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"1m GroBen und Ganzen war ich sehr positiv
uberrascht."
Befragung ehemaliger Adressot:innen der soziolroumorientiertenHilfegestoltung

in der Grazer Kinder- und Jugendhilfe

Das Jugendamt der Stadt Graz hat die FH JOANEUM und das Institut "SOCIAL.CONCEPlSJI (SO.CON) am Fachbereich
Sozialwesen der HochschuleNiederrhein damit beauftragt, regelmaBig eine Adessat:innenbefragung durchzufuhren. Die
Aussage im litel dieses 8eitrags stammt von einer Mutter aus Graz, die im Rahmen der zweiten Adressat:innenbefragung
geschildert hat, wie sie die Unterstlitzung durch Jugendhilfe-FachkrCifte erlebte~Um welche Erlebnissees sichbei ihr und
den anderen zwischen 2019 und 2020 befragten Personen handelte, wird in diesem Beitrag behandelt.

Sylvia Hojnik, Max Kolbl, Michael Noack, Gudrun Painsi

ERKENNTNISINTERESSE

Die Dauerstudie "Adressatinnenbefragung in der
Grazer Kinder- und Jugendhilfe" lasst sich der
Adressat:innenforschung zuordnen. Nach GrafShoff
(2013, S. 76 f.) fokussiert Adressat:innenenforschung die
individuelienLebens-undProblemlagenvonAdressat:innen
und ihr subjektives Erleben des Hilfegeschehens. Der
Blick richtet sich dabei auch auf die organisatorischen
Kontexte und Unterstiitzungsarrangements der
Leistungserbringung. Es wird analysiert, wie die Menschen
den Hilfeprozess erlebten und welche Hilfefolgen sich aus
ihrer Sicht eingestelit haben (vgl. ebd., S. 79 f.). Dadurch
lasst sich rekonstruieren,

ob sich die Menschen mit ihren Interessen in den
Hilfeprozess einbringen konnten,

• ob und welche Ressourcen durch den Hilfeprozess
stabilisiert werden konnten,

• zu welchen Ergebnissen die Hilfe gefUhrt hat und
• ob es neb en dem Hilfeprozess weitere Faktoren gab,

die sich auf das Hilfeergebnis ausgewirkt haben.
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Diese Rekonstruktion ist fUr das Jugendamt der Stadt Graz
relevant, urn Hinweise zu erhalten, wie die Adressat:innen
die Idee der sozialraumorientierten Hilfegestaltung
wahrnehmen:

"Die Idee: Passgenaue Hilfen fur Kinder und Jugendliche
statt wie fruher Einheitsleistungen von der Stange. Wir
orientieren uns an Stiirken und Ressourcen der jungen
Menschen und binden ihrgesamtes Lebens- und Wohnumfeld
ein." (Stadt Graz, 0.].)

Zur Frage, wie sozialraumorientierte Hilfen von den
Adressat:innen erlebt werden, liegen nur wenige
Erkenntnisse vor. Bisher wurden vorrangig quantitative
Analysen zur Qualitat und zu der Umsetzung von
Hilfezielen in der sozialraumorientierten Jugendhilfe
durchgefiihrt (siehe dazu: Richardt 2017). Daher wurde
diese Studie explorativ konzipiert. Explorative Studien
zielen nicht auf reprasentative Ergebnisse abo Sie dienen
dazu, Forschungsfragen zu bearbeiten, zu denen bisher
keine oder nur wenige Erkenntnisse vorliegen. Die



Erkenntnisse explorativer Studien helfen dabei, neue
Theorien zu generieren oder Fachkonzepte - wie die
Sozialraumorientierung - weiterzuentwickeln (vgl. Doring,
Bortz, 2016, S. 149).

STUDIENDESIGN

Die Adressat:innenbefragung wurde durch die
Verkniipfung einer standardisierten Befragung mit
einem problemzentrierten Interview als Mixed-Methods-
Studie konzipiert. Aus theoretischen Grundlagen des
Fachkonzepts Sozialraumorientierung (Hinte 2020) und
der Adaption dieses Konzepts fiir die Grazer Kinder- und
Jugendhilfe wurden Fragen fUr einen Interviewleitfaden
abgeleitet. Die Fragen wurden fUr eine quantitative
Auswertung geschlossen und fUr eine qualitative
Auswertung offen formuliert. Die geschlossenen Fragen
dienten dazu, quantifizierbare Ergebnisse zu den von den
Adressat:innen wahrgenommenen Hilfeprozessen und den
Hilfefolgen aufstellen zu konnen. Damit die Befragten ihre
Antworten mbglichst differenziert geben konnen, wurden
mehrstufige Endpunkt-Antwortskalen angewendet.
1m Gegensatz zu verbalisierten Skalen, bei denen jeder
Skalenpunkt mit einer verbalen Benennung versehen wird
(vgl. Abb. 1), werden bei Endpunkt-Antwortskalen nur
die beiden extremen Skalenpunkte und die Skalenpunkte
dazwischen zur Orientierung mit aufsteigenden
Zahlen versehen (vgl. Abb. 2).

Der Vorteil einer "Endpunkt-Antwortskala" besteht
darin, dass die Befragten ihre Antwort differenzierter
vornehmen ki:innen, da nicht nur fiinf vorformulierte
Antwortmi:iglichkeiten angeboten werden. Fur die
"Endpunkt-Antwortskala" wurde eine ungerade Anzahl an
Skalenpunkten ausgewahlt.
Dadurch konnen sich die Befragten einer Mitte zuordnen,
die es bei einer geraden Anzahl an Skalenpunkten nicht gabe.

Nachdem die Befragten einen Punkt vergeben haben,
wurden sie darum gebeten, die Grunde fUr die
Punktvergabe zu schildern. Dadurch erhielten sie im
Sinne des problemzentrierten Interviews die Mi:iglichkeit,
ihre ganz "subjektiven Perspektiven und Deutungen"
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offenzulegen" und "grolSere kognitive Strukturen im
Interview" (Mayring 1996, S. 51) zu entwickeln.

Dazu ein Beispiel:

Interviewer:in: Bei dieser Frage kannst Du eine Zahl dafiir
vergeben, wie stark Ou die Hilfe mitgestaltet hast. Eins
bedeutet, Du hast die Hilfe gar nicht mitgestaltet und neun
bedeutet, starker hattest Ou nicht mitgestalten kbnnen.
Befragte:r: Oa wurde ich die Sechs vergeben.
Interviewer:in: Kannst Ou mir erklaren, warum Ou die
Sechs vergeben hast?

BEFRAGUNGSKONTEXT

Adressat:innen, die sich zur Befragung bereit erklarten,
wurden erst durch das Amt fUr Jugend und Fami!ie
umfassend informiert und stimmten in gegebenem

. Faile der Befragung unter den Voraussetzungen der
Freiwilligkeit, informiertheit, Ausdriicklichkeit und
Widerrufbarkeit zu . In der Kontaktaufnahme durch die
FH JOANNEUMwurde das Interview als Telefoninterview
angeboten mit dem Zusatz, bei Wunsch von Seiten der
teilnehmenden Personen, dieses vor Ort in einem Face-to-
Face-Setting durchfUhren.

Aufgrund der MalSnahmen zur Eindammung von
COVID-19 im Friihjahr 2020 konnten iiber den grblSten
Tei! der Erhebungsphase keine Interviews im Face-
to- Face-Setting durchgefUhrt werden. Aile bis auf ein
Interview wurden daher am Telefon durchgefiihrt. Neben
der guten Vereinbarkeit der Telefoninterviews mit den
Beschrankungen des i:iffentlichen Lebens waren die
unkomplizierte Terminvereinbarung und der geringe
Zeitaufwand Griinde fUr die gute Annahme der Befragung
durch die. Teilnehmenden. In der Umsetzung der
Interviews ergaben sich keine Nachteile durch das Fehlen
der visuellen Kommunikationsebene, da der Leitfaden
grundsatzlich fUr Telefoninterviews konzipiertwar. Nur in
wenigen Fallen stellte die Punktevergabe fur Befragte eine
Schwierigkeit dar, welche sich durch die Hilfsstruktur des
Leitfadens in Form von Anweisungen und Beispielen zur
Erklarung aufli:isen liegen.

Abbildung 1: Verbolisierte Antwortskolo

Abbildung 2: Endpunkt-Antwortskolo
Eins bedeulet, Du host die Hille gar nicht milgesloltet und neun bedeutet, starker hattest du nicht mitgestalten konnen.
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Da in den Interviews sehr personliche Inhalte via Telefon
zur Sprache kamen, war es unbedingt erforderlich, eine
vertrauensvolle Beziehung und angenehme Atmosphare
zwischen Interviewendem und Teilnehmendem
herzustellen. Daher wurde schon in der ersten
Kontaktaufnahme ein ausfiihrliches Gesprach gefiihrt,
in dem Teilnehmenden die Moglichkeit geboten wurde,
Antworten auf ihre Fragen zum Interview zu erhalten und
mogliche Zweifel ausraumen zu konnen.

BEFRAGTE PERSONEN

Urn das Hilfegeschehen mehrperspektivisch zu erfassen,
wurde sowohl den obsorgeberechtigten Personen als
auch ihren Kindem ab dem 10. Lebensjahr angeboten,
an der Befragung teilzunehmen. Allerdings liegen sich
vorwiegend weibliche obsorgeberechtigte Personen
erreichen. Sowohl Vater als auch Mutter lehnten sehr
haufig eine Befragungsteilnahme ihrer (Pflege- )Kinder
mit der Begriindung ab, diese seien entweder zu jung oder
sollten nicht an die Ursa chen fur die Hilfegeschehnisse
erinnert werden (vgl. Tabelle 1).

Die 21 befragten Personen verteilen sich folgendermagen
iiber den Risiko- und den Gefahrdungsbereich (vgl. Abb. 1).

BEFRAGUNGSERGEBNISSE

Nachfolgend werden die Befragungsergebnisse entlang der
Themenbereiche des Mixed-Methods-Interviewleitfadens
dargesteIlt:

Befrogte Personen Anzohl

Elternteil: Mutter 13

Elterntei.l:Vater 4

Andere obsorgeberechtigte Person:Tonte 1

P8egelternteil: weiblich 1

Kind: Tochter 1

P8egekind: Sohn 1

Total 21

Tabelle 1: Befragte Personen

Gefohrdungsbereich 10

Rlslkoberelch 11

2 4 8 10 126

Abbildung 3: leistungsbereich

1. Hilfebeginn,
2. Hilfeveriauf,
3. Hilfebeendigung und
4. Lob und Verbesserungsvorschlage der Befragten.

Hilfebeginn

Obsorgeberechtigten Personen, die Hilfen im Risikobereich
erhielten, wurde folgende Frage gesteIIt:

Bei dieser Frage konnen Sie einen Punkt dafiir
vergeben, wie stark lhre ldeen in die Hilfegestaltung
eingeflossen sind.

Neun bedeutet, starker hatten Ihre Ideen nicht berucksichtigt
werden konnen. Eins bedeutet, Sie wurden uberhaupt nicht nach
Ihren Ideengefragt WelcherPunkt zwischen eins und neun passt
zu Ihren Erlebnissen?Wieso haben Sie dieseZahl vergeben?

Bei der Hilfegestaltung sind es vor aHem kleine,
vermeintlich banal erscheinende Aspekte gewesen, die
die Befragten positiv erlebt haben. Dies hat bspw. beim
Hilfebeginn die Durchfiihrung von Erstgesprachen an
Orten, die den Adressat:innen vertraut waren, betroffen.

"Das hat wirklich immer gut funktioniert und die ist in der
Fruhe, also sie ist halt zu mir hergekommen, damit ich jetzt
auch nicht immer hineinfahren muss." (Passage aus einem
Interview mit einer Mutter)

Erstgesprache im heimischen Haushalt wurden nicht
nur als entlastend erlebt, weil sie den Adressat:innen
Wege ersparten. Die damit verbundene Moglichkeit fiir
die faIIzustandigen Fachkrafte, das Familienleben aus
erster Hand kennenzulemen, wurde ebenfalls positiv
hervorgehoben.

Von manchen Befragten wurde die Willenserkundung
und Zielentwicklung allerdings als zu zeitaufwandig
erlebt:

,Aber sie haben mir nicht von Anfang an gegeben dieses Ziel.
Wir haben erst zwei Monate Karten gespielt, bis Ziel kam. Ich
habe gesagt, die Ziele sind gut, sind o.k., kamen aber zu spat
Wieso haben die mir die nicht von Anfang an gesagt, verstehst
Du?" (Passage aus einem Interview mit einem Vater)

Person en, die Hilfen im Gefahrdungsbereich erhielten,
wurde folgende Frage gestellt:

Bei dieser Frage konnen Sie eine Zahl dafiir vergeben,
wie sehr Sie hinter den beauftragten Zielen standen.

Neun heiflt, Sie haben den Sinn der beauftragten Ziele
geteilt. Eins bedeutet, Sie haben den Sinn der beauftragten
Ziele nicht teilen konnen. Welchen Punkt zwischen eins und
vergeben Sie? Wieso haben Sie diesen Punkt vergeben?
Wenn Befragte Einfluss auf die Formulierung beauftragter



Ziele nehmen konnten, in einem angemessenen Tonfall
mit ihnen gesprochen wurde und sie das Gefiihl hatten,
die fallzustandigen Fachkrafte wiirden ihnen gegeniiber
vorurteilsfrei in die Erstgesprache gehen, standen sie eher
hinter dem Sinn beauftragter Ziele.

"Wir haben immer besprochen und es auch auf mich
abgestimmt. Und das hat auch gut gepasst." (Passage aus
einem Interview mit einer Mutter)

Hilfeverlauf

Die Befragten wurden gebeten, folgende Frage zu
beantworten:

Bei dieser Frage konnen Sie eine Zahl dafiir vergeben,
wie stark Sie an der Erreichung der Ziele in der
Hilfevereinbarung beteiligt waren.

Neun heiflt, Sie haben die Ziele allein erreicht. Eins bedeutet,
die Ziele wurden nur von den Fachkrdften umgesetzt.
Welcher Punkt zwischen eins und neun passt zu Ihren
Erfahrungen? Wieso haben Sie diesen Punkt vergeben?

Die Befragten haben es positiv erlebt, wenn die Aktivitaten
zur Realisierung der Hilfeziele ausgewogen verteilt
gewesen sind. Zudem haben sie zu erkennen gegeben,
dass sie tiber die zugrunde liegende Hilfephilosophie zu
Hilfebeginn aufgeklart wurden. Durch diese Aufklarung
war es fiir die Adressat:innen verstandlich, dass ihnen
die Fachkrafte "nicht alles abnehmen", weil diese darauf
abzielten, vorrangig Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

"Sieben. Weil wir haben viel zusammen, auch zu dritt
gemacht. Das war ausgewogen." (Passage aus einem
Interview mit einer Mutter)

Dariiber hinaus wurde es von den Befragten mehrheitlich als
unterstiitzend erlebt, wenn sich die fallzustandigen und die
falldurchfiihrenden Fachkrafte regelmaGig (nicht nur beim
I-lilfeplangespriich und bei Hilfeplanzwischengesprachen)
iiber den Hilfeverlauf ausgetauscht haben:

,,(...) da hat sich die laufende Vernetzung einfach ausgezahlt
(...) weil ja jeder gewusst hat, wie der andere zu erreichen
ist, weil man einfach stdndig im Austausch uber uns war."
(Auszug aus dem Interview mit einer Pflegemutter).

AuGerdem erlebten es die Befragten als hilfreich, wenn
Unterstiitzungsleistungen, die sich aus veranderten
Alltagssituationen ergeben haben, ziigig organisiert
wurden, auch wenn sie im urspriinglichen Hilfeplan nicht
vorgesehen waren:

"Wir haben sagar die zusdtzliche Kinderbetreuung
irgendwann organisiert. Wir haben auch immer situativ
geschaut." (Passage aus dem Interview mit einer Mutter).
Auch Kompetenzzuschreibungen, die bspw. an der
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hilfreichen Informationsvermittlung zum Thema
"Scheidung" festgemacht wurden, fiihrten dazu, dass die
Zusammenarbeit mit den Fachkraften positiv erlebt wurde.

"Also die Mitarbeiterinnen waren sehr, sehr engagiert, wenn
ich eine Froge gehabt hob zu einem Thema, weil ich ja auch
die Scheidung gemacht habe und so. Das ist dh sie haben
die Informationen fur mich dh zusammengesucht, wo ich
hingehen kann und so. fa, das war einfach top." (Passage aus
dem Interview mit einem Vater)

Diese Kompetenzzuschreibung betrifft auch
das Monitoring der Hilfevereinbarungen. Wenn
falldurchfiihrende Fachkrafte an die Erledigung von
Handlungsschritten erinnerten, wurde dies als entlastend
und hilfreich wahrgenommen. 1m Umkehrschluss
wurde die Zusammenarbeit mit falldurchfiihrenden
Fachkraften als weniger hilfreich wahrgenommen, wenn
Zusagen nicht eingehalten wurden oder Anfragen nach
Unterstiitzungsleistungen unbearbeitet blieben.

Hilfebeendigung

Die Kontaktbeschrankungen aufgrund der Covid-19
Pandemie wurden von einigen Adressatinnen thematisiert.
Beispielsweise dann, wenn eingeschatzt werden so lite,
ob es ihnen durch die Hilfe besser ging. Einige Befragte
wiesen darauf hin, dass das Hilfegeschehen aufgrund der
Kontaktbeschrankungen zuriickgefahren wurde, wofiir sie
jedoch Verstandnis zeigten. Dieses Verstandnis zeigte sich
insbesondere dann, wenn sie friihzeitig I'nformationen
iiber die Anpassung des Hilfegeschehens erhielten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Qualitat der Hilfeerbrirtgung
und die Ergebnisse einer Hilfe von vielen Befragten auch
auf personenabhangige Aspekte zuriickgefiihrt wurden.
Die Zusammenarbeit mit den fallzustandigen und den
falldurchfiihrenden Fachkraften, die als wertschatzend,
kongruent und empathisch erlebt wurden, fiihrte fiir
nicht wenige Befragte zu positiven Hilfeergebnissen.
Die Adressat:innen thematisierten jedoch haufig weiter
bestehende Grundprobleme. Dazu eine Passage aus einem
Interview mit einer Mutter, die sich aufgrund unfreiwilliger
sozialer Isolation an das Jugendamt gewendet hat und
ausfiihrte:

"Ahm, weil es in erster Linie bei mir darum ging, dass ich
alleine bin, also komplett alleine bin. ( ...) fa, ich sag mal, es
sind halt gewisse Sachen schon einfacher geworden, durch
die Hilfe. Aber so die Grundprobleme sind halt deswegen
nicht weg." (Passage aus dem Interview mit einer Mutter).

Lob und Verbesserungsvorschlage der Befragten

Jugendliche Befragte begriindeten hohe Punktvergaben
bei dieser Frage damit, im Rahmen der Hilfe Interessen fiir
schulische und freizeitbezogene Aktivitaten entwickelt zu
haben.
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"Durch die mache ich jetzt viel mehr. Vorher habe ich nie
was gemacht. Aber die haben mir weitergeholfen und jetzt
mache ich mehr." (Auszug aus dem Interview mit einer
Jugen dlichen)

Daruber hinaus wurde von jugendlichen und erwachsenen
Person en eine hohe Punktvergabe damit begrundet,
Handlungssicherheit zu haben, wei! ihnen die Fachkrafte
angeboten hatten, sich bei erneuten Krisen unbiirokratisch
auf telefonischem Wege melden zu kbnnen.

Die Adressat:innen wurden abschliegend zur Nutzung
fallunspezifischer Ressourcen befragt. Von der Nutzung
fallunspezifischer Ressourcen, in Form von Kontakten
zu fUr sie hilfreichen Institutionen, haben wenige
Befragte berichtet. Jene Personen, die derlei Kontakte
erhielten, nutzten diese zum Zeitpunkt der Befragung
aufgrund der Kontaktbeschrankungen, die wahrend der
Befragungsphase in Osterreich ihren Hbhepunkt hatten,
nicht mehr.

VERGLEICH OER ERGEBNISSE AUS OEM ERSTEN
UNO OEM ZWEITEN OURCHLAUF

Unterschiede in den Ergebnissen zum ersten Durchlauf
der Studie (vgl. Sandner-Koller, Weiland Noack 2019)
bestehen:

• in einer von den Adressat:innern wahrgenommenen
ziigigen Bearbeitung von Notsituationen,
in der Kenntnis von Hilfe relevanten Begriffen wie
etwa Hilfeplanung oder Hilfeplan-Ziel, die einigen

Befragten im ersten Durchlauf unbekannt waren, und
darin, dass die Adressatinnen mehrheitlich angaben,
ihnen seien keine fallunspezifische Ressourcen
vermittelt worden.

Parallel en in den Ergebnissen bestehen darin, dass:

Erst- und Hilfeplangesprache an lebensweltlich vertrauten
Orten die Adressatinnen durchgefiihrt wurden,
Hilfeziele im Risikobereich flexibel mit
falldurchfiihrenden Fachkraften bei veranderten
Lebenssituation modifiziert wurden und
dem Jugendamt eine verstarkte Offentlichkeitsarbeit
empfohlen worden ist.

RUCKSCHLUSSE

1m Rahmen eines Workshops mit Fiihrungskraften der
Grazer Sozialraumteams wurden im Oktober 2020 yom
Forschungsteam relevante Studienergebnisse vorgestellt.
AnschlielSend fand eine Kartenabfrage zu folgenden
Punkten statt:

• Was sind fiir mich die wichtigsten Ergebnisse der
Befragung?
Was sind fur mich die nachsten notwendigen Schritte,
urn diese Ergebnisse zukunftig zu beriicksichtigen?

• Wann und mit wem treffe ich dafUr die nachsten
Absprachen?

Dabei kristallisierten sich
Veranderungsbereiche heraus:

zentralezwei

1 Das )ugendamt kam der Informationspflicht gem. Art. 13 und 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nach und holte die Einwilli-
gung der Adressatinnen nach Art. 4 Nr. 11 DSGVO schriftlich und mundlich ein.

2 Die Erhebungsphase umfasste April- August 2020.

3 Die Erkliirungen und Beispiele lagen einmal fUr Erwachsene, emmal fOr Minderjahrige In leichter Sprache vor und waren sOlllit an verschiede-
ne Bediirfnisse angepasst.

4 Kindern ab 10 )ahren wurden andere Fragen gestellt, die hier aus Kapazitatsgrunden nicht aufgefuhrt sind
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Flexibilisierung der Hilfevereinbarungen

Die Ergebnisse der Adressat:innenbefragung gaben
Ansto/?, fur einen breiten Diskussionsprozess, in dem
sich sowohl Filhrungskrafte als auch Fachkrafte mit
dem Thema Willenserarbeitung im Verhaltnis zur
Zielerarbeitung auseinandersetzten. Ausgehend von den
Befragungsergebnissen, wonach die willensorientierte
Zielentwicklung als zu zeitaufwendig erlebt wurde (vgl.
Abschnitt 4.1) und Ziele der Hilfevereinbarung von manchen
Adressatinnen mit den faIIdurchfuhrenden Fachkraften
modifiziert wurden (vgi. Abschnitt 4.2), haben sich die Fach-
und Filhrungskrafte mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:

Welchen SteIIenwert hat die Zielerarbeitung grundsatzlich?
Wie viel Spielraum kann f(ir die Zielmodifikation
zugelassen werden?
Wann wird eine neue Hilfevereinbarung benotigt?

Einigkeit bestand darilber, zukunftig starker zu
berucksichtigten, dass nicht das "s.m.a.r.t" formulierte Ziel
einen Wert hat, sondern die grundsatzliche Energie der
Menschen, die sich in einem Ziel ausdrilckt, sich aber auch
verandern kann. DieBedeutung der Willenserkundung wurde
in der praktischen Arbeit nachgescharft. In allen vier Grazer
Sozialraumen fanden bzw. finden Klausuren zum Thema
Wille und Willenserarbeitung und Ziele statt. Die Formulare
zur Dokumentation wurden entsprechend adaptiert. so dass
eine Abbildung und Dokumentation des Willens moglich ist.

Folgende Aufmerksamkeitsrichtungen, an denen aile
Beteiligten weiter arbeiten wollen, entstanden am Ende
Workshops:

Wie gestalten wir Kontraktgesprache bewusster?
Wie gelingt es, Ziele besser im a-Ton zu formulieren
und festzuhalten (Gesprache vor art zu filhren, Ziele
in filr aile verstandlicher Sprache festhalten, Ziele nur
gemeinsam mit der Familie verschriftlichen)?
Wie schaffen wir es, den Gestaltungsspielraum der
Familie zu erweitern?
Wie erweitern wir unser Vokabular (Synonyme fUr
Willen - z. b. Antreiber, Motive etc.) und finden zu
einer verstandlichen und passenden Sprache?

Fallunspezifische Arbeit

Die Befragten haben selten davon berichtet,
fallunspezifische Ressourcen im Rahmen der Hilfe erhalten
zu haben (vgI.Abschnitt4.3). Die Fachkraftewaren sich aber
ilberwiegend sicher, dass fallunspezifische Ressourcen
vermittelt werden. Daher wurde der Entschluss gefasst,
starker zu prilfen, ob die vermittelten fallunspezifischen
Ressourcen ausreichend anschlussfahig an die Lebenswelt
der Menschen sind. Zudem wurde diskutiert, dass es nicht .
ausreicht, Adressat:innen schlicht Informationen ilber
fallunspezifische Ressourcen zu vermitteln. Mbglicherweise
verlieren Menschen ihre Hemmungen, fallunspezifische
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Ressourcen, wie bspw. die Angebote einer Beratungsstelle
zu nutzen, wenn sie beim ersten Besuch dorthin von einer
Fachkraft begleitet werden.

AUSBLICK

Ani Ende des zweiten Studiendurchlaufs fand ein
Abschlussgesprach zwischen dem Amt fUr Jugend und
Familie, der FH JOANNEUM und dem SO.CON statt. Fur
den dritten Durchlauf wurden Oberlegungen zum Einsatz
der Mixed-Methods-Interviewleitfaden diskutiert und die
Frage erortert, wie die Fachkrafte nach der Beendigung
des Abschlussgespraches zur Mitarbeit an der Befragung
verstarkt auch jene Personen motivieren konnten, die
bisher nur schwer erreicht werden konnten.
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