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Gesundheitsf'6rderung im Jugendalter: 
Attraktivit it yon Stressbew iltigungstrainingsl 
Health Promotion in Adolescence:  Attractiveness o f  
Stress Management  Trainings 

Die F6rderung yon Stressbewdltigungskompetenzen ist eine zentrale Strategie der 
GesundheitsJ~rderung. Die vorliegende Studie untersucht die Attraktivitiit von 
Stressbewdltigungstrainings bei der Zielgruppe der Jugendlichen. 1.699 Schiilerin- 
nen und Schiiler der Klassenstufen J~nf bis zehn wurden zu ihrem Interesse an ei- 
nem Stressbewdltigungstraining, zu chronischen Erkrankungen bzw. Stressbelas- 
tungen sowie zu konkreten Erwartungen an Stressbewdltigungstrainings befragt. Als 
bedeutsamste Prgidiktoren des Teilnahmeinteresses werden die Geschlechtszu- 
geh6rigkeit, die Klassenstufe, vorliegende chronische Erkrankungen und die akute 
Stressbelastung identifiziert. In Bezug auf die Wichtigkeit verschiedener Trainings- 
inhalte und die Rahmenbedingungen der TrainingsdurchJ~hrung gibt es Ge- 
schlechts- und Klassenstufeneffekte sowie Unterschiede zwischen den Schulformen. 
Schlfisselw6rter: Bedarfsanalyse, Gesundheits3~ Jugendalter, Stresserleben, 
Stressbewdltigungstraining 

Fostering stress management sMlls is a core target of  health promotion. The aim of  
the present study is to identify the attractiveness of  stress management trainings for 
adolescents. 1.699 Fifth- to Tenth-graders filled in a questionnaire asking for  (a) 
their interest in attending a stress management training, (b) chronic diseases, dis- 
tress, stress-symptoms, and (c) concrete expectations and preferred conditions with 
regard to the training. As a main result, gender, grade, chronic diseases, distress 
and stress symptoms emerged as the most important predictors of  the interest in the 
training. The analyses of  concrete expectations and conditions revealed gender- and 
grade-effects and differences between the school-types included. 
Keywords: Adolescence, demand analysis, health promotion, stress experience, stress 
management program 

Einleitung 

Die F6rderung von Stressbew/iltigungskompetenzen ist eine zentrale Strategie 
der Gesundheitsf6rderung, mit der sowohl eine pr~iventive als auch eine kura- 
tive Zielsetzung verbunden sein kann, wie ein Blick auf die im deutschspra- 
chigen Raum eingesetzten empirisch evaluierten Gesundheitsf'6rderungs- 
maBnahmen (s. hierzu Jerusalem 2001) zeigt. Im Bereich der Pr/ivention wird 
angestrebt, rechtzeitig die Ausbildung angemessener Stressbew/iltigungskom- 
petenzen zu unterstiitzen, um der Entwicklung chronischer Stresssymptome 
vorzubeugen. Kurative Anwendungskontexte sind z.B. die Verminderung von 

1 Die Durchfiihrung dieser Studie wurde vonder Techniker Krankenkasse finanziell 
unterstiitzt. 

Z. f. Gesundheitswiss., 11. Jg. 2003, H. 4 365 



chronischen psychischen und physischen Stressreaktionen, die Untersttitzung 
der Alltagsbew/iltigung bei kritischen Lebensereignissen und die Verbesserung 
der Bew/iltigung der Folgen von chronischen Erkrankungen. 

FOr Erwachsene stehen eine Reihe theoretisch fundierter, standardisierter 
Stressbew/iltigungstrainings zur Verfiigung (z.B. das Stressimpfungstraining von 
Meichenbaum 1991 und das Stressbew/iltigungstraining Gelassen und sicher 
im A lltag von Kaluza & Basler 1991). FOr Kinder im Grundschulalter liegt mit 
dem Programm Bleib locker (Klein-Hegling & Lohaus 1998) ebenfalls ein An- 
satz vor, der als evidenzbasiert eingestuft werden kann (Heinrichs et al. 2002). 
Mit dem Anti-Stress-Training (AST) haben Hampel und Petermann (1998) 
weiterhin ein Programm fftir 8- bis 13-jahrige Kinder bzw. Jugendliche konzi- 
piert. FOr/iltere Jugendliche sind im deutschsprachigen Raum im Gegensatz zu 
den Vereinigten Staaten (s. dort z.B. De Anda 1998 oder Kiselica et al. 1994) 
noch keine spezifischen Trainingsprogramme entwickelt worden. Es liegen je- 
doch MaBnahmen zur Stressbew/iltigung als Teilkomponenten umfassenderer 
Gesundheitsf6rderungsprogramme (z.B. in Life-Skills-Ans/itzen oder MaB- 
nahmen zur Suchtpr/ivention) vor. Und ab der mittleren Adoleszenz verftigen 
Jugendliche tiber die kognitiven und handlungsm~igen Kompetenzen, um von 
Verfahren zu profitieren, die urspr/inglich ftir Erwachsene konzipiert wurden, 
so dass diese Verfahren auch mit jugendlichen Zielgruppen durchgeftihrt oder 
mit geringem Aufwand an diese Zielgruppe angepasst werden k6nnen. 

Grundlegende Module von Stressbew~iltigungstrainings sind die Problemana- 
lyse sowie das Erproben und Bewerten unterschiedlicher Stressbew~iltigungs- 
strategien. Zur Problemanalyse geh6rt die Schulung der Wahmehmung von po- 
tentiellen Stresssituationen, von m6glichen Stressreaktionen als Indikatoren 
von Stresserleben und von Stressbew/iltigungsverhalten. Ein zweiter Kernbe- 
standteil yon Stressbew~iltigungstrainings ist das Erproben und Bewerten unter- 
schiedlicher Stressbew~iltigungsstrategien. Oftmals wird dartiber hinaus eine 
systematische Entspannungstechnik vermittelt, weitere Strategien k6nnen sich 
z.B. aufdas Probleml6sen beziehen oder aufkommunikative Kompetenzen (ei- 
nen ausftihrlichen 0berblick zu den Komponenten von Stressbew/iltigungs- 
trainings fiJr Jugendliche geben Hampel & Petermann 1998 sowie Klein-Hel3- 
ling & Lohaus 2001). 

Dabei stellt das Jugendalter sowohl in sekund~r- und terti/ir-pdiventiver als auch 
in prim/ir-pr/iventiver Hinsicht eine wichtige potentielle Zielgruppe ftir MaB- 
nahmen zur F6rderung von Stressbew/iltigungskompetenzen dar (Lohaus 
1993; Palentien 1997; Seiffge-Krenke 1994). Zum einen treten auch in dieser 
Altersgruppe psychische und physische Beschwerden und St6rungen auf, die 
auf Stresserfahrungen und den unangemessenen Umgang mit Alltagsbelas- 
tungen und kritischen Lebensereignissen manickgeffihrt werden k6rmen 
(Metzke & Steinhausen 1999; Seiffge-Krenke 2000). Dementsprechend wer- 
den Elemente yon Stressbew~iltigungstrainings bei Jugendlichen als verhal- 
tensmedizinische MaBnahmen im Rahmen der Rehabilitation chronischer 
Erkrankungen eingesetzt, beispielsweise im Rahmen der Rehabilitation bei Di- 
abetes mellitus (Petermann & Warschburger 1999), Migrgne (Sartory et al. 
1998) oder atopischer Dermatitis (Hampel et al. 2002). Zum anderen wird an 
vielen Stellen der pr/iventive Nutzen yon Stressbewgltigung im Rahmen von 
Gesundheitsf'drderung gerade ftir das Jugendalter hervorgehoben, etwa als 
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Schutzfaktor bei der Aneignung und Etablierung gesundheitsriskanten Ver- 
haltens wie z.B. dem Konsum legaler und illegaler Drogen oder ungeschfitz- 
tem Geschlechtsverkehr (Jessor et al. 1998; Lohaus & Klein-Hel31ing im Druck). 
So nutzen Mittag und Jerusalem (1999) Stressbewaltigung als eine Pro- 
grammkomponente in ihrem Praventionsprogmmm zur schulischen Gesund- 
heitsf'6rderung. Ein weiterer praventiver Effekt von Stressbew~iltigung im 
Jugendalter kann auch sein, frfihzeitig einen konstruktiven Umgang mit All- 
tagsbelastungen einzufiben, so dass auf spatere Stressoren (z.B. am Arbeits- 
platz oder in der eigenen Familie) nicht mit unangemessenem und langfristig 
gesundheitsgeff~ihrdendem Bewaltigungsverhalten reagiert wird (wie beim Griff 
zu Alkohol oder Medikamenten zur Linderung negativer Stimmungen und Be- 
findlichkeiten). 

Die F6rderung der Stressbew~iltigungskompetenzen Jugendlicher ist also in 
mehrfacher Hinsicht ein erstrebenswertes Ziel. Doch der Zielerreichung stel- 
len sich eine Reihe von Barrieren entgegen. So ist bekannt, dass gerade Ju- 
gendliche •r institutionelle Beratungs- und Hilfsangebote nur schwer oder 
gar nicht zu erreichen sind (Lohaus & Larisch 1994; Palentien 1997). M6g- 
liche Ursachen sind neben der mangelnden Kenntnis verfiigbarer Angebote 
eine schwierige r/iumliche Erreichbarkeit und der Zweifel an der Effektivit~it 
yon Angeboten. Des Weiteren mindert die starke Gegenwartsorientierung yon 
Jugendlichen die subjektive Attraktivitat insbesondere praventiver Maf3nah- 
men. Ein wichtiger Grund ist dabei darin zu sehen, dass der iiberwiegende 
Teil der Jugendlichen sich f'fir gesund halt: So schatzen sich in der WHO-Ver- 
gleichsstudie Health Behaviour in School-aged Children 91,8% der befrag- 
ten 11- bis 15-J~ihrigen als sehr gesund bzw. gesund ein (Scheidt et al. 2000). 
Palentien (1997) konnte auf der anderen Seite zeigen, dass psychosomatisch 
belastete Jugendliche bei Problemen haufiger institutionelle Unterstiitzungs- 
angebote wahmehmen als andere Jugendliche. Es wird daher erwartet, dass 
Jugendliche mit hohen Stressbelastungen oder psychischen und physischen 
Beschwerden ein starkeres Interesse an einem Stressbew~iltigungstraining ha- 
ben.  

Eine weitere m6gliche Barriere k6nnte das zunehmende Bedfirfnis nach 
Selbstbestimmung im Jugendalter darstellen. Das bedeutet zum einen, dass Pra- 
ventionsinhalte, die sich nicht eng an den Interessen der jugendlichen Ziel- 
gruppe orientieren, nur eine geringe Attraktivit/it besitzen. Dies k6nnte eine 
Erklarung ffir einen Befund von Hampel und Petermann (1998) zur Akzeptanz 
des AST sein: Sic berichten, dass sich in einer Pilotstudie mit 20 8- bis 13-j~ih- 
rigen Madchen und Jungen ein Alterstrend zeigte: Die Teilnahme am AST, ei- 
nem standardisierten Programmkonzept, wurde von den 1 I- bis 13-Jahrigen 
weniger positiv bewertet als von den jiingeren Teilnehmem. Der Wunsch nach 
Selbstbestimmung kann auch Konsequenzen ffir die Akzeptanz der Pro- 
grammvermittler bzw. Multiplikatoren haben. Palentien (1997) stellte bei- 
spielsweise fest, dass Lehrer als Ansprechpartner bei Problemen im Laufe des 
Jugendalters immer weniger praferiert werden, wahrend die Bedeutung yon 
Freunden deutlich zunimmt. Es ist zu erwarten, dass solche Multiplikatoren 
praferiert werden, die von den Jugendlichen als glaub- und vertrauensw/irdig 
eingeschatzt werden. Dabei sind die M6glichkeiten von ,,Peer education" bei 
der F6rderung yon Stressbewaltigungskompetenzen noch nicht untersucht wor- 
den (Shiner 1999). 
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Gerade fiir den Bereich der Stressbew/iltigung scheint es darilber hinaus von 
Bedeutung zu sein, geschlechtsbezogene Barrieren zu beriicksichtigen. Sie- 
verding (I 997) konnte an einer Erwachsenenstichprobe zeigen, dass bei M/in- 
nern die Motivation zur Teilnahme an einem Stressbew~iltigungstraining mit 
zunehrnender Maskulinit/it des Selbstkonzeptes sinkt. Betrachtet man generell 
die Nutzung von Hilfe und Unterstiltzung bei Problemen im Jugendalter, dann 
zeigen sich auch in dieser Altersgruppe Geschlechtseffekte in der Form, dass 
Jungen und M~idchen bestimmte Unterst/itzungsangebote (wie z.B. durch Be- 
treuer im Jugendzentrum) tendentiell unterschiedlich h/iufig nutzen (Palentien 
1997). Bezogen auf die Akzeptanz des AST stellen Hampel und Petermann 
(1998) fest, dass die/ilteren M/idchen die negativsten Einsch~itzungen zur Trai- 
ningsteilnahme abgaben. Eine Generalisierung dieses Befundes ist zwar auf- 
grund der sehr kleinen Stichprobe ihrer Pilotstudie nicht m6glich, die Be- 
fundlage 1/isst jedoch Geschlechtsunterschiede bei der Pr/iferenz von Inhalten 
und Durchfiihrungssettings von Stressbew~iltigungstrainings vermuten. 

Zusammenfassend spricht eine Reihe yon Argumenten Ftir den pr/iventiven und 
kurativen Nutzen von Stressbew~iltigungstrainings im Jugendalter. Diverse po- 
tentielle Barrieren kSnnen jedoch die Erreichbarkeit dieser Zielgruppe er- 
schweren. Ziel der vorliegenden Studie ist es daher, (a) die Erreichbarkeit von 
Jugendlichen fiir Stressbew~iltigungstrainings zu untersuchen und dabei (b) die 
Ziele und Erwartungen der Jugendlichen aufzuzeigen. 

(a) Erreichbarkeit der Zielgruppe: Es wird der Frage nachgegangen, wie viele 
Jugendliche an der Teilnahme an einem Stressbew~iltigungstraining interessiert 
sind und welche Bedingungsvariablen mit einem potentiellen Interesse in 
Zusammenhang stehen. Da Schule ein h/iufig genutztes Setting yon Gesund- 
heitsf6rderung darstellt, sollen dabei m6gliche Unterschiede zwischen Schil- 
lerinnen und Schillern verschiedener Schulformen untersucht werden. Die 
skizzierte Befundlage tfisst darfiber hinaus Alters- und Geschlechtseffekte er- 
warten, wobei aufgrund der Bedeutung des Schulsettings die Klassenstufen- 
zugeh6rigkeit und nicht das Lebensalter analysiert wird. Schliel31ich wird unter- 
sucht, in welcher Weise das Vorliegen von chronischen Erkrankungen bzw. von 
Stressbelastungen mit dem Teilnahmeinteresse zusammenh~ngen. 

(b) Ziele und Erwartungen der dugendlichen: Die zweite Fragestellung be- 
handelt die konkreten E r w ~ g e n ,  die Jugendliche, die an einer Teilnahme 
interessiert sind, an ein Stressbew/iltigungstraining haben. Dabei geht es um 
die subjektiven Ziele und die pr/iferierten Rahmenbedingungen. Auch in die- 
sem zweiten Teil der Fragestellung sollen Schulform-, Klassenstufen- und Ge- 
schlechtseffekte identifiziert werden. 

Methode 

Stichprobe 

Es wurden Daten von 1.699 Schillerinnen und Schillem der Klassenstufen 5 
bis 10 aus weiterfiihrenden Schulen in verschiedenen Regionen Nordrhein- 
Westfalens analysiert (darunter 216 Hauptschiller, 432 Realschiller, 514 Ge- 
samtschiller und 537 Gymnasiasten). Die Daten stammen aus einer gr6Beren 
Stichprobe (i~1=1957), in der auch Schiller der Klassen 11 und 12 befragt wur- 
den. Die/ilteren Schiller wurden aus der Analyse ausgeschlossen, da es sich 
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bei ihnen um eine verh~iltnism/iBig kleine Gruppe und nur um Schfiler der gym- 
nasialen Oberstufe handelte. Bei der Stichprobenziehung wurde daraufgeachtet, 
Schiller aus den verschiedenen Schulformen zu befragen und Schulen aus 
s~dtischen und l~indlichen Regionen zu berficksichtigen. Im Vergleich zur 
Grundgesamtheit ist der Anteil der Gesamtschiller in der Stichprobe/iberre- 
pr~sentiert. Ansonsten spiegeln die befragten Schiller ungef~ihr die Verteilung 
der Schillerzahlen der beriicksichtigten Schulformen in NRW zu Beginn des 
Schuljahres 2001/2002 wider. Tabelle 1 gibt einen (]-berblick fiber die Unter- 
suchungsstichprobe. Mit 52% M/idchen und 48% Jungen entspricht die Ge- 
schlechtsverteilung nahezu der erwarteten Gleichverteilung. 88,3% der Be- 
fragten gaben als Nationalit/it deutsch an, unter den ilbrigen 11,7% machten 
Tilrken mit etwa einem Drittel die gr6Bte Gruppe aus. Der Altersdurchschnitt 
der befragten Schiller liegt bei 13.6 Jahren (SD=2.2). Die R/icklaufquote bei 
der Untersuchung betrug 87,5%. 

Tabelle 1: Stichproben nach Stufe, Schulform und Geschlecht (der Stichprobenumfang 
reduziert sich in der Tabelle um zwei Schiller, da die Geschlechtsangaben fehlten) 

Schulform 
Gymnasium Gesamtschule Realschule Hauptschule 

Stufe w m 
5 60 46 
6 49 52 
7 71 39 
8 36 27 
9 51 39 
10 31 34 
E 298 237 

w m 
50 49 
45 50 
52 46 
46 41 
36 27 
35 37 
264 250 

w m 
41 31 
30 38 
35 33 
30 47 
43 36 
39 29 
218 214 

w m 
9 15 
16 20 
19 19 
20 13 
15 28 
19 23 
98 118 

E 
301 
300 
314 
262 
275 
247 
1697 

Untersuchungsinstrumente 

Allen Schfilern wurde ein Fragebogen mit Fragekomplexen (a) zur physischen 
und psychischen Symptombelastung, (b) zum Stresserleben in verschiedenen 
Lebensbereichen (Familie, Schule, Freizeit, Selbst) und (c) zum Interesse an 
einem Stressbew~iltigungstraining vorgelegt. 

a) Physische und psychische Symptombelastung 

Zur Erfassung der physischen und psychischen Symptombelastung wurden fiir 
die Untersuchung neue Skalen entwickelt. Die Skala zur physischen Stress- 
symptomatik enth/ilt 13 Items zu physischen Symptomatiken (bezogen auf 
Kopfschmerzen, Unruhe/Nervosit~t, Schwindel, Schlafprobleme, Bauch- 
schmerzen, Konzentrationsprobleme, Herzklopfen, Zittern der Hande, 13bel- 
keit, Appetitlosigkeit, SchweiBausbrfiche, Alptrfiume sowie Atembeschwerden). 
Die Symptome wurden jeweils mit Bezug auf die vergangene Woche erhoben 
und es wurde gefragt, ob die Symptome keinmal, einmal, mehrmals oder je- 
den Tag aufgetreten waren. Aus den H/iufigkeitsangaben wurde ein Sum- 
menscore fiir das Ausmal3 der erlebten physischen Symptomatik im Zeitraum 
der vergangenen Woche gebildet. Die interne Konsistenz der Skala ist mit ei- 
nem Cronbach 'sAlpha=.74 zufrieden stellend. Daneben wurde eine Skala mit 
11 Items zur psychischen Symptomatik eingesetzt, in der nach der Auftre- 

Z. f. Gesundheitswiss. ,  11. Jg. 2003, H. 4 369 



tensh/iufigkeit von Wut, ,~trger, Ersch6pfung, Traurigkeit, Oberforderung, An- 
spannung, Unzufriedenheit, Einsarnkeit, Angst, Hilflosigkeit und dem Auf- 
treten von Schuldgefiihlen gefragt wurde (auch hier mit einer vierstufigen 
Antwortskala bezogen auf den Zeitraum der vergangenen Woche). Der Sum- 
menscore weist eine Reliabilit/it von Alpha=.82 auf. Um mit den Einschgt- 
zungen zur psychischen Symptomatik die Induktion einer negativen Stimmung 
und eine negative Antworttendenz zu vermeiden, wurden weitere Items zur po- 
sitiven Selbstbeschreibung vorgelegt (wie z.B. Fr6hlichkeit, Zufriedenheit, Zu- 
versichtlichkeit). 

Abschliel3end wurde im Fragebogenabschnitt (a) gefragt, ob die Schiiler eine 
Krankheit haben, wegen der sie regelm/iBig zu einem Arzt gehen mfissen. Die 
Bejahung dieser Frage wird als Hinweis auf das Vorliegen einer chronischen 
Erkrankung interpretiert. 

b) Stresserleben 

In diesem Fragenkomplex wird das Stresserleben in verschiedenen Erlebens- 
bereichen thematisiert. Dazu erfolgte im Vorfeld eine Zusammenstellung ei- 
nes Itempools aus potenziellen Stresssituationen zu den Erlebensbereichen 
,,Schule", ,,Familie", ,,Freizeit und Freunde" sowie ,,Selbst". Zu konkretisier- 
ten Situationen sollten die Schiller angeben, ob sie diejeweilige Situation schon 
selbst erlebt batten. Im Bereich Schule waren insgesamt 17 m6gliche Stress- 
situationen vorgegeben (z.B. eine schwere Klassenarbeit schreiben mfissen, 
Angst haben, nicht versetzt zu werden), im Bereich Familie 15 (z.B. von den 
Eltern kritisiert werden, von den Eltern nicht richtig verstanden werden), im 
Bereich Freizeit und Freunde 16 (z.B. nicht gemocht werden, Langeweile ha- 
ben) und im Bereich Selbst 14 (z.B. um mein Aussehen besorgt sein, meine 
Ziele nicht erreichen kfnnen). Aus den Angaben der Schiller wurde zu jedem 
Lebensbereich ein Summenscore gebildet. Ffir die Skalen ergaben sich interne 
Konsistenzen von Alpha=.77 fiir den Bereich Schule, .72 fiir den Bereich Fa- 
milie, .77 fiir den Bereich Freizeit und .80 fiir den Bereich Selbst. Faktoren- 
analysen belegen zwar f'fir alle vier Bereiche mehrfaktorielle Lfsungen, sie zei- 
gen jedoch ebenso in jedem Fall einen starken Eigenwertabfall vom ersten zu 
den weiteren Faktoren. Daher scheint die Bildung von Summenscores ftir die 
Anzahl erlebter Stresssituationen gerade auch vor dem Hintergrund der zu- 
frieden stellenden internen Konsistenzen gerechtfertigt. 

Die vier Fragebogenteile zu Schule, Familie, Freizeit und Selbst waren analog 
aufgebaut. Um Reihenfolgeeffekte auf die Fragebogenbeantwortung kontrol- 
lieren zu k6nnen, wurden diese Fragenbogenteile den Schfilern in unter- 
schiedlichen Reihenfolgen pr/isentiert. Die Effekte der Reihenfolgevariation 
waren jedoch so gering, dass sie im Weiteren nicht beriicksichtigt werden. 

c) Interesse an einem Stressbew/iltigungstraining 

Im abschlieBenden Teil des Fragebogens stand das Interesse der Schiller an ei- 
nem Stressbew/iltigungstraining im Mittelpunkt. In der ersten Frage wurden 
die Schiller gebeten anzugeben, ob sie Lust h/itten, an einem Stressbew/ilti- 
gungstraining teilzunehmen (Instruktion: ,,Stell dir vor, in deiner Stadt wfirde 
ein Kurs zum Thema Stress angeboten. In einem solchen Kurs kSnntest du ler- 
nen, mit Stress besser klar zu kommen und bei Problemen gelassen zu bleiben. 
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H/ittest Du Lust, an einem solchen Kurs teilzunehmen?"). Antwortkategorien 
waren ,,keine Lust", ,,eher keine Lust", ,,eher grol]e Lust", ,,grol]e Lust". Es 
folgte ein Fragenkomplex zu wichtigen Inhalten eines Stressbew/iltigungstrai- 
nings, wobei hier die Bedeutsamkeit von insgesamt sieben potentiellen Inhal- 
ten einzusch/itzen war (z.B. etwas darfiber erfahren, was Stress iiberhaupt ist). 
Das Antwortformat war vierstufig (ilberhaupt nicht wichtig, eher unwichtig, 
eher wichtig, sehr wichtig). 

In einem weiteren Fragenkomplex wurde nach Bedingungen gefragt, die die 
Schiller an die Teilnahme an einem Stressbew~iltigungstraining kniipfen (z.B. 
Ich wiirde teilnehmen, wenn auch meine Freunde mitmachen). Hier wurden 
insgesamt neun potentielle Bedingungen erfragt (mit den Antwortm6glichkei- 
ten ,,trifft nicht zu", ,,trifft kaum zu", ,,trifft eher zu", ,,triffi genau zu"). 

Die abschlieBenden Fragen thematisierten die von den Schillem pr/iferierten 
Trainingsleiter (z.B. Lehrer, Arzt, Psychologe, Experte etc.). Auch hier kam 
eine vierstufige Antwortskala (trifft nicht zu, trifft kaum zu, trifft eher zu, trifft 
genau zu) zum Einsatz. 

Durchfffhrung der Befragung 

Die Befragung wurde w/ihrend des Schulunterrichts mit einem zeitlichen Urn- 
fang von einer Schulstunde durchgefi.ihrt. S~imtliche Befragungen erfolgten 
schriftlich, wobei Verst/indnisfragen an denjeweiligen Untersuchungsleiter ge- 
stellt werden konnten. Der ilberwiegende Teil der Befragungen wurde von Di- 
plompsychologen durchgefiihrt. Lediglich an einer Schule beauftragte man Leh- 
rer, die zuvor geschult wurden, mit der Durchftihrung. In den Klassen 5 und 6 
wurden die Fragen laut vorgelesen. Vor der Durchfi.ihrung der Befragung wurde 
das Eltemeinverst/indnis eingeholt. 

E r g e b n i s s e  

Pr?idiktoren des Teilnahmeinteresses 

Betrachtet man zun/ichst die Angaben zum Teilnahmeinteresse, so gaben 9,9% 
der Befragten an, grol3e Lust zur Teilnahme an einem Stressbew/iltigungstrai- 
ning zu haben, 25,3% nannten ,,eher groBe Lust", 36,3% ,,eher keine Lust" und 
28,4% ,,keine Lust". Eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren 
Schulform, Klassenstufe und Geschlecht und dem Teilnahmeinteresse als ab- 
h~ingiger Variable ergibt fiir die Schulform keinen signifikanten Effekt. Es fin- 
den sich jedoch signifikante Effekte der Klassenstufe (F 5 ~643. = 5.69, 12<.001, 
Eta 2= 02) und des Geschlechts (F t 1643 = 178 98,12< 00~ l~ta ~= 10) M/idchen _ _  . ~ ,  ) ." �9 . _ _ _ . .  : �9 . . 
zeigen im Durchschnitt mehr Interesse an emem Stressbewaltlgungstralnlng 
als Jungen. Filr die Klassenstufen weisen Post-hoc-Tests fiir die sechste und 
achte Klasse einen signifikanten Unterschied aus, der die grunds/itzliche Ten- 
denz widerspiegelt, dass Schiller der unteren Klassenstufen (Klassenstufen 5 
- 7) eine h6here Teilnahmebereitschaft zeigen als Schiller der mittleren Klas- 
senstufen (Klassenstufen 8 - 10). Eine signifikante Interaktion zwischen Klas- 
senstufe und Geschlecht findet sich nicht. 

Fiir die Bestimmung bedeutsamer Variablen, die mit dem Teilnahmeinteresse 
in Zusammenhang stehen, wurde eine hierarchische logistische Regression ge- 
rechnet. Dazu wurde die Variable Teilnehmerinteresse dichotomisiert, so dass 
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mit dem Verfahren die tendenzielle Bereitschaff, eher Interesse oder eher kein 
Interesse an einem Stressbew~ittigungstraining zu zeigen, vorhergesagt wer- 
den sollte. Als Pr/idiktoren wurden folgende Variablenbl6cke sukzessive in die 
Regressionsgleichung eingefiigt: (1) die demografischen Variablen Ge- 
schlecht und Klassenstufe (dichotomisiert in untere Klassenstufen (Stufen 5 - 
7) und mittlere Klassenstufen (Stufen 8 - 10), da sie in der Varianzanalyse als 
signifikante Faktoren ausgewiesen wurden; (2) das Vorliegen einer chronischen 
Erkrankung (14,8% der Befragten geben an, eine Krankheit zu haben, wegen 
der sie regelm/iBig zum Art gehen mfissen); (3) die physische und psychische 
Stresssymptomatik und (4) die Stresshaufigkeiten in den untersuchten Le- 
bensbereichen. Intervallskalierte Pr/idiktoren wurden zur Erleichterung tier 
Interpretation z-standardisiert. FOr die Interpretation yon intervallskalierten Va- 
riablen mit signifikanten Regressionskoeffizienten bedeutet dies, dass der An- 
stieg einer Variablen um eine Standardabweichung mit einem Anstieg oder Ab- 
fall der Wahrscheinlichkeit, Interesse an einer Trainingsteilnahme zu haben, 
in dem AusmaB des entsprechenden Odds Ratios einhergeht. Tabelle 2 zeigt 
die Ergebnisse der hierarchischen logistischen Regression im 13berblick. 

Tabelle 2: Interesse an der Teilnahme an einem Stressbew~iltigungstraining: Ergeb- 
nisse der logistischen hierarchischen Regression 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
B OR b O.__~R b O_..RR h O_._RR 

1. Schritt: 
Geschlecht -1.06'* .35 -1.06"* .35 -.90"* .41 -.83** .44 
Stufe -.24+ .79 -.26+ .77 -.32** .73 .43** .65 

2. Schritt: 
Chronische Erkrankung -.81'* .45 -.65** .52 -.70** .50 

3. Schritt: 
physische Symptome .17+ 1.19 .14 1.15 
psychische Symptome .26** 1.30 .13 1.14 

4. Schritt: 
Stressh~iufigkeit Schule .02 1.02 
StressMufigkeit Familie -. 12 .89 
Stressh~iufigkeit Selbst .20+ 1.23 
Stressh/iufigkeit Freizeit .29** 1,33 

R z .085 .109 .146 .176 
- -  -Na~elkerke 
-21__!1 - t 945.63 1916.12 1868.43 1829.88 
Chi 2 99.73** 29.51"* 47.69** 38.55** 
df ~ 2 1 2 4 

Anm.: +p<.05;*p<,01;**p<.001 
b Regressionskoeffizient; OR Odds Ratio/exp (b) 

Das Gesamtmodell ist im Vergleich zum Modell mit nur einer Konstanten sta- 
tistisch bedeutsam (-2LL= 1829.88; Chi2=215,48, d__f=9; 12<.00 I). Der Varia- 
blenkomplex Geschlechtszugeh6rigkeit und Klassenstufe erkl~irt 8,1% der Va- 
rianz des Interesses an einer Trainingsteilnahme mit der Variablen Geschlecht 
als st~irkstem Pr/idiktor. Durch Beriicksichtigung des Vorliegens einer chroni- 
schen Erkrankung erh6ht sich die erkl/irte Varianz um 1,3%. Eine deutliche 
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Verbesserung des Modells ergibt sich durch Hinzunahme der physischen und 
psychischen Symptomatik im dritten Schritt und dann nochmals durch den Ein- 
schluss der Auftretenshhufigkeiten verschiedener Stresssituationen, so dass das 
Gesamtmodell schlieBlich 17,6% der Varianz aufkl/irt. 

Die Interpretation der bedeutsamsten Pr~idiktoren des Modells 4 zeigt, dass die 
Wahrscheinlichkeit, sich f0r ein Stressbew/iltigungstraining zu interessieren, 
fiir M/idchen gr613er ist als for Jungen und in den Klassenstufen 5 - 7 grN3er 
ist als in den Stufen 8-10 (s. hierzu die Ergebnisse der Varianzanalyse weiter 
oben). Zudem interessieren sich Jugendliche mit chronischen Erkrankungen 
sowie darfiber hinaus auch Jugendliche mit physischen Symptomen starker for 
Stressbew/iltigungstrainings. Bei den Stresssituationen h/ingt Stresserleben in 
der Freizeit am stgrksten mit dem Interesse an einem Stressbew/iltigungs- 
training zusammen. Abbildung 1 gibt die Zusammenh/inge zwischen den be- 
deutsamsten Pr~idiktoren und dem Interesse an der Teilnahme an einem Stress- 
bew/iltigungstraining grafisch wieder. Dazu wurde die Variable ,,Stress in der 
Freizeit" mittels Mediansplit dichotomisiert. 

Abbildung 1 : Relative H~iufigkeiten von Schfilerinnen und Schfilern, die eher grol3es 
bzw. groges Interesse haben, an einem Stressbew~iltigungstraining teilzunehmen. 
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Priiferierte lnhalte und Durchfiihrungsbedingungen 

In einem zweiten Schritt wird analysiert, welche Inhalte sich die Befragten in 
einem Stressbew~iltigungstraining wfinschen und welche gahmenbedingungen 
ihnen wichtig sin& In die nachfolgenden Auswertungen gehen daher nur die 
Daten der 596 Befragten ein, die angegeben haben, ,,grol3e Lust" oder ,,eher 
groBe Lust" an der Teilnahme an einem Stressbewfiltigungstraining zu haben. 

Ffir die subjektive Bedeutung yon Trainingsinhalten weist eine multivariate drei- 
faktofielle Varianzanalyse mit den Faktoren Schulform (Hauptschule, Real- 
schule, Gesamtschule und Gymnasium), Klassensmfe (,5 - 7" vs. ,8 - 10") 
und Geschlecht und den sieben vorgegebenen Zielen als abhfingigen Variablen 
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signifikante Haupteffekte fiir die Schulform (~2~ 1704~ = 1.67,12<.05, Eta2=.02) 
die Klassenstufe (E7566"1 = 6.01, 12<.001, Eta2-.i)7)" und fftir das Geschlecht 
( F  7 566 ~-- 3 36, 12<.0f, Eta 2= 04) aus Signifikante Interaktionseffekte gibt es -.-:-t. . �9 . �9 . - -  " - 
mcht. ~Smvanate Vananzanalysen ze~gen, dass der Effekt der Schulform auf 
signifikant unterschiedliche Bewertungen des subjektiven Trainingsziels ,,Re- 
den krnnen" zur/.ickgeht. Dieses Ziel ist den Befragten aus Realschulen am 
wichtigsten und den Schfilern von Gymnasium am wenigsten wichtig. Der Ef- 
fekt Klassenstufe ist auf signifikante Unterschiede bei den Zielen ,,Erfahren, 
was man gegen Stress tun kann" (Stressbew~iltigung), ,,SpaB haben" und ,,Meine 
Sorgen loswerden" zurfickzufiihren. Wie aus Abbildung 2 zu ersehen ist, sind 
die beiden letztgenannten Ziele den jfingeren Befragten wichtiger als den/il- 
teren. Den Schfilem der Klassenstufen 8 - ! 0 ist dagegen wichtiger zu erfah- 
ren, was sie gegen Stress tun krnnen, als den jfingeren. Der Geschlechtseffekt 
ist aufunterschiedliche Priorit/iten bei den subjektiven Bedeutungen von ,,Re- 
den krnnen", ,,Wissen zu Stress" und ,,Sorgen loswerden" zurfickzuffihren. Alle 
drei Ziele sind M~idchen signifikant wichtiger als Jungen. Insgesamt zeigt sich, 
dass alle vorgegebenen subjektiven Ziele von den Befragten im Durchschnitt 
als ,,eher wichtig" oder ,,wichtig" eingestuft werden, wobei das Ziel zu erfah- 
ren, was man gegen Stress tun kann, einerseits und Spal3 w~Jarend eines Stress- 
bew/iltigungstrainings andererseits die bedeutsamsten subjektiven Ziele dar- 
stellen. 

Abbildung 2: Subjektive Bedeutung verschiedener Ziele eines Stressbew~iltigungs- 
trainings (,,Wie wichtig w/iren f'tir dich bei der Teilnahme an einem Training zum 
Thema Stress die folgenden Punkte?"; Antwortformat: l=,,fiberhaupt nicht wich- 
tig", 2= ,,eher unwichtig", 3=,,eher wichtig", 4=,,sehr wichtig") 
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ZurAuswertung der Bedingungen, die die Befragten an eine Trainingsteilnahme 
knfipfen, wurde wiederum eine multivariate dreifaktorielle Varianzanalyse mit 
Schulform, Klassenstufe und Geschlecht als unabh~ingigen Variablen und den 
neun vorgegebenen Bedingungen als abh/ingigen Variablen gerechnet. Auch 
hier finden sich wieder signifikante Haupteffekte fi.ir die Schulform (F 27 ~659 
= 2 03,12< 01, Eta 2= 03), ftir die Klassenstufe (F 95 ~ = 4 60,12< 001, Et~ ='07t �9 �9 , �9 , ) " . .  - -  �9 

und fftir das Geschlecht (F. 9 -5'- = 2.41, 12<.01,~ta~=.04) und wlederum keme 
signifikanten Interaktions-ne~e~te. Univariate Vari-~analysen belegen signifi- 
kante Schulformunterschiede fiir die Bedingung ,,Eltern nehmen nicht teil". 
Schfilerinnen und Schiiler von Gymnasien und Gesamtschulen ist diese Be- 
dingung signifikant wichtiger als Befragten von Hauptschulen, denen diese 
Rahmenbedingung am wenigsten wichtig ist. Stufenunterschiede zeigen sich 
fiir die Bedingungen ,,Durchfiihrtmg w/ihrend der Schulzeit", ,,Freunde neh- 
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men teil", ,,Mitschiller nehmen teil", ,,nichts Pers6nliches erz~ihlen milssen", 
,,Teilnahme vertraulich" und ,,Eltern nehmen teil". Wie aus Abbildung 3 zu er- 
sehen ist, ist die Teilnahme w~ihrend der Schulzeit und die Teilnahme von Mit- 
schillern und Freunden ffir die Schiller der Klassenstufen 5 - 7 im Gegensatz 
zu Schillern der Stufen 8-10 deutlich attraktiver. Auch ist es ffir die jilngeren 
signifikant wichtiger, dass sic nichts Pers6nliches erz~ihlen milssen und andere 
nichts vonder Trainingsteilnahme erfahren. Umgekehrt ist ~ r  die ,gdteren die 
Teilnahmebereitschaft deutlich geringer, wenn die Eltem ebenfalls an dem 
Stressbew~iltigungstraining teilnehmen wiirden. Der Geschlechtseffekt beruht 
aufunterschiedlichen Bewertungen der Bedingungen ,,Durchffihrung wfihrend 
der Schulzeit", ,,Durchffihrung w~ihrend der Freizeit", ,,Vertraulichkeit der Teil- 
nahme" und ,,Mitschiller nehmen teil". Filr M~idchen ist es wichtiger, dass 
Stressbew~iltigungstrainings in der Freizeit stattfinden, als •r Jungen. Filr Jun- 
gen ist ein Training w~ihrend der Schulzeit attraktiver als ftir M~idchen. Bei Jun- 
gen erh6ht zudem die Erwartung, dass andere nichts yon der Teilnahme er- 
fahren und dass zugleich Mitschiller teilnehmen, die Bereitschaft, bei einem 
Stressbew~iltigungstraining mitzumachen. Betrachtet man die Rangreihe der 
Bewertung von Teilnahmebedingungen ftir alle Befragten, so ist am wichtigs- 
ten, dass die Eltem an einem solchen Training nicht teilnehmen, dass das Trai- 
ning wfihrend der Schulzeit stattfindet und Freunde oder Mitschiller ebenfalls 
mitmachen. Auf der anderen Seite ist die Teilnahmebereitschaft gering, wenn 
die Eltern teilnehmen und die anderen Gruppenteilnehmer unbekannt sind. 

Abbildung 3: Bedingungen f'tir eine Teilnahme an einem Stressbew~iltigungstraining 
(,,Ich wfirde an einem Training zum Thema Stress teilnehrnen, wenn .. ."; Antwort-  
format: 1 =,,trifft nicht zu", 2= ,,trim kaum zu", 3=,,trifft eher zu", 4=,,trifft genau zu") 
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Zum Abschluss wurden die Schiller nach Pr/iferenzen hinsichtlich potentieller 
Trainingsleiter gefragt. Wie Abbildung 4 zeigt, bevorzugen die Befragten am 
ehesten (im Fragebogen nicht weiter spezifizierte) Expert..en und Psychologen. 
Vergleichsweise weniger attraktiv sind Gleichaltrige und Arzte. Lehrer und El- 
tern werden dagegen nahezu gar nicht als Leiter eines Stressbew/iltigungstrai- 
nings gewilnscht. Eine multivariate Varianzanalyse zeigt auch hier signifikante 
Schulform- (F = 1 82,12< 05, Eta 2= 02) und Klassenstufeneffekte (F ..... 

" = " ( 1 5 , 1 6  9 )  " " " . . " - X ~ , P ~  ) 

= 3.99, 12<.01, E't~=.04). Ein signifikanter Geschlechtsunterschled zelgt slc~ 
hier nicht. Hauptschiller pr/iferieren Psychologen am wenigsten und unter- 
scheiden sich damit signifikant von Gymnasiasten, die im Schulvergleich die 
gr6Bte Pr/iferenz fiir Psychologen zeigen. Der Effekt der Klassenstufe ist da- 
rauf zurfickzuffihren, dass Schiller der Klassenstufen 8 - 10 Psychologen sig- 
nifikant starker und Eltem und Lehrer signifikant weniger stark pr/iferieren als 
Schiller der Stufen 5 - 7. 
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Abbildung 4: Pr~iferierte Trainingsleiter: (,,Wer sollte Deiner Meinung nach ein Trai- 
ning zum Thema Stress durchFtihren?"; Antwortformat: 1 =,,triftt nicht zu", 2= ,,trifft 
kaum zu", 3=,,trifft eher zu", 4=,,trifft genau zu") 
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Die zentralen Ergebnissc der Befragung lassen sich so zusammenfassen, dass 
etwa jeder dritte Siebt- bis Zehntkl~issler ein Interesse flit die Teilnahmc an 
eincm Stressbewfiltigungstraining angibt, wobci das Intercssc unter den Mild- 
chen gr613cr ist als untcr den Jungen und gleichzcitig mit zunehmender Klas- 
senstufc abnimmt. Bcdeutsame Prfidiktoren des Teilnahmcinteresses sind 
ncben der Klasscnstufe und dcm Geschlecht das Vorliegen eincr chronischen 
Erka-ankung, psychische und physische Symptomatiken und h~iufiges Stress- 
erleben in dcr Frcizeit. Hinsichtlich der Wichtigkcit verschiedener Trainings- 
inhalte und Rahmcnbedingungen gibt cs Gcschlechts- und Klassenstufcnef- 
fckte und Untcrschicdc zwischen den Schulformcn. 

Bctrachtet man das genercllc Interessc, so iiberrascht der hohe Anteil an Ju- 
gendlichen, der Interesse an cincm Stressbcw~iltigungstraining signalisicrt. 
Immerhin gibt jedcr zchntc Schiller an, ,,groJ3c Lust" an cincm Strcssbew~il- 
tigungstraining zu habcn. Mchr als cin Drittcl dcr Schiller gibt ,,groI3c Lust" 
odcr ,,cher grol3c Lust" an ciner Tcilnahmc an. Dabei ist jcdoch - wic auch 
bci Erwachsencn - die Tcilnahmc an cincm Stressbcw[iltigungstraining for 
Mfidchen dcutlich attraktivcr als ~ r  Jungen. Kumulieren dann noch alltfigli- 
chc Bclastungen (z.B. dutch das Vorlicgen eincr chronischcn Erkrankung und 
h~iufigcs Stresscrlebcn in der Freizeit), dann stcigt der Antcil dcr Interessen- 
ten sogar anftibcr Zwcidrittcl an. Fragt man dagcgcn dicjenigcn Jungcn, die 
gcmcssen nach ihrcn Sclbstaussagen eher untcrdurchschnittlich belastct sind, 
so intcressicrt sich nicht cinmal jcdcr Ftinftc ~ r  cin Angebot zur Strcssbc- 
w~iltigung. 

Bczeichnct man Jugcndliche, die bcreits hohe Bclastungcn angcbcn, bczogcn 
aufdic Strcssbcwfiltigung als Risikogruppe, dann kann man folgcndcn Schluss 
zichcn: Im Gcgensatz zu andcrcn Bcreichen dcr Gcsundhcitsf'6rdcrung dcutct 
sich flit den Bcrcich dcr Strcssbcw~iltigung an, dass Risikogruppcn leichtcr zu 
crrcichcn sind als nicht bclastetc Jugcndlichc. Aufdcr andcrcn Scitc sinkt das 
Intercssc zumindcst tcndenziell mit zunchmendcr Klasscnstufc, obwohl die sub- 
jcktivcn Bclastungcn mit stcigcndcr Klasscnstufc zunchmcn. In diescr Hinsicht 
werdcn also Risikogruppen mit zunehmcnder Klassenstufc immer schwcrcr cr- 
rcichbar, wcshalb Angcbote zur Stressbcw~iltigung m6glichst frtihzcitig erfol- 
gcn sollten. 
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Eine genauere Betrachtung verdient das Ergebnis, dass der Stress in der Frei- 
zeit am engsten mit dem Interesse an einem Stressbew~ltigungstraining verkn/ipft 
ist. Es best~itigt den Befund von Myrtek und Scharff (2000), dass die Freizeit 
im Gegensatz zur Schule die st~kere emotionale Belastung ffir 11- bis 15-j/ih- 
rige Jugendliche darstellt, wobei zu bedenken ist, dass Jugendliche vielfach den 
gr6Bten Teil ihrer Freizeit mit ihrer Peergroup verbringen (Kriiger & Thole 1992). 
Dies k6nnte sich darin widerspiegeln, dass mit der Teilnahmebereitschaft an ei- 
nem Stressbew/iltigungstraining vor allem Belastungen in Zusammenhang ste- 
hen, die aus Kontakten zu Gleichaltrigen resultieren (z.B. auf die Freundin ei- 
fers/ichtig sein, mit Freunden streiten). Nimmt man dementsprechend bei der 
Auswertung aus der Skala zu Freizeitstressoren die drei Items zur Freizeit- 
gestaltung (z.B. zu wenig ,,freie Zeit" fiir Hobbys) heraus, so ergibt sich kein 
ver'~indertes Befundmuster. Die Bedeutung dieser Kontakte fiir das Belastungs- 
erleben kann in ihrer Salienz ffir die Jugendlichen begrfindet sein. Denkt man 
beispielsweise an die Entwicklungsaufgaben, mit denen Jugendliche in den 
untersuchten Altersgruppen konfrontiert werden (z.B. das Streben nach Kon- 
formit/it mit Gleichaltrigen und der Aufbau intimer Beziehungen; s. hierzu Dre- 
her & Dreher 1985), so k6nnen daraus tats/ichlich eine Reihe bedeutsamer All- 
tagsbelastungen resultieren, die im eingesetzten Fragebogen der Kategorie ,,Frei- 
zeit" zugeordnet sind. Auf der anderen Seite sind aber mit dem Streben nach 
Autonomie und der Loslfsung von den Eltem auch solche Entwicklungsauf- 
gaben relevant, die zu allt~iglichen Spannungen und Problemen mit Eltern, Ge- 
schwistem und Lehrem fiihren k6nnen. Eine zweite m6gliche Erkl/irung fiir die 
Salienz der,,Freizeitstressoren" k6nnte daher auch sein, dass Jugendliche in die- 
sen Bereichen eher Veranderungsm6glichkeiten sehen als in Bezug auf Stres- 
soren in der Familie oder der Schule. Eventuell k6nnte die Attraktivit~t von 
Stressbew~iltigungstrainings ffir Jugendliche dadurch gesteigert werden, dass sie 
sich auch fiir andere Belastungsbereiche eine Hilfe versprechen k6nnen. 

Die Analyse der subjektiven Ziele, die Jugendliche mit einem Stressbew/ilti- 
gungstraining verbinden, zeigt, dass die Vermittlung von Kompetenzen zur 
Stressbew~iltigung als wichtig erachtet wird. In diesem Zusammenhang sollte 
zuk/inflige Forschung untersuchen, ob das Teilnahmeinteresse eventuell auch 
ZusammenhS.nge zur habituellen Stressverarbeitung aufweist, d.h. ob die Ju- 
gendlichen, die kein Interesse an einem Stressbew/iltigungstraining haben, eine 
qualitativ andere Stressverarbeitung aufweisen. Neben der Besch~iffigung mit 
Stressbew/iltigungskompetenzen ist aber besonders fiir die J/ingeren bedeut- 
sam, Spal3 in dem Stressbew~iltigungstraining zu haben und Gleichaltrige zu 
treffen. Der Geschlechtseffekt (der allerdings eine deutlich niedrigere Effekt- 
st~rke aufweist als der Klassenstufeneffekt) zeigt, dass es M/idchen wichtiger 
ist als Jungen, fiber eigene Sorgen reden zu k6rmen. Darin k6nnte zum Aus- 
druck kommen, dass M/idchen bei der Stressverarbeitung h~iufiger auf Strate- 
gien der sozialen Unterst/itzung zuriickgreifen als Jungen (Klein-HeBling & 
Lohaus 2002). Mit diesem Befund k6nnte auch die grunds/itzlich h6here Be- 
reitschaft der M~idchen, an einem Stressbew/iltigungstraining teilzunehmen, in 
Zusammenhang stehen. Es zeigt sich dar/iber hinaus auch ein Schulformef- 
fekt, der indiziert, dass Realsch/iler mit einem Stressbew/iltigungstraining am 
deutlichsten das Bed/irfnis verbinden, fiber Probleme reden zu k6nnen. Die Ef- 
fektstarke ist allerdings so gering, dass dieser Befund kaum eine praktische 
Relevanz haben dfirfte. 
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Betrachtet man die Angaben zu den Bedingungen einer Trainingsteilnahme und 
pr~iferierten Trainingsleiter, dann zeichnet sich ein konkretes Bild eines idea- 
len Durchffihrungssettings ab: Stressbew/iltigungstrainings sind dann attrak- 
tiv, wenn sie w/ihrend der Schulzeit von Experten bzw. Psychologen durchge- 
ffihrt werden, wenn Mitschfiler und Freunde ebenfalls teilnehmen, aber aufder 
anderen Seite AuBenstehende nichts vonder Teilnahme erfahren. Dabei ist den 
Jfingeren die Teilnahme wS.hrend der Schulzeit wichtiger als den Alteren. Die 
~,lteren pr/iferieren dagegen st/irker andere Experten und Psychologen als Ver- 
anstaltungsleiter. Die Akzeptanz von Psychologen ist dabei an Hauptschulen 
grunds/itzlich geringer ausgepr/igt, was m6glicherweise auf mangelnde 
Vorstellungen fiber diese Berufsgruppe zurfickgefiihrt werden k6nnte. Als Ge- 
schlechtseffekt zeigt sich zudem, dass sich M/idchen h~iufiger eine Durch- 
fiihrung auBerhalb der Schule w(inschen. Dies korrespondiert mit den oben 
aufgeffihrten Zielvorstellungen, die sie mit einem Stressbew/iltigungstraining 
in Verbindung bringen (s.o.). Uber eigene Probleme often reden zu k6nnen, 
l~isst sich in Settings auBerhalb des Klassenverbandes wahrscheinlich eher re- 
alisieren. 

Auszuschliel3en ist sicher nicht, dass ein gewisser Anteil von Sch(ilern eine 
Durchftihrung w/ihrend der Schulzeit pr~iferiert, um damit den regul/iren Unter- 
richt zu vermeiden. Derartige Tendenzen k6nnen m6glicherweise durch eine 
Befragung im Schulkontext noch verst/irkt worden sein. Andererseits wird eine 
Durchfiihrung w/ihrend der Schulzeit von M~idchen nicht fiir so wichtig er- 
achtet wie yon Jungen, so dass dieser Effekt offenbar nicht durchg~ingig zu be- 
obachten ist. Dies kSnnte auch damit zusammenh~ingen, dass sich etwa jedes 
dritte M/idchen die Durchftihrung von Stressbew/iltigungstrainings in ge- 
schlechtshomogenen Gruppen wtinscht, ein Kriterium, dass vielleicht eher mit 
einer Veranstaltung auBerhalb der Schule assoziiert wird. Von den Jungen pr~i- 
ferieren dagegen nur 13% ein Training mit einer geschlechtshomogenen Teit- 
nehmergruppe. 

Zusammenfassend geben die Befunde eine Reihe praktischer Hinweise fiir die 
Umsetzung yon Stressbew~iltigungstrainings im Jugendalter. Zum einen soil- 
ten die Rahmenbedingungen an das Alter der Zielgruppe angepasst werden. 
W/ihrend in der frfihen Adoleszenz Angebote auf die gr/SBte Resonanz stol3en 
dfirften, die innerhalb des Klassenverbandes durchgeffihrt werden, k6nnen An- 
gebote ftir ~iltere Jugendliche yon diesem Setting losgeI6st sein. Letzteres gilt 
insbesondere, um MaBnahmen ftir M~idchen attraktiv zu machen. Mit der Wahl 
eines Settings aul3erhalb der Schule ist allerdings das Problem der Erreichbarkeit 
der Zielgruppe verbunden. Gfinstige Settings k6nnten Jugendclubs und Sport- 
vereine sein. Dabei gilt ftir alle Befragten, dass die Akzeptanz dann erh6ht ist, 
wenn Maf3nahmen von Personen durchgeftihrt werden, die die Schfiler als 
Experten betrachten. Die Durchffihrung durch die eigenen Lehrer ist der Ak- 
zeptanz eher abtr/iglich. Und letztlich sprechen die Befunde auch daftir, Stress- 
bew/iltigungstrainings im Jugendalter geschlechtshomogenen Gruppen zu 
offerieren (s. hierzu auch die Uberlegungen von Kolip 1999). Damit ist die 
M6glichkeit verbunden, die Angebote mit geschlechtsbezogen relevanten In- 
halten zu gestalten, so dass m6glichen Entwicklungsunterschieden zwischen 
M~idchen und Jungen in der frfihen Adoleszenz Rechnung getragen werden 
kann. Auch besteht bei geschlechtshomogenen Angeboten die M6glichkeit, 
mehr Jungen ftir eine Teilnahme zu interessieren. Denn gerade unter Jungen 
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ist das Interesse an einem Stressbew~iltigungstraining deutlich geringer als un- 
ter M/idchen, obwohl sie nicht weniger unter Stressbelastungen leiden. Zudem 
krnnen in geschlechtshomogenen Trainingsgruppen Befunde zur Nutzung 
unterschiedlicher Stressbew/iltigungsstrategien im Jugendalter (Klein-Hel31ing 
& Lohaus 2002) in spezifische Trainingskonzepte umgesetzt werden. Dort 
konnte gezeigt werden, dass Jungen seltener sozial-unterstiitzungsorientierte 
Strategien nutzen als M/idchen und dariiber hinaus in der friihen Adoleszenz 
h/iufiger destruktiv-emotionsregulierende und problemvermeidende Strategien 
einsetzen. In der mittleren Adoleszenz greifen dagegen M/idchen h~iufiger auf 
problemvermeidende Bew/iltigungsstrategien zurfick als Jungen. 

AbschlieBend ist darauf hinzuweisen, dass in der Untersuchung lediglich das 
Interesse yon Jugendlichen an einem Stressbew/iltigungstraining eruiert 
wurde. Wie viele Jugendliche bei Vorliegen eines konkreten Angebotes und in 
Konkurrenz mit alternativen schulischen Zusatzangeboten oder Freizeitakti- 
vit~iten tats~ichlich die Intention (sensu Heckhausen 1989) bilden, an einem 
Stressbew/iltigungstraining teilzunehmen, und wie viele Jugendliche dann tat- 
s/ichlich den Rubikon iJberschreiten und eine Trainingsteilnahme konkret pla- 
nen, tats/ichlich initiieren und schlieBlich auch durchhalten, dar/iber kann na- 
tiirlich an dieser Stelle nur spekuliert werden. Die vorgestellten subjektiven 
Ziele, Bedingungen und Barrieren liefern jedoch Hinweise unter welchen Rah- 
menbedingungen sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Jugendliche an einem 
Stressbew~iltigungstraining beteiligen, erhrht bzw. verringert. 
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