf hoffen, daB sie von

sich aus das Gesprach uber ihre Schwierigkeiten.su-

chen; Menschen, denen das Problem, das sie zum Alko-

hol gebracht hat, gar nicht bewuBt ist.

C-
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Ein paar Tips fur ein Gesprach mit eincm,

derzuviel trinkt:

0
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Nicht mit der Tur in's Haus fallen. Sich dem Thema

"Alkohof" auf Umwegen nahern. Man muB ja nicht gerade

uber's Wetter reden. Es gibt genugend allgemein inte-

ressante Themen fur den Einstieg in ein Gesprach. Trotz-

dem: Das Fernziel, uber den Zusammenhang von Problemen

und AlkoholmiBbrauch zu sprechen, nicht aus den Augen

verlieren.

Sicher nicht "besser" vorkommen. Das spurt der andere

sofort und tritt den Ruckzug an, bevor das eigentliche

Gesprach begonnen hat.

Den erhobenen Zeigefinger weglassen. Wer helfen will,

darf nicht "moralisch" kommen. Er sollte sachlich und

neutral bleiben. Die meisten Alkoholgefahrdeten neigen

ohnehin zu Selbstvorwurfen.

Harte Begriffe vermeiden. Mit Begriffen wie "Sucht",

"Teufelskreis", "Delirium" und so weiter ist der, dem

man helfen will, schnell zum Alkoholiker abgestempelt.

Das macht es fur ihn schwierig, sich zu 6ffnen und ehr-

lich zu sein.

Solidaritat.zeigen. Naturlich nicht so viel, daB der

Helfer selbst zum Alkoholgefahrdeten wird. Der andere

muB jedoch das Gefuhl bekommon, daB man auf seiner

Seite steht. Das k6nnte zum Beispiel so angedeutet

werden: "Ganz nebenbei mal - ich habe geh6rt, daB Du

in letzter Zeit ganz schan einen draufmachst. Ich

kann es an sich nicht glaubon."

Nicht don Mut verliercn. Auch wonn sich nach don er-

sten Gesprachon nicht vicl andern solltc. Wer wirk-

lich hclfcn will, muB immer wicdor ormuntern, uber

dieselbon problcmc sprechon und bcrcit sein, Lasun-

gen dafur zu suchon.
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Unscr Tip: Sich einmal in der eigenen Umwelt umsehen,

ob nicht auch dort jemand Hilfe braucht. Viele sagen,

das sei Sache von Institutionen. Aber Menschen, die

durch den Alkohol gefahrdet sind, wenden sich nicht

an "Fachleute". Selbst wenn ihnen einmal der Gedanke

kommen sollte, daB sie vielleicht gefahrdet sein k6nn-

ten. Sie werden diesen Gedanken schnell mit Hilfe von

Alkohol wieder verdrangen. Erst ernsthaft Alkohol-

kranke - wenn uberhaupt - suchen Hilfe bei den "zu-

standigen Stellen". Bis dahin ist oft wertvolle Zeit

verstrichen.

MAI

INSTITUT FOR ENiPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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Dieser Text, welcher zu starken kritischen Auseinander-

setzungen der Jugendlichen untereinander fuhrt, (siehe

dazu Kapitel 6.5 - DIE ENTWICKLUNG GRUPPEN-PSYCHOLO-

GISCHER PROZESSE UND WIRKUNGEN) wird als sehr direktiv

erlebt, da er als Ganzes einen „Tip" darstellt. Die Art

und Weise, in der dieser Text Diskussionen in Gang setzt,

die sich dann schlieBlich mit generellen Alkoholprob-

lemen auseinandersetzen, liegt im Sinne der allgemeinen

Zielsetzung des Kalenders: Er regt zu eigenen Uberlegun-

gen an, bringt eigene Erfahrungen mit Alkoholikern oder

Gef hrdeten in Erinnerung, laBt die Jugendlichen eigene

Ideen entwickeln.

Die einen lehnen diesen „Leitfaden" als nicht einsetzbar

ab, die anderen akzeptieren ihn als eine Mdglichkeit,

nals Hilfe, damit man uberhaupt einmal weiB, wie man es

machen soll".

Spezifische konstruktive Kritik, die eine Anderung des

Textes anraten lieBe, wird in den Diskussioncn nur selten

geauBert, da der Text als geschlossene Einheit, als ein

Leitfaden erlebt wird.
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JUNI

Er ist nicht der Schnellste, aber der Lustigste

Aber der SpaB wird ihm bald vcrgehen - ohne jeden

Erfolg. Denn: Erfolg durch Leistung. Leistung durch

Disziplin. Disziplin durch Willenskraft. Willenskraft

durch Energie. Energie durch Alkohol?

Vielen Menschen mogen Begriffe wie "Leistung", "Dis-

ziplin", "Willenskraft" noch aus der "Erziehung" her

ein Dorn im Ohr sein. Und jetzt das pausenlose Ge-

rede von der Leistungsgesellschaft und so weiter.

Seltsamerweise werden diese Begriffe aber im Zusam-

menhang mit Sport .akzeptiert. Jeder "Sportler" vor

dem Fernsehger t weiB zu berichten, daB Alkohol und

Nikotin fur einen Sportler Gift sind. - Doch auf

die hervorragende Leistung seiner Lieblingsmannschaft

genehmigt er sich dann noch einen.

Der erfolgreiche Sportler genieBt hohes Ansehen

Und zwar in jeder Altersgruppe, in allen gesellschaft-

lichen Schichten und uber nationale Grenzen hinweg.

Aber wer die Leistung und die Erfolge eines Sportlers

bewundert, sollte auch wissen, daB ein wirklich guter

Sportler viel Kraft und Energie braucht und deshalb

meist auf Alkohol verzichtet. In diesem Bereich ist

sich die Wissenschaft einmal v611ig einig. Alkohol

beschleunigt den ErmudungsprozeB und baut die Lei-

stungsfahigkeit ab.

... andere genieBen Alkohol.

Wer in regelmaBigen Abstanden Alkoholisches trinkt, er-

reicht, daB sein Leistungsniveau andauernd unter seinen

eigentlichen Fahigkeiten bleibt. Ein Sportler oder

eine Mannschaft kann sich das nicht. leisten, wenn sie
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erfolgreich sein will. Ebenso wenig wie jeder andere,

der etwas leisten m6chte. Denn Alkohol hat nicht nur eine

unmittelbare Wirkung auf die Muskeltatigkeit. Er mindert

selbst dann die Leistungsfahigkeit, wenn nach dem Trin-

ken ein ausreichender Schlaf folgt. Ubrigens - bei

jungeren Menschen tritt die Wirkung von Alkohol schnel-

ler ein als bei alteren. Es gilt die Regel: je junger,

umso schneller der EinfluB.

Unser Tip: Das Ganze einmal ausprobieren. Mal wieder

aktiv Sport betreiben und den ersten Erfolg auch ruhig

einmal "begieBen". Jeder kann so selbst erfahren, wie

sich Alkohol vom Vorabend auf die Leistungsfahigkeit

am nachsten Tag auswirkt. Und das, was im Sport gilt,

gilt auch fur jeden anderen Bereich, in dem Leistung

gefordert oder gewiinscht wird.

JUNI
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Zu JUNI

Der Text wirkt in seiner Ansprache etwas „blaB", wenig

„auBergew6hnlich" oder „pragnant". Das zeigt sich deut-

lich daran, daB in den Gruppen eine Diskussion nur muh-

sam in Gang kommt.

Der Text gefallt „allgemein gut", daB Leistungsbegriffe

am Beispiel des Sportes erklart werden, wird „als gutes

Beispiel" akzeptiert, man ist in der Lage, den Gegensatz·

Alkohol - Leistung an diesem Beispiel gut nachzuvollziehen.

Die Diskussionen finden ihren Ansatz durchweg im Tip:

nDas Ganze einmal ausprobieren". Hier kommt es zu gegen-

teiligen Bewertungen. Einerseits Meinungen mit dem Tenor:

"finde den Tip nicht gut. Hier wird man prak-

tisch dazu aufgefordert, den Erfolg ruhig ein-

mal zu begieBen; ob es nur bei einmal bleibt?"

Andererseits:

"Die Leute werden zur Selbst ndigkeit aufge- ·

fordert. Nicht immer nur Hilfe von auBen, sondern

eigene Erfahrung, die man am eigenen Karper spurt".

Gerade wegen dieses gegenlMufigen Prozesses, den der Tip

anregt, sollte er in dieser Form erhalten bleiben.

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCI IOLOGIE RM##
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60:fnen Brand. Oder:

Nur ein Kamel laBt sich bei Hitze vollaufen.

Der volle Kopf.studiert nicht gern.

Geh' nie mit vollem Kopf in's Wasser.

Schnaps am Morgen bringt Kummer und Sorgen.

Wer nicht verzichten kann,

der kann auch nicht genieBen.

CJ

1134,-1

JULI

Wer trinkt, was er will, muB fuhlen, was er nicht will.

Verachtest Du den Kater, so verachte auch den Alkohol.

Den Whisky nicht vor Sonnenuntergang,

sagt eine alte Tropenregel. Diplomaten, die voruber-

fehend in heiBen Landern lebten, haben sie sich zu eigen

gemacht und sie mit in unsere kuhleren Gefilde gebracht.

Zeigt bei uns das Thermometer 30 Grad im Schatten, so

sollte jeder auch bei uns diese Regel einhalten. Denn:

je gr63er die Hitze,

Die Hitze macht dem Karper schon genug zu schaffen:

Der Blutdruck ist erh6ht, das Herz muB mehr pumpen. Die

Adern dehnen sich aus, das sieht man deutlich an den

Handen. Der K6rper verliert Salz durch das Schwitzen.

Er bedindet sich durch die Hitze in einer Stressituation.

INSTITUT FOR EMPIRESCI IE PSYCHOLOGIE
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... umso unvertraglicher ist Alkoholl '
JULI

Mit einem halban Liter Bier zum Beispiel wird dieser

StrcB empfindlich verstarkt: Der Blutdruck wird weiter

erh6ht: Das Herz muB noch mehr pumpen. Es besteht die

Gefahr, daB das Herz- und Kreislaufsystem die Grenze

seiner Leistungsfahigkeit erreicht. Schwindel und Ubel-

keit, Krampfe in den Beinen, sogar BewuBtlosigkeit kan-

nen unliebsame Folgen sein. "Hitzschlag" oder "Sonnen-

stich" nennt man so etwas.

Zugegeben - es ist vielleicht am einfachsten, sich ein

Bier zu bestellen. Aber auch am einfallslosesten und

... siehe oben. Weil man jetzt nicht auch noch das Ge-

hirn mit der Suche nach erfrischenden Getranken stra-

pazieren will, hier ein paar Rezeptvorschlage ohne

oder mit ganz wenig Alkohol.

Cuba-Flip
3 Bananen
Saft ciner Zitrone
1-2·EB16ffel Zuckersirup
3/4 1 eiskalte Milch

2 cl Rum

Die geschalten Bananen mit der Gabel (oder Mixer)

gut zerdracken. Zitronensaft und Milch zugeben und
das Ganze mischen. Dann mit Zuckersirup abschmecken.

Rum in hohe Glaser fullen und mit der Bananenmilch

auffullen.

Sportsman-Cocktail

4 Eigelb
2 EBlaffel Zucker

2 EB16ffel Grenadine
Saft von 4 Orangen
Saft von 2 Zitronen
Saft von 2 Grapefruits

Eigclb mit Zucker und Grenadine schaumig ruhren.
Fruchtsaft und Milch dazugicBen und in Glaser fullen.

Eisgekuhlt servieren.

78
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Blondy-Milk
3/4 1 Milch
3 EBlaffal Honig
2 cl Grand Marnier

2 cl Rum

Saft einer halben Zitrone
2 Eigelb
etwas geschlagene Sahne

-!1  144

JULI

Eigelb mit einem EBlaffel Zucker Schaumig ruhren, Rum

und. Grand Marnier dazugeben und in Glaser fullen. Ei-

gelb mit Zucker zu steifem Schnee schlagen und auf die
Eigelbmasse aufsetzen.

Heidelbeer-Flip

1/4 1 Buttermilch
250 g Heidelbeeren

3 EB16ffel Zucker
1 Packchen Vanillezucker

Saft einer Zitrone
abgeriebene Zitronenschale

Heidelbeeren im Mixer etwa eine halbe Minute zerkleinern.

Buttermilch, Zucker, Saft und Schale einer ungespritzten
Zitrone zugeben und nochmals kurz durchmixen. In Glaser
fullen und mit Strohhalm servieren.

Milk-Surprise

1/2 1 Milch
1 Tasse (etwa 80 g) Himbeeren
1 Tasse Erdbeeren
2 Pfirsiche
2 EB16ffel Zucker

Saft einer Zitrone
6-8 Eiswiirfel

Pfirsiche hauten und entsteinen, Beeren waschen. Die
Fruchte im Mixer zerkleinern, Zucker und Zitronensaft

zugeben, mit Milch und Eiswurfeln auffullen und in Gld-
ser gieBen. Alkoholische Abwandlung: 2 cl Himbeergeist
auf ein Glas.

-

Unser Tip: Bei Hitze Alkohol meiden! Und wenn es wieder

etwas kuhler ist, sich ein Spezialgetrank fur die nach-

sten "Hundstage" komponieren. Es darf alles enthalten,

was schmeckt - nur keinen Alkohol.

1
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Dieser Text wird oft als „Rezeptbuch" bezeichnet, die

Rezepte verdrangen stark die eigentliche Aussage, die

in dieser kurzen und pragnanten Form akzeptiert wird.

Die Rezepte sollten aus dem Text genommen werden, es

sei dend, sie kannen ins Bild integriert werden. Zudem

bemerken die Jugendlichen den Widerspruch des Tips zu

den Rezepten: Hier - „Es darf alles enthalten, nur kei-

nen Alkohol" - dort Rezepte, die teilweise Alkohol ent-

halten.

Die „Spruche" schlieBlich besitzen zu wenig Beziehung

zum Thema „Bei Hitze Alkohol meiden". Nur einer kann

als relevant erlebt werden und wird auch positiv bewer-

tet: „Nur ein Kamel laBt sich bei Hitze vollaufen".

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCHOLOCIE
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Sexuell verklemmt?

Alkohol enthemmt!

AUGUST

Das k6nnte einer von vielen "sch6nen" Werbeslogans der

Alkoholindustrie sein. Immer wieder wird geschildert,

daB "es" mit Alkohol leichter, besser, schaner, befrie-

digender und uberhaupt erst richtig "gehe".
%

Aufgeklart - und trotzdem im Herzen unsicher

Trotz unserer heutzutage so aufgeklarten modernen Ge-

sellschaft, die angeblich keine Tabus mehr kennt, ist

sexuelle Unsicherheit - um nicht zu sagen Verklemmt-

heit - immer noch ein Problem von vielen. In den Schulen

wird "Aufkliirung" betrieben. Aber es niitzt zum Beispiel

niemandem, wenn er weiB, wie man Kinder bekommt oder

wie man es vermeidet. Auch nutzt es wenig, wenn er

weiB, daB Sexualitat etwas mit Liebesfahigkeit zu tun hat,

wenn er nicht gelernt hat, wie man zartlich mit dem an-

deren Geschlecht umgeht.
1

Alkohol erleichtert den "Einstieg",

Irgendwann macht jemand die pers6nliche Erfaltrung, daB

nach AlkoholgenuB Schuchternheit und Hemmungen wie

weggeblasen scheinen. Er fuhlt sich mutig, frivol, aus-

gelassen. Was ist passiert? Der gehemmte Mensch hat ge-

lernt, sich zu beherrschen und zu kontrollieren. Gefuh-

le waren oft wahrend der Kindheit unterdruckt. Und weil

Alkohol zuerst die kontrollierenden und beurteilenden

Funktionen des Gehirns schwacht oder vallig lahmlegt,

fuhlt er sich enthemmt. Es werden also keine sexuellen

Triebe und Empfindungen durch Alkohol produziert oder

verstarkt. Empfindungen, die ohnehin schon vorhanden

waren, werden nach AlkoholgenuB nur nicht mehr durch

das GroBhirn gesteuert.

81
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AUGUST

...
vermindert den GenuB

Das BewuBtsein ist geschwacht oder vollkommen lahmge-

legt. Und das hat leider zur Folge, daB auch nichts mehr

richtig miterlebt wird. Es fehlt also das GenieBen der

Scxualitat. Sie wird zu einem rein karperlichen Vorgang

und bleibt im Grunde unerfullt. Und unerfullte Sexua-

lit t kann durchaus zu einem Lebensproblem werden , das
%

dann mit immer wieder neuem AlkoholgenuB zu 16sen ver-

sucht wird. Geschieht dies uber einen zu langen Zeit-

raum, tritt erst leichte, dann v611ige Impotenz ein.

Das dauert allerdings etliche Jahre und muB nicht nach

zweimal Besoffensein befurchtet werden.

... und hinterl Bt einen faden Geschmack.

Man hat nichts wirklich Gutes erlebt, der GenuB fehlte,

es wurde lediglich ein k6rperliches Bedurfnis "befrie-

digt". Dementsprechend ist auch das Gefuhl "hinterher".

Besonders schlecht ist es denen, die immer noch glau-

ben, Sexualitat sei im Grunde Sunde. Aber die haben

dann meist auch gleich eine bequeme Ausrede zur Hand:

" Ich war so voll. Da kann "so etwas " schon einmal

passieren."

pnser Tip: Auch Freiheit will gelernt sein. Auch wenn

der Anfang ohne Alkohol schwerer ist: Mehr SpaB am

Sex haben auf jeden Fall die, die es gerne tun und

anschlieBend ohne Schuldgefuhle und faule Entschuldi-

gungen daran denken.
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Die aufgestellte Behauptung, daB Alkohol oft von Jugend-

lichen dazu „eingesetzt" wird, sexuelle Probleme und

Hemmungen zu 16sen, wird in allen Gruppendiskussionen

akzeptiert.

In den „gemischten" lockeren Gruppen wurden Einzelheiten

des Textes nur zagernd behandelt, Sexualitat ist ein The-

ma, uber das man unter sich teilweise fremden Menschen

weniger offen spricht. Kritik wurde eigentlich nur an

der zu starken Absolutheit des Tips geubt: „Auch wenn der

Anfang ohne Alkohol schwerer ist". Zudem gelingt es nicht,

sich den Zusammenhang zwischen Sexualitat und Freiheit

(„Auch Freiheit will gelernt sein") zu verdeutlichen.

Das Letztgenannte kann als Beispiel fur eine grundsatz-

liche Eigenschaft des Stils der Ansprache gelten: Er bie-

tet deutliche Gegensatze zwischen „harten" wissenschaft-

lichen Fakten einerseits (Wirkung auf das Groehirn usw.),

zu einem z6gernden Ansprechen des Wesentlichen („es",

„Einstieg") - dies wi rd in seinem Stil aber akzeptiert,

und zu „philosophisch" erlebten Ansatzen andererseits, wie

etwa „im Herzen unsicher", „Liebesfahigkeit", „Freiheit".

Dies wird von den Jugendlichen zwar nur vereinzelt auf-

gegriffen, zeigt aber, daB die Ansprache recht indiffe-

rent wirken kann, sie sollte in sich mehr eine stilisti-

sche Einheit bilden.

1
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SEPTEMBER

Wahlen Sie Drinks, die jede Party viel langer viel

lustiger machen

Die sch6nen warmen Abende werden jetzt seltener. Ware

es da nicht ganz sch6n, sich noch einmal mit Freunden

und Bekannten im Garten oder auf dem Balkon zusammen-

zusetzen und noch einmal richtig ausgelassen zu fei-

ern? Diesmal m6glichst ohne die lastige Kontrolle, ob

man auch noch nicht zu viel getrunken hat. Am besten

mit Drinks, denen man nicht anmerkt, daB sie alkohol-

frei sind und die allen schmecken. Keiner flippt aus,

schl8ft ein oder macht Krawall, und so geht die Fete

ungetrubt bis in den fruhen Morgen.

Sie k6nnen verschiedene Sorten anbieten .

Cooler:

Cocktail:

Flip:

Aperitif:

Frappo:

Der Hauptanteil ist Ginger-Ale - ein

englisches Ingwergetrank, das jedes

gr6Bere Geschaft fuhrt.

Mixgetrank mit mehreren Zutaten. Der Ge-

schmack kann herb oder suB sein.

Gehort zu den "Short Drinks", ist ein

sattigendes Mixgetrank.

Der Name kommt aus dem Franzasischen und

heiBt soviel wie "appetitanregendes Ge-

trank". Man reicht ihn vor dem Essen.

Ein eisgekuhltes Getrank, das zu jeder

Tageszeit schmeckt. Hergestellt wird es

mit Vanille- oder Fruchteis.

„
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Besteht aus Fruchten, Zucker, Apfel- oder

Traubensaft und eignet sich fur jede fest-

liche Gelegenheit.

... und unsere Rczeptvorschlage ausprobieren,

Wir versichern Ihnen, jedes Getrank ist ein'Sommer-

nachtstraum".

... oder Ihre eigenen Rezepte nach Art des Hauses

entwickeln.

- Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt -

auBer der des Alkohols.

Unser Tip: Versuchen Sie es einmal ohne Alkohol. Ihre

Gaste werden Ihnen dankbar sein und auch noch am 1.

Advent gerne an Ihre Sommerparty zuruckdenken.

SEPTEMBE

.i

.

1.
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St. Tropez-Cooler

1 Glas
SEPTEMBER

Limonadenglas mit einem Eiswurfel fullen, Saft einer

Zitrone. 2 Barl6ffel Zuckersirup mit Ginger-Ale auf-
fullen. Das Glas wird mit einer Zitronenscheibe gar-
niert.

Garten-Cooler

1 Glas

2 EB16ffel Ananassirup, 1 EB16ffel Vanillesirup, Saft
einer halben Zitrone, 2 EB16ffel Traubensaft,
zerkleinertes Eis, Soda, 1 Stck. Ananas.

Die Zutaten auBer Soda und Ananas werden geschuttelt
und in ein hohes Limonadenglas gefullt. Soda hinzu-

geben und leicht umruhren. Mit dem Fruchtstuck gar-
nieren.

Sommercocktail

4 - 5 Personen

1 Fl. Orangensaft, Saft von 2 Zitronen, 2 Eiswurfel,
2 Tl. Grenadinesirup.

Alle Zutaten mischen und in einem hohen GefaB gut
umruhren und jedes Glas mit einer Zitronenscheibe

garnieren.

Grapefruit-Karottencocktail
6 Glaser

3 Karotten in wenig Wasser gekocht und kleingeschnitten,
1/4 Tasse des Kochwassers, 4 Tassen Grapefruitsaft,
4 Tl. Grenadinesirup, 1 Prise gemahlenen Ingwer, 1 1/2
Tassen zerkleinertes Eis.

Karotten mit dem Kochwasser im Elektromixer einige
Sekunden mixen, dann die anderen Zutaten beifugen und

mixen, bis alles schaumig ist.
Sofort servieren.

Rosinen-Sanddorn-Flip

4 Personen

1 Becher Sahne-Joghurt, 50 g Sultaninen, 4 Eigelb,
4 EBl. Sanddornsirup, 5 Eiswurfel, Saft einer Orange,
Saft ciner Zitrone, 8 gestr. EBl. Puderzucker, 1/4 1

Milch, 1 Portionsflasche Sodawasser.

Joghurt in Schale gcbcn. Die gewaschenen, abgetropf-
ten Rosinen unter Joghurt mischon. 30 Min. ziehen
lassen. Eigclbe in Mixer schuttcn, dazu Sanddornsirup,
Eiswurfel, Orangen- und Zitrononsaft, Puderzucker,
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schlieBlich Joghurt-Rosinen-Mischung zugeben.
Mixer 3 Min. laufen lassen, Milch zufugen, 1 Min.

laufen lassen. Dann Flip in die Glaser geben und mit

eincm SchuB Sodawasser auffullen. Anstelle von

Sanddornsirup kann man auch schwarzen Johannisbeer-
saft verwenden.

Ananas-Fizz

1 Tasse Ananassaft, 1 £81. Zitronensaft, 1 EiweiB,
1 Spritzer Worcestershire-Sauce, 1 Tasse Eisstuck-

chen und Sodawasser oder Ginger-Ale.

Alle Zutaten auBer den Eisstuckchen und dem Soda-

wasser werden im Elektromixer verquirlt. In hohe
Gl3ser gibt man Eisstuckchen, dazu das Gemixte und

fullt mit Sodawasser oder Ginger-Ale auf.

Golden-Fizz

1 Person

Shaker mit einigen Eiswurfeln fullen, Saft einer

halben Zitrone, Saft einer halben Orange,
1 Eigelb, 1 Barl6ffel Grenadine, kraftig schutteln

und in Glas seihen. Mit Sodawasser auffullen und mit
Strohhalm servieren.

Ananas-Aperitif

4 Personen

Den Saft von 2 mittelgroBen Karotten mischen mit
1 1/2 Tassen Ananassaft. Beides sollte kalt sein,
damit man kein Eis zufugen muB. Diesen Aperitif
kann man geschmacklich variieren, indem man 1/2
Banane, einen kleinen Apfel ohne Geh use oder 1/4
Bund Kresse hineinquirlt.

Tomaten-Aperitif

4 Personen

1 1/2 Tasse Tomatensaft, 1/2 Tasse Milch,
1/4 Teel. Salz, eine Prise Pfeffer, 1/4 Teel.

Selleriesalz.

Alle Zutaten werden glatt verquirlt und mit 1/2
Tasse Eisstackchen serviert.

SEPTEMBE 
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Efdbeer-Frapp&
4 gchaufte EBl. Erdbeer- oder Vanilleeis. 10 frische

gewaschcne Erdbeeren, 1 Glas Obstsirup, 5 Glas Milch.

Alle Zutaten mit dem Mixer solange verquirlen, bis

sich die Erdbceren vollstandig mit dem Eis vermischt

habcn. Anstelle von Erdbeeren eignen sich auch Bana-

nen oder Dosenobst. Man serviert Frapp&s in einem

Spezial-FuBglas und legt Trinkhalm bei.

Pfirsich-Bowle

6 - 8 Personen

750 g bis 1 kg Pfirsiche in feine Scheiben geschnit-
ten, 200 g Zucker (fur Buchsenfruchte weniger), 2
bis 2 1/2 1 Apfelsaft oder Traubensaft, bis 1 1
Mineralwasser.

Fruchte und Zucker werden mit einem Drittel (wichtig)
des Obstsaftes angesetzt. Man laSt die Fruchte zuge-
deckt im Kuhlschrank ca. 2 Std. ziehen, gibt den Rest

des Saftes hinzu, ruhrt leicht um und fullt mit Mine-

ralwasser auf. Alle Zutaten mussen gut gekuhlt sein.

Dieses Rezept kann beliebig verandert werden, indem

man entweder Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Apri-
kosen oder Ananas zusetzt. Anstatt mit Apfelsaft oder
Zitronensaft kann die Bowle auch mit Zitronen-,
Orangen- oder Ananassaft angesetzt werden.

Finnische Bowle

6 Personen

Am Vortag beginnen!

2 Tassen Kirsch- oder Johannisbeersaft, 2 in dunne
Scheiben geschnittene Zitronen, 1 geschalte und in

Scheiben geschnittene Orange, 1 Ananas, 1/2 Tasse

geschalte Mandeln, 5 EBl. Zucker, 1 1 eisgekuhltes
Sodawasser.

Kirsch- oder Johannisbcersaft in die Bowle gieBen,
Zitronen- und Orangenscheiben dazugeben. Die Ananas

sch len, das Fleisch in Wurfel schneiden und eben-

falls hinzufugen, zuletzt die halbierten Mandeln und

den Zucker. Uber Nacht im Kuhlschrank zugedcckt im

BowlegcfaB ziehen lassen. Eurz vor dem Servieren
wird das eisgekuhlte Sodawasser hinzugegeben.

SEPTEMBEI

INSTITUT FOR EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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Der GroBteil der befragten Jugendlichen ist der Meinung,

„daB eine Party ohne Alkohol keine richtige Party ist".

Daran entzundet sich zwar eine grundsatzliche Diskussion,

uber die Stile und Verlaufe einer Party, die Rezeptvor-

schlage des Textes jedoch werden nicht als AnlaB gesehen,

„es einmal anders zu machen".

Sie wirken „viel zu kompliziert", :,umst ndlich", sie soll-

ten „einfacher" werden, einen st rkeren Anreiz bieten.

Hier gilt das gleiche wie fur den Monat JULI: Sie sollten

aus dem Textteil herausgenommen und in den Bildteil ( der

Vorentwurf des Bildes zeigt eine Art Musicbox, die zu ei-

ner Getrankebox umfunktioniert wurdel) integriert werden.

Der Tip schlieBlich verliert aufgrund der Grundeinstellung

der Jugendlichen (s.0.) seine Relevanz. Da „ohne Alkohol"

kaum akzeptiert wird, sollte die Betonung mehr auf „nicht

nur" oder „weniger Alkohol" liegen.

r
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Kollege Alkohol ist ein schlechter Partner

/ 77
OKTOBER

Gerade der, der glaubt, daB ihm die Arbeit uber den

Kopf wachst, isist leicht geneigt, sich mit diesem

Kollegen zu verbunden. Schon nach ein paar Schlucken

kommt er sich wieder barenstark vdr. Aber leider nur

fur kurze Zeit. Wenn die Wirkung des Alkohols nach-

l Bt, ist man mit dem, was unter AlkoholeinfluB ent-

standen ist, oft sehr unzufrieden. Doch auch ohne

StreB oder sonstigen Arger findet man "Grunde" fur

einen Schluck bei der Arbeit.

Es fing alles so harmlos an,

Ein Arbeitskollege- gibt seinen Einstand. Zum Geburts-

tag, wenn geheiratet wird oder bei der Geburt eines

Kindes muB naturlich einer "ausgegeben" werden. Eben-

so beim Ausscheiden aus der Firma. In einer gr6Beren

Abteilung kommen bestimmt eine ganze Mehge Grunde zu-

sammen, bei der Arbeit mal einen Schluck zu trinken.

Es ist schwer, sich diesen standigen "Anforderungen"

zu entziehen und nicht mitzutrinken.

... dann waren Jugendliche dabei,

Besonders betroffen sind die Jugendlichen, die durch

Mittrinken beweisen wollen, daB sie auch schon er-

wachsen sind. Dabei ubersehen sie leicht, daB sie

nicht nur sich, sondern auch ihre Vorgesetzten in

Gefahr bringen. Denn der Vorgesetzte hat die Pflicht

zu verhindern, daB Jugendliche bei der Arbeit Alkohol

trinken. Im Sinne des Gesetzes zum Schutz der Jugend ist

die Arbeitsstelle "Offentlichkeit". Unter anderem legt

dieses Gesetz fest, daB volljahrige Vorgesetzte und

Kollegen, die zulassen, daB Jugendliche am Arbeitsplatz

INSTITUT FOR E:,IPIRISCLE PSYCHOLOGIE
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Alkohol trinken, im Falle einer Anzeige mit einer

Geldstrafe rechnen mussen.

... jemand hatte einen Unfall,

Ein wichtiger Grund,·· Alkohol am Arbeitsplatz zu ver-

meiden, ist die erh6hte Unfallgefahr. Das gilt auch,

wo der Anteil reiner Routinearbeiten sehr groB ist.

"Man kann das ja alles im Schlaf. Da kann man ruhig

mal einen trinken zwischendurch." Das stimmt leider

nicht. Wichtig ist: Je gr6Ber die Routine, desto

h6her wird die Gefahrdung durch Alkohol. Man achtet

nicht mehr auf die Gefahren. Schon nach wenigen Gla-

sern werden die sonst selbstverstandlichen Vorsichts-

maBnahmen vergessen.

... ein paar flogen raus,

Auch an Arbeitsplatzen, wo man bei einem Fehler nicht

gleich Kopf und Kragen verliert, ist Vorsicht im Um-

gang mit Alkohol geboten. Denn Alkohol vermindert die

Arbeitskraft, macht schneller mude und erhaht die

Fehlerquote erheblich. Den Vorgesetzten interessieren

die Grunde, warum jemand nicht mehr genug leistet

und pl6tzlich so viele Fehler macht, im allgemeinen

nicht. Er wird sich uberlegen, ob er sich nicht lie-

.ber einen "Fahigeren" sucht. Und dann ist die Kiindigung

nicht mehr weit.

.... und jetzt herrscht striktes Alkoholverbot.

Jeder Vorgesetzte hat das Recht, Alkoholkonsum wahrend

der Arbeitszeit zu verbieten. Bei Nichteinhaltung die-

ses Verbotes ist er verpflichtet, die Kundigung auszu-

sprechen - sonst macht er sich namlich selbst strafbar.

INSTITUT FOR EASPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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Unser Tip: Am Arbeitsplatz sollte man auf jeden Fall

die Finger vom Alkohol lassen. Lieber nach Feierabend

mit den Kollegen ein Glas in der n chsten Gaststatte

trinken.

INSTITUT FOR EMPIRISCS IT PSYCHOLOGIE

OKTOBER

3



----1

93

INSTITUT FOREr,TPIRISCHE PSYCHOLOGIE
*-*

Zu OKTOBER

0

]12414

Dieses Thema besitzt erwartungsgemaB fur die jugend-

lichen Arbeitnehmer eine h6here Relevanz als fur Schu-

ler und Studenten. Die Schilderung des Ablaufs, welche

Folgen der GenuB von Alkohol am Arbeitsplatz nach sich

zieht, wird als „einleuchtend", „pragnant" erlebt.

Die jugendlichen Arbeitnehmer kritisieren jedoch die

geringe Realitatsnahe; es entstehen Eindrucke wie „das

gilt doch mehr fur Beamte, Angestellte und so",

die eigenen Erfahrungen am Arbeitsplatz k6nnen sich nicht

so deutlich im Text widerspiegeln.

Der Tip ruft deutliche Kritik hervor: Hier wird ein ak-

zeptierter Ratschlag „Am Arbeitsplatz sollte man die Fin-.

ger vom Alkohol lassen" durch einen weiteren Rat aufge-

hoben, der Probleme mit sich bringen kann, indem er em-

pfiehlt, nach Feierabend „einen trinken" zu gehen. Dies

staBt bei allen Jugendlichen auf Ablehnung mit dem Tenor:

„Und wie kommt man angchlieBend wieder nach Hause". Der

Tip sollte neben dem ersten Rat eine andere Alternative

bieten, nicht eine, die zu neuen Problemen fuhren kann.

Er verliert sonst stark an Akzeptanz und Glaubwiirdigkeit,

er wirkt sonst :,halbherzig" .
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NOVEMBER

Sie hat schlechte Manieren, keinen Respekt vor alteren

Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Sie wider-

spricht ihren Eltern, legt die Beine auf den Tisch und

tyrannisicrt ihre Lehrer. Ihre Gesundheit ruinieren

die jungen Leute mit Nikotin, Alkohol und allen m6gli-

chen Rauschmitteln. So wenigstens denken viele Er-

wachsene.

Und was tun sie selbst? Sie rauchen und trinken oft

noch mehr als die Jugendlichen.

)

Kann die Welt der Erwachsenen Vorbild fur die

Jugend sein?

Leider dient sie oft nur im Negativen als Vorbild. Es

gibt Jugendliche, die noch immer glauben, sie seien

schon erwachsen, wenn sie einfach die Symbole der Er-

wachsenen - z.B. Zigaretten und Alkohol - ubernehmen.

Doch bald mussen sie feststellen, daB einfache Nach-

ahmung nicht ausreicht. Im Gegenteil: Gerade der

junge Mensch muB sich standig auseinandersetzen mit

seiner eigenen Person und mit seiner Umwelt. Dabei tre-

ten eine Menge Probleme auf. Viele wollen oder k6nnen

diese Probleme nicht aktiv bewaltigen. Sie wahlen die

Flucht in den Alkohol. Und die Erwachsenen merken es

nicht einmal. Weil sie selber trinkcn.

Verbote fur Erwachsene zum Schutze der Junend

Paragraph 13 des Jugendschutzgesctzcs verbictct Gast-

wirten und anderen Erwachscncn, Kindern und Jugend-

lichen, in Gaststatten odcr anderen Verkawfsstallen

Branntwein auszuschenken odcr zu verkaufon. Denn der

Gesetzgober weiB, daB starke alkoholische Gatrbinke

die Entwicklung eincs jungen Mrnsched zi ('iner rcifen

'-
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- k6rperlich wie seelisch.

Verbote fur Jugendliche zum eigenen Schutz

Allzu leicht wird - trotz Verbot - gesagt: "Komm,

trink doch einen mit!". Macht der Jugendliche dann

mit, kann auch er belangt werden. Paragraph 12 des

Jugendschutzgesetzes sagt, daB ein Jugendlicher uber

16 Jahren zwar Bier trinken, jedoch keinen Cognac,

Whipky oder andere hochprozentige Getranke konsumie-

ren darf. Jugendliche unter 16 Jahren durfen alkoho-

lische Getranke in der Offentlichkeit nur in Beglei-

tung ihrer Eltern oder eines Erziehungsberechtigten

trinken. Dieses Gesetz ist vielen Jugendlichen nicht

in seiner Konsequenz bekannt. Aber irgendwie "weiB"

jeder, daB die beruhmt-beruchtigten Polizeikontrollen

mit Ausweisvorzeigen etwas mit dem Jugendschutzgesetz

zu tun haben.

Unser Tip: Im Zweifelsfalle lieber keinen Alkohol

trinken.

INSTITUT FUR El.MPIRISCHE PSYCHOLOGIE
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Dumme Spruche zum November

Nach reichlich AlkoholgenuB
nimmt er jetzt hoffentlich den Bus.

C Manhattan ist als Stadt ganz sch6n

als Cocktail laB ihn lieber stehn.

D Der Lehrer hat getrunken viel

mit DreiBig war er schon senil.

E Es friert der Saufer wie ein Schneider

der Mantel ist versetzt schon - leider.

F Der Flachmann in der Tasche klemmt

weil sein Besitzer ist gehemmt.

Der Klempner erntet ublen Groll

denn sein Kanal war wieder voll.

H Der Walfisch st6rt des Herings Frieden

der Saufer lebt ganz abgeschieden.

I Alkohol ohn' jede Grenz'

bringt schon bald die Impotenz.

Verloren hat er seinen Job

betrunken war er und noch grob.

H344

NOVEMBER

K Die Katze sauft in einem Zug.

Weil sie 'nen Kater will ist das auch klug.

L Wer standig sauft, weil "Wch" und "Ach",

krieg auch noch mit der  eber Krach.

96
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NOVEMBERDaB Schnaps nur in den Magen rinnt

glaubt auch nur der, der eh schon spinnt.

N Die Frau steht mit der Nudelrolle

schon wieder ist er voll, der Olle.

0 Der grang-Utan, sonst possierlich

betrunken wird er unmanierlich.

P Der Mann am Steuer war betrunken

das hat dem Polizisten gestunken.

QU Qualvoll geht er vor die Hunde

schon wieder kommt 'ne neue Runde.

R Recht sprach er nicht mehr, dieser Richter

denn leider hatt' er voll den Trichter.

S Die "Liebe" mit '
nem Schnaps begonnen

ist in der Mitte schon geronnen.

Der Taucher hatte was getrunken

darum ist er so tief gesunken.

Die Unke schreit im Sumpfe klaglich

denn all der Schnaps war unvertraglich.

Sie trank den guten Himbeergeist

ihr kleines Kind war schnell verwaist.

Der Hund fand eine Whisky-Pfutze

schon hat er einen in der Mutie.

X  aver wollt Mariechen frei'n

doch weil er soff, sagte sie nein.
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Y Der Hitzschlag traf bald die·Yvonne NOVEMBER

sie trank den Korn in praller Sonne.

Z Der Sechs-Zylinder mag den Sprit

denn er wird dadurch wirklich fit.

3
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Die Jugendlichen k6nnen sich gut mit der Ansprache des

Textes identifizieren. Die Vorurteile der Erwachsenen

kannen bestatigt, der Wunsch der Jugendlichen, „erwachsen"

zu wirken, der dann schlieBlich u.a. zur Ubernahme nega-

tiver Verhaltensweisen Erwachsener fuhrt, kann gut nach-

empfunden werden.

Die Darlegung der Gesetze selbst wirkt „informativ",

„verstandlich". Viele Jugendliche kennen diese Gesetze

nur vom H6rensagen, oder „DaB die immer irgendwo hangen".

Es gelingt den Jugendlichen jedoch nicht, das eigentliche.

Thema mit den „dummen Spruchen" in Verbindung zu bringen.

Hier kann keine Beziehung aufgebaut werden. Sie wirken

zudem teilweise als „an den Haaren herbeigezogen".

Da kein Sinnbezug zum Thema des Kalenderblattes nachvoll-

zogen werden kann, sollte auf die Spruche ganzlich ver-

zichtet werden.
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Ich trinke, weil ich morgen einen Kater haben will.

Eine einfache Lasung. Ahnlich "einfache Lasungen"' bie-

tet die Alkoholwerbung an. Naturlich trinkt kein Mensch,

weil er sich einen Kater wunscht. Die Palette der Wun-

sche ist groB. Und so verspricht die Alkoholwerbung dann

auch viel. Manche Getranke "helfen", das Leben zu be-

waltigen, andere erh6hen die Mannlichkeit oder schaffen

eine behagliche Stimmung ... Aber das einzige, was man

wirklich bekommt, ist das, was man sich nicht wiinscht:

der Kater.

Werbung hin, Werbung her. Sie geh6rt zu unserem Wirt-

schaftssystem. Auch die Werbung fur alkoholische Pro-

dukte. Wichtig ist nur, wie man auf die Verfuhrungs-

kunste der Werbung reagiert. Ob man auf sie herein-

fallt oder ob man sich lieber sein eigenes Urteil bil-

det. Hier kann sich wirklich zeigen, wie weit die

Kritikfahigkeit des einzelnen ausgebildet, wie frei

wir von burgerlichen Konsumgewohnheiten sind.

Werbung: Information uber ein Produkt,

Wenn man Werbung mit anderen Mitteln der Information

vergleicht, fallt einern folgendes auf: Ein gutes Buch

oder ein gelungener Film informieren meist ziemlich

umfassend uber einen Gegenstand. Es werden Vor- und

Nachteile, Vorgeschichte und Hintergrunde sowie andere

Zusammenhange herausgearbeitet. Bei der Werbung ist

das anders. An die Stelle einer umfassenden Information

tritt eine einseitige Beeinflussung.

... oder nur falsche Versprechungen?

Aufgabe der Werbung ist es zum Beispiel, ein Produkt

so anzubieten, daB viele es kaufen. Deshalb wird die-

ses Produkt von seiner besten Seite. gezeigt. Alles,

DEZEMBER

.
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was positiv daran ist, wird herausgestellt, Nachteile

werden wohlweislich verschwiegen. Mit ihrer starken

Vereinfachung kommt die Werbung dem Wunsch vieler Men-

schen entgegen. 8108 nichts Kompliziertes. Nur nicht sel-

ber etwas beurteilen mussen - diese Einstellung finden

wir heute weit verbreitet. Die Werbung nutzt das sehr

clever aus. Sie spricht die geheimsten Wunsche der Men-

schen an und verspricht, sie durch das Produkt X zu

erfullen. Genauso, wie es sich der bequeme Konsument

wunscht.

So wird beispielsweise der Wunsch nach Kraft und Mann-

lichkeit mit einem Slogan wie "Manner trinken Wein-

geist" recht vordergrundig angesprochen. Unterschwelli-

ger geschieht das schon, indem Begriffe gebraucht wer-

den, die immer noch der "Mannlichkeit" vorbehalten blei-

ben sollen  "Setzen Sie sich durch. Trinken Sie zur

richtigen Zeit den richtigen Schluck - XY fliissig. "

Der Wunsch nach einer behaglichen Stimmung wird be-

starkt: "Nach einem gelungenen Tag ein gelungener

Schluck "

Oder der Wunsch, sein Leben zu bewaltigen: "Kommt Zeit,

kommt Rat trink XY Unbekannt."

Und so weiter. Fehlt nur noch der Spruch: "Trinkt, sagte

der M6nch, damit Euch der Teufel nicht mu Big finde."

Wer sich nicht die Muhe macht, selbst zu entscheiden, was

fur ihn gut ist, wird schnell irgendwelchen Versprechun-

gen der Werbung auf den Leim gehen. Aber das ist wirklich

das "Bier" jedes einzelnen. Derjenige, der ciazu neigt,

sich alles so einfach wie m6glich zu machen, neigt spater

auch dazu, allein die Werbung fur seinen ubermaBigen

Alkoholkonsum verantwortlich zu machen.

1
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Unser Tipi Selbst herausfinden, was gut fur mich ist.

Wer weiB, daB kein Getrank dieser Welt einen persanli-

chen Wunsch erfullen kann und wer auBerdem andere

Wege kennt, um Liebe, Kraft, Wohlbefinden und Lebens-

sinn zu erreichen, der wird fur die Alkoholwerbung

weniger empfanglich sein. Er hat sich emanzipiert.

DEZEMBER
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Dieser Text kam in den Diskussionen in Form eines Rein-

layouts zur Abhandlung. Es zeigte sich, daB dieses Layout

mit seiner wesentlichen Anmutung "Werbung oder Nicht-Wer-

bung7" ein GroBteil seiner beabsichtigten Funktion el-

fullt: Die Klarung dieser Frage "Werbung oder Nicht-Wer-

bung?" muBte im Text gesucht werden. (Siehe dazu Kapitel 6.3

DIE FUNKTION UND WIRKUNG DER "AUFMACHER" ,
DE;R BILDNERISCHEN

GESTALTUNG).

Die Jugendlichen k6nnen diese Klarung jedoch im Text

nicht findent Der Text wirkt „sehr ausfuhrlich", „theo-

retisch ". Die Anschauung, wie Werbung funktioniert,

ist im Bild gegeben, der Text nimmt diesen Ansatz jedoch

nicht klar auf. In seiner Ansprache bewegt sich der Text

zu stark, zu differenzierend auf einer Theorieebene, die

verstandliche Anschauung fehlt.

Der ge Lamte Text sollte demnach umgestaltet warden. Er

sollte die paradoxe Anmutung des Bildes aufnehmen, an Bei-

spielen zeigen, was eine solche Anzeige bewirken kann und

was sie in Wirklichkeit nicht gibt, namlich eine Information.
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Wie die Untersuchungsergebnisse aufzeigen, besitzt kein

Layout in der jetzigen Form einen hohen Aufforderungs-

charakter sich uber ein Betrachten des Bildes hinaus,

mit dem Text des jeweiligen Kalenderblattes zu be-

schMftigen. Der Kalender kann jedoch im Sinne seiner

Zielsetzung nur uber den Text wirken. Gelingt es nicht,

den Betrachter des Kalenders in den jeweiligen Text ei-

nes Blattes "hineinzuziehen", scheitert die gesamte Ka-

lenderidee, da ihre angestrebten Wirkungen im Grunde erst

gar keinen Ansatz findenl

Zur L6sung dieses grundsatzlichen Problems, das im wesent-

lichen bereits in Kapitel 6.3 - DIE FUNKTION UND WIRKUNG

DER "AUFMACHER" abgehandelt wurde, m6chten wir die bereits

an dieser Stelle aufgefuhrten Uberlegungen noch einmal

aufgreifen und folgende Empfehlungen aussprechen:

Die Anmutungen aller Layouts (oder Kalenderblatt-

Bilder) mussen Assoziationen zu Alkohol oder we-

nigstens zum Bereich "Getranke" wecken

- Mehr noch, "Alkohol" ("Getranke" ) mu B als wesent-

liches Element der Bilder erkannt werden

Uber die fotografische Perfektion des Bildes hin-

aus, muB das Bildthema in sich eine Fragestellung

bergen, es muB ungew6hnlich sein, die bildnerische

Darstellung selbst darf noch keine L8sung dieser

Fragestellung bieten
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Ein optisch pragnanter Headline-Text · im Bild-

teil muB diese Fragestellung aufnehmen und ver-

starken, deutlich machen, daB die L6sung, die

Aufkldrung uber das Bild nur im Text zu suchen

ist

Der Text selber muB in seiner Headline die Fra-

gestellung wieder aufnehmen (nicht lasenl)

Die grafische Gestaltung des Textes muB dem Le-

ser "entgegenkommen" durch einen deutlichen, gut

lesbaren Text (Hintergrund!), sinnvolle Gliederung,

pr gnante Uberschriften der einzelnen Textabschnitte

Der Tip am Ende des Textes sollte mehr hervorgehoben

werden

Inhaltlich sollte der Text teilweise, falls n6tig

und m6glich, gestrafft werden (Siehe dazu Kapitel

6.6 - DIE KALENDERTHEMEN IN DER EINZELKRITIK)

Diese Empfehlungen sollten den Rahmen fur eine weitere

Entwicklung der Layouts bieten. Der Mechanismus des AuBer-

gew6hnlichen, des Unaufgeklarten, das auf Klarung, L8sung

arangt, sollte eingesetzt werden, um uber den ProzeB der

positiven Anmutung und der hohen Aufmerksamkeit hinaus den

Layouts einen starken Aufforderungscharakter zu geben
sich mit ihnen auseinanderzusetzen; so k6nnen die vorhan-

denen Wirkungsm6glichkeiten der Texte zum Einsatz kommen.

1
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8.1 DIE VIER MONATSTHEMEN IM REINLAYOUT
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