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PROBLEM-STELLUNG

UND
METHODEN-BESCHREIBUNG

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

klarung, Kdln, beauftragte die Gesellschaft
fur Grundlagenforschung mbH., Munchen, mit

oiner psychologischen Studie zu den Themen:

1. Gesunde Erndhrung

2. Suchtbildende Mittel

3. Einstellung zum eigenen %8;per

Ziel der Untersuchung war:

0 Einstellungen  Motive und Verhaltens-

weisen hinsichtlich dieser drci Pro-

blemkreisc her uszufinden

0 und speziell das Informations-Vcre,

halten zu dicson drei Beroichen

genau zu erfassen.

Die Ergebnisse dieser Motivstudien Bollen als
Grundlage fur eine nichfolgendc quontitativc

..

Erhebung dieser Thcmen aienen.

Aufbau der Untersuchung:

Die Untersuchung fand in Form.von Explorationon,
d,h. freien Gesprachen statt.

Jeder Interviewer hatte einen Gesprdchcleitfacon
zu jedem diescr Themen bei sich, der jedoch ve-

der in der Reihenfolse noch im cxakten Wor:laut
der aufgefuhrten Fragen bindend war. Vielmeht

sollten die fur die Untersuchung wichtigen
Punkte in Fori cines floxiblcn Gccp:Ec.hu bc=

handelt ·Worder ,

$
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Die Explorationen wurden fast ausschlieBlich
von Psychologen durchgefuhrt, zum Teil wurden

auch noch PRdagogen und Soziologen eingesetzt.

Die Gesprdche dauerten ein bis drei Stunden.

Ca. dreiviertel der Explorationen wurden per
Tonband durchgefuhrt, die ubrigen Gesprdche
wurden protokolliert.

Befragungspersonen:

Zu jedem der drei Problemkreise wurden 40 Explo-
rationen durchgefuhrt, wobei fur die Untersu-

chung zur Ern&hrung 39 Explorationen ausgewer-
tet wurden, zum Themenkreis "suchtbildende
Mittel" 36 Explorationen zur Analyse herange-
zogen wurden und zum Themenkreis "Die Einstel-

lung zum eigenen K6rper" alle 40 Interviews
berucksichtigt wurden.

DaB bei den Themen "Ern&hrung" und "suchtbil-
dende Mittel" nicht alle 40 Interviews fur die

Analyse herangezogen werden konnten, lag in
einem Fall am Versagen des Tonbandger&tes
(zwei Interviews waren nur noch bruchstuck-

artig zu verstehen) und in dem anderen Fall
daran, daB dort zu einschlagig vorgebildete
Fachleute befragt wurden und diese vom Insti-
tut aus nicht mehr ala Befragungspersonen zu=

gelassen wurden.

Die Befragungspersonen wurden nach groben
Quotenvorgaben ausgesucht: es sollten zu

jedem Thema jeweils

0 zur Halfte Manner und zur

Hdlfte Frauen

o und zur HAlfte Personen unter

30 Jahren und zur Halfte Per-
sonen dber 30 Jahren

II

befragt.verden.



III

In dem vorliegenden Bericht geht es um das

Thema "SUCHTBILDENDE MITTEL".

Hier wurden folgende Personen befragt:

19 Mdnner
17 Frauen

3 von ihnen waren bis zu 20 Jahren

18 von ihnen waren bis zu 30 Jahren

10 von ihnen waren bis zu 40 Jahren

3 von ihnen waren bis zu 50 Jahren

1 von ihnen war bis zu 60 Jahren

1 von ihnen war bis zu 70 Jahren

(Durchschnittsalter ca. 31 Jahre)

11 von ihnen gehorten der sozialen
Oberschicht an,

17 der sozialen Mittelschicht und

8 der sozialen Unterschicht.

(Zu den Schichtkritericn ist zu sagen,
daB sie grob nach den Faktoren "Schul-

bildung", "Beruf" und " Einkommen" aus-

gerichtet wurden.)

Ort und Zeitraum der Untersuchung:

Die Explorationen zur Suchtmittelstudie wurden

im November 1970 durchgefuhrt.

Sie fanden in allen BundeslAndern Deutschlands

statt.
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I. DIE ALLGEMEINE EINSTELLUNG
ZUM SUCHT-PROBLEM

1. yorstellungs-Inh lte zum Suchtbegriff

Das Wort "Sucht" 16st die verschiedensten Ge-

danken und Empfindungen aus. Fur alle aber ist
"Sucht" ein negativer Begriff, er ist mit ne-

gativen Vorstellungen und Gefuhlen verbunden.

SUCHT ist fur die Befragten zum einen gleich-
bedeutend mit

0 Rauschgift -

hier vor allem Haschisch,
Morphium, Opium, Heroin, LSD

0 Alkohol bzw. Alkoholismus

und dann auch noch sehr h&ufig mit

0 Rauchen

0 Tabletten- bzw. Medikamenten-MiSbrauch

und manchmal noch mit

0 starkem Koffein- oder Teeinverbrauch

0 GenuBmittel-Verbrauch allgemein

0 FreBsucht

Zum anderen ist SUCHT aber auch stark mit allge-
meinen physischen, psychischen, vor allem charak-

terlichen und auch ethischen und gesellschaftli-
,chen Vorstellungs-Inhalten und Begriffen verbun-

den:

Sucht als medizinisches Problem und Sucht als per-
s6nliches, menschliches - vor allen psychisches -

Problem.

1



Man denkt bei dem Wort "Sucht"

1. an k6rperliche Auswirkungen wie

Ubelkeit
Krankheit
Siechtum
k8rperlicher Verfall

2. an psychische Phdnomene wie

krankhafte Abhangigkeit
Verfallensein
Perversion
sexuelle H6rigkeit
Flucht vor der Realitat

vergessen wollen

Verdrdngen

3. an charakterliche Komponenten wie

Labilitat

Hemmungslosigkeit
Zugellosigkeit
Willensschwdche

Haltlosigkeit

4. an ethische u. gesellschaftliche Begriffe wie

Unmoral
Laster

Abnormit&t
MiBbrauch
Sex

Pornographie
Jugendgef&hrdung

Entziehungsheime
Anstalten

Underground

Konsumsucht

Verschwendung
Gewinnsucht

Machtcier
Geltungssucht
Sensationslust

%
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Sucht bedeutet also immer auch Gefahr, die

Vorstellungen dazu sind mit starken Angst-
Inhalten verbunden. Man sieht in der Sucht

eine Gefahr fur K6rper, Seele und Geist des

Einzelnen, ganzer Gruppen und fur die Gesell-

schaft uberhaupt.

Verbunden mit dieser Angst geht aber auch zu-

gleich eine Faszination von der Sucht aus.

Das als morbide Empfundene hat auch einen

starken, heimlichen Reiz:

Mit Sucht ist auch eine - wenn auch

jeweils nur kurzfristige - Steigerung
des Lebensgefuhls und der Lebensinten-
sitit verbunden, der Traum von einer

sch6neren, leichteren Welt.

Deshalb neigt man - so negativ und gefuhrlich
Suchte einerseits empfunden werden - anderer-

seits doch dazu, sie zu entschuldigen:

Suchtigkeit ist eine "menschliche Schwdche".

"Menschlich" beinhaltet hier das Verstdndnis fur
die Anfalligkeit des Menschen, fur seinen Wunsch
nach einer Erleichterung dieses Lebens.

3
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stellung der Befragten

Nach Auffassung unserer Befragten kann man dann

von einer "Sucht" sprechen:

0 wenn man ohne ein bestimmtes Mittel
es kann nach Meinung der Befragten
durchaus auch ein Gegenstand oder eine
Person sein - physisch und psychisch
abhangig ist.

Die physische Abhingigkeit wird darin

gesehen, daB sich der K6rper eines

Suchtigen mit der Zeit so auf ein be-

stimmtes Mittel eingestellt hat, daB

er es dann immer wieder braucht.

Im Psychischen bedeutet Suchtigkeit
fur die Befragten, daB jemand ohne

das jeweilige Suchtmittel das tag-
liche Leben nicht mehr bewaltigen
kann.

0 Ein weiteres Kennzeichen der Sucht ist
fur die Befragten der Drang nach der

Wiederholung eines angenehmen, durch

Suchtmittel herbeigefuhrten Zustandes;
wenn man also dieses Mittel immer wieder
nchmen muB, wenn man einem "Zwang" unter-

liegt, es immer wieder zu nehmen, obwohl

man rational uber die negativen Folgen
Bescheid weiB. Man spricht in diesem Zu-

sammenhang von einem "gesteigerten, nicht
mehr zu bdndigendem Verlangen", von einer

"Gier".

"Sucht ist nach meiner Meinung ein

gesteigertes, nicht zu bdndigendes
Verlangen nach einem Gift, das

schlieSlich den Organismus zer-

st8rt. "

(27-j&hriger Versicherungskauf-
mann, mittlere Reife)

2. pefinition des Begriffes "Sucht" nach der Vor-



0 Wenn man sich nicht mehr aus eigener
Willenskraft von der Einnahme dieses
Mittels befreien kann, der eigene Wille

ausgeschaltet ist.

"Jemand ist suchtig, wenn er trotz

intensivster Anstrengung es nicht

schafft, aus eigener Kraft es nicht
mehr zu nehmen oder die Gesellschaft

ihm dann helfen muB."
(26-jdhriger Student)

0 Zur Sucht gehort auch, daB die Gedanken

an das Suchtmittel alle anderen Gedanken

verdrhngen und unbedeutend werden lassen,
sie sind nur noch auf das Erlangen der

Suchtmittel und ihren "GenuB" ausgerich-
tet.

Der Drang nach dem Erlangen des Suchtmit-
tels kann nach Meinung der Befragten bis
zu kriminellen Handlungen der Suchtigen
fuhren.

"Eine Sucht ist eine k6rperliche Ab-

hdngigkeit von einer bestimmten
Sache oder einem Produkt, der Such-

tige ist nur noch mit Gedanken an

dieses Produkt beschdftigt, falls

er es zur Zeit nicht vorr&tig hat,
alles andere ist sekundar."

(65-jdhriger Chemiker, Hochschule)

0 Sucht bedeutet auch: stEndige Steigerung
des Quantums.

0 Zu einer Sucht gehort nach Meinung der

Befragten dann auch, daB die Folgen der

Einnahme auf die Dauer fur Korper und

Geist negativ sind: die Konsequenz sei
eine Zerst6rung des Organismus und der

geistige und seelische Verfall.

5

4



0 Sucht wird auch von den Entziehingser-
scheinuncen her definiert. Als Indika-
tor fur Suchtigkeit wird die Schwierig-
keit gesehen, von der Sucht wieder los-

zukommen, und die damit auftretenden

Entziehungserscheinungen wie starke k6r-

perliche Schmerzen und psychisch extre-

mes Verhalten.

Die Tatsache der hohen Ruckfallquote
Suchtiger wird hier ebenfalls als ein
Indikator fur eine echte Sucht ange-
sehen.

Ein wichtiger Punkt dieser Sucht-Definition ist

nun, daB Sucht von den Befracten nicht nur auf

die bekannten suchtbildenden Mittel beschrankt

wird, sondern, daB man der Meinung ist, daB
man im Grunde nach allem suchtig werden kann.

Wic sich schon in den ersten Assoziationen (un-
willkurlichen Vorstellungen) zu dem Wort "Sucht"

gezeigt hat, verbindet man mit Sucht

nicht nur suchtbildende Mittel wie
Rauschgifte, Alkohol, Nikotin und

Medikamente,

sondern auch noch Stoffe wie Koffein
und Teein

und dann die Sucht nach anderen Dingen,
wie Suclit nacli Personen, z.B. "Sucht
nach Mannern",

sexuelle Suchte,

Machtsucht und Geltungssucht

Sucht nach GenuBmitteln, SuBigkeiten

Sucht nach Konsungutern allgemein

Kaufsucht und Konsumsucht

man meint damit auch Schnsucht allgencin

odcr die Sucht nach Musik

die Sucht nach Fernsehen

\
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"Man ist suchtig, wenn man abh&ngig
ist von irgendwelchen Dingen, es

muG nicht unbedingt eines der ge-
nannten Mittel sein, es k6nnte
auch ein Mann sein oder ein Gegen-
stand"

(29-jahrige SekretArin, mittlere
Reife)

"Ich Glaube, man kann von allem such-

tig werden. Man kann nach einem Men-

schen siichtig werden oder nach ciner

Lebensweise, nach Rauschgift usw.

Aber man kann auch nach irgendwel-
chen Verhaltensweisen suchtig wer-

den, ich meine das Sexuclle."
(32-jahriger Diplom-Bauingenieur)

Nach der pefinition unserer Befracten sind die
Kriterien fur eine Sucht also eine vom Willen
nicht mchr beeinfluBbare Abhandigkeit von eincm
bestimmtcn Mittel, einer Person, eincm Gefen-
stand oder einem Destimmten Befinden und Gefuhl,
der physiscne und psychische Bedarf nach diesen
lebensnotwendig gewordenen Mitteln.

7
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3. Allgemeine Beuricilung verschiedener Sucht-

arten

Jede Sucht wird generell als gef&hrlich ange-
sehen. Das erwies sich schon bei den ersten

"Assoziationen zum Wort Sucht"

Dabei sieht man nicht nur die Gefahr fur den

Suchtigen, sondern auch Gefahren fur die Um-

welt des Suchtigen.

Man neigt zwar dazu, nlcht alle Suchtigen als

gleich zu betrachten so wird z.B. Nikotin-
sucht und das Einnehmen von Haschisch von un-

seren Befragten (das ist quantitativ zu veri-
fizicren) oft als wenicer schlimm bezeichnet
aber diese Einschr4nkuncen beziehen sich nur

auf den Grad der Gefdhrlichkeit einer Sucht und

stellen die generelle Gefiilirlichkeit nicht in
Abrede.

Die Differenzierung der Gef6hrlichkeit einzel-

ner Suchtarten stammt oft von Personen, die

selbst irgendwelclie Stoffe genieSen z.B. uber-

maBiG rauchcn odcr Hasch nehmen, sie wollen mit
diesen Unterscheidungen die eigene Verhaltens-

weise bagatellisieren und entschuldigen.

"Gefdhrlich wird das alles erst,
wenn auch dic Mittel besonders

gesundheitsschddlich sind. Etwas

Alkohol, Hasch oder Kaffee machen

noch keinen Suchtigen denke ich."
(40-jahrige stidt. Verwaltungsan-
gestellte, mittlere Reife)

"Diese Frace ist diffizil. Eine
Suclit kann gefahrlich werden,
wenn die Personlichkeit dabei
abcebaut wird."
(29-jahrige Journalistin)

Es f;ibt eineti einzicen Fall unter unseren Befrag-

ten, wo die lieinung EciluiSert wird, daB cilic Such·t

ubcrhaupt nicht gcfahrlich sei. Diese Auffassung
stammt von einem 25-jililrigen Hanncquin (mittlere
Reifc, geschieden). Dicse junge Frau Cibt offen

zu, regelmkBig Opium zu nehmen und bezeicl,net
sich auch als suchtic.

8
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Sie meint zum Thema "Gefhhrlichkeit von Suchten":

"Ich glaube nicht, daB Sucht etwas
Gef4hrliches ist, es gibt so wenig
M6glichkeiten, sich das Leben zu

erleichtern. Opium erleichtert das

Leben wirklich. Warum sollte ich
davon loskommen7 Es ist deshalb

nicht gefdhrlich, weil es fur einen
selber sch6n ist und das Leben er-

leichtert."

Wer nun der Meinung war, daB eine Sucht auf jeden
Fall als gefdhrlich bezeichnet werden muB, sieht
dafur folgende Grunde:

1. man begibt sich durch die Sucht in eine
totale Abhdngigkeit von einem bestimaten
Mittel und muB alles aufs Spiel setzen

um dieses Mittel zu bekommen

2. mit dieser Abhincigkeit kann dann auch
- vor allem im Fall von Rauschgift
verbunden sein, daG der Suchtige leicht
auf eine kriminelle Bahn kommen kann,
wenn es um die Beschaffung der Mittel

geht; hicr k6nnen dann vor allem finan-
zielle Grunde mitspielen

3. damit einhergellend kann elne ganze Fami-
lie ins Ungluck cesturzt werden; die Ge-

sundheit wird gefahrdet, die Arbeitskraft
1&St nach, es kann auch ein finanzielles
Fiasko geben und bis zum Selbstmord
fuhren

4. durch einen korperlichen und geistigen
Verfall fillt ein solcher Suchtigcr
dann meist auch noch der Gcsellschaft

zur Last, wenn er in eine staatliche
Anstalt gebracht werden muS

5. Suchte konngn ein ganzes Volk schadicen:

einmal, weil suchtbildende Mittel
sich schiidlich auf die Erbanlagen
auswirken konnen



zum anderen, daB Kinder von Suchti-

gen Gefahr laufen asozial zu werden,
weil sie nicht mehr in intakten Fami-

lien leben

und drittens kann ein erheblicher
wirtschaftlicher Scliaden eintreten,
wenn ganze Gruppen junger Leute und

davon ausgehend immer mehr Angehori-
ge eines Volkes bestimmten Suchten
verfallen und dann als Arbeitspoten-
tial ausfallen.

Hinsichtlich des Gefdhrlichkeits-Grades einzelner
Suchiarten bestehen nun unterschicdliche Ansichien:

Ein Teil unscrer Befracten ist der Meinung, daB
alle Suchte - sei es Rauscligiftsucht, Nikotin-

sucht, Alkoholsucht oder Tabletionsucht - gleich
gef hrlich seien.

"Ich halte alles fur gleich ge-

fkhrlich, ich weiG wirklich nicbt,
welche Sucht am wenigsten gcfiihr-
lich wdre bzw. welche man am leich-
testcn abschaffen kann. Ich glaube,
die Ruckfilligkeitsgefahr und -quote
ist ·bei allen die gleiche."
(27-jahrige Hausfrau, mittlere Reife)

"Ich claube, daB alle die glciche
Wirkung haben, namlich, daB der

Korper phy sisch abbaut auf lange
Siclit. Es treten oben korperliche
Sch£ digungen auf vom Kaffee und

Tee Herzschw5che, beim Rauclycn wer-

den Lungen und Magen angegriffen."
(31-jahriger Tankwart, Volksschule)

Der gr68te Teil unserer Befragton differenziert

jedoch hinsichtlich der Schadlichkeit einzelner
suchtbildender Mittel:

0 fur am schlimmsten hilt man Rauschciftc

Haschisch wird hicr jedoch schr oft aus-

geschlossen; viele diescr Befragtan sina
der Me inung, daA Haschisch ill Reinform

also unvermischt ungcfahrlich sci.

10
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Als das gef&hrlichste Hauschgift
wiederum wird Heroin angesehen,
dann folgen Opium und Morphium.

0 an zweiter Stelle in der Rangfolge
der Gefnhrlichkeit rangiert der

uberm&Bige AlkoholgenuB bzw. der

Alkoholismus.

Uber den Alkohol sind die Meinungen
jedoch schon geteilt:

Manche halten Alkohol fur duBerst ge-

fRhrlich, einmal weil er sehr leicht
fur jedermann zugdnglich ist und zum

anderen, weil er sich niclit nur auf

die Person des Suchtigen, z.8. in Form

eines Leberschadens oder eincs allge-
meinen Personlichkeitsabbaus, sondern

auch fur die Umwelt, als selir gefilhr-
lich auswirken kann, z.8. Alkohol am

Steuer.

Andererscits wird Alkohol dem Rausch-

gift gegenuber als wesentlich harmloser

bezeiclinct.

t··ian ist der Mcinung, daB man Alkohol-
sucht durch eigenen Willen wieder ab-

stellen kann oder daB sie zumindest
in Anstalten leichter heilbar ist als

Rauschgiftsuclit.
Alkohol verandere auch das Wesen und

die Personlichkeit des einzelnen nicht
so sehr wie Rauschgift, sei also auch

von diescr Seite lier nicht so gefahr-
lich.

0 Tabletten oder Medikamente uberhaupt
sind an sicll ein weniger erwiihnies

Suchtmittel.

Uber die Gefdhrlichkeit von Tabletten

besteht wiederum keine einheitliche

Meinung, vor allem daruber nicht, ob

sic schudlicilcr als Alkohol sind oder
erst an dricter Stelle folgen.

11
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Insgesamt werden sie jedoch nicht als

so gefdhrlich angesehen, da man hier
keine extremen Personlichkeitsschudi-

gungen als Konsequenz des MiBbrauchs
sieht.

0 Als das harmloseste Suchtmittel wird
das Nikotin angesehen.

Es wird deshalb als am wenigsten ge-
fdhrlich betrachtet, weil sich der

Schaden - wenn er uberhaupt auftrete

- erst nach Jahren zeigt; auSerdem

sei das Schreckgespenst "Krebs durch
Rauchen" wiederum nicht hundertpro-
zentig erwiesen.

Das Rauchen wird sozusagen als das

"geringste Ubel" batrachtct, weil
der Mensch sich dadurch in keiner
Weise psychiscli verandere und auch

seine Umwelt durch sein Rauchen
nicht ge:chddigt werde.

0 Koffeln- uitd Tceinsuclit, dic auch noch
ab und zu erwdhnt werden, werden in
diesem Sinne nicht als vergleichbare
Sucht, sondern eher als "Gewdhnung"
betraclitet.

Man kann also sagen, eine Suchtart wird fiir um

so gefGhrlicher gehalten, je tieigreifender,
zerstorcnder und sichtbarcr die Auswirkung so-

wolil auf den Organismus und die Personliclikeit
des linzelnen als auch auf die Unwelt ist. Hier
haben chemische Suchtmittel fur die Befracten
vor allen anderen Mitteln den Vorrang.

\
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4. Vorstellungen von den Ursachen und Hinter-

 runden einer Suchtbildung

Nach Meinung der Befragten hAngt das Suchtig-
werden grundsatzlich von der Personlichkeit
des Einzelnen ab:

labile, charakterschwache Mcnschen k6n-

nen ihrer Vorstellung nach eher und leichter
suchtig werden als Menschen mit starkem

inneren Halt und einer gefestigten Person-
lichkeit:
Jude Suchtbildung setze also eine bestimmte

psychische und charakterliche Disposition
voraus.

Man ist der Auffassung, daB es unziihlige "Suchte"

gibt, die man als "harmloser" bczcichncn kann,
wie z.B. Konsumsucht, Fernsehsucht, Sensations-
sucht, FrcBsucht etc.

Als wesentlich gefAhrlicher und als ilj£ Suchtig-
kcit an sich wird jcdoch dic Sucht nach chamischen
Mitteln angcsehen: angcfangen beim Alkohol bis zumi

Rauschgift.

Als Ursache filr das Suchtirwerden von Menschen

werden in der Hauptsache folgende Punkte cese-

hen:

. Personliche, psychischc Schwierigkeiten wic

Komplexe, Vorklommuncen, Depressionen,
Verzweiflung, nicht mit dem Leben fer-

tic wer(lon k6nnen, also alle Arten sce-

lischer Notlacen.
Der Griff zum suchtbildenden Mittel wird

hier als Kleichbodeutend mit ciner Flucht
aus der Rcalitkt geschen, als Ausweichen

...
vor der Konfrontation nit sich se.  t.

"Ich glaute, daB man nur auf der

Grundlare einer Cnwissen nsychi-
schen Konstitution s{ichtig wer-

den kann, also dan es wcn]fer

auf das Suchtmittel, sondern vor

allen auf die psychische Grund-

hal.tunc ankoitmt.
"

(26-ji: 1: riger junrer '·ian n ohnc Be-

ruf, nittlcre Reife)
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2. Widrige AuSere Umstgnde:

berufliches Versagen, Familienstrei-

tigkeiten, Entt&uschungen oder Iso-

lation, Einsamkeit,

Sucht aber auch als Mittel, um den

Zw&ngen der Gesellschaft zu ent-

gehen,

Sucht als Ersatzreligion oder - vor

allen bei jungen Menschen - aus ciner

gesellschaftspolitischen Flucht heraus,
der Wunsch nach einer anderen, besseren

Welt,

oder allgcmein aus einem Generationskon-

flikt heraus, als Protestaktion gegen
die bestehende Gesellschaftsordnung.

"Eine Sucht hat soziale Grun-

de, es konnen aber auch ir-

gendwelche Verklemmungen sein.
Man muS sich irccndwie in see-

lischer Notlage befinden, in
einer auswegloscn Situation

um zu glauben, daB man durch

die Einnahme von solchen Mit-
teln eine andcre Wclt, ein an-

dcres Lcben oder cinen anderen

Zustand hervorrufen kann. Das

kanti durch Rauscligift oder Al-

kohol gcschehen.".
(27-jahriger Ingenieur, lioch-

schule)

3. Das Mitmaclicn einer Modeerschcinung, die

gesellschaftliche Anpassung:

einmal, um kein AuBenseiter zu scin, um

dazuzugehorcn,

zum Teil auch aus Neugierde, aus Angeberci,
aus einer Sucht nach dauernden Abwechsluncen.

"Das ganze Lcben besteht aus

Suchtcn, es gibt kaum einen

Menschen ohr,c Sucht - abgc-
sehen von rein seclischen
Siiclitcn wie Eifersuclit und

Schnsuchi -."

(59-j4hricer Organisations-
leiter, mittlcrc Reife)



4. Ein generelles, erweitertes Luststreben,
dem eine allgemeine, charakterlich be-

dingte Triebsucht zugrunde gelegt wird:

Der "triebhaft veranlagte" Mensch

greift eben alles auf, was seinem
Luststrebcn entgegcnkommt. Das be-

zieht sich nach Meinung der Befrag-
ten vor allem auf gesellschaftlich
sanktionicrte Verhaltensweisen wie

Rauchen und Alkoholtrinken.
Die Triebsucht und GenuBsucht wird
hier sogar als von der Gesellschaft

unterstutzt angesehen (Werbung, ge-
sellschaftliches Image).

15



5. Vorstelluncen von der Verbreitung verschiedener
Suchtarten

Fur am weitesten verbreitet halt man Nikotinsucht
und Alkoholsucht.
Die Angaben zu Nikotinsuchtigen schwanken zwischen
80 und 90 % in allen zivilisierten L&ndern.

Als Grunde werden dafur angegeben, daS man an

diese.Mittel am leichtesten herankommen kann,
weil sie uberall frei erh&1tlich und finanziell
auch erschwinglich sind.

Bcim Alkoholismus vermutet man, daB es wesent-

lich mehr echte Trinker Gibt, als bekannt ist,
daB dic Dunkclziffer also erheblich groScr ist.
In diesem Zusammenhang wird auch vom Wohlstands-

Alkoholismus" gcsprochen, den man fur schr weit
verbreitet halt.

"i··ieincr Heinung nach sind Suchte

viel verbreiteter als nan allnt.

Es gibt auch vicle Falle von denen
man Ear nichts weiB, daB ist be-

stimmt aucii bei Alkohol der Fall

und Tabletten bestimmt auch. Am

meisten erzahlt man vom Rausch-

gift, von Tabletten weiB man noch
am wenigsten."
(27-jahrige Hausfrau, mittlere Reife)

"Der Wohlstands-Alkoholismus ist ver-

brciteter als man annimmt. Auch der
relativ harmlose "Fernseh-Dauer-
Flaschenbier-irinker" und die ver-

einsamte Hausfrau, die "harte Sachen
trinkt."

(45-jahriger Oberstudicnrat, Hochschule)

Fur fast ebcnso verbrcitet h lt man die "Kaffee-
Suchi" wobei die "Sucht" hier nicht als Extrem

aufgefaBt wird, sondern mchr als "naturliche
Volksfrcude".

Als wcoentlich wenicer verbreitet gilt der Tablet-

tenmiBbrauch. Aber auch hier wird cine relativ
hohc Dunkclziffer vermutet. Bei Tabletten wird

jcdoch bereits angefuhrt, daB r.an ctwas gronere
Schwicrickeiten ubcrwinden muB, an Praparate wic

Aufputsch- oder Bcrullicuricsmittel heranzukommen.

1
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Fur am wenigstcn verbreitet hAlt man Rauschgift-
sucht. Hier wird aber registriert, daB gerade
Rauschgift sehr im Ansteigen begriffen w&re.

Die Verbreitung einzelner Suchtarten wird also

auch entscheidend von der Moglichkeit bzw.

Schwierigkeit abhEngig gemacht, an das jewei-
lige Suchtmittel heranzukommen.

Daneben werden in der Vorstellung von der Vcr-

breitung aber noch weitere Differenzierungen
getroffen:

So gilt Alkohol als das Suchtmittel der

unteren sozialen Schichten.
AuBerdem gilt er als das Suchtmittel der

Elteren Generation. Alkoholismus ist nach

Meinung der Befragten bei Personen uber

30 Jahren st rker verbreitct als bei

jungercn Leuten.

Alkoholsucht geh6rt auBerdem mchr zur Land-

und Kleinstadtbevolkcrung (Wirtshauser,
Stammtisch evtl. auch der Fernsehsuff und

der licimkummer) .

Man neigt auSerdem zur Auffassung, daS in
den oberen und mittleren Sozialschichien
zwar auch "gesoffen" werde, daB es dort

aber nicht so herauskomme.

"Die Alteren trinken mehr als die

Jucendlichen, Jugend nimmt jetzt
mehr Rauschgift. Aber trinken tun

sie alle, nur fdllt es bei den
Armen mehr auf. Die Reichen las-
sen sich vom Chauffeur nach Hause

fahren."
(39-jdhriger Bundesbahnarbeiter,
Volksschule)

Rauschnift daccgen wird als das Suchtmittel der

Mittel- und Oberschicht bezeichnet.
Aulordem wird cs mehr den Jugendlichen zugeordnet,
darunter wieder mehr den Intellektuellen (Ober-
schuler, Studenten)
AuBerdcm wird Rauschgift lioch ali das Suchimittel
der cesellschaitlichen Outsider (5.8. Hippies oder

andcrc) bezeichnet.
Hauscl,ciftsucht wird auch eher in der GroSstadt
vermutet.

17
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"Beim Rauschgift sind es wohl vor allem

die jungcre Generation und die etablier-
ten Linken. Dieser blode Verein findct

es aucli noch chic, einen nuf Hasch zu

machen. Die jungeren sind alle: Arbei-

ter, Schuler, Studenten. Wenn man beim
Alkohol vom Wohlstandssuff absieht, d.h.
die Leute, die sich jeden Abend vorm TV

einen ansaufen ist der echte Alkoholis-
mus cher eine Elendserscheinung. Ich

weiB es nicht gcnau, aber ich halte es

fur ein Unterschichtsproblem und dann
noch ein paar AuBenseiter, Gesellschafts-

penner und Obdachlose. Rauchen dagegen
tut fast jeder."
(39-jdhrige Ubersetzerin, Hochschule)

Es gibt auch einige wenice Stimmen die glauben,
daB Rauschgifte mehr in der Unterschicht verbrei-
tet scien und zwar mit folgendem Argument:

"Rauschcifte sind in der Unterschicht

verbreiteter, weil die das mehr notig
hat, sich eine andere Welt vorzugau-
keln. Die Oberschicht hat das nicht
ndtig, denn sie ist mit ihrer Welt

zufriedener. Alkohol ist auch in der
unteren Schicht weit verbrcitet, Al-

koholiker stammen einfach nicht aus

.der Oberschicht, die Unterschicht hat

das cher notig."
(27-jahriger Ingenieur, Hochschulc)

Diese Unterschcidung: Alkohol ist das Suchtmittel
der untercn Schichten, Rauschcift ist das Sucht-

mittcl der oberen Schichten soll durch folgendes
Zitat verdeutlicht werden:

"Arbeiter und einfach denkende sind
cher dem Alkohol zugetan. Die Den-

kenden, Schuler und Studenten neigen
cher zu Rauschuift. Ich wurde sagen,
Rauschgift ist eine etwas fcincre
Form des Rauschcs als Alkohol."
(31-jahriger Maurer und Taxifahrer,
Volksschule)
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Einige unserer Befragten konnen in ihren Vorstel-

lungen zum Rauschgift mit erstaunlichen Detailan-

gaben aufwarten:

"Rauschgifte findet man in der

BRD etwa bei 2 bis 3 Millionen.
Nimmt man Kaffee, Tee, Nikotin
und Alkohol hinzu dann etwa

1/4 der Bevolkerung."
(31-jAhricer Tankwart, Volks-

schule)

Jugenliche und Studenten sind
mit ca. 20 5 an Hasch und

Hauschcift beteiligt. Jugend-
liche sind uberhaurt zu 60 bis
70 % beteiligt, ich ineine hier

auch den Verbrauch beim Gela-

ausceben und an Sex."

(59-jahricer Organisations-
leiter, mittlere Reife)

Nikotinsucht bzw. - GenuB gcht nach keinung der

Beiragien ausnahmslos durch alle Aliersstufen und

auch durch alle soziale Schichien, wobci regi-
striert wird, daS das Rauchen unter den Frauen

immcr Inchr zunehi;ie.

yabletten- und Kaffecsucht werden eher als "Haus-
irauctisuclite" Dezciclinet.
AuBerdcm vcrmutet man Medikamentensucht mehr bei

kltercn Menschen.

Es bestehen bei unseren Befragten auch bestir,mtc

Vorstcllungen daruoer, in welchen Lkndern ver-

schicdcne Suchte storker und in welchen L&ndern

sie wenicer stark verbreitci sind.

So wird Rauschgift als das typische Suchtmitic.
des Orients betrachtet und auch fur Indien und

China halt man es fur ein bcinahe "alltagliches
Genudinittel".

Man bezelchnct cs sozusagen als selbsiver-

standlich, daa in, Orient und norh Ostlicjic-
ran Li ndern solchc Rauscl,mittel geitomi.ici,
wordell. Vor alle;.. Opium wira als ein ty-
pisches Suchtmittel dieser Liinder be-

zeiclinet.
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In westlichen Landern steht, was Rausch-

giftsucht betrifft, nach Meinung der Be-

fragten Amerika an der Spitze. Es folgen
dann GroBbritannien, die skandinavischen
Lander und dann erst Deutschland.

In den romanischen Ldnder und auch in Ost-

blocklandern halt man Rauschgift fur so gut
wie uberhaupt nicht verbreitet.

W&hrend nun Rauschgift als das typisch fernost-
liche Rauschmittel bezeichnet wird, ist der Alko-
hol nach Meinung der Befragten eine typisch
TTEendlandische Sucht".

Alkohol fu}11·t nacli Meinung der Befragten
in westlichen Liindern wcsentlich hdufiger
zu Suchtproblcmen.
itier dominieren nach Meinung der Befragtcn
vor allem die skandinavischen und die ro-

manischen Linder. Auch in den Ostblock-

l ndern, vor allem in RuBland vermutct man

eine gruBere Verbreitung der Alkoholsuchi.

Innerhalb Deutsclilands glaubt man wiederum,
daS die Alkohol- und dann auch dic Nikotin-
sucht vor allem in Industrielandern schr

stark ausgebreitet sei (z.B. Ruhrgebiet).

Zum Kikotin ist gcncrell hinzuzufugen, daB an-

sonsion keine Unterschiede nach Liindern oder Erd-

tcilen getroffen werden. Man hdlt seine Verbrei-
tung in allen L ndern fur etwa glcich.

Zu den Vorstelluncen uber die Verbreitunc der

Hauschgiftsucht ist als auffallcnd anzumerken,
man meint, Hauschgift sei in Deutschland wesent-

lich weniger vervreitet als in anderen Landern.

Amerika, als das Land der Heroin-, korphium- und

LSD-Suchticen, wircl vicl stdrker angcprancert als

der Eiter-Herd im eiccnen Volk.

Es wird sozusagen als Entlastung ancefuhrt, "daB
cs in Aserika und aucli GroBbritannien doch weit

rchlimmer sci".

Einice der Defragtcn meinen jedocn, daP, die Rausch-

Giftwelle jetzi erst richtig auf uns zukomne.
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II. DIE BEURTEILUNG EINZELNER

SUCHTBILDENDER MITTEL UND

DAS TATSACHLICHE VERHALTEN

DER BEFRAGTEN HINSICHTLICH

DIESER MITTEL.

1. RAUCHEN

a.) Allgemeine Beurteilun 

Fur fast alle unserer Befragten ist Nikotin
ein· zumindest potcntiell suchthildendes Mit-

tel, d.h. alle sehen einen Zusammenhang zwi-
schen dem GenuS von Nikotin und einer daraus

folgenden m6glichen SuchtabhAngigkeit.

Der groBere Teil unserer Bcfragten ist nun

der Meinung, daB jodes Rauchen bereits als

Sucht zu bezeichnen sei.
Ein kleinerer Teil meint, Rauchen konne zur

Sucht fuhren.

Nur zwni unserer Befragten mcinen, daB Rau-

chen keine Sucht sci, sondern nur eine "An-

gewohnheit", die man auch leicht wieder los-

werden k6nne.

Wichtig ist, bezuglich der Beurteilung des

Rauchens, daB es als die "harmloseste" Sucht

gilt.

Rauchen wird deshalh im Verglcich zu anderen

Suchtmitteln fur am ungefdhrlichsten Rehalten,
weil mit dem NikotingenuB keine entscheiden-
den Personlichkeitsveranderungen einherginren
und sich auch die Entziehung des Nikotins nicht
besonders schlimm fiir den Betreffenden auswirk-
tcn.

"Sicher ist Rauchen eine Sucht,
aber sic ist am ungefiihrlichsten,
weil sic unschiidlich ist. Es be-

steht keine Gefahr, daB man in
ein Entzichurgsheim muB, noch wird
man besonders krank odcr hat auch

keine Sclii;.den in schwcrerer Hin-

sicht, auRer, dah nan viclleicht
nicht mrhr so schnell laufen kann."

(27-jahrice Hausfrau, mittlere
Reife)

-.
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" Zum uberwiegenden Teil sind alle

Raucher suchtig, obwohl es die leich-
teste und harmloseste Fotm einer Sucht

ist. Es entstehen nur gesundheitliche
Schhdigungen im Laufe der Jahre."

(27-jdhrige Hausfrau, mittlere Reife)

Grunds&tzlich fhllt auf, wie leicht man in der

Beurteilung des Rauchens geneigt ist, dieses als

Suchtform bezeichnete Verhalten zu entschuldigen.

Dies sollen die folgenden Kommentare verdeutli-
chen:

"Rauchen ist nicht unbedingt eine
Sucht. Es ist mehr ein Schnuller-

ersatz. Das braucht unter Umstiinden

jemand und das fugt ihm mit groBer
Wahrschcinlichkeit keinen besonde-

ren Schaden zu."

(31-jdhriger Maurer, Volksschule)

Rauchan wird nicht so schnell zur

Sucht fuhren, cs sci denn bei labilen,
psychisch gestorten Menschen. Grund-

sdtzlich ist das noch keine Sucht,
wenn einer raucht."

(30-jdhriger Diplom-Volkswirt, Hoch-

schule)

Wer nun der Mei.nung war, daB Rauchen zu einer

Sucht werden kann, nacht dies von einem be-

stimmten Rauch-Quantum abhiingig.

Gerade bei dieser Definition: Die Suchtbildung
ist abhgngic von der Menge des zu sich genompic-

nen K ikotins" dient aber oft nur als Rechtfcrti-

gung dafur, daB man selbst nicht aufhoren braucht

zu Rauchen, veil man ein entsprechendes Quantum
ja nicht erreiche.

"Ja, Hauchen ist eine Sucht, veil
es uber ein gewisses MaB hinaus
zur Sucht fuhron kann. Es ist dann

eine Sucht, wenn ein Mensch mehr

als 20 Zigaretten pro Tag raucht."

(29-jihrige Sekretarin, mittlere

Reife)

*-
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'Rauchen ist generell keine Sucht,
kann aber beim Kettenraucher zur

Sucht werden, wenn er v611ig davon

abh8ngig wird und auch bei Lungen-
krebs raucht oder wegen Zigaretten
auf Brot verzichtet."

(29-j&hrige Journalistin, Abitur)

Unter 20 Zigaretten ist Rauchen kei-

ne Sucht, sondern nur eine Anregung."
(31-j&hriger Tankwart, Volksschule)

"Rauchen ist in erster Linie eine

Angewohnheit. Suchtig sind Lcute,
die 40 - 60 Zigaretten pro Tag
rauchen und einfach nicht aufhoren
k5nnen."

(29-j hrige Sekret rin, mittlere
Reife)

Die Meinungen, von welchem Quantum an man be]m

Rauchcn von einer Sucht sprechen kann, schwanken
Zwischcn 10 und 70 Zigaretten. Die Hauptncnnun-
gen bewegen sich etwa um 40 Zigaretten. Ab 40

Stuck wurden die meisten Befragien eine Nikotin-
sucht fur gegeben halten.

Hier schlieBt sich die Frage an:

"Wo fAngt fur die Befracten dann eigent-
lich der "starke" Raucher an"

Es zeict sich ein interessantes Phanomen:

Wer se].bst raucht, setzt den "starken

Raucher" gerne um 5 - 10 Zigaretten
hoher an ali er selbst maximal am Tag
raucht.

Dies gcschleht wahrscheinlich mehr un-

bewuBi, um dem Konflikt aus dem Wene
zu gchen, sich selb3t als starken Rau-

cher bezeichnen zu mussen. Wer also

z.B. selbst ho Zigaretten am Tag raucht,
sctzt den starkcn Raucher bei 50 - 60

Zigaretten an.

Wer dagegen car nicht raucht, sagt, deR

mehr als 10 Zigaretten am Tag einen star-

ken Raucher ausmachen.

23
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Die hbufigsten Nennungen zum "starken

Raucher" bewegen sich entweder um 20

oder um 40 Zigaretten pro Tag. Das be-

deutet: fur einen Teil sind "mehr als

20 Zicaretten am Tag stark geraucht"
und fiir einen anderen sind "mehr als

40 Zigaretten pro Tag ein starkes Rau-

chen."

Der Starkc Raucher ist daneben fur die meisten
"der Dauer- oder Ketten-Raucher".

"Ein starker Raucher ist einer,
der immer raucht, nicht nur in
bestimmten Situationen raucht,
sondern immer, egal ob er allein
ist oder mit anderen."

(28-jdhrige Soziologin)

Man unterscheidet hier z.T. zwischen cincm
,,"Suchtigen" und eincm starkon Raucher":

Wer vicl raucht neigt dazu, den starken Ruu-

cher evtl. noch etwa innerhalb der eigenen
Vcrbrauchsmencon anzusiedeln, den Suchtigcn
dagegen crst bei cinem wesentlich hoheren Hi-

kotin-Quantum:

"Der starke Raucher raucht unce-
fii.hr 30 Jigaretten am Tag, ab

60 Stuck wurde ich sagen, daB

man suchtic ist."

(27-jilhrige I'ausfrau, mittlere
Reife)

Manche gehen unbcwuRi auch den umgekehrten Wec,
indcm sie sich sclbst Zwar als bcreits silchtic
bczeichnen, aber keincswegs als starken Raucher,
wie z.B. ein }15-jAhriger Oberstudicnrat, der

sclbst 20 - 25 Zigaretten pro Tag raucht, den

starken Raucher aber erst bei 40 Stuck ansctzt.

Ein anderer Fall:

];in Befracter (28-jnhriger Verlagsancentollter,
Abitur) raucht selbst 20 Zigaretten pro Tag und

sc:z: den starken Raucher aber bei 40 7igaret-
ten an. Er meint dazu:

''
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"Wer 40 Zigaretten am Tag raucht,
ist ein starker Raucher, er muB

abdr nicht unbedingt suchtig sein.
Es hAngt auch irgendwie davon ab,
ob er seinen Zigarettenkonsum unter

Kontrolle hat. Von den Bedingungen,
ob er nur raucht oder weil er Lange-
weile hat oder was eben der Beruf

mit sich brinct, wenn man z.8. im

Buro sitzt oder als Student viel
zuhause sitzt und man viel arbei-
tet."

In der allgemeinen Beurtcilung wird das Rauchen

wie schon anfangs aufgezcigt - schr gern ver-

harmlost, weil es nach Mcinung vicler, psychisch
cesehen, nicht schiidlich sei und auch den Korper
nicht "allzuschr" schddige.

Dabei wird aber - genau gesehen - sehr oft ge-

sagt, daB Rauchen Krebs erzeuge und auch den

Kreislauf angreife und auch schneller zum Herz-

infarkt fuhren konnc.

"Das Gehirn wird beim Rauchen sicher
nichi geschidict wie das bei den an-

deren Suchtartcn der Fall ist. Gc-

fiihrlich wird es erst, wenn jemand
60 bio 70 Zigarctten am Tag raucht.

Beim Hauchen kann sich die Person-
lichkeit nicht veri ndern, deshalb

ist diese Sucht nicht so schlinm."

(27-jilhrige Hausfrau, mittlerc Reife)

Auffiillig ist hier, daB die Verharmlosunc des Rau-

chens mit wesentlich schwart.'icgcnderen Suchtnit-

teln begrundet wirri. Das Rauchen wird als weni-

Ber schlimm bezeichnet, veil es ja weniger (Cl·· -

det als Alkohol oder anderc Suchtmittel.

.- fl

25

...



26

Einer unserer Befragten meint sogar:

Die GesundheitsschAdigung durch

Abgase und Verschmutzung durch die
Autos, Industrie usw. ist viel ge-

'1fdhrlicher als das Hauchen.

Allgemein kann man sagen, man neigt dazu, das

Rauchen als allgemeine Wohlstandserscheinung mit
einem gewissen Gewohnungseffekt zu deklarieren.

Sogar Nichtraucher sind geneigt, das Rauchen zu

verharmlosen:

"Ich personlich bin Nichtraucher,
ich halte aber das Rauchen noch

fur das kleinste Ubcl, weil je-
der nur sich selbst schadigt und

"nicht noch andere in Gefahr bringt.
(27-jiihriger Ingenicur, Hochschule)

Nur in ganz wenigen FAllen wird das Rauchen echt

und erbittert abgelehnt. Hier wird danG sogar gc-

fordcrt, dan die Raucher-Werbung verboten werdcn
muBte ebenso, daB keinc Zigarettenautomaten mehr

aufgestellt werden durften und Rhnliches.

Von diesen Personen wird vor allen die krebsfdr-
dernde Wirkung des Rauchens als Schreckgespenst
angeprangert. Diese Einstellung kann man jedoch
als die weit weniger ausnepril.gto bezeichnen.

Grunds&tzlich ist Rauchen ein verzeihliches Ge-

sellschaftsdclikt", dem ja alle fr6nen und man

mochte nicht Gefahr laufen, sich gesellschaftlich
womoclich noch lAcherlich zu nachen, wenn man

nicht raucht.

Die Vcrnunft bzw. die rationa
Schildlichkeit Acs Rauchens wi

Bafracten bci wciten von den

bundencn Lustgefuhlen Uberbot

negativer Aspekt noch mehr cn

le Einsicht in die
rd fur die mcisten
mit dem Rauchen vcr-

en und dadurch als

tkraftet.

Man kann saren, daB das Rauchen, so betrpchtet,
sehr anhivalrnt anceschen wird. Besonders deut-

lich kommt cs in folgenden Zitaten zuri Ausdruck:

'



"Ich finde Rauchen einerseits

ganz sch6n, andererseits ist

es eine beschissene Angewohn-
heit."
(39-jahrige Ubersetzerin, Uni-

versitat, selbst starke Rauche-

rin)

Objektiv gesehen muB man Rau-

chen verurtcilen, subjektiv ce-

sehen ist es nicht so schlim ."

(27-jdhriger Versicherungs-
Kaufmann, mittlere Reife)

"Rauchen schmeckt, es ist an-

steckend vor allen in Gesell-

schaft, man kann gut Ver-

legenheiten damit ubersnielen,
obwohl man vielleicht besser

am Bleistift kauen sollte. Rau-

chen ist aber auch gefilhrlich
weren Lungcnkrcbs, cs fohrt

vermutlich auch eher zum Herz-

infarkt."

(29-jkhrige SekretArin, mittle-

re Reife)

Zur ambivalenten Einstellung gegenuber don Raucher

gehort, daB neben dem Schddlichkeits-Aspekt durch-
aus anch positive Aspekte des Rauchens hervorge-
hoben werden wic z.8.:

0 Der Tabakgeruch verbreitet Atmosph rc
und Gemiitlichkcit

0 Rauchan dient nach Meinung einiger ils

Ersatzbefriedigung
Schnullcrersatz

zur Beruhicung
um Tdeen zu f6rdern

um die Leistunpsfiihigkcit
zu steigern
un die Verlencnheiten zu

uberspielen
als Mittel zur Abreaktion
als GenuBmittel schlcchthin

0 Rauchen wird als liebenswerte Schw che

bczeichnet.
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Als wichtige Punktc in der Beurteilung des Rau-

chens sind also herauszustellen:

1. Rauchen gilt als die harmloseste Sucht

uberhaupt.

Die Sch&digungen durch das Rauchen wer-

den als nicht so tiefgreifend empfunden
und zum anderen fuhrt man als Entschul-

digung gern wesentlich schlimmere Sucht-

mittel an.

2. Man ist sehr leicht geneigt das Rauchen

erst von einem bestidmten Quantum an als

echte Sucht zu bezeichnen. Dieses Quan-
tum ist mcist um etliches hoher als der

eigene Nikotinverbrauch.

3. Rauchen lAuft auch mehr oder weniger
stark unter dem Motto "Anregung, Ge-

nuB, Steigcrung der Leistungsfhhigkeit".
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b.) Das eigene Verhalten der Befragungspersonen
in Bezug auf das Rauchen

Von unseren Befragten waren etwa drei Viertel

Raucher, wovon wiederum zwei reine Pfeifcnrau-
cher waren und einer Zigarrenraucher, die ubri-

gen Zigarettenraucher.

Etwa ein Viertel war Nichtraucher.

Der Zigarettenkonsum ging von 10 Zigaretten pro

Tag (etwa acht unserer Befragten) uber 15 Zigaret-
ton pro Tag (ca. 3) bis zu 20 pro Tag (ca. scchs)
und dann von 30 - 40 pro Tag (ca. vier) sogar

bis zu 50 Stuck pro Tag (zwel Befragtc)

Interessant ist nun, daS alle, also nicht nur

die Nichtraucher, sondern auch die Raucher, den

NikotingenuB als schiidlich bezeichnet haben:

Die Schildlichkcit wird vor allem in der

Becintrdchtigung der Herztiitickeit und

des Kreislaufs gesehen, Ranchcn fuhrc
auch schneller zum Herzinfarkt, dann wird
die krebsf6rdernde Wirkung des Nikotins

angel'uhrt, auch der ,,agen werde durcht,

das Rauchen in Mitlcidenschaft gczogen
und auScrdcm konne es "Raucherbeine"

geben.

Dieses Wissen becintrachtlgt aber bei den Rau-

chcrn in keiner Weise das diesbezugliche eigenc
Verhaltcn.

Fur dicsnn Widerspruch zwischen thcoretischrm
Wissen unA akinellen Verhalten werden die vcr-

schiedcnitcn Rechtfertiguncen herangezogen:

Dic cinen nci non, daB Rauchen zu schon
sci

,
als daft Enn es aufceben kE,nny.

Andcre dekl r·ieren es einfach als elne

le),ensnetwen:3172 Cewohnheit.

*
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Manche sagen, daB Rauchen erst schAdlich

sei, wenn man sehr viel rauche, nAmlich
mchr als man selbst tut - und danach

wurde die Schddlichkeit meistens erst

bei 40 - 50 Zigaretten pro Tag anfangen.

Andere rechtfertigen sich so, daB Rauchen
immerhin nicht so schlimm sei wie Rausch-

giftgenuB oder die Verpestung der Luit -

dies konne viel schlimmeren Schaden an-

richten als das "bischen Nikotin".

Andere meinen wiederum, sie rauchtcn so

"leichte" Zigaretten, daR das wohl nicht

so sehr schadlich sein konne.

AuBerdcm schii.dige man mit dem Rauchen ja
keine Anderen, sondern nur sich selbst.

Es GAbe auch Beisniele fur Rauchcr, die

ein hohes Alter erreicht haben.

Es gabe Nichtraucher, die gesundheitlich
wesentlich anfklliger wdren als man selbst.

Man rauche solange, solange keine sicht-
baren Beschwerden auftriiten.

Man hoffe auf die ZAhigkeit der Natur.

Man versuche, den Konsum einigermaaen zu

steuern.

'Rauchen ist schon schii.dlich, aber

der Willc ist nicht da, es aufzu-

geben. Sicher bestrht eine Krebs-

gcfahr. Man hofft aber, daB man

nicht unter denen ist, die Krebs
,,bekommen.

(17-jilhriner Oberschuler)

"Abgase und Verschnutzungcn durch

Autos und die Industrie sind gc-
fRhrlichor als Rauchen. Bis zu

eincm Tewissen Grad ist Rauchen

schadlich, ni:mlich Magen, Lunge
und Herz werden angccriffen. An-

sonsicn ist es aber ein manschli-
"

ches VergnEigon.
(27-jiihrige Pausfran, mittlcre ReiTe)

.'
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'Sicher ist Rauchen schddlich,
wahrscheinlich muBte ich aber

erst bei mir oder bei guten
Freunden negative Erfahrungen
spuren, ehe ich die Konsequen-
zen ziehe."

(30-jRhrige Sportlehrerin, mitt-
lere Reife, 30 Zigarettcn pro
Tag)

"Schddlich ist es bei Jugendlichen
von 12 bis 18 Jahrcn."

(59-jAhriger Organisationsleiter,
mittlere Reife)

Man kann also sagen, so groB die Einsicht in

die Schiidlichkeit des Zigarettenrauchens theo-

retisch auch ist, auf den cigenen Fall ange-

sprochen, neigen fast alle dazu, die Gefahr

dann wicder abzumildern oder sich sclbst als

einen Ausnahmefall zu betrachten odcr eban

dann die Schiidlichkeitsgrenze Aber das eigc-
ne MaS hinaufzusetzon, so dan man selbst noch

nicht dazu zilhlt odcr, da13 das Ranchen durch

das AufzAhlen noch viel schlimmercr Suchtmit-

tel, wic z.B. Rauschgift, verharmlost wird.

Aus der offen eincestandcnen Diskropanz zwi-

schen theoretischem Wisscn und al:tucllcm Ver-

halten hinsichilich des Hanchens, ist es auch

niclit erstaunlich, daB drei Viertel aller Rau-

cher behaupten, wegen dieses widersprnchlichen
Verhaltens keine Gewissensbisse zu hahen.

"Rauchen stellt fur mich kcinen
moralischen Aspekt dar, sondern

eincn Scsundheitsschii.digendcn.
Ich wurde mir deshalb kcine Ge-

wissonsbisse Machon, denn ich

schAdinc ja nur mich selbst."

(26-jil.hriger juncer Mann, ohne

Beruf, mittlcre Reife)
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"Bisher habe ich keine sichtbaren
Beschwerden. Eine Menge abstincn-
ter Leute sind gesundheitlich la-

biler als ich sclbst. Ich habe al-

so keine Gewissensbisse. Ich bin
unbelehrbar und will im gleichen
Umfdng weiterrauchen."

(45-jdhriger Oberstudienrat)

Die kleine Gruppe derer, die zugeben, Gewissens-
bisse zu empfinden, zucken jedoch hilflos ·mit
den Schultern, wcil sie trotz ihrer Gewissens-
bisse kcine Konsequenzen ziehen und sich das

Rauchen abgewohncn Die Gcwissensbisse tretcn

meist auch nur dann auf, wenn irgendwelche Hin-

dernisse, die durch das starke Rauchen entstan-

den sind, auftreten, z.8. meintc ein Befragter,
daB er belm Handballsnielen dann doch morke,
wie schlecht ihm die Zigaretten bekommen.

Von denjcnigen, die Gewissensbisse haben, geban
alle an, daB sie zumindcst schon cinnal versucht

hatten, sich das Rauchcn abzuncwohnen.

Bel dcncn, dic jeden Gcwissenskonflikt in diescr
"

Richtung ablehnen bzw. verarangen, haben nur die
Hillfte schon einma] versucht, sich das Rauchen

abzugcw8hnen. Dic ubrigen fragen nur: "wozu?"

"Irgendein Laster muB der Mensch ja ha-Den".
"Dieses Vergnugen sollte man den Menschen doch

ftwirklich gonnen .

Zum Teil kommen noch zogerndc Eingestiindnisse,
wic: "winn ich wirklich krank wi'ire, ja dann

k8nnte ich viellcicht aufh6rcn" oder "da nitf tc
schon ctwas ganz hesonders Schlimmes passicron,
z.B. ich muBte morcons aufwachen und konnte

nicht mehr gchen".

t*
Ich nehmc mir immer mal vor,

damit aufzuhoren, hahe es auch mal

einen lial ben T ag reschafft. Irrend-
wann horc ich auch Mel auf. Dann

muB aher was Schreckliches passie-
rcn. Z.B. norcons aufwachrn und

nicht melir laufen konner,
,

dann

Kince cs viellpicht. "

(39-jii'·,r ice Ubr'.·r'('tzerin, lioch-

schule)
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Ansonsten folgen wieder Entschuldigungen, wie:

"Der Griff zur Schachtel ist schon

zur Gewohnheit geworden", oder

"das ist eben ein Herdentrieb", dann

" Rauchen ist mir eine liebgewordene
Gewohnheit",

"ich kann mich beim Rauchen so gut
entspannen",

"Rauchen schafft eben eine gemutliche
und heinelige AtmosphAre",

ich versuche halt ein bestimmtcs Li-

mit zu halten und das nicht zu uber-

schrciten odcr11

"der Gcist ist willig, aber das Fleisch

ist schwach".

Von unscren Nichtrauchern hat wicderum die Hdlftc

fruher einmal horancht odcr es zumindest einnal

probicrt, die andere H lftc hat noch nie geraucht.

Das Hauchen wurdc in dicsen Fiillon wleder aufge-
geben, weil es zum Tcil nicht schmeckte und Man

dem Rauchen uberhaupt nichts abgewinnen konnte,
zum andcren wurde nach schwerer Krankhcit auf-

gchort, als man es nicht mehr vertraccn konnie

und keine woitere GefAhrdung der Gesundhcit ein-

gchen wollte.

tl Ich habe fruher schon geraucht,
Zigareiten und Zirarren, schr

viel socar, starkc Zicarren.
Dann habe ich es mir abgcwohnt,
veil ich cs nicht mehr richtig
vertracen konnic und es hat

auch nicht mehr richtig ge-

schmcckt, ich war damals sehr

lan£,p krank. Kachhor habe ich

nicht nohr ancofangen, aus

einen WillensenischluB herans,
ich hal,p rich daruber negrrert,
daB man von erm „pur so alihi;n-"

gig woi·ion kann."

(lk-bAL:ircr wissenrchaftlirher

Assisteit, Zoe#·chule)

'.
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"Ich habe mal probiert, Pfeife

zu rauchen odor Zigaretten, da

war ich noch ganz jung und fand

das schick. Es war aber gegen

jeden Geschmack und gegen je-
des Wohlbefinden."
(32-jAhriger Bauingenieur)

Die Grunde fur gcnerelles Nichtrauchen waren ein-

mal, daB man dem Rauchen keinen Geschmack abge-
winncn konnte, in einem speziellen Fall war es ein

abschreckender Film, in cinem anderen Fall bezog
man die Aufkldrung uber die Schi}dlichkeit des

Rauchens uber cinen Aufklilruncsfiln, der von

ciner Krankenkasse gezeigt wurdc und der die

Konsequcnz Lungenkrebs besonders vor Aucen
fuhric.

In einem letzten Fall war es so, daR man slch

aus beruilichen Grunden uber Raucherschilden

informicren muSte und so selbst erst gar nicht

damit anfing.
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2. ALKOHOL

a.) Allgemeine Beurteilung

Wenn man auf den AlkoholgenuB zu sprechen kommt,
so lautet die a]lgemeine Meinung:

"In MaBen genossen ist Alkohol ausge-

sprochen positiv zu beurteilen".

Mit dem Trinken von Alkohol werden vor allem

positive Veriinderuncen der Stimmungslage, des

Gefuhls verbunden. So meint man, daa Alkohol

von Hemmungen befrelt

auflockert

entspannt
lustiger macht

anregt
den Einzelnen leichter abschalton lABt
die Sorgcn leichter vergessen 18.St

ein "sinnlicher GcnuA" ist

Atmosphiire und Stimmung in eine geselli-
ge Hunde bringt.

"Alkohol ist einp feine Sache,
wenn man ihn genicBt und mit
Verstand trinkt, vor allem
Wcin."

(41-jilhrige stiidt. Verwaltungs-
angestellte, mittlere Reifc)

,, Der normale Gcnu8 von Alkohol

ist durchaus positiv. Er bein-

haltet ein schr spannendes Mo-

nent und puch cin sehr anrecon-
des Momert.  an vvr iBt leich-'.

t.

tcr, schultct leichtcr ali. Kan

wird luitic ·,ind ver· ci Bt o i e

Alltarssorgen und ist also we-

sentlick del3ster und unrehomm-
ter und fr6hlicher. "

(30-ji)2,. i ::pr hiploi-Volksvirt,
Hochschule)
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Alkohol zAhlt auBerdcm schon als fester Be-

standieil der Erndhrung uberhaupt, also als

regul&res Nahrungsmittel. Gesellschaftlich ge-
sehen wird er auch als ein bestimmtes Kenn-

zeichen fur Lebensstandard und Lebensstil
betrachtet.

"AlkoholgenuB gehort Ahnlich
wie Rauchen schon fast zum

Lebensbedarf, er gehort auch

zur Gesellschaft, vor allem

Bier und Wein."

(42-jAhrige Hausangcstellte,
Volksschule)

" Den AlkoholgenuB bcurteile
ich sehr positiv. Er ist ge-

scllschaftsfordernd, amusie-
rend. Gute Tischgetriinke ge-

horen zum Lebenistil, zu

einem gewissen Niveau."

(29-jAhrine Journalistin)

In der Hauntsache spillen
sich die Lcute da ihr Unbe-

hagen hinunicr oder sie trin-
ken aus LanI"eweile vor dem
Fernsehen. Der.Alkohol ge-

h6rt schon fast zur Erniih-

rung."
(39-jAhrice Obersetzerin,
universitAt)

Alkohol wird auch als Medizin bezeichnet, ein-" „

mal fur bestinmte ni81iche seclische Verfassuncon
und zum andcren fur torperliches MiBbehacen, z.8.

Fuhnlagen oder fitr Magenverstinrtungen etc.

Alkohol an sich hat also neben der rein lusibe-

tonten GenuBfunktion auch die 1'unktion der psy-

chischan Lockerung und Aufheitcrung und rein ce-

sellschaftliche Funktionen, wic die der Stcige-
rung der Atgospharc inncrha]b eincr Gruppe und

auch als Kennzeichen eines g(,·wisson Lehenistan-

dards Uberhaupt.

-
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Diese Ausfuhrungen gingen bisher immer vom Alko-

holgenuS "in MaSen" aus.

Anders sieht die Beurteilung des Alkoholgenusses
aber aus, wenn er ins UnmABige ausartet.

Hier wirkt Alkohol fur die Befragten einmal ab-

stoBend und zum anderen gefiihrlich - sowohl

fur die Gesundheit, als auch fur das psychi-
sche Gleichgewicht und fMr die geistigen Fahig-
keiten.

Man zieht hier also hinsichtlich der Menge und

Hiiufigkeit eine ganz scharfe Grenze.

So meint eine 29-jiihrige Sekretirin:

"In MaBen von Zeit zu Zeit und in
Gesellschaft ist ein Schwips etwas

Sch8ncs, etwas Feines, er enthemmt.

Ein Rausch allcrdincs ist schon

ubler, er ist abstoBend."

"ln gewissen F;illen ist Alkohol

nutzbringend. Ich halte Alkohol

in MaBen gctrunken fur durchaus

angenehm. Er befrcit manchmal von

Bcklcmmungen. Er wird erst unan-

genehm, wann cin Mensch vollic
aus der Rolle fiillt."

(25-iAhriges Mannequin, mittlere

Rcife)

Zur GesundheitsschAdlichkeit und diesbezuglichen
Bcdcnken kommen Kommentare, wic:

Tch halte den GenuR von Alkohol

fur CesundheitsschAdicend, weil
man sich nach dem GenuR von Alko-

hol in einem nicht normalen Zu-

stand befindet."

(29-ji;hrine Sekretdrin, mittlere

Reifc)
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Andere beeintrdchtigende Wirkungen werden ge-

sehen:

"Ich beurteile den AlkoholgenuB
sehr schlecht und zwar deshalb,
veil er einfach die Fihigkeit
zu denken und zu reflektieren
druckt. "

(28-jAhrice Soziologin)

"In Grenzen genossen beurteile
ich Alkohol positiv. Wenn man

naturlich am Tag eincn halben

Liter Bier trinkt, dann ist das

nicht so gut, weil es irgendwie
die Fiihigkeit einschriinkt. Man

lii.iift im Trance herum."

(31-jilhriger Tankwart, Volks-

schule)

Es gibt nur ganz wenige, die den AlkoholcenuB
ubcrhaupt ablehnen. Wenn er abcclchnt wird, dann

dcshalb, weil man der Meinung ist, daB dic Grcn-

zon des Erirliglichon lieivt AlkoholgenuB einfach
nicht cingehalien werden und die Folgen ver-

hocrend wilren.

So meint ein 65-jdhriger Chemiker:

"Alkohol wird immer unterschutzt.
Jedcr Burger hat Geld und kann

sich sinnlos betrinken. Das Ge-

fahrliche ist daran, daR nach

familiircm oder bcruflichem Xr-

ger getrunken wird und dann ir.-
ncr mohr getrunken vii·d. Person-

liche Aussprachen finden nicht
mchr statt. Der Mensch greift
sofort zur F] asche oder geht
ins Lokal."
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Insgesamt ist also zum AlkoholgenuB zu sagen,
daB Alkohol in MaBen genossen ("ein GlAschen

in Ehren") fur positiv gehalten wird, daB er

fur alle cin mehr oder weniger alltAgliches,
zur Ernahrung gehorendes GetrAnk ist und auch

nicht vom geselligen Beisammensein wegzudenken
ist.

Rei dieser primdr positiven Beurteilung des Al-

koholgenusses stellt sich naturlich die Frace,
wieso man Alkohol dann zu den schwerwiegenden
suchtbildenden Mitteln zdhlt und er immerhin

an zweiter Stelle in der Gefihrlichkeit der

suchtbildenden Mittel iiberhaupt genannt wurde.

Die Gef&hrlichkeit des Alkohols wird vor allem

darin gesehen, daB man von Alkohol psychisch
und physisch abhAngic werdon kann:

Dic auflockernde und enthemmende Wirkung des

Alkohols wird dann zur psychischen Notwondig-
keit, der Mensch ist dann nicht mehr fi hic
sein Lebcn ohne die Stutze des Alkohols nor-

mal zu bewAltigen.

Der Alkohol wird hicr auch als Rethubungsmit-
tel ancesehen, das das Denken ausschalten soll,
um cine unangenehme Realitilt nicht mehr wahr-

nchmcn zu mussen.

Der Alkohol birgt also fur die Befracten die

croAe Gcfahr der Gewohnung und dann des stundigen
Bedarfs in sich.

Ein wichliges Suclitinoment ist nach t·lcinun  der

Befragten bein Alkohol dariibcr hinaus, dat'  der

K8rpcr zunilchst imper gronere Mengen davon ver-

trAct, daB der Suchtige dadurch immer mchr trin-

ken muB um einen Rauschzustand herbeizuf i'ihron

und er auch das Bedfirfnis hat dann stS.ndig in
einem solchen Diimner- bzw. Rauschzustand zu vcr-

bleibcn.

Die Ansicht geht beim Alkohol also dahin, da3

sich die Angewohnheit zur Sucht stcivern kann.

Dicsc Sucht ist dann genauso cefdhrlich wie
hei andcrun Rauschnitteln auch.

,.

\
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Allein die Tatsache, daB es Trinker-Heilan-
stalten gibt und unter Alkoholikern eine
hohe Ruckfallquote vermutet wird, gibt dem
Alkohol fur unsere Befragten dieses gefahr-
liche Image.

Als uble Konsequenzen des Alkoholismus wer-

den

einmal die kurperlichen Folgen Re-

sehen, nAmlich das Ausgcmergelte
oder Aufgedunsene von Alkoholikern,
der Leberschaden und der Abbau der

Gchirnzellen

und zum anderen die psychischen
Schwierigkeiten wie Gereizthcit,
Arbeitsunfdhickeit etc.

und zuletzt die GefAhrdung von

Dritten, beginnend bci der eige-
non ]'amilic oder Nberhaupt der

Umwalt, genesscn an den fiir sehr

rabiat eingeschitzten Verhalten

von Alkoholikern, wenn diese

Alkohol branchen und gerade
keiner zur Hand ist.

Als negative Auswirkunian des Al-

koholismus werden daruber hinaus

auch die Entzurserscheintingen, das

Dilirium und socar der Irrsinn an-

gefuhri.

Auch die Moilichkeit in Alkohol-

rausch krimincll zu werdcn, wird
hi.er erwdhnt. Man mcint, daB Al-

koholiker im Rauschzustand vor

nichts mehr zuruckschrecken.

"Eincr ist alkohols chtig, wenn

cr nicht mchr iSt, sondern 4108
noch sFuft. Er konmt nicht mehr

davon los und wird schon fuch-

sig, wpnn er nichts zii sau ion

hat . Die werden dann gan z w i 1,1,
"

wenn sig nichts ri.hr  ,el·o:... , ··.

(39-jnhrircr Bundesbahnarbel' :
Volksschulc)
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..



Als ein sehr wesentliches und ge-
f&hrliches Moment wird beim Alko-

hol auch gesehen, daB er sehr

leicht fur alle erhiltlich und

auch vom finanziellen her gut er-

schwinglich ist.

Die Konsequenzen einer Alkoholsucht schildert
eine 42-jAhrige Hausangestellte, Volksschule sehr

anschaulich:

"Alkohol wird dann zu einer Sucht,
wenn es notorisch wird, wenn je-
mand immcr wieder zur ckfii.]lt und

nicht mchr aufhdron kann. Wenn er

die VertrAglichkcit des Alkohols

dauernd Uberschrcitct und dadurch

Gcsundheitsschiiden auftretcn. An-

derc Folgen sind auch ]:rbfolgen
bei Kindern, schlechte Wirischafts-
verhdlinisse, Trunkenheit an Steu-

er, cinc Ge f A hrdung fur die All-

gemeinheit, famili ;irc Schwicric-
keiten, aucli die Vol.ksgesundhcit
leidet darunter. Im seelise hon Be-

reich ist cs so, dan die gcisti-
gen Fiihir:kciten niGht mchr heherrscht

werdon, auch das scelische Gleichgc-
wicht nicht nehr, Ehen werden da-

durch zerst6rt, die ArbeitsfAhinkeit
wird zerstort, die Arbeit wird nan-

gelhaft. Fur die Uncebuns 5. 180rt es

sich so, dan die Lcute unhoflich
und unansti ndig und ]astig warden."

Fast all.c der Befracten sind in der Lare, sich
einen All'oholiker vorzustellen und baschreiben
den Alkoholismus zim Teil i; iP,crat plastisch.

Wie in allen Ausfiihriincen z,im AlkohollinUS dev:-

lich vird, schwir,ct doch ein leichtes "Grusel.n",
cine leichte, zum reil socar Massive Angst mit.
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Nach Meinung der Befragten kann man jemanden dann

als Alkoholiker bezeichnen, wenn er

0 regelmASig groBe Alkohol-Mengen zu

sich nimmt,

0 wenn er ohne diese Mengen an Alkohol

nicht mehr leben kann, d.h. physisch
und psychisch davon abhdngig ist, wenn

er ohne Alkohol nicht mehr leben kann,

0 wenn Jemand schon morgens mit dem Trin-

ken anfdngt und es den ganzen Tag fort-

setzt,

o also nicht mehr aus dem Rauschzustand
aufwacht und nie richtig nuchtern ist

0 wenn seine Gedanken nur noch um die Be-

schaffung und den GenuS von Alkohol

kreisen und sein einziges Streben das

Erlangen des Rauschzustandes ist.

"Alkohol kann zur echten Sucht wer-

den und zwar immer, wenn sich Leute

Alkohol in regelm&Bigen AbsiAnden
zufuhren. Ein Rausch pro Woche wohl

noch nicht, aber praktisch alle zwei

Tage, das wird dann schon einc Alko-

.holsucht."

(39-jdhrige Ubersetzerin, Hochschule)

"Wenn man regelmdBig groSe Mengen
trinkt, oder dauernd zum Trinken

verfuhrt wird, das bedeutet dann,
daB der Alkoholiker den Alkohol

braucht wie die Butter zum Brot,
dann ist er silchtip."
(31-ji.hrige Hausfrau, mittlere Reife)

Jer.and ist dann ein Alkoholiker,
wenii er tagtiir·lich scinen Alkohol

einnimmt und keine normalen Zeiten

mehr hat, stiindig unter Alkohol-

einfluB stcht und ihn so vcrf:111.'.·n

ist, daB er st';i,dip trinken rl 15."

(27-jiihriger 1nycnieur, 1{ochscit ilc)

,-
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"Jemand ist dann Alkoholiker, wenn

sein Korper nicht mehr in der Lage
ist, den Alkohol abzubauen und da-

durch der obligate Kater am ndchsten

Tag durch neuen Alkohol vertrieben
werden muB, um wieder in Form zu

kommen. Jemand der stdndig in Trance

ist, verliert den Umweltkontakt,
kein Zureden hilft, ouch wenn er

nuchtern ist; dann wird er obendrein

noch leicht ruckfdllig."
(45-jahriger Oberstudienrat)

Absolut in Alkoholmengcn ausgedruckt, schwanken die

Vorstellungen von eincm Alkoholiker ctwas. Die Mehr-

heit meint, daB man dann von einem Alkoholiker
sprechen kann, wenn er tEglich eine Flasche Schnaps
oder eine Flasche Whisky zu sich nimmt. Andere wie-

der glauben, daB es schon bei einer viertel Flasche

Schnaps mit enisprechenden Bieren zusammen zum Al-

koholismus reicht, andere wieder glauben, daB bei
10 Flaschen Bier oder einem halben Liter Wein pro

Tag schon von einem Alkoholiker gesprochen werden

kann.

Die Alkohol-Mence ist Jcdoch fur die Befracten in

ihrer Definition eincs Alkoholikers nicht allein

ausschlaggebend, sondern die RecelmaBickeit des

Trinkens wird fur dicsc Definition als ebenso wich-

tig angesehen und daruber hinaus auch der Zeitpunkt
pro Tag, an dem der Alkoholiker mit dem Trinken be-

ginnt. Je frilher am Tag dieser Zeitpunkt licgt, fur

desto schlimmer wird es gehalten.

Ein 31-jbhriger Maurer, Volksschule druckt das ganz
drastisch aus indem er sagt:

"Wenn jemand schon besoffen zur Arbeit kommt und

dann den ganzen Tag weiters uft".

Folgende Zitate sollen die Vorstellungen von einem

Alkoholiker noch verdeutlichen:

'Jenand ist dann ein Alkoholiker,
venn cr z.3. am Tag cine Flasch,

Whisky trinkt und zwar jeden '1·ac·
(32-jAbriccr Diplom-Bauingenient)

A.6--
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"Jemand ist dann Alkoholiker, wenn

er pro Tag eine Flasche Schnaps
trinkt und bereits morgens mit der

Trinkerei anfingt."
(31-jdhrige Hausfrau, mittlere Reife)

" Jemand ist ein Trinker, der praktisch
nichts mehr tun kann, ohne dabei einen
kleinen sitzen zu haben, der beim Auf-
wachen schon zur Schnapsflasche greift,

"
um uberhaupt auf die Beine zu kommen.

(39-jAhrige Ubersetzerin, Hochschule)

"Alkoholiker sind Menschen, die dem

Alkohol vollkommen verfallen sind
und doran Streben nur dahin geht,
so schnell wie moglich immer wicder
in den Rauschzustand zu kommen."

(27-jdhriger Versicherungskaufmann,
mittelere Reife)

"Ein Alkoholiker trinkt regelmABig,
nicht nur zu bestimmten Anlassen.

Er muR auch immer groBere Mengen
zu sich nehmen. Vielleicht zwei Li-
ter Wermut oder so. Er braucht

schon morgens beim Aufwachen Alko-

hol. Er kann auch nicht pausieren."
(33-jkhrige Sozialarbeiterin, Abi-

tur)

"Ein Alkoholiker ist ein Mensch, der

ohne den tdilichen GenuB von Alkohol

nicht mehr leben konnte, rein biolo-

gisch meine ich, der immer Alkohol

im Blut haben muB, um sich wohl zu

fuhlon, dem bei Entzug cine schwere

Schiidigung zugefugt wurde. "

Die Vorstellungen von der Anzahl der Alkoholiker in

Deutschland schwanken von 0,1 % bis zu 40 5 der Ge-

samtbev61kerung.

\

44



Die Mehrzahl der Befragten glaubt, daB es etwa

bis zu 10 % sind, ein kleinerer, aber doch noch

erheblicher Teil glaubt, daS es bis zu 20 % Al-

koholiker gibt und einige glauben, daB es sogar
30 % und mehr seien.

Fast alle sagen jedoch dazu, daB sie bei den Al-

koholikern eine erhebliche Dunkelziffer vermuten,
nAmlich die durch eine klinische Behandlung nicht

bekanntgewordenen Fdlle.

"Ich k6nnte mir vorstellen, daB nur

1-2% der Alkoholiker bekannt sind,
die Zahl der tatsachlichen Alkoholikcr
aber ein mchrfaches betr gt, daB hier
also eine groBe Dunkelziffer besteht."

(31-jdhrige Studentin)

Insgesamt wird die Anzahl dar Alkoholiker fur
"sehr hoch" und fur "viel zu hoch" gehalien.

\
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b.) Das personliche Verhalten der Befracten
hinsichtlich des Genusses von Alkohol

Unter unseren Befragtcn befindet sich kein Anti-
Alkoholiker, alle trinken sie Ofter oder zumin-
dest ab und zu Alkohol.

Am meisten wird Bier getrunken.
Bicr gehort fur viele unserer Befragten zur Nah-

rung wie Brot und Salz, es gilt gar nicht mehr

als "Alkohol" in dem Sinn·e.

"Den Bicrkonsum m6chte ich nicht

unhedinnt als Alkoholkonsum be-

zeichnen, sovirl Alkohol ist da

ja auch gar nicht drin."

(32-jdhriger Diplow-Banincenieur)

Im Verbranch folgen mit etwas Abstand Wein und Gc-

tranke wic Whisky, Gin, Martini, Schnilpsc, Likorc
Ctc.

Auffallend ist abor nun,.daB dic mciston unscrer

Befractcn bchaupten, insgesant sehr wenig Alkohol

EN trinken; auRcrdcm finden alle ihren Alkohol-

konsum "in Ordnung".

Dabci konnon abcr dic angerrehenon konsumierten

Alkoholmenge objettiv geschen nicht mchr als

"schr wenic" bezcichnct werden, In der Rccel wor-

den abends cin oder zwei Bierc dazu viellcicht

noch ein oder zwei Schndpse getrunken oder aber

r en elmRBig abends odcr zu jeden Essen ein Glas

I;ein.

Mcin eirener Alkoholkonsum kann

so bezctchnet worden: rer:rlm Pir aber

r,148ig und ich finde das richtip sO •

"

(31-jilhrige Sozialarbeiterin, Abitur)

"In Naf,'n renossen schadet Alke' 1 leI

gar nicht. Er ist phor noch r.csund
3.11. bei hiner Frkiltunr. Fr rehort
anch pinfach zun Stammtisch. wo ich

zweimal ir der Wochp hint'.-he."
(39-jfhrEfer Pundesbahnnrheit r,
Volksschwle)
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Als Grunde fiir den personlichen Alkoholkonsum

werden vor allem angeceben,

0 daB Alkohol zur Entspannung beitrAct,
vor allem nach der Arbeit oder auch

in Gesellschaft

0 daB Alkohol eine Gesellschaftsrunde
frohlicher macht

0 daB Al.kohol in I··la!3en genoisen nur r:e-
sundheitsforderlich sei. Man spricht
hier sogar von der positiven Seite
der Niercnspulung und der Abwehr von

Erkiiltungskrankheiten durch Alkohol

0 und dcr wescntlichste Punkt Uberhaupt
ist, daB Alkohol einfach schmeckt.

Als "tyrische" Gelegenheiten for den Alkoholge-
nuS ziihlen die Abendc und die Wochancndcn.

Einice Fausfrauen genehnicen sich Jedoch schon

untertags ab und zu cin Gliischen.

Als weitcre "typische" Ge].egenheit kann man bc-
de gesellige Runde an sich bezeichnen:

Alkohol ist so geschen, Wle die

Zigarettc auch, ein ousgesprochenes
Gesellscha.fts-Suchtnittel und wird
vor allen von der Gesellschaft, von

ihren Konventionen und Gepilocen-
heiten her gorechtfcrtigt.

Voti vorne herein kritischer ist der perstnliche
Alkoholkonsum bei eincm - wenn auch kleineren -

Personenkreis zu hetrachten; dort wird der Alko-

hol haupts:lchlich als ein Mittel zur

0 Aufheitcrung, zun Vergessen, zum

besscren Ertracon des Alltags ge-

schen und benatirt.
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"Ich trinke tiglich ungefdhr
zwei bis drei MixgetrAnke, die

mich ein wenig aufheitern, zu

Hause, im Lokal, bei Freunden."
(31-jdhrige Hausfrau, mittlere
Reife)

"Ich trinke regelmABig und tRg-
lich mehr Mengen als normaler-

weise fur mein Alter und meine
Situation gut ist. Ich habe

schon immer getrunken als Kind

schon, schon mit 14 - 15 Jahren

habe ich ancefangen vor allem

Wein zu trinken. Ich trinke tags-
uber gern mal ein Bier und abends

dann einen Liter Wein. Mir schmeckt

es, ich trinke richtig mit Freude,
auch wenn ich mutterseelenallein
in der Wohnung sitze, dann brauche

ich an sich nicht zu trinken um

meine Unsicherheit zu vcrbergen,
ich trinke weil es mir schmeckt.

(21-jAhrige Hausfrau, mittlere
Reife)

"Ich trinke ausschliealich Bier,
wcnn, dann richtig. Ein halber

Rausch ist rausgeworfenes Geld.

Theoretisch habe ich einmal pro
Woche einen Rausch, meist am Wo-

chenende. Fur mich war bishcr
das Alkoholtrinken einc Ausweichs-
moglichkeit um den Internatsalltag
zu vergessen."
(19-jilhriger Oberschuler)

"Ich trinke gelegentlich, wenn es

mir SpaB macht, es versctzt mich

in eine leichtere Stiml'lung, ich
bin beschwingter, geloster."
(28-jRhriger Verlagsancestellter,
Abitur)

\
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Beim Konsum alkohollscher Getranke fillt auf,
daB sic nicht nur in Gesellschaft genossen wer-

den, also wenn man z.B. Freunde einlbdt, selbst

Besuche nacht oder in ein Lokal geht, sondern

daS sie immer mehr cin alltAgliches GetrAnk sind,
daB sie auch alleine getrunken werden, vor allem

z.B. zu vielen Mahlzeiten,

Weiterhin ergab sich, daB der eigcne Alkohol-Kon-

sum von den Befragten viel·stbrker bagatellisicrt
wird als es z.B. bei Zigaretten der Fall war.

Bei Zigaretten bzw. Nikotin war ein stArkeres Pro-

blem-BewuBtsein vorhanden als dies beim Alkohol-

genuB der Fall ist.

Ab und zu wird zwar crwiihnt, daB man anch mal

"eincn Kater hat", also zuviel trinkt, abcr auch

dies wird in keiner Wcise als besonders nepativ

erlebt, sondcrn wird mit dem Motto "das kommt
'f

halt mal vor a'bnctan.

Den Alkoholkonsum a.llgemcin beurtei-

le ich schr gut. Es gibt da auch Ge-

legenhciten, wo ich mir sare ich
hiitte gcstern nichL so viel trinken

branchen, ansonsten sche ich aber

keine Gcfahr fur Keine Personlich-
keit."

(30-jbhricer Diplon-Volkswirt)

Der Verdacht, daA dor Alkoholkonsum der Befranten
nichi F, an z so "n ; . Ric" ist, wi e sie allgerein an i:c-

b p n, wir,1 ditrch diese Tatsache versti'irkt, sonst

kunnt en die Meisten doch nicht so viele Erfahrun-

ren zum besten gcben, die sic bcrcits mit neva-

tiven Konsequenzen cincs ubermA igen Alkoholic-
" "

nusses, sprich Kater hatten.

Diese Erlcbnisse werden von den Befracten 7····r ./

wieder banatellisicrt, aber es ist zu vercu.en,

dati sic hi;ufiger auft.retcn, als sie geneirt wa-

ren :uzuicbon.
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Der ubermABige AlkoholgenuB wird wieder ge-

rechtfertigt,

indem man von einem Kummersuff spricht

*t
von nur einmal im Jahr" oder

"nur ganz sclten" oder

'da nimmt man eben am ntichsten Morgen
ein Alkaselzer, das gibt wieder einen
klaren Kopf" oder

'Einen richtigen Ransch hekomme

ich nicht, in Gesellschaft trin-
ke ich schon mal cinen uber den

Durst, aber da hahe ich dann kei-
ne Gewissensbisse, denn sonst

lebe ich schr soli(lc".

(59-jahrirer Organisationsleiter,
mittlere Reife)

Gewissensbisse" gibt es nach dem ubermoBigon
AlkoholgenuB nicht schr oft bzw. sic werden
nicht cingestanden oder von vorne· herein ver-

drAnKt

Alles in allem ist Alkohol, wic ein 39-jAhriger
Bundcsbahnarbeiter ausdruckt, "ein kleines mensch-

liches Lastcr, daB man braucht".

Oder:

"Ich halte das alles fi r nicht so

schlimm, sondern fiir harmlos. Man

wird doch durch den AlkoholgenuB
lustig und hurlorvoll."
(59-ibhriger Organisationslciter,
mi.ttlere Reife)

Die renerellc Gefahr hinsicht]ich des All: ihols,
die in den t':e uBerien Einstelluncrn und Verhal-
tenswcisen liclt, ist also einial, dan der eire-
nr' Alkoholkonsum ir,y. r banatellisiert wird unt

zil:': anderen, ile.B Man Alkohol 7,11'i Auflockern,
Ents},annen, zur Fr].ejchterung des Lel,ens ("al-
les wird rosi:ier") hrkucht, ohne sich w·irklich
dar ber ini Klaron zu sein.
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Interessant ist, daB alle unsere Befragten
- von nur einer Ausnahme abgesehen - behaup-
ten, daB sie ihrer Meinung nach sofort auf je-
den Alkohol verzichten konnten, wenn es scin
muBte. Die meisten behaupten socar, es fiele
ihnen wahrscheinlich gar nicht besonders schwer.

Diese Aussagen mussen jedoch als sehr "theo-
retisch" bezeichnet werden.

Diese objektiv cesehen etwas"leichtferticen"
Aussagen spiegeln aber auch wider, auf welch

leichte Schulter der Alkoholkonsum insgesamt
immer wieder genommen wird.

Bei den Zigaretten sah die Sache an-

ders aus:

Bei den Zigaretten behauptcten viel

weniger unsercr Befragten von sich,
sofort mit dem Hauchen aufhoren zu

konnen.

Vom Aspekt der noglichen Loslosung her kann also
dic Abhdngigkcit von Nikotin gencroll als groBer
bezoichnet werden als die AbhAncinkeit vom Alko-

hol, wenn man die Angaben der Befragton dieser

Folgcrunc zucrundelect. (Der empirische Beweis

jedoch fehlt).

/0.
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a.) Allgemdine Beurteilung

Hinsichtlich der Einnahme von Tabletten fAllt
als erstes auf, daB der Tabletten-Konsum von

weitaus mehr Befracten abcelehnt wird, als
dies beim Alkohol- und Zigaretten-Konsum der

Fall war.

Auffallend ist dabei die Angst vieler unserer

Befragten vor schAdlichen, nicht zu kontrollie-
renden Kebenwirkungen von Medikamenten.

"Ich halte nichts von Tabletten,
ich lehne sie grundsdtzlich ab,
bci bestimmton Erkrankungen sind
sic aber laider trotzdcm notwen-

dig. Tabletten haben aber immer
cine Nebenwirkung, doshalb bin
ich sehr skeptisch.'
(33-jdhrige Sozialarbeiterin,
Abitur)

"Wenn die Tabletten vom Arzt ver-

ordnet w121·den ist es gut. I ch p:r-

sonlich bin ein Tablettenccnner.
Ich habc eincn liorror, wei.1 mir
der Vorrong nicht klar ist. Ich

habe Angst, daB ctwas in noincm
Gehirn in Mitleidenschaft Cezo-

gen wird und ich z.8. plotzlich
nicht mehr richtic sprechen kann,
dcnn ich glaube, daB jode Tablcite

aucli wenn sie cine hcilende wir-
kung hat, auch irgendwie schAdi-

1I

gen kann.

(37-jbhriger Diplon-Bauincenicur)

Die Abneigunn gr'gcn Tabletten huBert sich auch

in dem Vorwurf, daR Tabletten "nurcs Gift in
scheinhe i licer Forn seicn", a ii Berden w 4re die

]·; in nnhrr, von Tablet.ten "die heimlichate" Sucht,
die nich an lcicht,sten verlu:rron lip A c .

Die meisten unsercr Befrant,en licfilrworten (il 0

Finnahme von Tablettpn nur, wcnn es melizinisc:,
ununcinclich ist, nicht aber "bei jedert k],·in·
sten Wchwehchen".

-
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"Es gibt schmerzlindernde Tabletten,
die wurde ich bis zu einem gewissen
Grad befurworten, bei akutem Schmerz.

Sie durfen aber nicht zur Gewohnheit

werden, z.B. Schlaftabletten an die
man sich dann sehr schnell gew6hnen
kann."
(34-jdhriger UniversitAtsassistent,
Hochschule)

"Man sollte nur Schmerzmittel nehmen

und nicht gleich bei jedem Wehwehchen."

(29-jhhrige Sekret rin, mittlere Reife)

Als berechtigte Grunde fur eine Einnahme gelten
nur

o die Vcrordnung von Medikamenten durch

den Arzt

o die Bekiimpfung einer wirklich akuten

Krankheit

0 Linderung von Schmerzen, falls diese
eine gcwisse Grenze der Ertr glich-
keit uberschreiten.

Als cin ebenfalls noch akzepticrter Grund fur die

Einnahme von Tabletten gilt fur manche, wenn die-

sc der Erhaltung der Arbeitskraft dienen. Hier
sind vor allem medikament6se VorbeugcmaBnahnon
gemeint.
Hier beginnt es jcdoch bereits naffhrlich zu vcr-

dcn, dcnn in solchen Ffillcn k6nnen Tabletten zum

Teil schon als psychische Stiiize auft,efaf t werden

z.B. wcnn einer unscrer Befracton meint:

"Ich halte Tabletten fil r notwendig,
um den Stress auszuhalten, das

braucht nan, wer nicht fit ist,
z Ahlt nichi lange."
(40-jiihrige stiidt. Verwaltungsan

gestellte, mittlere Reife)
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Eine zwar kleine, aber deshalb um so ernster

zu nehmende Gruppe steht der Einnahme von Ta-

bletten relativ unkritisch gegen{iber und be-

furwortet sie sogar in jeder Form.

Das duBert sich in Aussagen wie:

"Schmerztabletten sind nur zu

begruSen, wenn es mir haudig
geht nehme ich ein Aufputsch-
hittel."

(26-jilhriner junger Mann, oh-

ne Beruf, mittlere Reife)

"Tabletten sind ja dazu da, um

Schmerzen oder Schlaflosigkeit
oder sowas zu mildern."

(28-jAhrige Soziologin)

"Tabletten braucht nan halt bei

Kopfweh oder Krankheiten."

(39-jahricer Bundesbahnarbeiter,
Volksschulc)

Von solchen Aussacen abgesohen ist aber doch in

rclativ weiLen Krcisen durchaus das BewuBtsein
von der Gefkhrlichkeit einer Gewohnung an Ta-

bletten vorhanden.

Man sieht hier die Gefahr einer Sucht-

bildunf , veil man claubt, daB sich
einmal der Korper an rewisse Stoffe

gewohnon kann, die in Tabletten ent-

halten sind, wic z.B. Opium, Morphium
oder Koffcin

und zum andcren, daB man SiC dann un-

abh;ingig von der korperlichen Notwen-

dinkeit aus psychischen Gri'inden wei-
ternehmen muB.

Zur 1'hysiolonischen Abhiinginkeit von Tabletten

meint ein 27-jAhrirrr Ingenieur

"Zweifellos kann cinc Sucht aufireton

durch Resttest;in(ie in diesen Xedika-

nenten, d le den Korr„r irimpr wicder

zwingeri diese Tablet.tensorte einzu-
11nehmen,
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"Snchtig werden nach Schmerztabletten,

Aufputschtabletten, da in Schmerzta-

bletten teilweise ein geringer Pro-

zentsatz von Opium oder Morphium ent-

halten ist und das kann zur Sucht fiih-

ren, das gilt auch fur Aufputschmittel."
(15-jA.hrige Schiilerin, Gymnasium)

"Rei der Einnahme von Tabletten sollte

man sehr vorsichtig sein, weil der Or-

ganismus sich daran gewohnen kann und

bei ernsten Fi'illen dann nur ein Nber-
maB helfen kann."

(19-jilhriger Oberschuler)

Man weiB auch, daB Tabletten oft aus dhnli-

chon Grunden genommen worden wic Alkohol,
n mlich zur psychischen Problembewdltinung.

"Tabletten spielen eine groSe Rolle,
sie gaukeln etwas vor was nicht

existiert, sie werden von Men:chen

genor,men, die nicht die Ursacho,
aber die Wirking crkennon konnen.
Sie glauben, daB ein schlechter

Schlaf, Gereizthcit und Abgespannt-
scin danit vertriebcn worden kon-

nen. Hat man keinen Alkohol, dann

crcift man zu Tabletten."

(65-jiihriger Chemiker)

"Tabletten werden anch genommen,

wcnn kcin AnlaP vorliert, denn

durch verschiedonc Wirkstoffe in
den Tabletten wird of't eine Fupho-
rie arzeugt und daB kann wiederun
loicht zur Suchic.cfahr f{ihron, d.h.

die Tabletten wordcn dann nicht 1;ph r

objekt bezogcn und nicht zehr frecen

Symptome vincoscizt, sondorn aus

psychi schen Grundcn. "

(29-jntrice Journalistin)
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Oft wird das Entstehen der Tablettensucht auch

darauf zuruckgefuhrt, daB man zuerst aus Krank-

heitsgrunden Tabletten nehmen muBte und sich

dann nach dem Abklingen der Krankheit nicht mehr

von der Einnahme 16sen konnte.

Als suchtbildende Medikamente werden in diesem
Zusammenhang hauptsAchlich Schlafmittel, Auf-

putschmittel, Beruhigungstabletten und Schmerz-

tabletten genannt. Weniger hdufig folgen noch

Abfuhrmittel,

Medizinische Fachausdrucke wie Psychopharmaka,
Wekamine, Barbiturate und Spasmolytika werden

ab und zu gebraucht, was von einer gewissen
Versiertheit auf diesem Gcbiet zeugt. An ein-

zelnen Prilparaten wurden mit auffallender HAu-

figkeit genannt:

Preludin

Captagon
Pervitin

Dann folgen mit Abstand:

Librium
Valium

Dolviran

Quadronal
Retalin

Es fiill·t auf, daB ein ganzc Anzahl von Tablctten-

Namen mit groBer Sicherhcit von cincm bemerkens-

wertcn Teil der Befragtcn beherrscht wird.

In der Quantifizicrung dieser Studie sollte dar-

auf besonderes Augenmerk Kerichtet werden.

Man kann also s a F C Il
,

daB fast alle Befranten da-

von uberzeugt sEnd, daB man von Tablettcn si)chtic
werdcn kann und daB diese Vorsicllinren bci den

neistcn mit erheblichen Angstgefiihl.en verbunden

sind.

Fur die Befranten sind Tabletten das "unattrnk-
tivstc" Suchtmil,tel. Hier wird auch nir da s Wort

"GcnuB" Bebrancht, sondern Tabletten werden '·.r·  1·

im Sinne einer psychinchen und physischen %06· h-

dickcit henannt in Scrensatz zu den Lusinef lh},n,
d i e bci der Einnan ne von Alkol,cl 0,1(.r auch le

Rauchen auch zuR Yeil noch bei. Ranschgift s, -

in dcn Vordercrund nestellt wurden.
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Neben der Angst vor der suchtbildenden Wir-
kung trat in vielen Auaerungen unserer Be-

fragten auch die generelle Angst vor der Ne-

benwirkung der Tabletten hervor.

Diese Angst ist vor allem auch aus der Unsicher-
hcit heraus entstanden, daB man ja nicht wisse,
was nun tatsachlich in den einzelnen Tabletten
enthalten sei und wie diese Stoffe dann jeweils
wirken und vor allem ob sie nicht unbeabsich-
tigt auf andere Organe schddlich einwirken.
Dies geht bei vielen soweit, daB sie Tabletten

generell als "Gift" bczeichnen.

"Da alle Tablciten irgcndwie Gift

enthalten, kann man cigentlich
von allen Tablciten irgendwie
sQchtig werden."

(19-j hriger Oberschuler)

Im Gccensatz zu den Mitteln Alkohol und Nikotin
hal)cn die Befragien bczliclich der Einnahmc von

Tabletten schr einheitliche und conau umrissene

Vorstelluncen von eincm MiBbrauch.

Als Tabletten-AiBbranch wird vor allem angeschen,
wenn Tabletten

0 bei Jadem kle,nsten Unwohlscin und
schon bei jcdcm eingebildeten kor-

perlichen Schmcrz gcnommen werden

0 wenn sic ohne Verschreibung des

Arztes einfach nuf eigene Faust

in der Apotheke gekauft und ein-

genommen werden

0 wenn sie in einem UbernpB gcnommen

werden, d.h. die Dosis in keinem
Verhk].inis mehr zur vorliegenden
Ursache steht
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"Vom Tabletten-MiBbrauch wurde
ich sprechen, wenn man das Zeug
wie Zuckerst{ickchen iBt, statt

4 etwa 10 am Tag. Auf die Dosis
ist eben bei Arzncimitteln im-

mer zu achten. Vicle essen mehr

Tabletten als n6tig, weil sie
denken das hilft dann mehr."

(40-jRhrige Verwaltungsange-
stellte, mittlere Reife)

Die Anwendung von Tabletten

auch beim"kleinsten Unwohlsein"

ist fur mich MiBbranch, es ist

ja dann beinahe gefAhrlicher
als Rauchen und Trinken, denn

es ist cin starker Eingriff in
die k6rperlichan Funktionen."

(30-jdhrice Sportlchrerin,
mittlere Reifc)

"Wen n man fur Jedc cingebildete
und vorgcahnte Krankheit bereits
Tabletten friBt, regen die ge-

ringsten Kopfschmerzen, Qcgen

Mitdigkeit, regen Schlafunfiihig-
keit und friih, wenn man mildc
ist eine furs Aufwachon. Ich

mcine, daB MiBbrauch dann vor-

liegt, wcnn man bei jeder Gc-

legenheit viel zu viel schlucki."

(25-jilhriges Manncquin, mittlere
Reife)

Tabletten-MiBbrauch ist fur unscre Befragten
also das schnellc und wahllose Einnchmen von

Tablciten bei allen moclichen Geletenheiten,
wobei sich der Betreffende gar keinc Rechen-

schaft mchr daruber ablect ob sie schadon

odor nutzen. Mediknmentc warden dann als ein

Hoilmittel cegen allcs betrachtet.

Als besondcrs schlimm wird hier der mechenischr

bzw. autonatische Griff' zur Tablettp bzw. une

Medikanent angesehen. Hip: werden ouch die Arzte

anccEr iffcn, di e nach Meinung e ininer En frn.i· Ler

zu leichtfertig Xedikanchie verschrciben, mil

dcnen der Patient drEL an sich selbst unko:,1 .·„1-

liert Sc},aden anrict.tpn kann.

0---

"
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So angstbetont das Thema "Tabletten" aber auch

fur unsere Befragten ist, so schlAgt doch ir-
gendwo wieder das Verstindnis fur den "Suchti-

gen" oder "Schwachen" durch. Gerade das Ein-
nehmen von Medikamenten aus psychischen Grun-
den wird, wenn auch oft nur in einem kleinen
Nebensatz, als "verstandlich" oder "nachfuhl-
bar" empfunden.

So meint elne 27-jRhrige Hausfrau, mittlere

Reife;

"Ich stelle mir vor, daB man

in einer Stressituation oder

durch einen Konflikt damit an-

fAngt. Ich finde das genauso
verst&ndlich wie Alkoholsucht

oder Rauschgiftsucht, Irgend-
was muS es ja geben, um init
cinem Konflikt fertig zu wer-

den. Wenn es einer uberhaupt
nicht mehr schafft dann 1St

es ja auch ganz verst&ndlich,
daB man dann zur Tablette greift,
veil einfach hinlegen und ster-

ben kann man ja auch nicht."

(Die Befragungsperson gibt selbst

an, daB sie sehr oft Schlaftablet-
ten nehmc, veil sie sonst uber-

haupt nicht einschlafen kdnne)
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b.) D-as-eicene_Yerhalt£n_der_RefraCuntispersonen
bezuglich der Einnahme von Medikanenten bzw.

Tabletten
- --

Was die Einnahme von Tabletten betrifft - hier

sind vor allem Schlafmittel, Beruhigungsmittel
und Aufputschmittel gemeint - k6nnen unsere

Befragten genau in zwei etwa gleich groBe Grup-
pen eingeteilt werden:

in strikte Tablettengegner und
"Nichtverwender" und

in Tablettenbefurworter und auch

hiiufigere "Verwender".

Diejenigen unserer Befranten, die kcine Schlaf-,
Aufputsch- oder Beruhigungsmittel nehmen, sind
auch sonst in ihrcr Halting geneniiher Tabletten

sehr ablehnend oder zumindest vorsichtic. Sic
nehmen entweder moglichst uberhaupt keine Tablet-

te oder wenn, dann nur auf Verschreibunc des

Arztes, nicht aber in eigener Hegie.

Die
das

te

andere Hdlfte unserer Befragten ist nun £enau

Gegcntcil. Sic greift von sich aus zur Tablet-

ohne dafur unbedinct den Arzt zu konsultieren.

Am stbrkstnn vertreten ist hier der

Verbrauch von Kopfschmerztabletten,

dann folgen Schlaftabletten und auch

Anregungsmittel,

dann folgen Schmerztabletten,

Vitamintabletten,

Grippctabletten und

Beruhiguncstabletten.

Einige Befrafte dicser Gruppe neinen zwar noch,
sic nchmen diese Tabeletton nur, wenn es unbe-

dinct nutic· ist, also nicht bei jodem klcinen

Schmerz, aber dic HAufickeit, mit der dicse Ta-

bletten wiedcrum Cenommen werden, gibt zu eini-

gen Bedenken AnlaB:

Denn wer Tabletten dicscr Art nimnt,
nimint sic auch relativ hbufic, zum

Teil ein - bis drcinal in der Wochc.

''
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Als Grunde fur die Einnahme von Tabletten wer-

den angegeben, daB man sich keine SchwRchung
der LeistungsfAhigkeit erlauben k6nne und auBer-

dem auch fur das allgemeine Wohlbefinden Tablet-

ten brauche.

"Ja, ich nehme Tabletten dieser
Art und je nach Bedarf und Symp-
tom auch mal in stiirkeren Dosen."

(39-jdhrige Journalistin)

"Ja, ich nehme Schlaftabletten,
wenn ich nicht schlafen kann.

Da quale ich nich nicht die gan-
ze Nacht herum, wenn ich weiB,
es ist ein Mittel im lia.use. Ich
haben auch die Erfahrung ge-

macht, daB ich nicht s fichtig
werde, obwohl ich einmal vier
Monate lang so etwas genommen

habe. Wenn der Konflikt vor-

bei ist, kann ich sofort wie-
der schlafen."

(28-jkhrige Soziologin, Hochschule)

"Ja, ich nehme Kaptagon oder

auch bei MigrAnc Dolviran."

(31-jiihriger Tankwart, Volks-

schu]e)

'Ich nehme Beruhigungsmittel bei

Arbeitsubcrlastung, da sonst nachts

der Schlaf zu sehr reduziert wird
und dann einfach am nAchsten Tag
die Kraft und Spannung fchlt."

(34_jAhriger Universitilisassistent)

'
Ich nehme vor allen Kopfschnerz-

tabletten und wenn es ganz schlimm

ist auch mal ein Kreislanfanrogungs-
mittcl. AuBerdem Vitaminkapseln a

Ausnleich fur die Erniihrung."
(41-jilhrice sibdt. Verwaltungsange-
stellte, mittlcre Reife)

'Ich komme ohne diese ilittel dann

wirklich nicht meh: a,is, z. 11. 1:ci

F6hn habc ich starke Kopfschnerzpn."
(31-jMhriger Tankwart, Volksschule)

k.
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"Ich bilde mir halt dann ein,
daB nur eine ganz bestimmte

Tablette hilft."
(31-jdhriger Maurer, Volks-

schule)

"Ich nehme Aufputschmittel,
denn dann befinde ich mich
in einem extremen Ermudungs-
zustand oder ich muB eine

Leistung vollbringen, die

ich dann meine, besser voll-

brincen zu konnen."

(26-jilhriger junger Mann,
ohne Beruf)

Die Haltung der Tablettenhegner ist hauptsiichlich
auf Angst und Hi Btraucn gcgrundet.

'Ich mochie mich nicht soviel
mit kunstlichrm Zeug belasten,
weil ich die Auswirkung auf

meincn K6rper viel zu wenig
kenne."

(24-j;i.hrige Sportlehrerin,
mittlere Reife)

'Ich hahe einen Horror vor Ta-

blettcn, ich wciB nicht, was in
meincm K6rper passiert, wie
schi;dlich die Nebenwirkungen
sind. Ich wcin nicht, ob sie
viclleicht mcinem Gchirn scha-
den."

(32-jdhricer Diplom-Bauingenieur)

Unter den Tablettennopnorn gibt es auch Clne klei-

ne GriiI,pc, die neint, man sollte der Natur unbe-

dingt den Lauf lassen und daB z.8. Kopfschmerzen
auch ab und zu nutic Find (59-jahriger Orcani-
sationsleiter, nittlcre Reife) odcr aber, daR

man Schmerzen mit naturlichen Mitteln bek impien
musse, nicht nit chemischen.
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Bei den Tabletten-Verwendern erscheint der Ver-

zicht auf solche Mittel etwas schwerer als z.B.

der Verzicht auf Alkohol, denn meist sind es

Leute, die aus rationalen Uberlegungen glauben,
nicht auf diese Tabletten verzichten zu k6nnen.

Z.B. im Falle der Schlaftabletten: man

kann es sich nicht leisten, solange wach

zu liegen, sonst ist man am Morgen mude
und zerschlagen.

Das BewuBtsein von der SchAdlichkeit der Einnah-
me von Tabletten ist bei denjenigen, die Tablet-

ten nehmen zwar vorhanden, dieses Wisseh aber

wird wieder nicht auf don eigenen Fall bezogen.
Hier kommen dann wieder vordergrundige Abschwn-

chungen wie: "daB man sclbst die Tabletion nicht
im UbermaB nehme" oder "daB man an sich selbst

noch keine SchAden festccstellt habe. Sie konn-
ten also, im personlichen Fall, nicht schildlich

sein".

So meint z.B. cin 31-jithricer Tankwart, der 6f-
ter Captagon und Migriinetabletten einnimmt:

Wenn ich sie einnehmc, kann ich
mir nicht vorstellen, daB sic ir-

gendwelche nachtciligen Wirkungen
habon konnten. Jedenfalls habe

ich noch kcine festgestcllt. Wic
es bei anderen ist, weiB ich nicht."

"
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4. RAUSCHMITTEL,DROGEN

a.) Allgemeine Reurteilung

Rauschmittel und Drogen sind fur die Befragungs-
personen die interessantesten suchtbildenden Mit-

tel.

Die Einstellungen und Beziehuncen dazu sind zum

Teil sehr kompliziert, weil sie ein seltsames

"Gemisch" aus Ablehnung und Angezogensein bil-

den. Die Skala der Empfindungen und Einstellun-

gen geht hier von der totalen Ablehnung uber

die angsterfullte Faszination bis hin zur

"psychologischen rationalisierten" vorsichtigen
Bejahung.

So werden Rauschmittel keineswecs immer pauschal
abceurteilt, sondern man differenziert hier be-

reits:

1. Alle Rauschgifte sind, wenn sie
zu Heilzwecken in der Hand von

Xrzten, Psychologen oder Psycho-
terapeuten verwendet werden, zu

befurworten.

2. Man trifft bcreits genaue Nnter-

scheidungen zwischen anceblich
unschndlichen und angeblich
schiidlichen Rauschmitteln.

3. Manchc gchen sogar dahin, daA sie

sagen, man sollte die Einnahme
von Rauschmitteln jedem sclbst

Uberlassen, solange er nicht die

Unwelt darlit Refilhrdet oder in-
dem er z.8. kriminell wird, um

das Rauschgift zu bekommen.

Aus dcr zum Teil schr zwiespii.ltigcn Kinstellunt
den Rauschgift comenuber ist es nicht erstnunlich,
daB sich viele Refrante wiihrend des GesprAche:
auch widerspruchlich dazu RuBerten:

*-.
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Bei dem Reizwort "Rauschgift" werden alle Rausch-

mittel zuerst verhement verurteilt und als"das
groBte Ubel bezeichnet" dann aber bei ndherer

Beleuchtung findet man es doch gar nicht so

schlimm, man gibt seiner geheimen Neugierde Aus-

druck, gesteht, daB man es selbst schon genommen
hat bzw. noch nimmt oder tut es zum Teil auch

einfach als eine Modeerscheinung ab, die sich

"schon wieder legen wird".

Auffdllig ist, daS vor allem unter den Intellek-

tuellen und in der Oberschicht die Haltung dem

Rauschgift gegenuber sehr tolerant ist:

"Ich finde solche Mittel gut, solange
man sich selbst in Kontrolle behAlt

und einem die Dosierung nicht aus der
"Hand gerat.

(28-jdhriger Verlagsangestellter,
Abitur)

Wenn man sich genau bewuBi ist, Wel-

che Funktion die verschiedenen Rausch-

mittel einnehmen, wenn man weiS, wie
weit man gehen kann, dann ist die Sa-

che zu bejahen."
(15-jdhrige Schulerin, Gymnasium)

"Bei Kif (Hasch) spielt Einbildung
eine groBe Rolle. Es kann aber auch

ganz schun sein."

(17-jdhriger Schuler)

"Ich haltc leichtc Rauschmittel, also

leichte Drogen, wie Haschisch, fi'ir

nicht gefilhrlich. Sie sind sogar we-

niger gcsundheitsschiidigend als Alko-

hol und schwere Rauschmittel."

(33-jAhrige Sozialarbeiterin, Abitur)

6-&
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Wichtig ist hier, daB von Seiten der einfacheren
Schichten das Rauschgift mehr als ein Oberschicht-
Problem angesehen wird:

"Ich halte nichts davon, das ist
nichts fur mich, da muBte ich

schon ein "Studierter" sein.

(39-jRhriger Bundesbahnarbeiter,
Volksschulc)

Bei Rauschgift ist aufftllig, daB einerseits eine
erhebliche. Neugier besteht und zwar vor allem bei

denen, die noch keine oder nur begrenzte Erfahrun-

gen damit haben, wic die einzelnen Rauschhifte
wohl wirken und ob die versprochenen angenehmen
Rauschzustdnde tatsiichlich eintreten.

Andererseits herrscht daneben aber die akute Ancal
vor, daB man, wenn Man es einmal genommen hat, docli

fur immer suchtig werden konnte, denn sogar bei

Hasch, das in Reinform fur v611ig ungefbhrlich Ec-

halten wird, sei man nicht mohr sicher, ob es

nicht schon mit anderen Stoffen vermischt ist.

'Ich wurde cern selbst mal Hasch rau-

chen, ich hatte aber Angst, daB es

gepanscht ist und ich dann nicht mehr

davon loskomme."

(29-j hrice Journalistin, Abitur)

Es gibt nun neben dem immerhin erstaunlich groBen
Teil unscrer Befragten, die Rauschriftc wei*r'e-

. 

hend oder zum Teil bejahten, aber auch Pers den,
die eine erhebliche Anzahl von Rauschgiften to-

tal ablehnen.

.-
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Von diesen Befragungspersonen kommen Ausrufe,
wie:

"Rauschgifte sind das Schlimmste,
das Gefdhrlichste iiberhaupt."

"Ich habe einen richtigen HaS auf

das Zeug, wenn ich konnte, wurde
ich alle Mittel auf den Mond

schieBen."
(39-jdhrige Ubersetzerin, Hoch-

schule)

'Rauschgifte sind das Schlimmste von

allem. Die Wirkung ist viel zu schwer-

wiegend. Wenn man damit angcfangen
hat; wird man schnell abhdngig."
(31-jiihrige Hausfran, mittlere Reifc)

"Ich halte Rauschmittel und Drocen
fur das Gefii.hrlichste uberhaupt,
hinzu kommt noch, daR sie auch groBon
psychischcn Schadcn anrichten, weil
sie eincn Weg in eine angeblich bes-

sere Welt anbietcn, die eine irrealc
Scheinwelt ist und beim Erwachen nur

Enti&uschung zuriickl Bt."

(27-jAhriger Vcrsicherungskaufmann,
mittlere Reife)

Das Abilin der zunehmendcn Rauschgif ·tsucht in der

Bevolkerung ali "lodeerscheinung" oder als "ju-
gendlicher Freizcitsport" lABt auf ein gewisscs
Vcrdriingen diescs Problems schliegen:

Das Einnchmen von Rauschmittcln is+
ein schicker Freizeitsport junger
Leute, ein Protestsport einzelner

Jugend]icher."
(45-jAhricer Oberstudienrat)

"Das ist cine Zeiterscheinung, die

durch den nodernen Verkehr ubcrhaul't
crst in unser Land kam. Jurendlichp,
die an "Opns Sucht" nicht beteilirt

"

sein wollcn, surlien ctwas Moderner ,.

(30-jahrice Sportle}irerin, mittlere

Reife)

6-
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Ein 19-j&hriger Oberschuler, und mit ihm viele
der Intelektuellen unter unseren Befragten,
sieht den RauschgiftgenuB als ein politisch
bedingtes Ph4nomen:

"RauschgiftgenuB ist bei uns erst

seit einer bestimmten politischen
Situation verbreitet wordcn, weil
bei bestimmten, politisch engagier-
ten Jugendlichen sich eine gewisse
Frustration ausnebreitet hat und

auch einc Resignation. Daraufhin

fand eine Flucht zu solchen Mitteln

statt, in dem Glauben, sie konnten

ihre Ideologie konzentricrter ver-

tretcn, worauf die Leute dann hin-

terher total passiv wurden und zu

nichts mehr fii.hig waren. Das waren

die ersten, MitlAufer kamen dann

sofort hinzu und ziehen nach. So-

bald eine Sache modern ist, erfaBt

sie auch total unpolitisch Jugend-
liche."

Wonn nan den Forderiingen einzelner unserer Bc-

franten nachkommt, daB man viel schArfer cegen

die Vcrbreitung von Rauschnift einschreiten

miissc, so mii!3te Man zuglcich aber auch bci don

potentiellcn Verbrauchern ansctzen und etwas zer-

st8ren, was das Rauschtift fur viele doch a.ttrak-

tiv macht:

nbmlich die Faszination, das hcimlichr'

Versprechen nach etwas Canz Au erordent-

lichcm, nach eunhorischen ZustAnden.

Zur, antlerrn m18te nan anch die Bat'atel-
lisicrung dieser Erscheinung als "Mode-
sache" abbauen.
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Auch die Meinungen daruber, inwieweit Rausch-

gifte uberhaupt siichtig machen k8nnen, sind nicht

einhellig:

Die Gefahr, suchtig zu werden, wird einmal von

0 der psychischen Konstitution des

Einzelnen abhAngig gemacht, d.h.

man glaubt, daB psychisch labile
Menschen eher suchtig werden,

0 zum anderen von der RegelmABig-
keit der Einnahme. Man glaubt,
wenn Rauschgift nur in sehr gro-
Ben Zeitabstknden.genommen wird,
daB es nicht zur Sucht fuhrt.

0 von der Art des Rauschgiftes.

0 von der Dosis des Rauschgiftes.

Wichtic ist hier, Crundsdtzlich noch einmal zu be-

merken, daG man der Uberzeugung ist, daR Hasrhisch
in Reinform unschAdlich sei, daR man aber bercits

weiB, daB Haschisch auch in vermischter Form an-

Acboten wird.

Die Mchrzahl der Befragten ist der Mcinung, daB

Haschisch in rciner Form nicht suchtig Mache.
Ganx sicher ist man sich hier abcr auch nicht,
es druckt sich in Redewendungen aus, wic:

"man sact ja, daR" ..... oder

"ich habe wiederholt Cclosen,·daB ..

" odcr

"bci Hasch ist es noch nicht entschieden, ob

man davon sucht i g wird".

"Ich hahe nun sonar das Buch von

Lconhardt Ecknuft und der sact ja,
daB die Antst vor Hasch Ubcririe-
hen sei und dic Arzte untcreinan-
der zerstritten sind so wie am An

fang bei der Pille".

(41-jDhrice stiiat. Verwaltungsan-
nestellte, mittlere Reife)
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Die GefAhrlichkeit von Hasch wird darin gesehcn,
daB es eine "Umsteigedroge" werden kann, also

nur die erste Station auf dem Weg zu schwereren

Rauschmitteln darstellt.

Hier ist noch interessant, welche Drogen im ein-
zelnen besonders bekannt sind und welche wcniger.
Man kann sagen, als erstes wird im Zusammenhang
mit Rauschgift immer Haschisch genannt.

Dann folgen Morphium, Ileroin, LSD, Marihuana und

Opium, etwas seltener Kokain und Mescalin oder

der Begriff "Opiate" allgemein.

Oft werden in diesem Zusammenhang mit Drogen auch

Aufputschmittel, wie Pervitin u.R. denannt. Ver-

einzelt werden·noch Ather und Doningdrogen (Sport-
ler) crwahnt.

Rauschmittel und Drocon werden oft als Rausch-

Oifte bezeichnet.

Der Ausdruck Gift" wird jedoch bczuglich Rausch-

mitteln nicht von allen fi'ir gut geheiBen:

Fiir uberhaupt nicht ancebracht halten ihn
viele bezuclich Haschisch und i·!arihuana,
das nicht als schildlich gilt.

Atich fur sogenannic "harte" Dropen wizd
das Wort "Gift" zum Teil abnelchnt, wail
man Gift immer mit t dlicben, zum Tcil
rasch todlichen Folgen in Zusammenhang
bringi. Dir·s sri jcdoch auch bei harton

Drocen nicht unhedinct der Fall.

Mohr Bcfrante neigen ,}edoch dazu, grundsfizlich
jedcs Rauschmittel als "Gift" zi bezeichnon, wcil
siu dic Einnahme von Rauschnitteln als "clotten
Selbstmord" brzeichnen. Diesc Personen Aplien die

Schodigung des Korpers auf lanre oder kurze Sicht
tls so gefhhrlich an, daB sie durch den Ansdr ck

 'Gift" das ;inB der Gefhhrlichkeit dokumentic·rrn
wo]lon. F{ r sic hat Gift immar cine zers:Grr,nde
Wirt-unr, und es koinmt ilinen nicht auf den 7.,'itraum

an. Gift hier also tils allr.emcine Schild]ichkeit
fur Organismus und Geist.
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Wer sich gegen den Ausdruck "Gift" wehrte, mein-

te, Rauschmittel sei zweifelsohne besser, denn

Gift sei zu hart, zu negativ.

"Es kommt darauf an, wie man das

Wort "Gift" sieht. Wenn man es

einmal ganz neutral sieht, konn-

te man nichts dagegen haben. Wird

es aber allgemein gebraucht, wird
das Rauschgift etwas Negatives."
(32-jRhriger Dipl.-Bauingenieur)

Ich wurde eher von' Ranschmitteln

sprechen, nicht von Rauschgiften.
Gift beinhaltet an und fiir sich
etwas Todliches. Rauschmittel fuh-

ren nicht unbedingt zum physischen
Tod."

(28-jdhrige Soziologin)

AbschlieGend kann man also saccn, daB die Ein-

stellung gegenuber Rauschgiften und Drogen aus

einem Gemisch von Faszination, hcimlicher Neu-

gierde aber auch Angst und Unsicherheit bestcht.

Die Unsicherheit und Faszination, die jeweils
mit den Gcdanken an Rauschgift verbunden sind,
sollen noch einmal in einem Zitat einer 27-jih-
rigen Hausfrau, mitt].cre Reifc, deutlich werden:

"Ich bin froh, daB ich das nicht
machc (Rauschgift nehnen), weil
ich haite wirklich Angst vor mir

selber. Ich halte mich fur sehr

labil und wurde das vielleicht
schr schnell ubernehmen."
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b.) Das pers8nliche Verhalten in Bezug auf die
Einnahme von Rauschgift und Drogen

Von unscren Befragten haben etwa gonau die HAlf-

te Rauschgift- und Drogcn-Erfahrung. Die andere

Hdlfte hat noch nie Mittel dieser Art genommen.

Mit Abstand am hdufigsten wurde Haschisch genom-
men (11 FAlle), dann folgt LSD (5 FAlle) und

dann jeweils noch Einzelfdlle mit Opium, Mor-

phium, Marihuana (als eine andere Darreichungs-
form desselben Stoffes, der auch in Haschisch
enthalten ist)

Mit Haschisch wurden nun ganz unterschiedliche

Erfahrungen genacht.

Man kann sagen, wer nur ein- oder

zweimal Haschisch gcnommcn hat, war

in der Rencl enttkuscht: das groS-

artice Erleben stallte sich nicht
oder nur selten cin.

Nur wer Ofter Haschisch nahm, sprach
sich sehr positiv uber die Wirkung
aus.

Am hAufigsten inter unseren Befrag-
ten hat ein 17-jAhriger Oberschuler

Haschisch Kenommen. Er hatte unge-

fahr "10 Joints hinter sich".

Wer nun Haschisch nur 1 x oder sclten genonmen

hatte,

empfand cniweder so gut wic keine

spurbare korperliche oder psychi-
sche Reaktion

oder versttrkte Mudigkeit und

schlief bald ein

'

.-
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wie {iberhaupt nicht gewirkt.
(26-jAhriger junger Mann, oh-

ne Beruf, mittlere Reife)

Mir wurde auf Haschisch spei-
ubel. Ich habe geheult wie ein
SchloBhund."

(33-jAhriger Maurer, Volksschule)

"Als ich Hasch nahm, ging es mir

iibel, weil ich schwancer war und

es noch nicht wuBte, da habe ich

auch so richtig alle verkehrt

genacht. Ich habe es mit Anfiin-

gcrn genommen und das war so

richtig b16d
, reinlich und vcr-

11
kchrt.

(27-jahrige Hausfrau, mittlere
Reifc)

Man kann sagen, daB sogar cin Teil derjenipen, die
6fter lin.sch nehmen, mcinen, sehr viel sci nicht

dran, es sei ein Stimulans und nichts weiter.
Man konnte sagen, daR geradc, was Haschisch bc-

irifft, cine Kewisse Enttbuschung darilber bestcht,
daB mit "liaschisch Kar nicht soviel los sei", man

hat sich eine groBere Wirkunn versprochen, als

sich dann tatsdchlich einstellte.
Besonders deutlich wird das durch folgendes Zitat:

"Ich hal)e zuviele Erwartungen
da reingesctzi (4 x Hasch ge-

nomnen). Ich war anschlieBend

regelrecht frustriert, da ich

ilberhnupt nichts mehr merkte.

Seitdem interessiert es mich
nicht mehr."

(19-jAhriger Gymnasiast)

Die Mchrzahl derjenigen, die Ofter "haschen":
sprach sich aber durchans positiv uber die Uir-

kunccn von Fasch aus.

,, Haschisch hat bei mir so gut



"Ich habe eirentlich nur gute
Erfahrungen genacht mit Hasch.

Es ist Ohnlich, wie wenn ich
soviel netrunken habe, daB ich

mich noch wohl fiihlte. Ich hal-

te mich noch mehr unter Kontrolle.

AuBerdem hat es nicht die gering-
sten Nachwirkungen."
(28-jbhriger Verla.gsangestcllter,
Abitur)

Dic Erfahruncen Mit LSD waren nun zum Teil noch

weniger rut als die mit Haschisch. Man spricht
von schlimmen Erfahruncen, wie lialluzinationen,
6rfullt von Angstvorstellunren, und bezeichnet
LSD insgcsant als eine sehr "schwicrige" Droge.

LS!) lint mir Uberhaupt nicht ce-

fallen. Mein korporliches Wohl-

bcfinden verschlechterte sich
und ich hatte !!n.].luzinationon,
die ich nicht noch cinmal or-

lchen inochte (vicl Blitt, z cr-

storte 'tenschanlciber uAw.).
Ich wiirde nie wicder I,SD nch-

men.'

(32-j:·ihrigcr Dirlom-Bauingenicur)

"LSD ho.be ich mit bosen Erfolb
genormen. Ich war aber immerhin

klug senng, ps unter Kontrolle

711 'nachen .

"

(28-i hriver vissenschaftlicher

Assistent, universit4t)

"LOD ist eine schr schwierine

Droge mit ziemlichen Hisiken.
Man braucht auch Zeit dazu.

E.inon TB.F. ffir einen LSD-Trip.
(33-jahrive Sozinlarbciterin,
Abitur)

„ur eine 15-,ifhrice Oherschllerin hatte mit LE

positive Erfahrunt,en renacht, sic spricht von

eincrl erweiterton PowuAts:in, das ihr dadul·ch

vermittelt wurdc.
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Eine unserer Befragten, ein 25-jahriges Manne-

quin, hatte Erfahrungen mit Opium, das sie re-

gclmABig nimmt. Sie meint dazu:

'Opium ist fii r mich die einzi-

ge Moglichkeit das Leben zu·er-

leichtern. Es hobt mich uber
die ganze alltAgliche Situation

hinweg. Die Oriumeuphorie ist

leicht. Man fiihlt sich, als

cb man schwerelos uber den

Dingen schwebe. Opium gibt mir
einen Zustand, den ich nit dem

Verstand nicht erreichen kann.

Man nimmt die Dinge an sich nor-

mal wahr, aber vollic anders be-

1 e,ichtet, wie durch ei ne wunder-

schotic rosa Watte. Solange ich

Opium nehme, ist Alles immer

frendircr, schwcreloser, gcho-
,,bener.

Dic Erfahruncen mit t·torphium cibt ein 31-jill ri-
ger Tankwart, Volksschule, wieder:

"Bei ;torphiurt, da kann ich nur

sagen, bin ich einfach in ciner

geldsteren Stimmung cewcsen. 1ch

habe nber nicht mehr cedacht,
das war allcs cin biBchen vcr-

wirrt." (Morphium wurde nur cin

einziges Mal cenommen)

Trotz der zum Teil schr gemischten Erfahrungen,
auch im Bezug auf ![asch, wo].len nun aber cin,-'

canzc Anzabl derer, die Rauschf·il't dieser Ar.

cenonmen habcn, auch weitcrhin diesc Mittel pin-

nohmen : haupts Achli ch die "}lascher" wollen auf

ihre Joints nicht verzichten l,zw. wollen es wiC-
il c r nchinen, wenn cs ihien in dpi· Gesellschaft

wieder ancebotan wird.
Die Neurierdc rehi sogar soweit, daA, wer noch

nichi LSI) versucht hatte, cerne einnal. Erfahrun-

con mit diescr Drone nachen mbchte.
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"Ja sicher wcrde ich Haschisch
weiternehmen und dann yurde ich

auch Berne einmal LSD versuchen.

Mich wurde interessieren, in

welchen psychischen Zustand man

da kommt.

(26-jAhricer junger Mann, ohne

Beruf, mittlere Reife)

"Ja, ich werde weiterhin Haschisch
nehmen, um kiinstlich betdubt zu wer-

den. Ich habe manchmal das Bedurf-

nis, irgendwelche Probleme zu ver-

dr ncen und fur ein paar Stundcn

abzuschalten, wenn ich ganz down

bin. Betiiubunc bedeutet dabei, aus

der realen Wclt gefluchtet zu sein

und sich In einem .unwirklich6n Zu-

stand zu bcfinden."

(15-j hrige Oberschillerin)

Auffallend ist also, daB man sich nicht einmnl in

irgendciner Form versucht zu verstellen, sondern

man gibt offen zu, daB man weiterliin gerne Hasch

nimmt.

Ablehncnd stehon diejenigen weiteren Rouschlift-
versuchen gegenuber, dic rlit Hasch oder auch I '-D

schlechte Erfahrun„en Kcmacht halien. Es sind dies

wiederum vorwiercnd Personon, die nur schr wcnig
Rauschrifterfahruncen Mberhaupt hahen. Begrundung
fur die Ablehnung in der Zukunft ist:

"liein, ic}i wiirde es nicht weitcr

nchmen, weil das Trlebnis diesi's
Rauschrs fi'ir m Sch nichts Erstic.-

benswertes i.st. Dcr ]':rfolf: Wurde
n.icmals die Mittel heiligpn."
(24-jihriger Verwaltung,sancestell-
ter, mittlere Rcifc)

Allcemcin ablehnend steht man aber "schweren" Dro-

gen wie Heroin, Morphium etc. cegen{iber. Eiermit
will keincr mehr etwas zu tun hnben.



5. Die Ubereinstimmung zwischen den theoretischen

Wissen und de_m tats;lchlichen Verhalten beziinlich
der Einnahme__suchtbildender Mittel

Stellt man die gcouBerten Einstellunren und Ver-

haltensweisen unserer Befrapten hinsichtlich der

einzelnen suchthildenden Mittel bepenuber, so

zeigt sich ein interessantes PhAnomen:

Man ist viel eher geneigt, seine
Einstellunnon und auch Verhaltens-

weisen nach den Informationen aus-

zurichten, die die bcstehenden Zu-

stAnde nicht beeintrAclitigen. Eine

Information, also oin Zuwachs an

Wissen, ist un so willkommencr, je
besser sic in das schon vorhandenc

Einstellungs- und Verhalten:schema

passt, es also bestiirkt und nicht
stort.

So fallt nuf, daB hinsichtlirh al-

ler suchtbildenden Mittel der Unsicher-
heitsfaktor bcznglich der tatsach-

lichen Sch dlichkeitsgrenzen als wich-

tigste - n mlich best rktaste - In-

formation f(ir das cirenc Vcriialt cn

haransgezoncn und angcnommen wurde.

I'owischen diescm "Tcil-Aspckt" dcs

thcoretischen Wissens (daB nAnlich
nicht sicher sei, inwieweit dic ein-
zclnon Mittel Schildigungon hcrvor-

rufen) und dem tats chlichen Verbal-

ten (daR nan dnraufltin diese zittal
wciter e inninrit ) bestrht dann einc

entsprechende Ubcreinstinr,ung.

Das thcoretische Wissen ciprelt hier

also kurinscrweisn fur d i e mcist,en
· darin, rlat'i inan ebc:n nj-r.ht_C-r·n.n.  Wei 8,

was nun hins4chtlich suchtl,ildender
'littel virklich gilt und was niclit.

/
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Gerade beim Rauchen ist dieser Zusammen-

hang zwischen theoretischem Wissen und

aktuellen Verhalten ganz cklatant:

man weiB, daB Nikotin krebs-

fordernd ist und dadurch zu

einem fruhereren Tod fuhren

kann, aber als 100%-ig erwie-
sen wird es nicht bctrachtet.

Man stutzt sich nun im pers6n-
lichen Verhalten auf diescn
Teil des theoretischen Wissens,
weil dieser Unsicherheitsfaktor
als Oute Rachtfertirung dafur

herangezogen werden kann, daG

man selbst das Rauchen solange
nicht auf zagelien braucht.

Das thcoretische Wissen unserer Befrag-
ten ist vor allen hinsichtlich des Hiko-

tins rccht umfassend - man kann (lie ver-

schirdensten Ansichten, Beweise und Ge-

genbcwcise anfiihren - aber man sucht

sich persunlich diese Version aus, die
einem am bestcn "in den Kram passt".

Dic Problematik liegt hier in der Sachc selbsti

Jede Sucht und damit auch ,jcdes suchibil-
dende Mittel ist einmal von der psychi-
schen Scite her ein 5.u8erst komplizier-
tes und viel8chichtiges Geschehen

und zur, andercn von der wissenschaftll-
chcn-medizinischen Scite her zum Teil
noch zu wenic durchleuchiet.

Von dicscn Bedinrunnen her gestaltet sich Gann

auch die Bcziehung zwischen theoretischog WiEscn
und aktuellen Vorhalten konplizierter.

Ncben dem ersten Zusannenhang zwischen theoreti-
scliem Wisscn und tats;ichlichem Vor hal tr,n - r4n-

lich dEm selektiven Vort·.chen in Arr Auswah] epr

Infornationen, un eine Ubereinstimmung 1:i 1. cir,51

praktizierten Verhalten zu crziplcn - ist r'jn··

weil,pre Beziebung wichtig:
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Man richtet sich um so eher nach einer

Information, je mehr Angst diese Infor-

mation hervorruft.

Die Ubereinstimmung vom theoretischen Wissen und

eigenen Verhalten ist also auch davon abhiingig
mit welchen starken Angstgcfuhlen das jeweilige
Wissen verhunden ist.
Das bedeutet konkret auf die einzelnen Sucht-

mittel bezogen:

man weiB von allen diesen Mitteln, das

sie - zumindest in Mencen (,enossen -

schEdlich sind und man sich in scincm
Verhalten entsprechend darauf einstel-
len sollte (so z.B. jeden Alkoholkater

vermeiden sollte).

Je wonigcr man sic}i aber vor den darans

resultierendon Konscqucnzen fi'irchtet,
desto weniger hfilt man sich nach icm

eigenen, besseren Wissen.

Am stdrksten furchtet man sich vor den

Konscquenzen einer Hauschniftsucht - SO

folct man hier bczilr,lich harter 1)rogen
noch an reisten seinen theoretischen
Kenntnissen.

Am wcnigston furchtet Man sich vor dr'n

Alkoholismus und den Schkdon durch Rn.u-

chen.

Al.koholi.snus wird fMr den porsunlirhon
Fall als zii unwahrscheinlich anresehen,
anBardon hblt man hier die licilungschnn-
c e fiir rc] ati v f:roB.
Lunrenkrebs und Frcislaufstoringcn durch

Rai,chen werden ebenfalls nicht so sphr

ccfurchtet, wcil es die Befranten fiir

car nicht sicher ansehen, ob und in vol-

chen ;·taBc sic das sellist hetreffen wird.

AuBordem wird (,ine Tperjunec fi'ti· bei
weitem wenirci· schlimm ancesehr,n, els

der geistice Verfal] durch Ratiscl:Ci: 6.

\
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Vor Tabletten dagegen hat +man wleder

mehr Angst - hier werden erhebliche

Schiidigungen vermutet, vor allen noch

unbekannte Einwirkungen.
Auch hier ist - wie bci den harten

Drogen - die Wbereinstimmung zwischen
dem VollstAndigen theoretischen Wissen
und dem tatsdchlichen Verhalten ent-

sprechend groBer.

Die Angst vor den Konsequenzen der einzelnen Snch-

te hat nun ihrerseits wieder zwei verschiedene
Grunde:

einmal die Angst vor den bereits bekann'-
ten Konsequenzen

und zum anderen die Angst vor noch unbe-

kannten Konseaucnzan, die nur vermutet

und bcfurchtet werden, gerade alier des-

halb auch eine groBe Unsicherheit her-

vorrufcn:
„"es kunnte ja sein ...

Gerade Tablettcn und Rauschgifte sind in diescm
Sinnc von den Konsc uenzen her fur vielc noch

cin zu unbckanntes und auch daher anrstcinfloBen-
des Gebiet.

Zusammenfasscnd li' Bt sich also sagen, dan der Zu-

sanmenhang zwischen theoretischen Wissen und nk-

tucllem Verhalten bi,z glich suchtbildendcr Mittel

0 einnal in der Rochtforticung des

cigencn Verhaltens durch selektiv
(und subjel:tiv) ausi:ewertetes
theoretisches Wissen

0 und zum anderon in den vcrschipde-
nen Ausprtigunrcn des Faktors .A"Bst"
besteht.
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III. DAS INTERESSE AN DEN VER-

SCHIEDENEN SUCHTBILDENDEN

MITTELN

Das jeweils ccauBerte Interesse an den verschie-
denen Themen ist hier als ein thcoretisch orien-
tieries Interesse zu verstehen, als Interesse fur
Informationen zu diesen Themen.

Das Interesse der Befracten an der Praxis, also am

GenuB der einzelnen Mittel, wurde bereits im Ver-
haltensteil behandelt.

Es zeicte slch, daB das theoretische Interesse fur
die einzelnen Suchtmitte] durchaus auch vom prak-
tischen luteresse daran abhing:

so interessierten sich z.B. Raucher auch

von der theoretischen Scite her mehr fur
das Rauchen als Nichtraucher.

Das muS aber nun nicht bedcuten, daB sich

alle Raucher auch fur die theoretischcn
1nformationen zum Eauchen interessierten,
dier bestand nur grundsatzlich menr theo-
retisches Inieresse als bei Nichtrauchcrn.

Hinsichilich der cinzclnen suchtbildenden Mittel
ist nun das Interesse der Befracten unterschied-
lich Gron:

Mit Abstand am mcisten ist man an Informationen
uber ilauschcil'tc und Drogen interessiert.

Dann folgi in diescr Interessen-Rangrcihe das
interesse fur das Hauchen.

Wieder mit eiwas Abstand folgt dann das Inter-

csse fur i.lkohol.

An Ccrincsten ist das Interesse fur Tabletten.

Als Grunde fur dieses groBc Intcresse, daB man vor

allen anderen den Rauschgift entgegenbrinrt, wer(len

angeceben:

/



0 weil das Thema Rauschgift noch sehr neu

und dadurch noch faszinierend ·sei

"Im Moment liegt mein Hauptinteresse
vor allem bei Rauschmitteln. Es ist

neu und vor allem neu in unserer Ge-

sellschaft. Ich wurde selbst damit
konfrontiert."
(28-jahrige Soziologin, Hochschule)

"Rauschgift ist das faszinierendste
Thema, es interessiert mich am stdrk-

sten, es ist am interessantesten."
(27-jdhrige Hausfrau, Handelsschule)

0 veil man selbst schon Rauschgift genommen
" "

hat, sich also als Betroffenen bezeichnct

0 oder well man selbst Kinder im suchige-
fRhrdeten Alter hat, also von dieser Seite
her betroffen ist.

"Ich bin sehr an Drogen und Rausch-

gift interessiert, dcnn meine eigenen
Kinder sind im gef hrlichan Alter,
d.h. theoretisch und praktisch dafur

empfanglich. Ich mochte sie hier

rechizeitig aufklaren und vorbeugcn."
(45-jilhriger Oberstudienrat)

0 weil man uber die Wirkungsweise vcrschiedener

Drogen und die schddlichen Konsequenzen noch

nicht genilgend weiB und fur viele diese Pro-

bleme noch ungekldrt erscheinen.

"An Rauschcift bin ich etwas mchr

interessiert, veil die Auswirkung
zunAchst noch ungekliirt ist und ob

man uberhaupt davon abhiingig werden

kann und wie weit man dann abh ngig
wird."

(28-jahriger Verlagsangestellter,
mittlere Reife)

"Hier ist mein Interesse schon troBer,
denn hier ist die Frace, ob Haschisch

unbedingt zum Umsteigen auf stArkere

Drogen fuhren muB."

(33-jahrige Sozialarbeiterin, Abitur)
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0 weil bei Rauschgiftsucht die soziolo-

gischen und psychologischen Voraus-

setzuncen eine groBe Rolle spielen und

man mehr uber die Hintergrunde und Ur-

sachen fur das Suchtigwerden crfahren

mochte,

0 um Jugendliche, die man fur am rausch-

giftgef hrdetsten halt und wo man die

Rauschgiftsucht auch am verbreitetsten

hAlt, besser verstchen zu kdnnen.

0 veil man Rauschcift fur am gef4hrlich-
sten von allen Suchtmitteln h4lt und

man glaubt, deshalb gar nicht genug
informiert werden zu konnen.

Wer am Thema Rauschcift wcnicer interessiert ist,
begrundet dies vor allem damit

daB man es selbst nie nehmen wurde, also

selbst nicht betroffen sei

oder aber, daB man schon genug informicrt

Sei,

oder daB man sich uberhaupt nicht fur

suchtbildende Mittel interessicre.

Diese Gruppc der begrenzt oder gar nicht an Infor-

mationcn uber Rauschgift Interessierten ist jedoch
zicmlich klein.

Das Thema Rauchen steht an zwelter Stcllc des all-

cemeincn Interesses an suchtbildenden Mitteln.

Das Haupimotiv fur dieses Interesse ist bei fast

allen, daa sie selbst rauchen und deshalb r,chr

theoretische Informationen uber die Auswirkungen
des Kikotins wissen mochten.

3/4 der naucher unter unseren Befragten
Geben an, sich schr fur solche Informa-

tionen zu interessieren.

t
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Die weniger am Thema Rauchen Interessierten sind

zum GroBteil Nichtraucher oder aber - und das ist
hier psychologisch sehr interessant sehr starke

Raucher. Die starken Raucher lehnen solche Infor-

mationen ab, veil sie sonst aufgrund daraus ge-
wonnener Erkenntnisse irgendwelche Konflikte mit
ihrem tatsdchlichen Verhalten austragen muBten.

Von diesen Personen kommen Kommentare wie: "ich
bin genug daruber informiert" oder "ich rauche

zwar, aber als "Thema" habe ich kein Interesse

dafur".

Wer sich aber fur Informationen zum Rauchen in-

teressierte, mochte hauptsachlich wissen,

inwieweit Rauchen nun wirklich schadlich ist,

wie es sicli genauer im einzelnen auswirkt

und ob sich diese Sch den tatsdchlich 100 %i g
nacllweisen lassen.

Dieser hier noch bestehende Informationsbedarf ist
aber - psycholot;isch gesehcn - wieder als cin Ali-
bi dafur zu werten, daS man das Rauchen nicht auf-

zugeben braucht, weil man ja noch nicht ccniigend
informiert sei. Es genuct also, wenn man Intcresse

zeigt und auf solche Informationen wartet.

Das Interesse an Informationen uber Alkohol steht
erst an dritter Stelle und ist wesentlich geringer
als das Interesse fur Rauchen und Rauschgift.

Dieser Eangplatz hinsichtlich des Interesses sieht

zundcbst in einem cewissen Widerspruch zu der Tat-

sache, dii;3 man andererseits das Ant:ebot an Iniorma-

tionen darubcr fur viel zu gering iii'ilt. Dic For-

derung, man musse viel mehr uber Alkohol aufklaren

und aufcekldrt werden, will demnach keincr auf sich

personlich bezielien, sondern inner auf "die anderen".
Die meisten unscrer Bciracten bezeichneten sicli ja
als schr mdDice Alkohol-Trinker und glaubten von

sich, daB der Alkohol fiir sie keine Gefahr darstelle.
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Die Grunde fur das weitaus geringere Interesse

durften nun ebenfalls darin liegen, daB man den

cigenen Alkoholkonsum jeweils als sehr muSig
und vollig gerechtfertigt bezeichnet hat, so

daB man sich nicht als "Betroffener" fuhlen

muB.

AuSerdem glaubt man, daS man selbst uber Alkohol

das Wichtigste wisse und das Wichtigste be-

steht fur sie darin, daB man eben nicht zuviel
trinken durfe.

Ansonsten kommen Kommentare wie:

"das beruhrt micht nicht" oder

"das Thema Alkohol verdrange ich".

Dic psycnologischen Hintercrunde dafur sind:

"Die Aufklarung ubcr Alkohol vcr-

drange ich cher, weil mir die Ge-

faireh bei mir selbst bekannt

sind. Ich bin aber nichi bereit,
das Alkoholirinken aufzugeben."
(27-jdhriec Hausfrau, mittlere
Reife)

"Ich trinkc hin und wieder ein
Glas Sekt. Ich habe kein Inter-

assc dafur, das Thema Alkohol

beruhrt mich ansonsten nicht."

(25-jahriges Mannequin, mittlere
Reire)

Wer sich nuii abor fur Informationen uber Alkohol

inieressiert, tut es vor allcm, wcil er selbst

gertie ein Glasclien - wohl auch citimal ein Glas-

chen zuviel - trinkt und das auch offen eince-
steht. Ran muchte deshalb gerne wissen

ab vann,

von welchem Quaktum an

und in welcher Form Schadicuncen
durci, Alkohol eintreten k6nncn.

'
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Zum Teil kommt das Intcresse auch von heftigen
Gegnern des ubermdBicen Alkoholkonsums und vor

allem von Gegnern der Alkoholwerbunc. Diese
Personen konnen sich zum Thema Alkohol ziemlich
erhitzen.

"Alkohol sollte als Gefahrenquellc
doch in starkercm MaBe publik gc-

macht werden.Abcesehen vom StraBen-

verKehr sollte man mit Mitteln und

Bildern im Fernsehen und Film wirk-
lich mal darstellen, wie weit das

f hren kann."

(27-juhriger Ingenieur, Hochschule)

Das Interesse fur Tabletten war bei unseren Be-

fragien mit Abstand am Ccringsten.

Auch hier liect der Grund darin, daB man der

Mcinung war, daB cinen das Thema selbst viel
zu wenig beruhrc - es hat sich hier gezeigt,
daB unter unseren Befracten eine canzc Anzalil

von echien Tabletten-Gegnern waren.

Trotzdem katin man nicht von einem vullicen Des-

interesse am The,na Tabletten sprechen, cs int

nur im Vergleich zu anderen Suchimitteln wenicer
im BewuBtsein, wird aber durchaus als gefalirlich
bezeichnct.

Hier interessicrt man sich datin vor allcm

fur die versteckien Gefahren, die mit der

Einnahme von Tabletten vcrmutct werden

hier kommt aucli wieder schr dculliche die

Unsicherheit, hinsichtlich der Generellen
Einnahme von Tabletten, zum Vorschein, die
sich schon an underer Siclle Kezeigt hat:

Das tneoretische liticresse an Tabletten bezinhi
sicii daher zunacbst wcniger auf den Suchtasprki
als auf ihre allgemeine Wirkungsweise und vol'

allem auf ihre niclit bekannten debenwirkuncen.

"Ich habe citicn Horror vor Tablet-

ten, veil ich nicnt wein, was das

Zeug in maine:·1 Kdrper macht."

(32-jhnriger bauingenieur)
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"Tabletten sind meiner Meinung
nach eine RuBerst versteckte

Gefahr. Man sollte auch hier
eine Aufklhrungsaktion unter-

nehmen."
(27-jahriger Ingenieur)

"Ich interessiere mich deshalb

dafur, weil sie zwar ungef hr-
lich erscheinen, aber weit ver-

breitet sind und genauso gefAhr-
lich sind wie anderes auch."

(27-jRhriger Versicherungskauf-
mann, mittlere Reife)
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IV. DIE ALLGEMEINE BEURTEILUNG

DES INFORMATIONS-ANGEBOTES

UBER SUCHTBILDENDE MITTEL

1. Der Umfang des Informations-Angebotes

Die Ansichten der Befragten iiber den Umfang des

Informatlons-Angebotes
suchtbildenden Mitteln

lich.

zu den verschiedencn
sind sehr unterschied-

Der gruBte Teil unserer Befracten meint, daB

uber suchtbildende Mittel grundsatzlich noch

viel zu wenig informiert werde.

"Es wird vicl zu wenig uber diese

Punkte cesproclien, das ist im
Interesse der Volksgesundheit
unverantwortlich wenig."
(26-jhhricer Student)

"Es wird wohl uber diese Dinge ge-

schricben, auch im Fernschen Manch-

mal, aber noch lange nicht Genug.
Die Bcvolkerung soll aufgeklirt
werden."

(29-jkhri6c Sekretdrin, mittlere
Reife)

Viele der Befragten meinen aber auch, da8 uber
eirizelne Suchtmittel zuviel Gebracht werde,
anaere Suchtarten daiur vernachldssigt wurden.

Nur cin kleiner Tell unserer Befranten ist der

Hcinung, daB uber suchtbildende Mittel genucend
und reichlich informiert werde.

L.
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"Es wird eigentlich sehr reichlich
uber suchtbildende Mittel berich-

tet. Im Fernsehen ist alle Nase

lang eine Rauschgift-Diskussion,
im Gesundheitsmagazin wird uber

Tabletten gesprochen, auch in den

Illustrierten und Zeitschriften
wird reichlich uber Alkohol und

Zigaretten berichtet."
(29-jahrige Ubersetzerin, Hoch-

schule)

Eine unserer Befragten ist sogar der Meinung,
daB daruber viel zu viel gebracht wurde und

das Thema dadurch eine Uberbewertung erfahre

und so eher zur liachalimung anreize.

Wichtig ist nun in der Beurteilung des allge-
mcinen Informations-Angebotes, daB man

0 einmal die Qualitat des Anceb6ts
zum Teil sehr schlecht beurteilt

0 und zum anderen dic Auswalil und

Akzentuierung des Informations-
Angebotes nicht for richtig halt.

Man ist der Meinung, daB die Qualitht der Be-

richierstattung zu Gunsten dcr Quantit4t in
den Hinter grund tretc.

"Es wird zu wenic ernstliaft dis-
kutiert und zu flach heschrieben.
Der Qualitat nach wird zu wenig
gebracht, der quantitiit nach zu

viel."

(29-j4hrige Sel:retarin, mittlere
Reife)

"Es wira viel geredet und viel Ec-

schriebco, mcist aber ill pole-
mischer Form, d.h. imber morali-
sieren - da wird zu viel Kescliric-
ben, sachlick dafur zu wei)ic."
(33-juhrigc Sozialarbciterin,
Abitur)

--
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"Es wird an sich noch zu wenig daruber

berichtet und vor allem viel zu wenig
in serioser Form veroffentlicht. In

der Bildicitung steht allerdings ge-

nug davon drin.

(30-jahrige Sportlehrerin, mittlere
Reife)

Man kann also sagen:

wenn der Umfang des Informations-Andebotes
auch noch als ausreichend beurteilt wird,
so kommen von dieser Seite Beschwerden
uber die Qualitat des Angebots oder darubcr,
daB die Akzente des Informations-Angebotes
falsch gesetzt wurden.

Auf die Frage, wo man uberhaupt etwas ubcr suclit-

bildende Mittcl erfaiiren kann, werden zuerst mit

Abstand die croBen Informations-Medien genannt:

Fernsehen

Zeitschriften, Illustrierte
Tageszcitungen
Rundfunk

Mit etwas Abstand folgen dann:

Bekannic, Freunde

Bucher, Fachbucher
Fachzeitschriften

Arzie allcemein

Und dann folcen cine ganze Anzahl von stantlichen

und privaten Institutionen:

das Gesundlicitsministeriup
bzw. Broscl uren des kinisteriums

das Gesundheltsamt

Deratuncssiellen (auch psychotherapeutische
Beratuncsstellen)

die Arztckammer

Aufkluruneszentren: Hoctischule

kirchliche Vereine

Studentankrcise
Informationsbures

I.
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Kultusministerium

Rauschgiftdezernat

Vereine zur SuchtbekAmpfung

die Kirche

Telefonseelsorge

Studentenkreise allgemein

Und dann folgen noch als negativ aufzufassende

Informations-Quellen:

Nachtbars

Schundliteratur
Rcklame, Werbung (vor allem fur Alkohol

und Zigarctten)

Auffallend ist hier - im Vergleich zu den Informa-

tions-Quellcn, die hinsichtlich Ern4hrungs-Fraccn
genannt wurden - daB bezuglich Sucht-Fragcn wesent-
lich mehr an:tliche, staatliche und private Institu-
tionen benannt warden.

Grundshizlich besiehi auch hinsichtlich des Themas

Sucht und suchibildende 1!ittel dcr Eindruck, daR

sehr vicle Iliformations-i·luclichkeiten zur Verfur,ung
stchen, oft kommt die Aussage, man kann sich cigent-
lich uberall informicren, es gibt sehr zahlreiche

Nuglichkeiten.

Anzumerken ist hier Jedoch bei dicser Aufziil lunc
aller muglichcn luformations-Quellen, daB sie Von

Personen genannt werden, die zumindest der sozia-
leil Ilittclschichi angehoren - d.h. Personen, die
uber ein gcwisscs Ausbildungsniveau verfugen und

insgesamt in einem ancehobeneren kulturellen liveau

stehen. '

Von den cinfachcn Personcn unter unscrcn Boirrirten,
dic nur Volksscilulbildunr habcn, wer(lon in erater·

Linie diu Aass,ennetlien r.cnannt, Inedizinischi oder

sonstice Institutionen sind fur sic wenir.cr bel::'.nni.
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2. Inhalt und Themen des Informations-Angebotes

Auf dieie Frage, worQber man heute auf de,n Gebiet
der suchtbildenden Mittel hauptsichlich etwas

erfdhrt, kommt von fast allen die spontane Ant-

wort

0 hauptsochlich uber Rauschgifte,

0 viel zu wenig uber die Gefahren
des Alkohols und der Tabletten,

0 nur zum Teil ausrelchend uber
die Gefahren des Nikotins

Fast alle unserer Befracten haben den Eindruck,
daB das Thema "Rauschgift" von der Publikation
her absolut im Vordercrund steht.

An sich hiitte man nichts dagece,i, denn Rauschrll't
wird als das gefiilirlichste suchibildendc Nittel

uberhaupt angesehen, aber die Art und Wcise wie
dieses Thema behandelt wird, entspricht nicht
iminer den Vorstelluncen und Erwartungen unserer

Befragien:

t·lan ist der Heinung, daft liauscligift als

Modesache hochccspielt werdc und um des

modischen Effckts Willen die gesundheit-
liche Seite bzw. die cesundheitlichen Ge-

fahren der Rauschgiftsucht zu wenig betont

wurden.
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"Das Drocenproblem ist heute in der

Presse das Thema Wummer eins, das
finde ich auch nicht schlecht

, nur

daa manche Artikel ein dauerndes
Warnen vor dcn Drogen vermissen

lassen. Sie schildern zu sehr die

positiven Seiten."
(27-jahrige Hausfrau, Handelsschule)

"Im Moment wird Rauschgift als Mode-
sache stark hervorcehoben, Alkohol
und Tabletten dagegen werden eher

vernachlassigt."
(30-jahrige Sportlehrerin, mittlere
Rei fe)

" Rauschgiftsucht wird sehr stark be-

tont. Man glaubt in den Jugendlichen
und Langmahnigen und Uncepflegten
eincn Sundenbock zu haben. "

(29-jahrige Sekretarin, mittlcre

Reife)

Han wendet slch auch dagegen, daB vor allcm das

Haschisch-Problem "so selir hochgespielt warde"
und zum Teil krasser dargestellt werde als die
Gefahren des Alkohols, die in diesem Zusammen-

hang fur wesentlich schlimmer gehalten werden.

"Zur Zeit wird das Hasch-Problem

ubertrieben stark herausgestellt,
obwolil Hasch weit wcniger gcfahr-
lich ist als Alkohol."
(26-juhriger junger Mann, ohne

Beruf, mittlere Reife)

" Die Suchthel'ahr bei Hasch wird aus-

gesproche
in den Il

(33-jahri
Abitur)

n ubertrieben, vor allem

lustrierten."

Ge sozialarbeiterin,

.'
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Fast einhellig geht die Neinung dahin, daB man

uber die Gefahren des Alkohols viel zu wenig
bringe - dad der AlkoholgenuB in Gegenteil so-

gar durch die Werbung noch positiv herausge-
stellt und der Gef&hrlichkeitsaspekt dieses

Suchtmittels dadurch verniedlicht werde.

"Keiner spricht von Galle- oder
Leberleiden durch Alkohol oder

Kaffee, alle sprechen nur von

Geistesstorungen oder Lungen-
Krebs."
(40-jahrice stadt. Verwaltungs-
angestellte, mittlere Reife)

Ahnlich denki man auch uber die Informationen
zum Ziaarei·I,enrauchcn: aucli hicr findet ein
Tell unserer det':auten, uaS viel zu wcnig uber

die schadlichen Konscquenzen berichtet wei·dc.

1mmerhin hat man abor Jcn Eindruck, daB uber

die nachteilice Wirkung des Zigarcttenrauchens
noch niehr informiert wcrde als ubcr die schad-
lichen Auswirkungen des Alkoholismus.

"Uber Zicarctten spricitt man we-

nicer, man warnt zwar davor, Man

warnt aber nicht vor der Suclit-

cefalir bei Zicaretten, sondern

nur vor Cesundlicitsscliddlichen
Folcen. Auch uber den Alkohol
wird zu wenig ceschricben."
(28-jdhrige Soziolocin, Hochschule)

Uber Tablettensucht bzw. Tablettenmidbrauch hort

man nach ilcinung vieler Defracter so cut wic Gar
nicilts.
Das Tliema stcht zwar fiir die mcisten auch persun-
licJi nicht so stark i,7 Vordercrund, aber als

Sticilim Clichkcit werden Tabletion doch schr ernst

ge)101'11,len .

Sie werden deshalb zumindest im Informations-
Auncliot vermi t, auch wcnn das persunliche be-

wuntsein stilrker auf andere Suchtinittel ausce-
riclitct ist.
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Sehr oft kommt nun hinsichtlich der Qualitdt
der Berichterstattung Gber suchtbildende
Mittel der Vorwurf, daB

viel zu wenic ernsthait,
zu unqualifiziert,
zu sehr zugunsten einer Spekulations-
und Scnsationsmache,
nur zum Zwecke der Manipulation
und auBerdem nur in moralisierender
und polemisierender Form

zu den Suchtproblemen Stellung genommen ·werde.

Es fallen Urteile wie

zu unsachlich
zu einseitig
zu verzcrrend

zu oberflachlich

zu irrefuhrend
zu rciBerisch
zu sensationsheischend
zu wcnig seri6s
zu schlecht.

1·lan kanit also sagen, daB unsere Befrat;ten auch

mit der Qualitat, dem Inhalt und der Thematik
der Informationen uber suchtbildende Mittel
ziemlich unzufrieden sind.

Es ist daher nicht .verwunderlich, daB noch ein
crheblicher Informationsbedarf an den verschie-
denen Themen besteht.

-.
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Unsere Befragten sind einhellig der Meinung, daB
die Bevolkerung insgesamt noch sehr ungenucend
uber die verschiedenen suchtbildenden Mittel in-

formiert sei und hier noch erhebliche Informa-

tionslucken bestunden.

Der stdrkste Informationsbedarf besteht nach

Meinung der Befragten

einmal hinsichtlich der Aufkldrung
uber die Gefahren des Alkohols,

dann die Gefahren des TablettenmiB-
brauclis

und dann mit etwas weniter Stimmen -

wird auch noch cine verst4rkte Auf-

kli rung uber die Gefallren des Rauchens

und des Rauschgiftes gefordert.

"Man mii!3te uber Nedikamente mehr

sagen. Die Zusammensetzung sollte

nicht nur in ircendwelchen Fremd-

wortern, sondern auch in Deutsch

angegeben werden."

"Bei den Tabletten ist typischer-
Weise eille Generelle Informations-
lucke in den Publikationen. Da gibt
es spaltenweise Arzteberater in den

Illustrierien und kein Schwein kum-
meri sicli darum, was die Apotheken
einen verkaut'en. Erst wenn eine

nationale Katastrophe sich anbahnt,
wie :.B. bei Kontergan, tritt die
Information in ihr Totengriibercmt. "

(28-jaliriger wissenschaftlicher Ance-
stellter, Hochschule)

" Die sachlichc Information fchlt bei
"Tabletten uberhaupt.

(15-jiihricc Oberschulerin)

3. Informationslucken, Informationsbedarf



Das Wichtigste erschcint den Befragten dabei,
daB diese Informationen,

0 sachlich dargestellt und nicht nur

als Sensations- und Effekthascherei

aufgebauscht werden

"Wichtig wdre eine sachliche und

eindringlich darcestellte Infor-

mation wic etwa Postwurfsendungen
fur alle liaushalte, am besten

durch staatliche und kommunale

Stellen. "

(34_jiihriger Universitiits-Assi-

stent, Hoclischule)

0 daB die einzelnen Probleme kritisch,
objektiv und von m6glichst vielcn
Seiten beleuchtet werdcn,

0 daB die Informationcn mit wissonschaft-

lichen Ergebuissen und statistischen
Daten untermauert werden,

"Zust ndic wii ren far die Informa-
tioncn das Gesund,teitsministcrium

violleicht auch ticdiziner und

Psychologen. Sic sollten Unter-

suchungsberichte vcr,31'fentlichen

und zwar durch offizielle Stellen.
Han sollic :;tandpunkte von mchre-

ren Wissenschaftlern veroffent-
liclien. Auch Tagcszcituncen und

I'crnschen solltcn Berichie vcr-

Offentlichen."

(28-jihriger Verwaltuncsance-
stellier, mittlere Reife)

0 dazu m Bten auf alle FAlle viel nehr In-

formationen Uber die Ursachen und Linter-

grunde, die zu ciner Sucht fuhren, Ce-
bracht werden, vor allen der soziale Hin-

/.

tercrund durite auf keinen Fall verna -

liissil:t werden,

" ilcistells warden die Ursachen vollin
auBcr Acht gelasscn, warum die Lcute

suuion, waritn sic in den gfir.Zrn RAL,Cti-

cifitrubel ilineingeraten sind, wnrud

soviel Lcraucilt wird. Da wird nichi·:

Grundsiltzliches bericlitet."
(29-jahrice Ubersetzerin, Hoclischuie)
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"Man miiBte viel mehr uber die Hinter-
grunde und Ursachen und weniger in

Richtung der Sensationspresse erfahren.
Wie z.B., daS ein Mord passiert ist,
der von einem Suchtigen begangen wur-

de. VernachlAssigt wird hier, daB die
Leute krank sind und aus einem Bedurf-

nis heraus suchtig werdeb. Es wird
viel zu wenig betont, daB man solchen
Leuten auch helfen sollte und daB dies

"die Aufgabe der Gesellschaft ware.

(30-jdhriger Diplom-Volkswirt, Hoch-

schule)

0 daB die Informationen so eindringlich wie

moglich geboten werden, wenn es sein muB, so-

gar schockierend und brutal.
Suchte durfen nicht als anziehend 'geschildert
werden, wie das z.B. indirekt durch die Wer-

bung geschehe,

0 die Folgen und die Endstadien der verschie-
denen Suchtarten muBten wesentlich besser

herausgestellt werden,

0 man muBte viel mehr uber Entziehungskuren
bcschcid wissen, uber die Aussichten der

Heilung, uber die Methoden und Wirkungswei-
sen der verschicdenen Heilungen,

0 man muBte genauer erfahren, WOVOn, wann und

von welchem Moment an man suchtig werden

kann,

0 die Informationen durften auf keincn Fall
zu widerspruchlich sein, es sollte hier mehr

objektive Sicherheit und Gewissheit gel,oten
werden um der bestehenden VcrunsichcrunF
der Bev61kerung entgegenzuwirken.

Vereinzelt werden nun Stimmen laut, daB der Stnat gar

kein so groBes Interessn an einer Aufklbrung diu--Re-
volkcrung hiltte, zumindest was Alkohol und Zinaretten
betreffe, wcil ihm dadurch bestimmte GenuBmittelsteu-
ern entgingen, auf die er angewiesen wiire.

...
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Andererseits wird aber gerade vom Staat die Auf-

klhrung als seine wesentlichste Aufgabe gefordert;
vor allem das Gesundheitsministerium gilt hier als

zustandig.

"Da muSte der Staat grundsAtzlich
informieren, hier hdtte das Gesund-

heitsministerium seine Aufgabe."
(28-j&hriger wissenschaftlicher

Angestellter, Hochschule)

"Am besten wdre es, wenn der Staat

hier die Initiative ergreifen wurde

und zwar mit modernsten Methoden,
damit das an sich schwache Inter-

esse der Leute geweckt wurde,"

(27-jdhriger Versicherung:kaufmann,
mittlere Reife)

"Ich vermute, daB der Staat ein
Interesse hat die Informationen
hier einzuschrdnken, das ist nbm-

lich fur ihn eine Geldfrage z.B.

wegen der Tabakstcucrn."

(26-jahriger junger Mann, ohne

Beruf)

Die Befracten fordern nun eine ganze Reihe von MaB-

nahmen, um den aufgezeigten Informationsbedarf zu

decken:

1. Der Staat sollte hier ganz stark in Aktion
treten und zwar in allen Medien uber die
einzelnen Suchtgefahren informieren:

Kewunscht werden hier staatliche Broschuren,
die ins Haus Reschickt werden,

Flugblatter,

Fernsehsendungen,

Radiosenduncen,

Artikel in den Zeitungen,

Aufkldrung in der Schule,

Beratungsstellen in den verschiedenen St.Auten.

"...

\
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"Ich k8nnte mir z.B. vorstellen,
daB ein paar fette BILD-Schlag-
zeilen uber die SchAdlichkeit

von Tabletten Wunder wirken k6nn-
ten."

(24-jihrige Sportlehrerin, mittle-

re Reife)

"Der Staat konnte z.B. jeden Tag
ein paar Millionen Flugbldtter
auf die StraBe werfen, groBe
Schlagzeilen in den Zeitungen
bringen, ins Fern·sehen und ins
Radio gehen. Das muBte der Staat

bzw. das Gesundheitsministerium
tun."

(26-j&hriger junger Mann, ohne

Beruf)

"Hier hat die Schule meiner Mei-

nung nach schon die groBte Infor-

mationslucke zu fullen."

(27-jAhriger Ingenieur)

2. Als besonders wirkungsvoll wird hier immer
wieder das Fernsehen erwii.hnt ;

man meint, daB im Fernsehen kurze Anti-

Suchispots gebracht werden muBten, Schock-

Spots, die nicht nur vor oder nach norma-

len Sendungen gebracht, sondern socar in

diese Sendungen eingeblendct werden sollen,

daneben fordert man sogar, daB die Untcr-

haltungssendungen im Fernsehen nach einer

Anti-Suchtmitteltendenz eingef&rbi werden

sollen,

daS dic Sendunnen so eindringlich ncbotcn
werden sollen wie sonst Reklamesenduncen,

..
daB Filme gezeint werden, die das Probl

in vernunftiger, aktueller und auch packen-
der Form angehen
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"Man sollte sich zur Information
der Bev61kerung der besseren Sen-

dezeiten im Radio und Fernsehen

bedienen, wo alle Welt vorm Krimi
sitzt. Der Staat sollte durch Wer-

be-Spots informieren, durch Post-

wurfsendungen usw., bei der Wahl

gehts ja auch."
(29-jdhrige SekretArin, mittlere

Reife)

"Das Fernsehen hat hier die groS-
ten Moglichkeiten, in fast allen

Haushalten gibt es ein Fernsehge-
rdt. Z.B. Lcute die gerade den

"Goldenen SchuB" gesehen haben,
muBte man damit verbinden. Man

kann auch Unterhaltungssendungen
filtern und auch einfArben, daB

die Leute eher zwangsweise informiert
werden."

(32-jdhriger Bauingenieur, Hoch-

schule)

'Im Fernsehen muBten noch hdufiger
Sendungen cebracht werden, die noch

abwechslungsreicher Cestaltet sind,
wcil ja schon eine Reihe Leute zu

solchen Send.ungen sagen: "schon wie-
der die gleiche ScheiBe" und dann

abdrehen. Die Phantasie sollte Banz

enorm angeregt werden. Es sollte

abwechsluncsreich und aktueller be-

richtet werden."

(27-jilhrige Hausfrau, mittlere Reife)

Man sollte im Fernsehen Kurzfilme

Zwischen den einzelnen Normalpro-
grammen bringen, es mi Ate abcr op-

tisch eindrucksvoll gemacht scin,
so konnte man die Monschen auf die

einzelnen Probleme stoBen, auf den

Gcf3hrlichkeitsgrad der eii,zelnen
Silchte nufnerksam inachen."

(41-jahrige stiidtische Verwaltungs-

angestellte, mittlere Reife)

3. Sollen Elicrn und Lehrerantchalten werden in

der Aufkli rung der Jugendlichen initzuhclipn.

--

101

4



Das Interesse der Bevolkerung allgcmein an solchen

Informationen wird sehr unterschiedlich eingeschEtzt:

Ein Teil glaubt, da8 das Interesse an In-

formationen uber suchtbildende Mittel bei
allen sehr groB sei,

ein anderer Teil glaubt, daB es nur bei
den Betroffenen, also bei den Suchtigen
oder SuchtgefRhrdeten ein Interesse an

solchen Informationen bestunde oder aber

wenn man selbst Kinder habe und sich so

im Interesse der Kinder mit diesem Pro-

blem auseinandersetzen musse,

wiederum andere glauben, daB die Bevol-

kerung allgemein an Themen wie Alkohol

und Rauchen wohl nicht mehr so inter-

essiert sei, weil diese Dingc schon zum

vertrauten Lebensinhalt geworden seien,
w&hrend Rauschgift doch noch etwas·Neues

sei, das das Interesse durchaus fesseln

k6nne.

"An sich ist das Interesse nicht
sehr groB, Rauchen und Alkohol
sind vertraute Dinge, man erwar-

tet hier nichts Neues mehr, bei

Rauschgift ist das Interesse schon

noch groB aber mehr in der sen-

sationslusternen Form: neue Gifte,
Sex, Rauschmittcl."

(33-jahrige Sozialarbeiterin,
Abitur)

"Ich glaube, daB bei allen Bevol-
kerungsschichten Interesse vor-

handen ist, die Kinder haben, die
in dieses suchtgefahrdete Alter

hineinfallen."
(32-jahriger Diplom-Bauingenieur)

"Ich glaube, daB die Bevolkerung
solange desinteressiert ist, so-

lange rs den Einzelnen selbst

nicht irgendwie bctrifit. Dps all-

ccmcine Interesse miiBte erst noch
te

gcweckt wer(len.

(29-,j:'11 ricc Scl'.tretiirin, mittlere
Rrife)

\
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Grundsdtzlich geht die Auffassung dahin, daB man

das Interesse der Bev61kerung hier wesentlich
st&rker wecken musse.

"Von sich aus ist die Bevolkerung
nicht interessiert, das Interesse

muBte geweckt werden. Die Informa-

tionen muBten angeboten werden

und zwar so, daB sie sich nicht
extra darum bemuhen brauchen."

(28-jihrige Soziologin, Hoch-

schule)

"Die Resonanz ist so groB wie sie

von den Medien geweckt wird."

(29-jdhrige Journalistin, Hoch-

schule)

Dei der Beurteilung des allicmeinen Informations-

Angebots wird allerdings auch eingeriiumt, daR die

Bcvolkerung bei weitem nicht alle Informations-

moglichkeitcn nutze die hinsichtlich suchtbilden-
der Mittel geboten werden.

Man schriinkt zwar ein, daB an sich nicht SO Viele

Informationsmoglichkeiten vorhandcn wiircn oder zu-

mindest die Informations-Quellen zu wenig bekannt

seien. Aber der eigentliche Ursprung der mangelnden
Nutzung wird doch in der Bequemlichkeit und dom

allgemeinen Desinteresse der Bevolkerung gesehen.

"Die Quellen werden nicht total

ausgesch6pft, cs ist immer nur

eine Minderheit die sich infor-
miert."

(31-jkhriger Tankwart, Volks-

schule)

Die Informationsmoglichkeiten
werden nicht so stark genutzt,
das kann auBer Zeitmanrel auch

daran licren, daB nur (lie Lcu-

te die Sendungen bewuBt verfo]-

gen, die nelbst irrendwie be-

troffen sind."

(31-jahrige Hausfrau, mittlere
Reife)
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Vor allem glaubt man, daB wirklich gute Artikel
und gute Sendungen von der breiten Masse nicht

gelesen oder angeschaut werden, veil diese wieder
zu anspruchsvoll sind und sie in solchen F6llen
lieber einem Krimi oder einem seichten Artikel

den Vorzug gdbe.

"Es werden bei weitem nicht alle

Informationsmittel genutzt, die

gute Presse wird nicht so ge-

kauft, Sensationsberichte ziehen
"da mehr.

(42-j&hrige Hausangestellte,
Volksschule)

Die Frage nach dem vermuteten Verhalten der Be-

volkerung an sich war cine sogenannte "projektive"
Fragc: man versuchte hier uber die psychologische
Methode der Projektion indirekt AufschluS uber das

eigene Verhalten der Befragten zu crhalten. Bei
der Projektion ceht man von der Voraussetzung aus,
daB cin Verhalten, daB man bci sich selbst nicht
wahrhaben oder sich nicht cincestehen will, unbc-
wuBt verdriing·t und es dafur anderen unterschiebt.

Die einliellice Mcinunc unserer Befragten, daB das

Inieresse der Bevulkcrung im allccmcincn nicht so

groB ware und die Allgemcinheit doch eigentlich
sehr wenic fur die cit;enc Information tate, 3.ABt
hier den analytischen RuckschluB zu, daB die Be-

fracten selbst auch nicht so schr intercssicri
sind, sondern ihr eigcnes Interesse im Interview
ctwas beschonint haben und sie selbst als interes-

sicrter, informicrier und aufgeschlossencr dasichen

wollen als es in ilircm tai:liiglichen Verhalten tat-

sdchlich der Fall ist.

Der Vorwurf,· daf3 "die Bevulkerung" die Information
viel zu wenic suche und wolle und sich lieber "in

philisterhafter Art oberflachlichen Vorurieilen
anschliene", un so den Informationsbedarf als ge-

siittict zu betrachten, hann analytisch gosehen -

walirscheinlich auch zum Teil auf die Befrat:ten
selbst bezogen werden.
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V. DAS INFORMATIONSVERHALTEN
BEZUGLICH SUCHTBILDENDER

MITTEL

1. Aktuclle Informations-Quellen auf dem Gebiet
der suchtbildenden Mittel

Die erste Frage, die sich im Zusammenhang mit
dem Informations-Verhalten uber suchtbildende
Mittel stellt, ist:

Wie informiert man sich uberhaupt
uber Suchtproblene, welche Infor-

mations-Quellen werden dafur ins-

gesamt hcrangezogen?

Als Informations-Quellen far dieses Wissen wer-

den angegeben:

In erster Linic

0 Zeitschriften:

hier wird verhAltnismARig oft der

SPIEGEL

angefuhrt, auBerdem der

STERN,
PARl)ON,
KONKRET,

daneben manchmal auch noch Illu-

strierte allgemein und Frauenzeit-
schriften Wle die

FUR SIE,
.

BRIGITTE

und manchnal noch Fernsehzcitschrif-
ten allcenein.
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" Meine Meinung habe ich mir
nach dem gebildet, was ich hore
und lese und auch von Bekannten

erfahre. Das Thema Sucht ist ja
sehr aktuell. Es gibt ja ganze

Seiten in den Illustrierten daru-
ttber.

(40-jdhrige stbdt. Verwaltungs-
angestellte, mittlere Reife)

0 Fernsehen:

hier werden vor allem Dokumentationen
und Diskussionen erwihnt.

"Presse und Fernsehen sind in
dieser Hinsicht am meisten zu-

ganglich."
(29-jii.hrige Sekretiirin, mitt-
lere Reife)

0 Ta#es- und Wochen-Zeitungcn:

hier wurden Ofter die

"Siiddeutsche Zeitung"

und die

genannt.

"ZEIT"

"Ich habe Zeitungsartikel uber

Suchtige gelesen, Mber die

Schwicrigkeiten einer Ent-

ziehungskur."
(28-jAhrirer Verwaltungsange-
stellter, Abitur)

Diese drei Medien - Zeitschriften, Fernsehen

und Zeitungen - werden fn hbuficsten als In-

formations-Quelle anccneben, wobei die Zeit-

schriften und das Fernsehen etwas hnufircr
genannt warden als die Tages- und Wochen-

Zeitungcn.
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Mit etwas Abstand, aber auch noch ziemlich

hilufig werden dann als weitere Informations-

Quellen zum Thema Sucht angegeben:

0 Gesprdche, Diskussionen

hauptsAchlich im Freundes- und Be-

kanntenkreis, zum Teil auch mit
Experten

Mein Wissen stammt aus Zei-
tungen, Fernsehen, Buchern,
vor allem aus Diskussionen
auch im privaten Kreis."
(29-jAhrige Journalistin,
Abitur)

0 die eigene Erfahrung

der GenuB suchtbildender Mittel ein-
schlieBlich der dabei selbst erlebten

positiven und negativen Folgen.

"Meine Kenntnisse stanmen zum

Teil auch aus der eigenen Er-

fahrung und Entwicklung. Man

probiert ja so zwischen 18 und

30 Jahren verschiedene Dinge
aus, viellcicht Dinre, von

denen man nicht mohr loskommt,
zu dencn man sich negen den

eigenen Willen hingczogen
f {ililt."

(32-jilhriger Diplom-Bauingcnieur)

"Was einc Sucht ist, habe ich
an mir selbst erfahren, daB man

sich nicht mehr davon befreien
kann. Ich habe es mal vor zwei

Jahrcn versucht."

(25-jilhriges Mannequin, mittlere
Reife)

0 Bi'tcher

hier sind sowohl Fachbucher (vorwir rnd
medizinische, psycholorische und sozio-
logische) remeint wie auch Unterhaltunrs-
literatur allromcin, die sich mit Sucht-

problemen befa8t.
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Es muB noch einmal besonders betont werden,
daB diese letzten drei Informations-Quellen
- die eigene Erfahrung, Gesprdche im Freun-
des- und Bekanntenkreis und Bilcher - er-

staunlich oft genannt werden und als sehr

yesentliche fnformations-Quellen bezeichnet
werden.

Dieser Punkt wird deshalb noch
einmal besonders herausgestellt,
weil im ersten Teil dieser drei-
teiligen Studie zur Gesundheit -

ndmlich in der Analyse zum Thema
"Gesunde Ernbhrung" - aufgezeigt
wurde, daB bez{inlich Erniihrung
diese letzt genannten Informations-
Quellen eine wcit gcringcrc Rolle

spielten und das GesprAch mit Freun-

den und Bekannten als echte Infor-

mations-Quelle eher abgelehnt wur-

de.

Etwas weniger oft werden dann die folgenden Quellen
genannt:

0 der Unrang und die Reobachtung
von Suchtigon

"Weil ich mir die S chtigen
ansehe und ihre Reaktionen
beobachte."

(27-jilhriger Versicherungs-
kaufmann, mittlere Reife)

"Aus cigencn Bcobachtungen
in Schwabing und bei eigenen
Kunden. Daraus ziehe ich mei-

ne eicencn Schli' sse."

(59-j  hriger Organisations-
leiter, mittlere Reife)

"Ich habe einen Fall von

Schlafmittelsucht in der

Verwandtschaft."

(45-jiihriger Oberstudienrat)

\
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0 Fachzeitschriften

0 Radio

Seltener werden dann noch die nachfolgenden In-

formations-Quellen zum Thema "Sucht" genannt:

der Arzt

Filme (auBerhalb des Fernsehens)
Warnuncen des Gesundheitsministeriums
(vor allem Broschuren des Ministeriums)
Unterricht in der Schule

Warnungen der Eltern

studentischc Beratungsstellen

Bei der Aufzkhlung all dieser von unseren Befrag-
ten zum Theria "Suchtbildende Mittel" cenannten
Informations-Quellen nuB hinzur.efugt werfien, daB

fast jeder unserer Bcfracten hicr betont, daB

scin Wissen aus mehrpron Informations-Qucllen
stanmt. Jcder von ihnen gibt hier jeweils einc

ganze Reihe von Infornations-Quellen an.

1
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2. Prdferenz und IntensitAt der Nutzung der ver-

schiedencn Informations-Quellen

Bei der Behandlung der Nutzung und PrAferenz
einzelner Informations-Quellen muB noch ein-
mal grunds&tzlich betont werden, daB die Aus-

wahl der Befragungspersonen zu diesen Gespra-
chen nicht .reprAsentativ war und auBerdem an-

teilmABig zu gering, um ein retreues Bild der

tatsdchlichen Nutzung der einzelnen Informa-

tions-Quellen widerzuspiegeln. In unserem Fall

liegt eine erhebliche Uberreprdsentanz der bil-

dungsmRaigen Mittel- und Oberschicht vor. Da

nun der Nutzungsgrad der einzelnen Informations-
-Quellen erheblich von dem Kriterium "soziale
Schicht" (hier vor allem vom Ausbildungsgrad)
abhiingig ist, muS die Nutzuncs- und Praf erenz-

Frage in einer nachfolgenden Reprdsentativ-Er-
hebung noch exakter bestimmt werden.

Hinsichtlich der H.iiufirke.it drr Nutzung der ein-

zelnen Informations-Qucllen fAllt bezuglich des

Themas "Suchtbildende Mittcl" auf, daB es keine
sehr groBen Unterschiede in der Nutzung gibt:

wo Informationen daruber geboten wcrden,
werden sie auch genutzt, d.h. ge'lesen,
angeh6rt oder angesehen.

Der Grund dafur licct in dem Thema "Suchtbilden-
de Mittel" selbst:

Dieses Thema ist an sich fur die mei-
sten - wenn auch ambivalent - fas-

zinierend und wird daher grundsdtzlich
beachtet.

-'- -I
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AuBerdem ist das Thema noch relativ

neu. und daher auch sehr aktuell. So

ist man praktisch an jeder Informa-

tion, die einen Zuwachs an Wissen und

Kenntnis bringt, interessiert.

Man kann hier sagen, daB die Nutzung der ein-
zelncn Informations-Quellen zu diesem Thema
in erster Linie vom Umfang des Annebots ge-
steuert wird.

Die Prkferenz einer Informations-Quelle muB

nun nicht mit der HAufickeit ihrer Nutzung
identisch sein.

Der Zusammenhang zwischcn Intensitbt der Nutzung
und der.Priifcrenz einer Informations-Quelle
stellt sich so dar, daB man die eine oder an-

dere Informations-Quelle zwar vorzicht, sie
aber deshalb nicht unbedinct rtchr nutzt als

andere oder umgekehrt auscedruckt, dan man

durchaus auch Informations-Quellen houfiger
nutzi, die man nicht unbedingt bevorzunt.

Diescr Zusammenhang ist darin bccri'indet, daB

der Bedarf an Informationen noch so groB ist,
da8 man mehr oder weniner noch auf alle ulier-

haupt vorhanden Infornations-Quellen annewic-
sen ist und so nicht nur dic vorgczogcnen In-

f'ornations-Quellen allein nutzen kann. Dies

wurde - vom generellen Angebot her - noch

cine zu starke Zinentung der Informations-

Moglichkeiten bedeuten.

...

\
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Ausschlaggebende Faktoren fur die Prdferenz

einer Informations-Quelle sind:

0 ihre Glaubwiirdigkeit
das bedeutet, ihre fachliche

kompetenz und ihre ObjektivitAt

0 die Art der Darbietung
hier vor allen Anschaulichkeit
und Eindringlichkeit

Am konkreten Beispiel dargestellt bedcutet das:

Berichte ubcr buchtbildende Mittel
in Illustrierten werden hiiufig ge-

lesen, d.h. Illustricrte werden als

Informations-Quelle hdufig genutzt
obwohl sie andcrerseits vom Image
her zum Teil keinen so guten Ruf

haben. Sie gelten fii r viele als un-

sachlich und rciBcrisch.

Man wurde hier einen Rei·icht im

Fernsehen vorziehen, aber da die

.Illustrierte nun cinmal nach Auf-

fassung der·Befragten bei weiten
mehr uber suchthildende Mittel
bringen als das Fernsehen, werden

sie eben auch hAufiger genutzt.

Man kann also saccn: solange noch ein entspre-
chender Informationsbedarf und ein entsprechcn-
des Interesse an den verschiedenen Sucht-Pro-

blemen besteht, das in der Mchrzahl der FAlle

vom Informations-Angebot her weitgchend unge-

deckt ist, so lange werden anch noch 9Jle In-

formations-Quellen weitgehend Fleich hnufig

cenutzt werden. Die Prbferenz einer Informa-

tions-Quelle aufgrund ihrer besondercn Qual.
.-

tiiten wird so lange inner eher sekundAr bleibrn.
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Fur das weitaus beste Informationsmittel zum

Thema Sucht wird nun das Fernsehen gehalten.

Man ist zwar der Meinung, daB das Fernsehen
noch viel zu wenig uber Sucht-Probleme brin-

ge, daB aber jedes Informations-Angebot uber

Suchtmittel dort sehr hohe Nutzungschancen
hat.

Das Fernsehen wird deshalb so geschdtzt, veil

es

durch die optische Darbietung sehr

intensiv und eindrucksvoll auf die
Zuschauer wirkt

weil man den Eindruck hat, daB dort
sehr objcktiv berichtet wird, da die
Informationen uncefdrbt dargeboten
werden, daB man sich um Sachlichkeit
bemuht

weil dort schr differenziert auf die
einzelnen Sucht-Probleme eingegangen
wird

weil dort viele verschiedene Meinun-

gen gebracht werden und ganz unter-

schiedliche Leute zi Wort kommon:
daB man sogar Personen sprechen lii Bt,
die sich fur weiche Drogen ausspre-

chen, also eine positive Einsttellung
zu Rauschgiften haben

weil es Ubcrhaupt ein Medium ist, das

der personlichen Bequemlichkeit in

dar Informationsaufnahme schr entge-
genkommt

wcil man gerade hinsichtlich sucht-

bildender Mittcl die BreitenwirkunK
des Fernsehens (Zuschaucranzahl und

Zuschauerzusammensctzung) fur sehr

wichtic hnlt

"Das Fernsehen ist wohl am durch-

schlagandston, es hat die g r 6 at e

Brcitenwirkunr. Han kann die Pro-

blame eindrucksvoll darstellcn,
z.B. an einer Raucherpuppe 1:a n

man sehr schon zeigen, wirviel

Dreck sich bein Hauchon in der

Lunge ansammelt."

(29-jdhrige Ubersetzerin, Hoch-

schule)

6-
2
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"Am eindrucksvollsten sind Bild-

reportagen im Fernsehen, da die
Bilder dort am schockierendsten
sind."
(29-jilhrige Sekretkrin, mittlere
Reife)

"Ich finde die beste Informations-
Quelle sind gut abgefaBte Fernseh-

sendungen, die von Wissenschaftlern
und Arzten ausgearbeitet werden,
weil man nur diesen besondcres Ver-

trauen schenken kann."

(29-jAhrige SekretArin, mittlere

Reife)

Bcachtenswert ist, daB man sich an vicle Fernsch-

Sendungen noch gut erinnern kann.

So erinnern sich unserc Befrarten hauptsdchlich
an Berichtc iiber dns Thema "Rauschgift", auch

ubcr den Alkohol.

Lobend werden in dicson Zusn.nmenhang Senduncen
WiC "Pro und Contra" erw hnt, hier vor allcm

cine Haschisch-Distussion, in der auch Frau

Bundesminister Kkthe Strobel mitwirkte.

Auch das "Gesundheitsmagazin" sowie Filme und

Dokumentationen iiber Alkoholiker, spczicll die

Sendunc "Report" wird hiar erwAhnt, wohei ali

schr positiv verrierkt wurde, daR in diesen Sen-

dungen auch die sozinlen Hintergrunde, die Zur

Suchtbildung fi'thrten, genau durchlenchtet wurden.

"Im Fernsehen riht es mittlerwcile
sehr gite Bericlite, die versuchen,
die Seche relativ objektiv hinzu-

stellen, Vor- und Iachtnile herans-

zukristallisieron. Das sind teilwoi-
se groBartitic Gendungen. Uber LSD

hahe ich noch cinc sehr cute Sen
-..

dung in Erinner,ing, wo wirklich .'D

von Wissenschaftlern untersucht wur-

"de.

(28-jnhr

"ln Fi.rn
Trinkerl
welche f

cin Menr

wird Ii,t

alen U':r

inc Soziologin, Hochschule)

sehen wurde einiges i'iber

pilanstplton, Mber irrenl-
'herapign und dari 1,1.r wir
.ch fiberhatipt 7.upi Trinl:11·

ersuchunprn Mber die soz'-

/Ande usw. rel,racht.

'- .
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Soetwas ist sehr informativ. Das
ist auch ein Fernsehthema, veil es

dort visuell behandelt wird. Es

wird auch sehr ungeforbt gebracht,
weil dort Kontrollorgane drinsitzen,
die zwar nicht optimal sind, aber

das ist in keinem Medium so ein-

gerichtet."
(30-jdhriger Diplom-Bauingenieur)

Ein wichtiger Punkt, der fur das Fernsehcn sehr

positiv ausgelegt wird, ist auBerdem, daB dort
auch Leute zur Sprache kommen, die selbst Sucht-

erfahrungen haben. Dies fordert fur die Befrag-
ten nicht nur die Eindringlichkeit der Demon-

stration, sondern auch die Glaubwurdigkeit der

Information an sich.

Uberhaupt hat das Fernsehen, was die Glaub-

wurdigkeit und Objektivitbt der Berichterstat-
tung betrifft, ein sehr nutes Image. Die objek-
tivc und sachliche Darstellung,. die dem Fern-

sehen hier von den meisten bescheinigt wird,
wird gerade in Bezug auf das als schwierig be-

trachtete Thema "Suchtmittel" schr begruSt.

"Rein gefuhlsmiiBig finde ich das

Fernsehen immer ganz objektiv und

sachlich im Gegensatz zur Boule-
vardvresse."

(31-jAhriger Maurer,.Volksschule)

Es gibt jedoch auch eine kleine Gruppe unserer

Befranten, die das Fernsehen nicht fur so obick-
tiv halten wie das die Mehrzahl unserer Befracten
tut.

Diese Personen meinen, daB das Fernsehen hinsicht-
lich des Themas "Suchte" zu polemisicrend und zu

moralisierend Bericht crstatte oder aber, "daB
es Rauschgiftsuchtige als geheime Vorbilder hin-
stellc und daB das doch cher einen schlechien

EinfluB auf junge Leute hatte" (42-jahrige Haus-

angestellte, Volksschule)

"Im Fernsehen sind manchmal nur

Schauberichte. Dem Fernsehen ist
doran celegen durch auisehener-

recende Berichte dic Indexzeilen

zu steigern. Das ist kcine objek-
tive Information, wenn vielzuviel
uber Haschisch und viel zu wenic
nber Alkohol bcrichtet wird. ,,

(26-jiihriger juncer vann, ohnc lic-

ruf, nittlere Reife)

1- +
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"Im Fernsehen wird nicht sach-

lich genug informiert. Die In-

formation ist nicht auf jedem
Gebiet gleich stark. Das Rausch-

gift wird zu sehr bevorzugt.
.. ""Utopie der Traume war z.B.

keine sachliche Information,
die befragte Person wurde als

"
zu weltfremd hingestellt.
(15-jlhrige Oberschulerin)

Von diesen Vorwurfen abgdsehen wird es dem Fern-

sehen generell von den mcisten als Nachteil an-

gekreidet, daB es viel zu wenin fiber Suchtthe-

men bringe und wenn es etwas bringe, dann das

Rauschgift bei weiten bevorzuge, Alkohol, TE-
bletten und Rauchen dagegon vernachlAssige.

AuBerden wird als nachteilig crlebt, daB Fernseh-

sendungen nur cinmal gebotcn werdcn und daB Go die

M8glichkeit zur Wiederholung nicht cegeben ist.
Gerade dieser letzte Punkt ist aber ein Nachteil,
der in dem Medium selbst lingt und ist daher

nicht so sehr abf das Thema "Suchtbildende Ilittel"
zu beziehen.

Insgcsamt Jedoch kann das Fernsehen als Medium
und Informations-Quelle fitr unserp Befragien
sowohl von seinon Image als auch von seinen

Moglichkeiten her als optimal bezcichnet wcrden.

Aus Illustrierten und Zeit,schriften beziehen die

Befracten eincn KroBen Teil ihrer Informationen
uber suchtbildende Mittel. Sie stehon, was die

Hdufigkeit der Nutzung betrifft, mit an crster

Stclle.

Hier troffen icdoch unsere Befragicn cine dcut-

liche Unterscheidung zwischon - wie sie es rien-
" "

nen - scridsen Zeitschriften unci dem alli·,p-
meinen B] tterwald von Illustrierten (hicr wer-

den vor allen die NEUE REVUE und QUICK gena. L) -*

und der als negativstes Extren gczeichneten
"Soraya-Presse" (genannt werdcn hier das "Grlne

Blatt", "Frau in Spiege]." etc.)

116

1



Von der Fulle des Anmebotes her ist man einhelliE
der Heining, daB Zeitschriften und Illustrierte
am mcisten uber Suchtmittel brochten. Man macht
den Zeitschriften und Illustrierten jedoch all-

gemein den Vorwurf, daB auch sie das Rauschgift-
problem zu sehr betonen und daftir andere Proble-

me wie Alkoholismus oder Rnuchen in den Hinter-
grund schieben oder so gut wie gar nicht behan-

deln.

Als "seriose", 'Ernstzunehmende" Zeitschriften
werden nun mit r.roBer HAufigkeit der "Spiebel";
der "Stern" und dann mit etwas Abstand Jasmin",
"Eltern" und Frauenzeitschriften wie "Brigitte",
"Fur Sie", sowie vereinzelt auch noch "Pardon"
und "Konkret" genannt.

Beim SPIEGEL haben die Befranten das Gefuhi, daB
sie sachlich, neutral und fundiert informiert
werden.

Ich informiere Mich aus dem

"Spicgel" und aus me(lizinischcn
Fachzeitschriften. Im "Spic-
cel" gibt cs differenzierte Bc-

richte, dic jeder Interessierte
lesen sollte. Er ist auch einc
Ausnahme unter den Illustricr-
ten."

(26-jhhriger Student)

"Nat (irlic h ist c in 'Spienel"-Be-
richt sachlicher als etwa einc
Serie iii der "Neuen Revue", al,er

vicllricht ist der andcre mit
ctwas mehr Nervenkitzel ver-

b inden."

(41-jihrimer sthdt. Vcrwa]tungs-
anrostelltcr, mittlere Reifc)

"Scrihse Illustrierte, z.8. Arr

"St.crn", "Brinitte", "Eltern" odr· r
"

Jar:r:in", berichten da Knnz Fut.
Dan The,·la "Ranschnift" wird z.n.

in "Gr nen Platt." zu stark auff,c-
haunchi. I) a worden d i p kle inen

Spiener in iliren Vor,irtcilen be·-

sti;.tirt statt aufrck]nrt. '

(24-jfhrige Sprnchlehrerin, miti.··
lere Heife)
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"Im "Spiegel" stand ein sehr

lancer Artikel uber das Sucht-
Problem. Das Problem wurde von

allen Seiten beleuchtet und es

wurde nicht nur auf einzelne To-

desfhlle hingewiesen, man nachte

den Versuch, objektiv daruber
"

zu berichten.
(28-jAhriger Verlagsangestellter,
mittlere Reife)

"Im "Spiegel" stand eine Abhand-

lung, in der Filr und Wider zu

Wort gekommen sind. Hier wird
einc Abgewogenheit versucht.

AuBerdem hat mich diese Abhand-

lung in ihrer Aufmachung tat-

siichlich interessiert und an-

gesprochen."
(33-j/ihriger Diplom-Volkswirt)

Illustricrte allgcmein - hier werden vor allem

die "Eunte", die "Keue Revue", "Quick" und

iihnliche genannt - werden fast ausschlicBlich
negativ beurteilt.

Die meisten unserer Befragten sind der Meinung,
daB Illustrierte

0 solche Artikel nur bringen, um einen
Sensationsbericht im Heft zu haben,
der Ki' ufer anlockt

0 alle Probleme sehr stark aufbanschen

und Gbertreiban, ohne in irccndciner
Form in die Tiefe gehen zu wollen

0 die Bcrichterstatiung nicht objektiv
und neutral, sondcrn sehr einscitip,
zum Tail tendenzius oder moralisch

gefiirbt sci, daR immer der erhobene

Zeigefinger dahinterstAnde

0 dic Aufnachunn neist sehr reiGerisch
ist - man spricht hier von cincm
"Gesch ft Mit der Ant•st" -

-I
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Folgende Zitate sollen die Einstellung zu den

Illustrierten dieser Art wiedergeben:

"In Illustrierten werden zu

diesem Thema nur dumme Ober-

fl chlichkeiten geboten, sie
sind einfach simpel und pri-
mitiv."

(26-jRhriger Student)

"Von Informationen aus Illu-
strierten habte ich nicht viel,
sic sind.meiner Meinung nach

aufgcbauscht, nicht neutral.

Es wird teilweise zn cinsei-

tic zugeschnitten, ich den-

ke da an Rauschgift. Ich glau-
be nicht, daB das fur mich
eine echte Quelle sein kann,"
(27-jdhriver Ingenieur)

Alle diese, wenn auch nci;ativen Kommentare konn-
ten nun nicht zustande kommen, wonn man nicht
solche Artikel in Illustrierten trotzdcm losen
wArdn.

Von Ap r Glaubwurdigkeit her gclten also Illu-

strierte - Zeitschriften wie "Stern", "Spiegel",
"Konkret" usw. wcrden hier von unseren Bcfran-
ten ausgonommen - als schlechte Informations-

Quelle,

Was nun das Ancebot in den Tagenzeitunpen be-

trifft, so ist man der Heinung, dan echte huf-

klhrungsberichte mit wissenschaftlichen ncitrh-

han in umfassender Art dort wenicer zu findon
sind. Rach 14,·inunr der Befragten baschrillikp .

sich solche B„richtc in der Tace;zoitunc r,ef,r

auf kiirzerc Informationen.
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Anders wurden hier die Wochenzeitunmen beurteilt.
Dort findet man nach 1·leinung der Befragten h:lufi-

ger ausfuhrlichere Artikel uber suchtbildende
Mittel.

Bei den Zcitungen werdon nun als Tageszeitung
hauptsachlich die

Bild-Zeitung und die
Suddeutsche Zeitung

genannt, bei den Wochenzeitungen die

ZEIT

Wi;hrend nun die Pild-Zeitunt' und allfenein Ze]-

tungen der Boulevardnresse (es werden oft keinc

gcnaurn Titcl genannt) vollig al,gclehnt werdcn,
was Informationen ilbor Suchtmittel betrifft, wer-

den die Suddrutsche und die ZETT hier sehr gelobt.

"tageszeitunpen bringcn eller

normale Berichte. Sie sind
saubcrcr. AuBerden wirkcn
dort Wissenschaftler, Arzte
und Professoren beratend mit.
Die SCiddeutsche Zeitang z.8.

berichtct nanz cut im Verrlpich
zur Abendzeitung ('4i'inchencr
Boulevard-Zciting), die St'id-

"deutsche ist hier viel sauberer.

(59-jill 1 iner Organisationslciter,
mittlere Reife)

"Der Artikel ind der ZEIT "Dir
frcudlosc Generation" war aus-

gezeichnet und brachte sehr

cute Rrkennt niss e."

(19-jr.hrifer Gymnasiast)

"Die Bild-Zeitung ist Kan z

schlecht, sie ist sehr einsei-
tir und brinrt nur F; c 1, lar :el-

len und Wrrturteile."

(30-j Abriger Di·plon-Volkswirt)

120

/



"Als schlechte Informations-

Quelle wiirde ich z.8. die

Bild-Zeitung nehmen. Die Be-

richterstattung ist oft haar-

strdubend z.8. Uber Haschisch,
wahrscheinlich von Leuten, die
noch nie direkt mit Rauschmit-
tel in Beruhrung nekommen sind."

(26-jAhriger junger Mann, ohne

Beruf, mittlere Reife)

"Aus der Bild-Zeitung wurde
ich meine Informationen Uber

Rauschmittel nicht nehmen wol-

len, die sind vdllig einseitic
und nicht auf die Information
des Lesers ausgerichtet. Dic
Berichte sind cinc einzige
Effekthascherei und Schwarz-

WeiB-Malerci."

(30-jAhriger Diplom-Volkswirt)

Auch in den fiir die Befracten scridsen " Tar.es
zeitungen wird manchmal beniincclt, daB das Thema

"Sucht" lediglich im Lokal.teil behandelt worde,
wenn ircendetwas im Zusammenhang Mit S{iclitigen
passiert sei, Allein diese Placierung mindert
fur viele Befracte dann das Image eines solchen
Berichtes hcreits herab.

In Tageszeitungen wird mcist
in ircendwelchen Lokalteilen
aufhrund von vorkommenden ak-

tuellen Sachen das Ther,a auf-

gegriffen unci voll i.g subj ck-

tiv dranatisiert und hinge-
stellt."
(29-jilhrige Soziologin, Hoch-

schule)

]nsnesant abor steht man der Tar:eszeitung, wenn

sic als "serios" bezeichnet wird, sehr positiv
gccenober.

L.
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In diesen Sinne k6nnen Tageszeitungen zwar als
ein sehr gutes Informationsmittel betrachtet

werden, sie konnen aber dem Fernsehen in der
PrS.ferenz keine Konkurrenz machen.

Vom Umfang des Angebots her werden Stimmen laut,
daB die Tageszeituncen etwas zu wenig briichten,
aber es besteht auch nicht die unbedingte For-

dering, daB das Angebot erweitert wird. Es geht
auch bei der Taceszeitung wenigar um das "Wie-

viel", als um das "Wie" also weniger um dic
QuantitAt als um die Qualitdt im Ancebot zum

Thema "Suchtbildende Mittel".

Wenn derartige Berichte in der Tageszcitung er-

schcinen und sie fMr den Leser als objektiv,
glaubwurdig und sachlich fundicrt nelten, wer-

den sie insgesamt gern und mit Interesse cole-
sen.

Eine sehr wichtige Infomations-Quelle ist nun

auch das GesprAch in Freundcs- und Pekannter,-
Kreis. Es wurde bereits auffezeint, daB das

Thema "Sucht", "Suchtir:keit" und "Suchtbilden-
le iii.ttel" ein so aktuklles Thema ist, daP, es

auch sehr hilufin im Bekannten- Frcundcs- und

Kollet,cnkrcis diskutiert wird.
Da das '1'hema "Sucht" vor allem beziiclich Acr

Rauschgiftc noch sehr neu und (ladurch faszi-
nicrond i st, i s 1, cs im Ger:ensat z zun Thema
4 1,Er 115hring auch als cin interessantes Ge-

spri;.ctsthema in freundeskrcis alituell.

Da innn von Veroffentlichuncen her noch nicht

aus rei chcnd vcrsorgt ist, ist Man aitch in re-
wissen Zinne auf diesen Erfahrunrsaustansch
mit anderen ancowiesen. Ai.,Berdrin wi.rd dns

'theria ":ificlitirkeit" von den Bcfi·cir,ten als

oin so person]irhes Thema anccsehcn, da!3 ria-

des Xeinuncsatistatisches mit Bckanntin und

Freun,len dirckt bedarf.
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Hierzu kann anch der Uncang und Kontakt mit

§uchtigen - speziell mit Alkoholikern, Rausch-

gift- und Tabletten-S(ichtigen - als eine In-

formations-Quelle in dem Sinne betrachtet wer-

den, da hier mit eigenen Augen gesehen und cr-

lebt werden kann, was man theoretisch in den
einzelnen Medien liest und hort.

Die eincne Erfahrung gilt in diesem Zusammenhang
ebenfalls als eine gute Informations-Quelle. Sie
ist, wenn man will, sogar die uberzeugendste,
denn was man selhst erlebt hat, claubt man am

chesten.

Hier kommt aber
doch von den Bcf

Hintercrund des

von anderer Seit
tiert wird.

hinzu, da£ das Clgenc Erleben

ragten ir.mer wieder auch auf den

theorctischen Wissens, das sie
'e her bekommen haben, intorpre-

Eine sehr wichtive Informations-Quelle sind hier
nun auch die Fachh cher. Sin werden als Informa-

tions-Quelle sehr hoch eingeschiltzt und auch
- vor allem in Vergleich zur Erni!hrung - bei
weiten stitrker r,enutzt. Das dilrfte nun vor allem

daran licgen, daB man gerade bei Sucht-Problemrn
sehr intensiv Mber die medizinischen, psycholo-
cischen und soziologischen Hintercr;inde Beschcid
vision muchte, daB man fachlich fundierte litfor-

mationen sucht.
Diese Informations-Quelle crfordert zwar Mr)ir

cicene Initiative und mehr Anstrengund in Grr

Informationsaufnahme, aber das Thema "Sucht"
an sich ist fur dic Befratten so interessant
und anch "spannend" und betriffi sie zum Tr,il
selbst so sehr, dan sic auch bereit sind, sich

,·licier Informations-Ouelle zu bedienen. Man kann

sacen, daB Fachbucher in der PrAferenz schr weit
an dor Spitze licgen, in der Nutzung darcren
liegen sic nicht ganz so weit vorne.

-
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Hier werden vor allen moderne Taschen-

buch-Reihen erwAhnt, die sich speziell
mit Suchtfragen beschAftigen.
An anderer Literatur werdcn hier belle-
tristische Werke aufgefiihrt, die sich
mehr von der philosophischen, kunstle-

rischen Seite her mit dem Suchtproblem
beschaftigen (so wird z.8. einmal das

Buch "Thadaus" von Luise Rinder er-

wAhnt).

Es gibt auch Befracte, die auf das Medium "Fach-
buch" geradezu schw6ren, die itberhaupt mchr fRr

das gelescne Wort sind, vor allem doshalb, weil
man liinger und Ofter damit umgchen kann.

In diesem Zusannenhang werden auch oft Fachzcit-
schriften genannt (,iedoch veniher hil ifig als

Fachbucher), die von der Obick tivit At
,

Sachlich-

keit und Glaubwnrdigkeit ebonso hoch einreschAtzt
werden wie Fachbucher.

Beide - sowoh]. Fachbitcher als auch Fachicitschrif-

ten - werrlen fur die nualifizicrtcstcn Inforna-

lions-Quellen hinsichtlich suchttildender Mittel

nberhaupt nesehan.

Ucnifer hAufic Fenutzt und auch crw;ihnt warden

amtliche Brosch'iren, ohwohl sie grundslitzlich
als Cute Informations-Quellen Fenannt werden.

Der 'i: ncel bei Broschiiren ist f 'ir die Befrarten,
daA sic mcist zu trocken und unanschaulich auf-

gemacht scien.

Auch Institutionen wie Bcrotungsstellen werden

zum Tcil als Fute Informations'-t6glichkeiten an-

KeCebon, vor allem Beratunesstellen von Gesund-

heitsfntern.
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" Ich halte Beratungsstellen hier
fur sehr gui.
ja keinen von

wo man schon F
sion hingeht,
Leute die eine

trauenshasis h

und die wirkli
und Gefahren a

Die setzen einem

der Fursorge hin,
,leich mit Aggres-
sondern das sind
wirkliche Vcr-

erstellen k6nnen
ch Uber Folgen

T1ufklaren.

Der Horfunk wird in Zusammenhang mit suchtbil-

denden Vitteln zwar als Informations-Quelle Venannt
und seine Beitrilge verden somar als nehr cut be-

zeichnct, aber insgesant wird Radio doch Go wnnic
cehort, daB man es als Infornations-Quclle nicht
weiter bzw. eincchender bcsprach. Das Radio als

Informationsmittel Aber suchtbildentle Mittel

stcht absolut hinter dom Fernschen zuruck. Es

bleibt bein Porfunk cher den Zufall Aberlassen,
ob diesc Senduncen gehort verden. Prinzipieil
Kilt dcr Horfunk al,pr als eine schr Flawbwilr-
digr und objektive Informations-Quelle. Man

kann sagen, daB er als Informations-Quellc zicn-
lich stark im Bewi,Atsein ist, ohne tatslichlich

entsprechend genutzt zu werden.

1) c r Kj.3 -El i st in rewisser }linsicht noch als cin be-

son,leres ;·Indium zw crwii.linon.
Gorade von juncen Lcuten wird das 1·tedium Filn sehr

ge sch;it zi, man h Alt es gerade fur dic Avfk]ilrunc
Uber suchtbildende :littel fur sehr 1'r·'r,iriet, ;lan

ist der Meinung, daA man in cincm Spielfilm die

Atmosph;ire der Suchtickeit besonders Aut einfan-

gen konne und es auch gut, anschaulich und 'r I.

allen abschreckend darstellen konnc.

Es werdcn ein i ge :;picl fi 111 , erwi; hnt, wi r z .

-'
. der

Film "Nlow Up" dann "Der Mann nit dem noldenet,

Arm", Fi]me die man von Titel her nicht r.e}ir Ti·.n-

nen konnte, wo aber dann ausfuhrlich der Inhall.

und die Wirkung n.uf den Zuschauer bpschripl·cn ·,i, r-

den.

..
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"Am besten finde ich noch

einen Pop-Film, in dem das

Thema eineefangen wird.
Denken Sie an "Blow-Up", da

war dic Atmosphhre gut ge-

troffen, besser als jede Ver-

teufclung oder Beschonigung
im Fornsehen."

(28-jdhriger wissenschaftlicher

Angestellter, Hochschule)

AbschlieSend lii.St sich zur Prdferenz und Inten-

sitit der Nutzunc einzelner Informations-Quellen
Hagen, daB die meistcn der Befraften immer wieder
betontcn, daR die Quellc an sich sekundiir sci,
wichtig sci die Dorstellung der Information.
Wenn eine Information uber das Themn "Sucht" sach-

lich, gut fundiert, objektiv und neutral geboten
werde, trete das Medium sclbst in den Hintergrund.

"Ich vMrde hier kein Medium

hevorzucen. Ecrichte odcr

Scndungen mussen nur klar,
n chtern und sachlich vom

Fachmann gol,racht werden. Die

Bevolkerung muR auBerdem die-

sen Sendungen folgen konnen.

(65-jithriger Chemiker, Hoch-

schule)

"Es sollte  berall herichtct
werdrn, sonst bekommt man kein

tlvollstiindincs Bild.
(42-jiI}trige Hausannestell.te,
Volksschule)

i)as r'leiche gilt f;ir die IJ,qk hrunt': pinc Infor-

:iations-Quelle wird rrundintzlich danit alf

9.Clitc r jil; nnreschen, venn sie nicht objektiv und

sachlich, sondern aufbauschend und le:Arbt be·-

richiet.
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Man kann also sagen, daB eine Information als

schlecht bezcichnet wird, wenn die Art der Dar-

stellung nicht befriedigt.
Es muB hier noch einmal betont werden, daA man

sehr miBtrauisch cegen jede Form der Manipula-
tion hinsichtlich des Themas "Suchtbildende Mit-
tel" ist und aus;gesprochen allergisch auf jede
Polemisierung des Themas reagiert.
Besonders hart werden in diesem Sinne ja auch die
Illustrierten und die Boulevard- und Sensations-
Bliitter angegriffen.

"Meistens sind nicht die
Quellen an sich falsch,
sondern nur die Form der

Darstellung, wenn es z.8.

sensationsberichte sind:

"Jugendlicher sturzt sich
im Rausch aus den Fanster".
Die niiheren Umstiinde wer-

den da nicht heschricben."

(25-ifihriecs Manncquin,
mittlcre Reife)

"Ich halte die Boulevard-

prosse fur dir schlechteste

Informations-Mhglichkcit.
Da wird ein Punkt herausge-
nommen und reiBerisch aufge-
macht, damit wcrden Vorurtei-
le geweckt und zum Teil fal-

sche Vor:i.ell·,inger, ilbor die

ganze Sache."

(29-j hrige Sekret;irin, mitt-
lore Reife)

Man verlangt, daB jcdc Information Mber Sucht frci
von Wertunccn sein muB, frei von jodem noi·alischen
1)fuck. Es darr wedcr verwrtcilt noch verdi':irlt wor-

den, auch jedes "spie13ige, biircerliche" Vorurteil
wird strikt abcclchnt. Man ist sozusagon nuf alle

Pprichterstaittingen "sauer"
,

die das Ther.9. "Sucht"
nicilt ernst nehmen, sondern nur als Mittal Lun

Zweck fur dic allgemcine Auflagensteigcrung oder

Rhnliches bonutzen.
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3. Der Grad der Meinungsprdcung durch diese In-

formations-Quellen

·Bei einen psychologisch und nedizinisch gesehen
so komplizierten Problem wie Suchtbildung und

Suchtigkeit muB hinsichtlich der Einstellungs-
und Mcinungsprilcung Crundsdtzlich bedacht wer-

den, daB der Grad der Prii.gung schr entscheidend

von der pers6nlichen Bcziehung zu diesen sucht-

bildenden Mittcln und auch von der grundsdtzli-
chen Personlichkeitsdisposition abhAngt.

Es wurde in cinem vorancegangenen Kapitel (II)
Cezcigt, daB die Neifung, Informationen in das

pers6nlichc Einstellunrsgefilge aufzunchmen da-

von abh nct, wic schr diese Infornationon in

das bcreits vorhandene Schema passen. Man sucht

sich dahingehend oft q..i_£ Informationen aus, die

dicscs Gefure ni.cht sturen, d. h. man glaulit z.B.

lieber, daB die Krebserzeugunc durch Ranchen

nicht in 100 % der leRllc nachgewics cn wurde, weil

Mon (latin selhst dara·,is dic RechtfarticitnE ziehen

kunn, da13 man ni.cht aufl 6ren nuB zu Ranchen.

Ein i;ichtraucher ist dar,er,en r,ipneigt, dic Infor-

mation dahingehnnd zi intcri,retieren und nufzii-

fasson, daP, mall durch Ratichen chen mit schr ho-

her Wahrscheinlichkeii krebscef;ihi·deter ist als

andcre Persoricn.

A\if die Meinungspr,·'igung einer ]nformati.orts-Gue].le
Mlertracen bedeutet das, daR der Grad dor Prlfunv
it·.,·,cr auch von den vorhandenen Dispositionen und

Acn PrAgungswillen in diescr Richtung abhhnnig ist

Da sich nun nezeict hat, dat  .}cde Infornat.ion il:int,

als woniner pricend wirkt, .ie ungesicherter sie er·

scheint, kann man die Folgerung dnraus fichen, dail

eine Information url so stbrker r.ript, jn sarhlich
0.fundierter sic dem Informationsempfii.nner b;

Adressaten orscheint.
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Hinsichtlich der suchtbildenden Mittel kommt

nun noch ein weitercr Punkt hinzu:

Die suchtbildende Wirkung der hauptsAchlich be-

sprochenen Mittel - Alkohol, Nikotin, Tabletten

und Rauschgift - erscheint fiir die meisten uber-

haupt zu vielschichtig und noch zu ungekliirt als

daB eine einzige Informations-Quelle allein zu

einer konkreten Meinuncsbildung beitriint, son-

dern es sind hier immer nehrere Quellen die mei-

nungsprRgend wirken.

Man kann sagen, Je undurchsichtiger das einzel-
ne Thcrta ist - dies trifft vor allem bei Rausch-

gift und Tabletten zu - desto eher ist man ge-

neigt, sich von vielen Informationen becinflus-
son zu lassen. Man kann cs sich sozusatirn nicht
leisten auch hier schon von vornc herein selek-

tiv vorzur:chen. Da man gerade hinsichilich sucht-

bildendcr Mittel die Information auf schr vicle
verschiedene Wege sucht, sind auch vielp Infor-

mations-Quellen in den Sinne meinungsprii.gend.

Der all.gemeinc Tenor geht hier d:ihin, daB man

von noglichst vielen Seitcn Informationen auf-

nimmt und sich dann aus eine,i Zusamriensetzen
und wahrscheinlich auch Zurcchtbicgcn (liescr
Informationcn cine riticnc lei.nunr bildet.

"Meine Einstellung, ja das ist
pine Sunme Nes Informationssian-
des bedinr.t durch (lie vcrschic-
densten t!(,dien nuch.durch die

cicenc Erfahrunr, sowohl bezqm-
lich Ratischnift und noch mohr

beim Versuch, das Rauchen auf-

zugebon.
"

(28-jiihriger wissenschaftlicher
Annestel]ter, Fochschule)

Tch vprsuchc nick ob,iektiv
infornieren und dann fasce

cincn EntschluB den ich fi'ir

tii halto."
(15-jitlirige Obersch;ilerin)

. U

irh
rich-
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" Ich diskutiere fast ausschlieA-
lich mit Freunden und Bekannten

uber diese Themen, richten tue

ich mich nach niemand mehr, nur
"nach mir selbst.

(26-jAhriger Student)

Davon ausgehend, daB eine Information um so cher

akzcptiert wird, je fundierter, also glaubhafter
sie crscheint, kann man sagen, daB eine Informa-

tion um so mcinungsprAgender ist, je mehr sie
diese Bedingung erfullt.

So kann man im Falle der suchtbildenden Mittel
nicht von vorne hercin eine oder mehrore Infor-

nations-Quellon angeben die besonders Meinungs-
priicend sind oder andere die weniger mcinimgs-
prAgend sind, sondern man rtun d avon nuscehen,
wie itherzeucend die einzelnen Quellen Shrc In-

formationen jeweils bringen.

Dahing,chend )Ant sich sagen, daB Informntionen
dann einen sehr groBen EinfluA auf die jeweili-
ge kinstcllung haben, wenn sie von anrrkanntcn

Fachleuten stanmen, denn sic f,clten dann als

al,solut r].aubw·"irdig. Man kawn do.lier nichi Rehr

sacen, ob e in Vortrar e ines 'ic diziniers im Fcrn-

schen z.P. ihcr die Folnen dis Pikotinacnissrs
n,·iningsprhgon,ler ist, als derselbe Vortrar in
redruckier Form in p.iner Zeitschrift.

Es hat sich nun aber auch cegrlrt, dan elne

1nforna.tion {ilier Suchtmittel urt Go glouhhafter

wirkt, je eindrucksvoller sic darrestrllt wird.

20 (· chen un serc P e fract en opt i sche Eind r  cke

als hesonders prAgend wieder. Das Frlrben oines
Sgchtinen in Frcundes- oder Bckanntcukrois oder

kbel· besondprs drastische Darstellunrrn in Fil-

meri habon zurt Teil sehr nachhaltige Wirkunt'en
01·z['ihit.

1
''
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Man kann nun den Grad der Meinunpsprogung.cincr
Informations-Quelle dahingehend auswiihlen, daA

sie tim so gravierender wirken kann, je mehr sie
sich optischer t·littel bedicnen kann bzw. je mehr

sie diese Mittel einsetzt. Wichtig ist dabei

aber, daB Sachlichkeit und Objektivitdt gewahrt
bleiben.

Wie aus den bisheripen Darstelluncen hervorreht,
laBt sich keine eindeutige Rangreihe innerhalb
der Medien aufstellen was ihre Meinungsprfigung
betrifft.

Man kann nur sagen, jc stArker die Faktoren
"fachlich fundicrte, wissenschaftliche Refri' n-
dung", "neutrale Darstellung" und "optisch ein-
drucksvolle Darstelluncen" zusammenireffen, des-

to meinungsprAnender wirkt cine Information.

In dicscm Sinne ist f4r vicle das Fernsehen (las

neinungspri' censte :·irdium, veil dort Glaubwi'traig-
keit, licutralit t und Darstellungsform optinal
veranickt sind und trotzden Cibt es einine, die
an der Neutralit;it und Objcktivitiit des Fern-

schens zweifeln.

Das negativste Boispiel ist fRr viele dic 1111,-

strierte, die zwar optisch durch abschreckende
Bildcr schr cindrucksvoll wirkt, in den Stil der

Darbietung aber den Wert der Information herab-

mindert.

1
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VI. DER FAKTOR "GLAUBWURDIGKEIT"
VON INFORMATIONEN UBER SUCHT-

BILDENDE MITTEL

Das Informations-Angebot uber suchtbildende Mittel

wurde, wie sich gezeigt hut, zum Teil sehr kritisch
und negativ beurteilt.

Unsere Befracten geben hier ganz deutlich den Ein-
druck wieder, daB diesc Informationen oft sehr un-

sachlich, aufcebauscht und oberfl4chlich Sebracht
werdcn.

Hinzu kommt bei dem Thema "suchtbildende Mittel",
daB es psychologisch gesehen sehr schwierig ist,
hier Einstellungsver4nderuncen zu erzielen, die
vor allem dann auch in den Verhaltensbercich ein-
Wirkell.

Gerade bei den Gesellschaftlich weitgehend akzep-
tierien und "Keforderten" Suchtarten, wie Rauchen

und Alkoholtrinken, bedarf es ciner crosen Uberzeu-

guncskraft von Seiten der Information, um hier eine

Verhaltensiindcrung lierbeizuf illiren.

Das budcutet, daS hier die Glaubwurdigkeit der In-

formation ali cin besonders wichticer Faktor fur
die ancestrebten Verhaltensdnderungen anzusehen ist.

Deshalb soil noch einmal detaillierter untersucht

werden, wam man in puncto Information uber sucht-

bildende Mittel am ehesten glaubt und warum das so

ist.

1. Ausschlar,gebende Kritcricn fur die Glaul,wurdickeit
von Sucht-iniormationen

informationen uber Suchtmittel sind dann glaub-
wurdil;,

0 wenn s:le von racnleuten stammen, die uber

cin entsprechendes funuicrtes Sachwissen
verfucen.

Als rachleute werden hier eine hanze Reihe
von wissenschaftlich ausgebildeten Leuten

Genannt:

..
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allen voran Arzte
Psychologen
Soziologen
P dagogen
Chemiker
Pharmazeuten

Theologen
Sozialarbeiter
wissenschaftliche Institute
Juristen

Zum Teil werden hier auch Suchtice, also

die Betroffenen selbst als "Fachleute"

bezeichnet, da ihnen auigrund ihrer Er-

fahrung mit den einzelnen Mitteln einige
Sachkenntnis zugebilligt wird.

AuScrdem werden zum Teil auch noch Jour-
nalisten und Schrifisteller als Fachleute

bezeiclinet, sofern sie mit der Materie
vertraut sind.

0 wenn die Informationen als wissenschaft-
lich fundiert und bewicsen celten

0 wenn die Informationen durch Tatsachen,
Fakien - am besten statistische Daten -

belect werden konnen

0 wenn die Aussagen von allen Sciten her
beleuchtet werden, wenn alle Aspekte
berucksichtigt werden,
also die Darstellung nicht einseitig
erschcint

0 wenn die Informationen absolut objektiv
erscheinen, d.h. in kciner Weise ten-

denzids, in keiner Weise moralisierend
oder polemisicrend Gefilrbt sind

0 wenn die Informationen von ncutralen,
unabliiingigen Stellen tommen und kcine

Interessengemeinschaften irgendwelcher
Art dallinter stehon

0 wenn sie anschaulich und Cut verstandlich

fur jedermann Ceboten werden
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0 wenn sle abschreckend wirken, ein schock-

haftes Erlebnis aus16sen, ohne dabei auf-

cebauscht, ubertrieben oder sensations-
heischend zu wirkcn.

Als mit der wichtigste Punkt hinsichtlich der

Glaubwurdigkeit solcher Informationen muS noch

einmal herausgestellt werden, daB man beziiglicli
suchtbildender Mittel immer moglichst viele Mei-

nungen von verschicdenen Leuten h6ren m6chte,
weil diese Probleme letztlich noch als zu neu

und zu wenig wissenschaftlich untersucht galten.
Die einzelnen Auffassungen erscheinen dazu noch

zu widerspruchlich.

Im Gegensatz zu den Informationen uber das Thema

"Erni;.hrune" wirken bei Suchtproblemen auch Er-

fahrunisberichte von Betroffenen selbst sehr uber-

zeugend. In runcto Er,ililiruiit: verlieB man sich da

nicht so schr auf die Aussacen anderer. Die Wir-

kung einzelner suchtbildender Mittel wird als cin-
heitlicher und daher fur alle verbindlicher ance-
schen als die Auswirkuncen verschiedcner Ernah-

rungsweiscii.

i·lan moclite auBcrdem auf kcilicn Fall, daB Siiclite

von vornbercin in irgendeiner Weise moralisch ver-

urteilt werden. Ein wichticcr Faktor ist hier das

Verstandnis fdr die Suchtickeit, fur die Anf illig-
keit ccs denschcn an sich.

i;in reines "Verdonncrn" der Suchtigcn nitzt car
ni Chts - es mu!3 sachlich, objektiv und einleuch-
tend bcrichiet werden.

Desonders bel den schweren Suchtarton wic Hausch-

ciftsuclit oder Alkoliolismus ist die riclitige Hin-

stallung zur Informations-Vuelle bcsonders wichtit:.
Man mud mcnschliches Vertrauen zu diesen Personen
oder Institutionen fassen 1:unnen ohne diese Bii sis
wird die Information abgelelitit.

"i·!an muB das Geidhl haben, daB es

wahr ist, was da berichtct wird."

(31-jahriger Tankwart, Volksschule)

A
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"Die Ansutze einer objektiven Beur-

teilung mussen erkennbar sein. Es

durfen nicht einfach Werturteile

ausgesprochen werden."
(30-jAhriger Diplom-Volkswirt)

"Die Themen mussen klar, nuchtern

und sachlich abgehandelt werdcn

und fur jedermann verstAndlich."

(65-j&hriger Chemiker, Hochschule)

2. Hinweise zur Erh6hung der Glaubwurdickeit

Die Kriterien fur die Erhohung der Glaubwurdiekeit
von Informationen uber suchibildende Mittel laufen

letztlich alle auf eines hinaus:

namlich der Bevalkerung die Vorstellung zu

nehmen, daS "alles nur halb so wild" sei,
es muB also mit allen Mitteln meh: Angst
erzeugt werden, um dic verdrAnglen BewuBt-

seinsinhalte wieder zu aktivieren. AuBer-

dem muB dem Eindruck enigegengewirkt werdcn,
dan gerade bezuglich der suchibildenden Nit-
tel alles noch zu uncekliirt sci und daher
auch noch keine genaucn Richtlinien einzu-

halten seien.

Es ist also eine Frage der Um-Konditionierung:

die mit den cinzclnen Suchten verbundenen

Lustgefulile und Faszinationen mussen durch

dic Einsiclit in dic Gefaliren und durch angst-
bctonte Unlustgefuhle ersetzt werden.

Folcende }'unkie konnen nun zur Erholiung der Glaub-

wurdickeit solcher Informationen beitragen:

1. Eine Information ist fur die Befracten um so

 loubwurdicer, je mehr Meinungen jeweils zur

Spraclic gebracht wertten und je wissenschaft-
lich (medizinisch, psychologisch) fundierter
diesc Aussagen sind.
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Das bedeutet, daB man sich bei Veroffentli-

chuncen immer auf eine canze Anzahl von Aus-

sagen stutzen soll und so den Vorstellungen
vom Teamwork, von vereinten Bemuhungen vcr-

schiedenster Disziplinen um ein und dasselbe

Problem enteegenzukommen.

Je mehr Quellen aufgefuhrt werden desto glaub-
hafter wird die Aussage fur die Befragten.

"Es spielt fur mich keine Rolle,
wer berichtet, solange ich das

Gefuhl habe, daB alle Meinuncen
vertreten sind und nicht einige
unterdruckt werden, aus welchen

Grunden auch immer."
(29-jdhrige Sekretdrin, mittlere

Reife)

"Fur mich ist die Information am

glaubwurdigste:i, die sich viel-

seitig ergdnzi von den verschie-
denstcn ile(lien, die von unab-

hiingigen Personen aus den ver-

schiedensten Fachbereichen ge-
braclit wird."

(45-jiiltriger Oberstudienrat)

2. Die Zuverliissigkeit der Information stcict fur
die Befragten auch in dem !·taBe, je melir sie
durch Faliten und Taisaclicn gestiitzt werdcn, je
pr ziser die Angaben, desto eher werden sie

akzeptiert.

3. Je sachlicher und objektiver die Informationen
dargestellt werden, desto glaubwurdiger werden

sic.

Jede voreilice Verurteilung, jede negative bc-

wei'tung, jedes Moralisiercn und Polemisieren ist
der Giaubwurdickeit solcher Iniormationen ab-

irnolich.

licutralitii.·t, kritischc nuchterne Betrachtung
ohnc rathos und Sentiment erhohen den Eindrucks-

wert und die Glauuwurdinkeit solclier Infornationen
in juder Hinsicht.

"
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4. Positiv auf die Glaubwurdickeit solcher Infor-
mationen wirkt sich immer auch aus, wenn die
Ursachen und ilintergrunde des Suchtproblems ge-

nau dargestellt und durchleuchtet werden.

Man kann sagen, daB jede Kausalerklorung die
Glaubwurdigkeit erhoht.

5. Die Glaubwurdickeit solcher Informationcn steigt
auch mit der HArte und Deutlichkeit, mit der
solche Ercebnisse dargestellt werden, d.h. je
schockicrender cine Information ist undzwar

niclit tendenzius abschreckend, sondern nuch-
tern und den Tatsachen entsprechend hart,
aesto cher dringt sie ins BewuBtsein und wird

akzepticrt.

6. Je inelir man sich mit den Aucen uberzeugen kann,
desto glaubwurdiger wird es. Das bcdcutet z.8.,
je schockicrendcre Bilder in Fornsehon und iD
den Zeituncen und Illustrierten Cebracht werden,
desto eher werden die unbcwuBten Schrani.en necen
solche Erkenntnisse eincebrochen.

"Sehr glaubwurdin w re z.8. einc Aus-

stellunc mit Bildern, Filmcit und

hachbildungen aus Wachs. Han sol]te

Jugendlich: dortliin bringen und
schockieren. Auch in Fernsehscndun-

gen sollten schockicrende Bcriclite

gel)racht worden."

(59-jiiliricer Organisation:leiter,
mittlere Reife)

Die bildlich dargestcllte, zerfressene Hau-

chcrlunge ist in diescm Sinne claubwilrdit:cr
als der verbal beschricbene Zustand ciner
solcnen Lungc.

Im Sinne der Erhohunc einer Glaubwordigkeit
sollte man sich also hier ganz busonders

auch der optischen Hittel bedienen.
Dies gilt vor allem fur Suchte, die man a

solci,e verharmlost, woil dio karl;erlichen
und psychischen Schdden niclit sO Schnell

una nicht so deutlich kcnnbar und sichtbar
seici).
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7. Um Warnungen glaubwurdiger zu machen, muB man

Suchtstadien optisch und plastisch antizipieren
d.h. das Erleben dieser Stadien durch Darstcl-

lungen vorwecnehmen. Das Betrachten dieser Sucht-

stadien muS unbewuBt gleichgesetzt werden konnen
mit dem - wenn auch erst spateren - Erleben die-
ser Auswirkungen an sich selbst. Damit soll die

Einstellung abgebaut werden: "wer weiB, ob es

mich je so betrifft", die hier oft als Schranke

gegen jede VerhaltensAnderung aufgebaut wird.

"Ich kann nicht mehr aufh6ren zu rau-

chen (40 pro Tag). Vielleicht wenn

ich wirklich krank wure und sehen

wurde, ich darf nicht mehr rauchen,
vielleicht gings dann."

(34-jRhrige Hausfrau, Hochschule)

8. Je pers8nlicher sich der cinzelne angesprochen
fuhlt, desto eher glaubt und vertraut er eirier
Information und desto weniger kann or sich hier
vor Erkenntnissen in die "anonyme breite Masse"
zuruckziehen.

Die personliche Note entsteht hinsichtlich sucht-

bildender Hittel am ehesten auf ciner Vertrauens-
und Verstdndnisbasis. Die Einstellung muB fur
den Suchtigen und nicht gegen ihn sein.

"Beratuncsstellen sina da cute In-

formations-Quellen, veil die keinen
von der fursorge hinsetzon, wo inn.n

schon mit Aggressionen hingeht, son-

dern Lente, die wirklich cine Vcr-
trauensbasis herstellen konnen."

(27-jhhrige Hausfrau, mittlere Reifc)

9. Bei allen Int'ormationen ist auch wichtig, daB in
keincr \icise auff:ebayscht und die Sensations].ust
in den Vordergrund gestellt wird. Dic Glaubwur-

dinkeit steigt mit der Ernsthaftickeit, der Nuch-

ternheit und Sachlichkeit jeder Berichtcrstattunf,•

10. Im Sinne der bisher aufgczAhlten Punkte sind fol-

gende Informationsiormen fur die Ertuh',inc dc, r

Glaut,witruickcit optimal:

0 Diskussioncil in jeder Form

zwischen Fachleuten

Diese sollton sowolil als Podiuns-
diskussioncn in ir endwelchen Vor-

tracsreihcn oder aber, was noch
besser ware, im Fern:chen vebracht
werden.
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0 Bildreportagen, m6glichst ein-

drucksvoll und zum Teil brutal

schockierend

0 Filme im Fernsehen

Filme in Kinos

3. Der Zusammenhanc zwisclien der Glaubwurdigkeit
einer Information und ihrem Befolgen

Wie sich gezeigt hat, hAngt die Glaubwardickeit
einer Information

einmal vom Image der Informations-

Quclle

und zum anderen von der Art der

Berichterstattung ab.

Da nun dic Einnahme suchtbildender Hittel fur den

Jcwciligen mit zuniic}int rositiven Konscquenzen -

cinem anmenehmen Rauschzustand, eincm positiven
Welierleben - verbundan ist, ist cs besonders

schwieric, den Suchtigen bzw. den Suchtgefilitr-
deten davon abzubringen. Jc st rker das person-
liche ilingezocensein zu einem bestinmten Suchi-

mittel ist, desto stiirkcr muB also auch die Ge-

cenwil·kung sein, um eine Verhaltensiitiderung her-

beiznfilhren.

Deshalb ist der Aspeki der Art der Darbictunc hier

fast noch wichticer als der der Informatiour:-,Diclle:

Es hal sich ndmlich gezeigt, dal.1 Verhaltensitnderun-

gen noch nehi· durch optische Darbietuncen der Monse-

quenzcn einer Sucht erzeuht wurden, als durch die
Taisache allein, daB diese Information z.8, von Wis-
senschpitlern stammte.

Fitr dell Zusammenhang zwischen dcr Glaubwurdickeit
citier information und ihrcm Befolt;en bedcuict das.
*1'18 uie Chance ciner defolgung ,stei £t, jc cintlring-
licher una danlit Glaubwurdicer eine Information
dargestellt wird.
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Als Bcispiel fiir die Befolnung eines Ratschlacs
aufgrund der Glaubwurdickeit, die wiederum auch

durch den eigenen Augenschein erzeugt wurde, sind

folgende Zitate:

"Ich habe in einer Illustrierten cinen
Artikel uber Lungenkrebs mit entspre-
chenden Bildern gclesen und von da an

nur noch Preife Craucht.'
(39-jdhriger Bundcsbahnarbeiter, Volks-

schule)

Seit ich im Fernsphon gehort habe, daR

man ffir flas Einnehiven bestiinnter Dropen
einen fachmi;nnischen Rat braucht, weil
man es als L:tie nicht verstcht, habe

ich die Fingor davon Kclassen.
(42-jahrigc Hansangestellte, Volksschulc)

Gcrade Filme Ubpr Suchtine. ('CV-Dok imentation Mber

Alkoholismus, Spielfiln uher Rauschhift-Stchtirc
"])cr Iiann mit dcin goldenon Arm") h nben nach dc n

Aussagen eininer Befranter so eindringlich auf sie

gewirkt, daB sic auch das eiKene Verhalten becin-
fluBt haben. Man kann fast Sagon, daB das Befolcon
von Raischlilgen und Informationen erst ither dic
durch den eigcnen Augenschein erregic Anfst er-

folr, t.

50 bctrachtet ist hinsichtlich des psycholoeischcn
Phnnomens der Snchtigkeit der 7, usar.r, enhanf. 7, Wi-

schen Glanbwurdic,keit und Hpfolgen als 32'/532:.31Fi C

anzuselien:

die als glnubwi'Irdic o k z crticrte Tnformation

Mt,8 nach der Finsichl auch Ancst hervnrrufen,
daan wirkt sir anch auf das individuelle ier-

halten pin. DE e st.nrk„ Tisychisc}le Affinit, it
zwischen Suchfiren und Suchimittpl buR Diso

...

(lurch eine entsprechen,1 starke psychisch
Gor.en-Emnfindunr cclost warden.
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VII. DIE ROLLE DES STAATES

Die Ansichten darnber, ob Suchtprobleme Sache des

Staates oder aber die Privatsache jedes Einzelnen

seien, sind geteilt.

Etwa die HRlfte unserer Befragten ist der Meinung,
daB es den Staat nichts angehe, wenn jemand sucht-

bildende Mittel nehme.

Hier wird jedoch meist eingeschrAnkt, daB der Staat

dann doch eingreifen soll, wenn der Suchtige andere

gefRhrde.

"Der GenuB einzelner Mittel ist Sache

jedes Einzelnen. Der Stant muS erst

eingreifen, wenn derienige die Allge-
meinheit bel stigt und zum Schaden

anderer bcitrligt. Wenn sich z.B. ein
Alkoholiker selbst betrinkt, ist das

nicht schlimm. Erst wenn seine Frau

darunter leidet, sollte von Staats-

scite eingegriffen werden."

(27-jahriger Ingenieur, Hochgchule)

"Die Einnahme von Suchtmitteln ist
erst einmal grundsiitzlich Privat-
sache. Andererseits geht dem Staat

ein Potential an Menschen verloren,
das unter Umstiinden sehr wertvoll

fur ihn sein konnte."

(28-jRhrige Soziologin, Hochschule)

Manche treffen hier auch eine Unterscheidung Zwischen

den verschiedencn Suchtmitteln:

So meint man, daB Rauchen noch die Privatsache des

Einzelnen wdre, die Einnahme von Rauschgift dagegen
auch don Staat ancehe, veil hier dic Schiidigunnen
canzer Gruppen in erheblichem MaBe zu befiirchten

seien.

Die andere Hilftc unserer Befranton ist von vornhe-

rein de.r Meinunn, daB das Thema "suchtbildendp Mit-

tenl" auf alle Fiille auch den Staat anrehe und kei-

neswegs als Privatsache betrachtet werden dfirfc. In

dic,sein  i,tigammenhang wird sonar von ciner Pfli-ch-1
des Staates gesprochen, hier wirksam zu werden.
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Nach Meinung dieser Befragten sind Suchtprobleme
vor allem deshalb auch zugleich Probleme des Staates,

1. weil das Vorhandensein und die

Verbreitung einzelner Suchte als

Indikator fur Unstimmigkeiten in
der Gesellschaft an sich gewer-
tet werden mussen

2. weil mit Sucht immer auch soziale
Probleme verbunden seien

3. weil die Gesundheit des ganzen
Volkes durch Suchtmittel gefthr-
det und gesch8digt werde

4. weil der Staat die bestcn M6g-
lichkeiten habe zu informieren,
aufzukldren und zu kontrollieren.
Ihm stunden fur diese Aufgabe
alle n6tigen Apparate und Geld-

mittel zur Verfugung.

Es ist nicht nur die Sache des

Staates, sondern sogar seine

Pflicht, das Individuum, falls

notig, gesetzgeberisch zu be-
einflussen."

(26-jdhriger Student)

"Naturlich ist der Stant hier

betroffen, weil er allmAhlich
krank wird, weil das Volk

krank ist."

(42-jdhrige Hausangestellte,
Volksschule)

"Der Suaai muS sich schon des-

halb darum kummern, weil er

die Renten, Krankenhduser und

die Fursorge bczahlen muB."

(39-jdhriger Bundesbahnarbei-

ter, Volksschule)

"Naturlich ist es Sache des Staa-

tes, sich um die Volksgesundheit
zu kGmmern. "

(24-jithriger Verwaltuncsangestell-
ter, mittlere Reife)

\
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"Naturlich sind das alles

Aufgaben des Staates, denn

es stehen ja auch soziale
Probleme dahinter, da ist
der Staat unmittelbar be-

troffen."

(39-jAhrige Ubersetzerin,
Hochschule)

Die Aufgaben des Staates bestehen nach Meinung dieser
Befragten nun darin,

0 daB er Gber die Gefahren der Ein-
nahme suchtbildender Mittel auf-

kldrt und informiert

0 daB er den Handel mit suchtbil-
denden Mitteln uberwacht und bei

harten Drogen sogar verbietet.

Dem Staat wird also sowohl eine Aufk]Arungs- als auch

eine Kontrollfunktion zur Aufgabe gemacht.

Die Anforderungen, die man hier an den Staa: stellt,
werden von unseren Befragton sehr pr&zise angcgcben.

Man erwartet vom Staat

1. daB er versucht die sozialen MiBstdnde,
die als das Ausgangsubel fur alle Such-
te angesehen werden, besser in den Griff
zu bekommen und abzuschaffen

2. daB er fur die wissenschaftliche Unter-

suchung der Suchtprobleme mehr Grld aus-

gibt, mehr Institute dafur einrichtet

3. daB er viel mchr Informationsmaterial
bereitstellt und viel mehr aufkliirt

4. daB mehr Informationszcntren eingerichtet
wcrden

5. daB die Aufklhrung Mber Suchtgefahren be-

reits in der Schulc baginnt

6. da8 Fortbildungsst;itten fiir Arzte und

Lehrer eingerichtct warden
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7. daB er seiner Aufsichtspflicht mittels

der Gesundheitsbeh6rden besser nachkommt

8. daB er mehr fur die Vorsorge, die Krank-

heitsbehandlung und die Resozialisierung
Suchtiger unternimmt

9. daB er mehr Anstalten und Krankenhduser

fur Suchtige baut

10. daB er eine kostenlose Behandlung Such-

tiger gewAhrleistet (als Beispiel wird
hier Frankreich angefuhrt)

11. daB er den Handel mit suchtbildenden
Mitteln besser kontrolliert und durch

Gesetze sogar verbietet.

12. daB er im Jugendschutz besser durchercift.

"Der Staat sollte versuchen, die

MiBstAnde aufzuspuren und abzu-

schaffen, die bei den Leuten zur

Sucht fuhren."

(24-jilhrige Sportlehrerin, mitt-
lere Reife)

"Der Staat hat die Verpflichtung
der qualifizierten Aufkliirung durch

entsprechende Gesetzgebung und Ver-

pflichtung, den Suchtigen zu helfen."

(26-jAhriger Student)

"Der Staat sollte den Handel mit

Rauschgift noch starker angreifcn,
da manche Geschlftemacher mit der

Sucht anderer unheinlichcs Geld

machen. Der Staat sollte hier die
Augen besser aufmachen, damit er

gegen die HAndler besser eingrei-
fen kann."

(17-jAhriger Obcrschiller)

Dic Mehrzahl der Befragten ist der Mcinung, daA der

Staat dic Anforderungcn, die hinsichtlich der heste-

henden Suchtprobleme an ihn gestellt werden, nur sehr

unbefriedigend, zum Teil so cut vie gar nicht crfollt.

-
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" "
Der Staat hat hier an sich ein etwas zweifelhaftes

Image, denn er macht sich in den Augen einiger un-

serer Befragten sehr unglaubwurdig, wenn er einer-

seits eine Kampagne gegen das Rauchen anstrengt,
andererseits aber Tabaksteuern einnimmt, also am

Rauchen der Bev61kerung verdienen m6chte.

Auch andere massive Vorwurfe werden hier gegen den

Staat erhoben, z.B.:

Die staatlichen Eingriffe dienen doch

nur einer speziellen politischen Re-

pression. Es herrscht ein Ordnungs-
denken vor, es gibt Verbote, statt

Reformen, und die Reformen nur als

Anpassung an die eingeschliffenen Ge-

v,vhnheiten breiter Schichten. Es wird

viel zu wenig Grundlagenforschung gc-

trieben, gerade auch Uber die starken

Drogen. Was die Bevolkerung erf&hrt,
ist entweder durch die Sensations-

presse oder durch die Offentlichen
Medien bestimmt oder durch die poli-
tische Artikulation der Regierung.
Es ist eine Anpassung an die Wiihler,
statt eine Diskussion der Problematik."
(28-jAhriger wissenschaftlicher Ange-
stellter, Hochschule)

Der Staat erfullt seine Aufgaben denk-

bar schlecht. Es sollte eineviel systema-
tischere Aufkldrungsarbeit betrieben wer-

den."

(26-jAhriger junger Mann, ohne Beruf,
mittlerc Reife)

'Der Staat erf llt seine Aufgaben nicht

cut, weil dem Gesundheitsministerium zu

wenig Bcwegungsfrciheit gegeben wird.

Es wird als Nebensache angesehen, die

liebe Frau Strobel muB sich canz schon

ber,Bhen, um iiberhaupt genuc Finanzen
zu bekommon."

(32-jdhriger Diplom-Bauingenieur)
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"Der Staat erfullt seine Aufgaben sehr

schlecht. Aufkldrung und Gesetzgebung
lassen zu wunschen ubrig . Eine zentral

gesteuerte Aufkldrung muBte in den HAn-
"den des Gesundheitsministeriums liegen.

(26-jRhriger Student)

"Die Broschdren des Gesundheitsministe-
riums wirken traktathaft, amateurhaft

und mit moralisierendem Zeigefinger.
Dadurch werden sie von jungeren Men-

schen nicht ernst genommen.
(45-jahriger Oberstudienrat)

"Der Staat hat versoumt, uberhaupt den

AnfAngen zu wehren."
(24-jdhriger Verwaltungsangestellter,
mittlere Reife)

In allen diesen Forderungen wird der Staat vom gc-

wunschten Image her zum "Vater Staat", dem die Vor-

sorge und Fursorge seines Volkes als erstes am tier-

zen liegen sollte. Man erwartet seine Hilfe, veil
die Bewilltigung des Suchtproblems an der SchwAche

des einzelnen scheitert.

k
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GJLG
I. EINLEITUNG: ALLGEMEINE VORSTELLUNGEN UBER SUCHT

FREI ASSOZIIEREN LASSEN:

1 a) Wenn die Bp das Wort "Sucht" h6rt, woran denkt sie
da? Was fallt ihr dazu ein?

INT.: Hier geht es um Spontan-Nennungent
Alles notieren, was die Bp dazu

sagt, auch wenn es weitschweifig
erscheintl
Auf die Reihenfolge der AuSerungen
achten und genau im Protokoll

wiedergebent

NACHFRAGEN:

b) Was fallt der Bp noch zu dem Wort "Sucht" ein?
Woran denkt sie da noch?

c) WARUM fallen der Bp gerade die genannten Punkte ein?

Wovon kann man nach Meinung der Bp eigentlich
suchtig werden?

Wonach kann man suchtig werden?

Was ist nach Meinung der Bp eine "Sucht"7
Wann kann man von einer "Sucht" sprechen?
Wann ist jemand "suchtig"7

NACHFASSEN;

4 a) Wie kommt die Bp zu dieser Auffassung uber Sucht?

b) Woher hat die Bp ihr Wissen und ihre Informationen

daruber?

NACUFASSEN: Wolier noch?

5 a) Glaubt die Bp, daB eine Sucht etwas Gefkhrliches
ist?

Falls ja: WARUMT
Falls nein: WARUM NICHT?

b) Wie
Sle

Was

beurteilt die Bp die einzelnen Suchtarten, die

cenannt hat
, pers6nlich?

hjlt sie davon?

0
LEITFADEN ZUM THEMA "SUCHTBILDENE MITTEL"

2)

3)
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6 a) Wie verbreitet sind nach Meinung der Bp die von

ihr genannten Suchtarten heutzutage?

b) Gibt es nach Meinung der Bp evtl. Unterschiede
in der Verbreitung der einzelnen Suchtarten?

Wenn ja: WELCHE?
Sind einzelne Suchtarten st&rker ver-

breitet als andere?

c) Wo sind die verschiedenen Suchtarten nach Meinung
der Bp vor.allem verbreitetY

INT.: Meint die Bp hier bestimmte L nder
oder auch bestimmte Menschen inner-
halb eines Landes?

III. DIE BEURTEILUNGEN EINZELNER SUCHTBILDENDER MITTEL

(Alkohol, wikotin, Tabletten, Rauschmittel, Drogen)

RAUCHEN

7 a)

INT.: Sofern von der Bp bisher noch nicht

selbst genannt, zu den Punkten:

"Rauchen", "Alkohol", "Tabletten"

und "Drogen", nachfragen:

Witrde die Bp auch das Rauchen als "Sucht" be-

zeichnen7

Falls ja: WARUMY
Falls nein: WARUM NICHT?

bzw.: K6nnte Rauchen ihrer Meinung nach zu einer
Sucht werden?

Falls ja: WARUM? Wie iuBert sich das dann woh17

b) Wie wird das Rauchen von der Bp allgemein beurtei- ?
Was meint sie pers8nlich dazu?

c) Wo finet nach Meinung der Bp der "starke Raucher"
an?

INT.: Hier m6glichst genaue Angaben machen

lassent (Angaben "pro Tag")

II. VORSTELLUNGEN UBER DIE VERBREITUNG VERSCHIEDENER

SUCHTARTEN

./
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ALKOHOL

8 a). Wie beurteilt die Bp allgemeiu d£n GenuS von

Alkohol?

b) Kann AlkoholgenuS nach Meinung der Bp zur Sucht
fuhren?

Falls ja: WARUM? Wie RuBert sich das dann7

Falls nein:WARUM NICHT7

c) Wann spricht man nach Meinung der Bp von einem
"Alkoholiker"?
Wann kann man jemanden als "Alkoholiker" be-
zeichnen?

INT.: Hier die Vorstellungen genau erkl&ren
lassent

d) Wieviele Alkoholiker gibt es nach Meinung der Bp
wohl in Deutschland7

INT.: M6glichst genaue Angaben machen lassen

(in Prozenten oder in ganzen Zahlen)1

TABLETTEN

9 a) Was halt die Bp allgemein von der Einnahme von

Tabletten?

b) Glaubt die Bp, daB man nach Tabletten suchtig
werden kann7

Falls ja: Nach welchen Tabletten? WARUM?
Falls nein: WARUM NICHT?

c) Man spricht heutzutage oft vom "Tabletten-
MiBbrauch".

Was ist damit wohl gemeint?
Wie denkt die Bp daruber?

HAUSCHMITTEL, DROGEN

10 a) Was halt die Bp allgemein von Rauschmitteln und

Drogen?

b) An welche Drogen und Rauschmittel denkt sie da?

Welche Drogen kcnnt sie da namentlich?

1

1

/



10 c) Kann man nach Meinung der Bp von Drogen und

Rauschmitteln suchtig werden?

Falls ja: Von WELCHEN und WARUMT
Falls nein: WARUM NICHT7

d) HAlt as die Bp fur richtig, daB man in diesem

Zusammenhang von Rauschgiften spricht7

Falls ja: WARUM?
Falls nein: WARUM NICHT?

) Welche der bis jetzt genannten Punkte: Rauchen,
Alkohol, Tabletten, Drogen etc. sind nach Meinung
der Bp am gefdhrlichsten7 WARUM?

INT.: Die einzelnen Einstufungen genau begrunden
lassent

IV. PERSONLICNES INTERESSE DER BEFRAGTEN AN DEN VERSCHIEDENEN

PliOBLE 1·IB EliEI CHER

) Wie sehr interessiert sich die Bp pers6nlich

a) fur das Thema: Rauchen

b) fur das Thema: Alkohol

c) fur das Thema: Tabletten

d) fur das Thema: Rauschmittel, Drogen

e) Ist das Interesse fur einzelne Themen unterschied-
lich?

f) Gibt es zu den einzelnen Punkten spezielle Fragen,
die die Bp mehr oder weniger interessieren? WELCHE?

13 a) Wird nach Meinung der Bp in unserer Zeit viel
oder wcnig zu den einzelnen i'unkien: Rauchen,
Alkonol, Tabletien, Drogen, Gesprochen und ge-
schreiben?

.'
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c) Werden einzelne Punkte stdrker hervorgehoben
oder andere vernachliissigt7 WELCHE?

d) Uber welchen dieser Punkte sollte man nach

Meinung der Bp mehr erfahren, uber welchen

weniger?

V. MOGLICHKEITEN DER INFORMATION ZU DEN VERSCHIEDENEN THEMEN-

DIE GLAUBWURDIGKEIT VERSCHIEDENER INFORMATIONS-QUELLEN

14 a) Wie und wo kann man sich heute uberhaupt uber
die Themen: Rauchen, Alkohol, Tabletten,
Drogen, informieren?

Wo hurt man daruber
, wo liest man daruber?

b) Ist das bezuglich der einzelnen Themen unter-

schiedlich7

Falls ja: Welche Unterschlede bestehen da?

15 a) Woher hal dic Bp pers6nlicli ihr Wissen iiber

dicse Punktei

(Von welchen Personen, Institutionen, Medien etc.)

INT.: Alle Quellen ausfuhrlich nennen lassent

b) Welche der genannten Quellen haben die Ein-

stellung der Bp zu diesen Themen besonders

becinfluSt?

13 b) Was meint die Bp dazu7
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16 a) Welche dieser Informationsm6glichkeiten hElt
die Bp hinsichtlich der verschiedenen Punkte
fur die beste7 WARUM?

b) Bevorzugt die Bp· fur die einzelnen Probleme

unterschiedliche Informationsm6glichkeiten7

Falls ja: WARUM? Welche im einzelnen?

c) Gibt es zu diesen Punkten auch Informations-
muglichkeiten, die die Bp fur weniger gut
halt? WARUM?

d) Wem kann man nach Meinung der Bp hinsichtlich
dieser Probleme grundsatzlich mehr vertrauen,
wem weniger? WARUMT

18 a)

Mit wcm spricht die Bp hauptsachlich uber diese
Fragen und ProblemeT

NACHFASSEN 1

Hach wem richtet sich die Bp in ihrem pers6n-
lichell Verhalten hauptsachlich, was diese Punkte

anbetrifft?

b) Kann die Bp hier Beispiele anfuhren?

19 a) Angenommen, die Bp m6chte ein bestimmtes Pr parat
ausprobieren, das neu entwickelt wurde.

Uber diescs ncue Praparat bestehen jedoch wider-

sprechende Auffassungen.

Nach welchen der folgenden Personen/Stellen wiirde

sich die Bp in diesem Falle am ehesten richten, wer

erscheint ihr da am glaubwurdigsten?

INT.: KARTENSATZ VORLEGENI

Die ausgewahlten Personen bzw. Stellen

notieren!

DANN NACHEASSER:

b) Marum wurde man hier dem einen mehr und dem anderen

weniger glauben?

INT. : Die einzelnen Entscheidungen der Bp aus-

fuhrlich begrunden lassent

17)

'
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VI DIE BEHANDLUNG DER THEMEN "ALKOHOL, TABLETTEN, RAUCHEN,
DROGEN" IN DEN VERSCHIEDEMEN MEDIEN

INT.: Sofern es die Bp von sich aus noch

nicht getan hat, noch einmal ge_nauer
auf die folgenden pg_d_ien eingehen:

20 a) Aus welchen der folgenden Medien

0 Tages- und Wochenzeitungen
0 Illustrierte/Zeitschriften
0 Radio/Fernsehen

hat die Bp bisher pers6nlich die meisten Infor-
mationen zu diesen Themen entnommenT

b) Was bringen die einzelnen Medien in der Regel zu

den Themen: Alkohol, Tabletten, Rauchen, Drogen?

c) Bringen die einzelnen Medien nach Ansicht der Bp
unterschiedlich viel zu den genannten ThemenT

Falls ja: BEISPIELE 1

d) Wie sehr interessiert sich die Bp fur die ver-

schiedenen Berichie in den einzelnen Medien7
Gibt es da UnterschiedeT WELCHE 

e) Welche dieser Medien hdlt die Bp fur besonders

geeignet, uber diese Probleme zu informieren?

WARUM?

f) Wurde die Bp fur die einzelnen Problemgruppen
grundsatzlich verschiedene Medien bevorzugen?

Falls ja: WELCHE? WARUM?

BEISPIEL: Sollte das Thema "Rauschgift" z.B. nur

in bestimmten Medien gebracht werden7

Bevorzugt die Bp hier bestimmte Zeit-
schriften/ Illustrierte bzw. lehni ule

fur solche Themen bestimmic Zeitschriften/
Illustrierte ab? WELCHE? WARUM7

g) Sind der Bp schon einmal irgendwelcne Unterschiede

in der Berichterstattung der verschicdenen Mecien
zu diescn Themen aurgefallen? WELCHLY BEISPIELEI



20 h) Kann sich die Bp an irgendwelche Berichte zu

diesen Themen in einem dieser Medien erinnern,
die ihr besonders gut oder uberhaupt nicht ge-
fallen haben? WARUM7

21 a) Was sollte nach Meinung der Bp in den einzelnen
Medien speziell zu diesen Themen gebracht werden?

WARUM7

b) Wer berichtet nach Meinung der Bp in den einzelnen
Medien haupts&chlich zu diesen Themen7

(Fachleute, Arzte, Laien etc.)

INT.: F r jedes der Medien einzeln nennen lassent

c) H&lt die Bp die genannten Personen hierfur geeig-
net oder sollten andere Personen daruber berichten?
WERY WARUM?

) Hat die Bp bezuglich Rauchen, Tabletten, Alkohol

oder Drogen schon einmal Hinweise aus den ver-

schiedenen Medien bekommen, die fur ihr person-
liches Verhalien nutzlich waren?

Falls ja: WELCHE7 WARUM?

) Wann erscheint der Bp eine Information uber die

genannten Themen wirklich glaubwiirdig und auch

ernstzunehmend?

0 Von wem muB diese Information kommen?

o Auf welche Weisc mochte die Bp diese
Information crhalten?

(durch Medien, ein Gesprach, einen Vortrag)
0 Wie muB uber solche Themen berichtet

werden?

VII . IAFORMATIO S-bEDARF HINSICUTLZCH DER VERSCHIEDENLH ThEMEN

UAW GLWUi,CcliTE LUSUl,GGRUGLIClir:r:ITLU

24 a) Glaubt die Bp, daB dic Bevolkerung inscesant Re-

nucend uber die Problc e - Raucton, Alkoliol, Ta-

bletten, Drocen - inforriert ist?

1
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24 b) Wo bestehen nach Meinung der Bp hier evtl.
Informationslucken? WELCHE?

c) Wie k8nnte man im Falle von Informationslucken
am besten Abhilfe schaffen?

d) Wer wdre dafur zustdndig7 Wessen Aufgabe ist es,
den Einzelnen uber diese Themen zu informieren7

e) Welches waren die besten Mdglichkeiten, welche

Anregungen hdtte die Bp da?

f) Fur wie groB hdlt die Bp das Interesse der Be-

vulkerung allgemein an solchen Informationen?

g) Glaubt die Bp, daB alle Informationsmoglichkeiten
von der Bevolkerung voll genutzi werden?

Welche M6gliclikeiten werden evtl. zu wenig ge-
nutzt? WARUM?

VIIl. DIE ROLLE DES STAATES HINSICHTLICH DER VERSCHIEDEN THEMEN

25 a) Sind Fragen wie Rauchen, Alkohol, Tabletten und

Drogcn nach Heinung dar Bp ausschlieBlich die
Privatsache jedes Einzelnen oder ist das auch

Sache des Stuates7 INWIEFERN?

b) Welche Aufgaben hat der Staat hier nach Meinung
des Befragien?

c) Wie cut erfullt der Staat die von der Bp ge-
stellten Forderungen?
Was sollte besser gemaclit werden7

26 a) Ist die Bp der Meinung, daB der Staat hinsicht-

lich dieser Fragen genugend fur die Information

und Aufkliiru g der Bevolkerung tut?

b) Falls "ungenugend": Welche MaBnahmen sol.].te der

Stuat hier ergreifen? Wie

sollte er da vorgehen? Was

sollte er da tun?

b
.
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IX.

27 a) Wonach richtet sich der Staat nach Meinung der

Bp in der Regel, wenn er solche MaGnahmen er-

greift?
Nach wessen Meinung? Nach welchen Grundsatzen?

b) Wonach spllte er sich nach Meinung der Bp in
erster Linie richten7

DAS PERSONLICHE VERHALTEN DER BEFRAGTEN BEZUGLICH
HAUCHEN, TABLETTEN, ALKOHOL, DROGEN

RAUCHEN

28 a) Raucht die Bp selbst?

b) Wenn ja, was (Zigaretten, Zigarren, Pfeifc)7

c) Wieviel raucht sie pro Tag7
(genauc Angaben machen lassent)

29 a) Was halt die Bp allgemein vom Rauchen?

b) H&li die Bp Rauchen fur schAdlich?

c) Wenn ja, warum und in welcher Weise7

Raucher:

30 a) Brinct das Rauchen fur die Bp Gewissenskon-

ilikte mit sich?

b) Falls ja: Wie begegnet sie ihnen?

c) Hat sie schon einmal versucht, sich das Rauchen

ganz abzugewohnen?

d) Warum schciterien diese Versuche?

\

10 -

e) Hat die dp vor, auch weiterhin zu rauchen?



Nichtraucher

31 a) Hat die Bp fruher einmal geraucht?

b) Falls ja : Wie stark?

c) Aus welchen Grunden hat sie sich das

Rauchen abgewohnt7

d) Wodurch wurde sie in ihrem EntschluB am

st&rksten beeinfluBt?

NACHFRAGENI

e) Woher hat die Bp die Information uber die
negativen Seiten des Rauchens7

ALKOHOL

32 a) Trinkt die Bp Alkohol?

Falls ja: b) Wie oft etwa, in welchen Mengen,
welche Arten von Alkohol?

(GENAUE ANGABEN PRO TAG!)

c) Zu welchen Gelegenheiten trinkt

die Bp Alkohol7

INT.: Alle Gelegenheiten genau
erfasscnt

Falls nein: d) WARUM trinkt sie KEINEN Alkohol7

Bei Alkoholtrinkern:

33 a) Wie beurtcilt die Bp das Trinken von Alkohol
und speziell ihren eigenen Alkoholkonsum7

b) Konnte die Bp auch ganz auf Alkohol verzichten?
WARUM ja? WARUM neill?

c) kommt es manchmal vor, daB die Bp mehr trinkt
als ihr gut tut?

"Hat sie dann Gewissensbisse"? WARUMY

Wie begegnet sie ihnen?

d) Treten bei ihr durch AlkoholgenuB Storungen im

allnemeinen korperlichen und seelischen Befinden
und im taglichen Verhalten auf?

EIGSTEI,i,UNG der Bp DAZUI

1
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TABLETTEN

34 a) Nimmt die Bp irgendwelche Schlafmittel,Beruhi-
gungsmittel oder Anregungs- (Aufputsch-) mittel
ein?

Falls nein: WARUM NICHT7

b) Falls ja: In welchen Mengen und wie oft nimmt
sie diese Mittel ein7

c) WARUM nimmt die Bp diese Mitte17

d) Konnte die Bp auch auf diese Mittel verzichten?
WARUM ja? WARUM nein7

e) Kann die Einnahme von solchen Mitteln nach

Meinung der Bp auch nachteilige Wirkungen
haben? WELCHE?

RAUSCHMITTEL

35 a) Hat die Bp selbst schon einmal Rauschmittel
genommen?

Falls ja: WELCHE? WARUM?

b) Welcne Erfahrungen hat die Bp da gemacht?

c) Hat die Bp auch weiterhin vor, Rauschmittel
zu nelimen? WARUMT

36 a) Glaubt die Bp, daB die Gesundheit des Menschen

heute allgemein gefAhrdeter ist als fruher?
WARUM?

b) Wi.rd das Thema

des ilenschen na

ubertrieben ode

betont werden7

"gesundheitliche Gef hrdung"
ch Meinung der Bp hcutzutage
r sollte es noch vicl mehr


